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B o r r e d e.
*

Heber die Schweiz oder Ita lien wurde ich keine Reise- 

beschreibung drucken lasten, auch wenn ich zehnmal jene 

Lander bereiste, denn uber sie giebt es eine wahre 

Srindstuth von Buchern. Nicht so uber den Norden 

Europa's, am wenigsten uber Schweden, und doch ver- 

dient dieses Land in teiner Rucksicht die Hintansetzung, 

welche es leider bei uns erfahrt. Zu  Lesern meines 

Buchs wunsche ich deshalb besonders junge Leute, 

welche ich zu einer Fahrt durch Schweden ermuntern 

mochte. Es ist dastr gesorgt, datz die Baume nicht 

in den Himmel wachsen, auch dastr, datz man nach 

dem unstaten Umherschweifen der Jugend sich endlich frei- 

willig einen Klotz ans Bein bindet, und dann zu Hause 

bleibt. Konnte ich aber noch einmal, wie ich es mochte, 

die hier beschriebenen Lander sehen, dann wurde ich



meiue Reise arwers einrichten, und zugleich um emige 

hundert Meilen, worauf es im Norden eden nicht an

komme,. weiter ausdehnen. Wenn man vom Rath- 

hause kommt, ist man klirger als wenn man hinauf 

geht. Reiselustiger Ikng ling , vernimm deshalb mei- 

nen Rath. Zuerst stel) den schonsten Punkt Nord- 

deutschlands, die Insel Rugen. Von da fahrft D u 

mit dem preustischen Dampfboote nacl) Pstadt, und 

zu lande weiter uber lnnd nach Kopenhagen. Hal

land ift etwas langweiliger N atur, darum wurde ich 

von Kopenhagen nach Gothenburg mich wieder des 

Dampffchiffes bedienen, dann aber zu lande an der 

Gota E lf hinauf nach dem wunderbaren Trollhatta, 

und weiter nach Christiania, Drontheim und zu den 

norwegischen Alpen; spater nach Elfcarleby, Danne-
o

mora, Upsala und Stockholm; endlich uber Abo und 

Helsingfors durch Finnland nach S t. Petersburg, 

und mit dem Dampfschiffe nach Deutschland zuruck. 

Bei diesem Reiseplane setzt Petersburg allem Gesehe- 

nen die Kaiserkrone auf, man lastt die groste Natur 

vorangehen, sich nicht durch Kunst und Pracht zu fruh 

ermuden, und vermeidet zugleich die unangenehmen 

Steppen Rustlands und Dstpreustens. Doch klmstande 

verandern die Pl^ne des 2Nenschen, lmd die rusfische



Schnellpost wird vielleicht bald das Krebsen im Sande 

verhuten, wie die preustische es langst gethan hat, 

und alsdann ziehe ich doch die Schnellpost dem Dampf- 

schiffe vor. Wem die Zeit kurzere Wege vorschreibt, 

mag von Vstadt aus den angenehmen Strandweg nach 

Stockholm einschlagen, in Karlskrone die Schiffsdocken 

bewundern, und in Kalmar sich uber reizende Aussich- 

ten freuen. Freilich sieht man so von Schweden sehr 

wenig, und. das ist ubel. Aus keine Weise wahle 

man den knrzesten Weg uber Jonkoping, denn von 

Helsingborg oder auch von Christianstad bis Jonkoping 

ist eine Tour von 36 deutschen Meilen, auf der man 

kein einziges Stadtchen antrifft. Wenn aber solche 

Bemerkungen im Stande maren, meine Junglinge von 

Schweden abzuschrecken, so verspreche ich ihnen dagegerr 

im Voraus anch viele wunderschone Parthien und gebe 

ihnen den Trost, dast das Reisen in Schweden schnell 

und sehr wohlfeil ist. Der groste linn« machte eine 

Reise von acht hundert deutschen Meilen in sechs M o- 

naten mit funfzig Thalern. I n  Petersburg dagegen

must man nothwendig einen grosten Beutel oder andere 

gute Freunde haben.

Der Titel des vorliegenden Buchs hat den Feh- 

ler, dast er zu viel und zr« wenig sagt. Zu viel, denn



Kopenhagen hat offenbar den KLrzeren gezogen, well 

ich es znleht sah, und e6 verdiente kaum auf dem T i

tel genannt zu werden. Zu wenig, denn es hat mir 

auf der Reise wie bei ihrer Beschreibung nicht allein 

all jenen Hauptst5dten, sondern eben so sehr an den 

Landern gelegen. Allein ich wustte keinen T ite l, wel- 

cher kurzer und beftimmter den Gang meiner Reise

bezeichnet hatte.

Zum Schlust bemerke ich noch, dast ich uberall 

aufrichtig nach Wahrheit gestrebt håbe, beim eigenen 

Anschauen sowohl, als beim Horen und Lesen sremder 

Ansichten uber die angefichrten Gegenstande. Dieses 

aber versichern bekanntlich alle Reisebeschreiber, und gar 

viele ubertreiben und lugen dabei, dast die Luft mochte 

blau werden, solglich steht mir nichts weiter als die 

einfache Versicherung des Strebens nach Wahrheit zu

Gebote.

A l  ten werder  bei Hamburg, 

am Tage Fabian Sebastian 1833.

Der Verfasser.
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Reise von Berlin stber K6nigsberg und 
die kurische Nehrung nach Memel.

Wandle, rief's, der Weg ist osten. 
Immer nach dem Aufgang fort.

S ch ille r.

,, Ehe Du nach Norden gehst, steh den Suden, sonst wkrst 
Du um diesen geprellt, und er ist doch kdstlicher als jener,"  
— so schrieb mir einft mein vielgeliebter Oheim, und ich 
durchwanderte die mittLgkgen Fluren und Stadte melnes 
deutschen Vaterlandes. Wien und was Oesterreich unter- 
worfen, Salzburg, Tyrol und Lombardei fah ich nicht, denn 
einem kaiserlich kdniglich Lsterreichischen Gesandten hatte es 
nicht beliebt, meinem Past sein Siegel beizudrucken, und alS 
ich deffen ungeachtet auf einem Flost die Donau hinunter 
fchwamm, hielt man mich unterhalb Paffau fest und brachte 
mich freundschaftlich Lber die Grenze. Andere Reisende hat
ten auch unvisirte PLffe, wurden aber zugelaffen, denn sie 
waren nicht wie ich — Student. Wann kommt die Zeit, 
wo jeder Deutsche in allen Lander« deutscher Zunge wird 
ungehindert reisen kdnnen? Fur die Engherzigkeit der Men- 
schen hat mich der Rigi, die Scheideck, der Montblanc und 
die tausend Wunderwerke der Alpenwelt schadlos gehalten, 
und ihr Liebesruf weckte so suste Sehnsucht in mir, dast ich 
mit unendlicher Freude spater noch einmal in Gesellschaft 
der Familie 3  . . . jene Riesrnfinger Gottes schaute. Dem 

Wvl tmann,  Rrise rr. 1



Rathe deS lieden OheimS war doppelt Folge geleistet, und 
meine Blicke wandten sich jetzt nach Norden. Die ersten 
hundert Meilen furchtet man mehr als spater tausend. Man 
ivill weiter und immer weiter, und es gereicht dem Erden- 
pilger nicht zum Vorwurf, dass sein Wunsch kein Ende und 
die Kraft seines Willens kein Ziel kennt. Liebe zumal fuhrt 
sicher lider Meere und durch Wuften, sie ries mich nach 
Norden, fullte die Bbrse und beflugrlte die Postpferdei.

Am ersten Pstngsttage 1830 sagte ich Berlin auf immer 
Lebewohl, und in die rechte Ecke des Kabriolets der Schnell- 
post gelehnt, ging's durch die kuhlen Stratzen der Hauptstadt 
dem frankfurter Thore zu. Das waren eden die Kreuz- und 
Quergassen, welche ich vor vier Iahren in der Fruhe eines 
Sonntags mit meinen heimkehrenden Lieden durchfuhr. Bald 
begruHte ich am Landsee zu Tasdorf den Abhang, welcher 
kargliche Blumchen spendete fur die scheidenden Freunde. 
Damals vom glShendsten Schmerze uberwLltigt, streckte ich 
fast besinnungslos meine Arme nach den HeiHgeliebten aus, 
deren Umarmungen ich mich auf immer entriffen glaubte. 
Mdgen die Geister einander ewig nahe in den heiligsten 
Augenblicken der Liebe ihre Unzertrennlichkekt und Unendlich- 
keit ahnen, dennoch sturmt in der Trennungsstunde der 
Gedanke: „  das ist flir diefe Erde der letzte Blick, der letzte 
Kutz! "  uderwLltigend auf uns ein. Wahrlich, hier erfah- 
ren wir am Mrkften und schmerzlichsten, welche Fulle der 
Liebe ein menschlicher Busen verberge.

Neden mir fast Kondukteur Heros, nornes er omen, 
von der brllllenden Kanone in die unruhige Ruhe einer 
Schnellpoft verfetzt, Lhnlich jenem betagtcn Burger, welcher, 
damit er im hohen Alter endlich zur Ruhe komme, um ein 
NachtwLchteramt anhielt. Als weiland preuHischer Feuer- 
werker war der Heros nicht ungebildet, als Postbeamter 
nach neuem Schnitt hdfiich, zuvorkommend, still, doch ganz 
besonders artig gegen den Herrn in der linken Ecke des Ka
briolets. Dieser Herr sprach menige gemeffene Worte, und 
als ich bei MLncheberg meine Dampfmaschine hervor Holte, 
raunte mir Heros ins Ohr, der Herr da zur Linken sei der



beim Postwesen angestellte geheime Negierungsrath *  *  * ,  
und ich mdge mit dem Ranchen noch etwaS warten. Allem 
der Negkerungsrath hatte ein kraftiges mannliches Aeutzere, 
und fteckte selbft einen Glimmftengel in den Mund. Der 
rauchlustigen Gesellschast im innern Postwagen ging eS 
fchlimmer. Hier hatte sich ein schwindsuchtiger Fahnrich aus 
dem Lazareth auf die Reise gemacht. Die hohlen Mangen, 
die grosten matten Augen und die ganze traurige Gestalt 
bewogen auch den leidenschaftlichsten Raucher gern auf die 
blauen WLlkchen zu verzichten. Wenn er auf jeder Station 
die fLnf Minuten lange Ruhe des Sopha suchte, beklommen 
Athem Holte und menige Morte heraus seufzte, dann erwar- 
teten w ir stets, er wurde zuruck bleiben, er aber versuchte 
es immer noch eine Station, und kroch in dem Namen zwei 
Tage und zwei Nachte lang in den Magen hinein und her
aus, und ist gliicklich bis zur Weichsel nach Dirschau gekom- 
men. Das ist ein sehr klares Zeugnist fur die Bequemlkch- 
keit der preustischen Schnellposten, wobei die Menschenfreund-- 
lichkeit der Kondukteure grostes Lob verdient, das grdstte 
dem Herrn von Nagler verbleibt. Von Dirschau hatte unser 
Fahnrich nur noch vier Meilen nach seiner Heimath unfern 
Danzig zu uberstehen. Das Uebel war, seiner Ausfage nach, 
erst zehn Wochen alt und Folge einer Erkaltung. Den ar
men Eltern mag das Wiedersehen ihres Sohns wohl etwaS 
Schrecken verursacht haben. M it dem Regierungsrath unter- 
hielt ich mich freundschaftlich uber mancherlei Gcgenstande, 
HLrte seine Unterredungen mit dem Kondukteur uber Post- 
verbesterungen, und die drei Nachte verschliefen wir so sanft, 
datz wir die Mantelkragen uber den Kopf zogen, wenn Au- 
rora gar zu fruh uns in die Augen schaute. I n  andern 
LLndern håbe ich zufallig nicht bemerkt, datz die geheimen 
Negierungsrathe stch so weit herab lieden, neden einem 
Schirrmeister 77 Meilen zû  fahren. Das mag die hohen 
Personen wohl schanden, — wenigstens ihrer Meinung nach.

Mbncheberg hatte ich schon auf einer Reift nach Schlc- 
sien gesehen, und wollte damals die feindlichen Angriffe auf 
seine Bauart zuruck schlagen, allein ich strecke das Gewehr,

1 "



eS ist ein elendes Nest. Von KListrin weitz ich nur, datz ich 
durch die beschadigten Damme und BrLcken der Oder um 
Mitternacht aus dem Schlaf geweckt wurde, wahrend der 
Fahrt Lider sieben Wartebrucken munter blieb, dann wieder 
einschlief und am zweiten Pfingftmorgen in den freundlichen 
Umgebungen Landsbergs erwachte. Nach der allgemeinen 
PaffagierwLsche und dem Fruhstuck eilte ich auf eine nahe 
Anhdhe, von wclcher man Stadt und Thal mit den W in- 
dungen der Warte Lderschaut. Dunner Morgennedel ver- 
schleierte die Landschaft. Die HLHen waren vom ersten Son- 
nenftrahl erleuchtet. Wonnige Nuhe, hehres Schweigen 
fullte die weite Natur. Spazierganger erinnerten an die 
Pfingftwallfahrten der Heimath. Mcine Gcdanken fiogen 
himmelan wie die fruhe Lerche mit ihrem Liede voll hecher 
Indrunft. So kann unL ein sillchtiger Augendlick mitten 
im unstLten Wagengerumpel ein Fest der Begeifterung de-
reiten. ^  ^

WaS soll ich von den solgenden Stadten und Gegen-
den sagen? Sie sind desser als ich erwartete, aber ich er-
wartete sehr wenig. Die Aecker der Neumark und West-
preutzens sind fruchtbarer als die Sandwr'isten um Berlin,
wo mancher Acker in acht oder gar in zwblf Jahren nur
einmal bestellt wird. Lange Walder tragen hier wie dort
nichtS alS Fichten und Birken. Hugel und Seen geden der
grotzen Uniform einige Abwechselung. Menschen und Thiere
sind mittelmatzig. Der Regierung weih man es Dank, datz
sie durch die neue Kunststratze eine Schnellpost moglich machte.
Hier und da scheint man durch angepflanzte Birken in der
Nahe der Chausiee die einfdrmigen Fichten bedeeken zu wol-
len. An schattige Ruheplatze fur Futzganger, oder an fort-
laufende Blumenpartien, wie zwifchen Halle und Merseburg,
ist nichr zu denken. Wer w ill diese entsetzlichen Strecken zu
Fusie durchwandern? Unter allen Stadtchen an der Stratze
ift Schloppe mit seinen Hungerbaracken wohl das erbarm-
lichste. Was bei den grotzen StLdten die Vorstadte, das
sind bei den kleinern zwifchen Elde und Weichftl die vor
den Thoren angelegten Reihen alter Scheunen, deren Andlick
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 ̂ nichtS Neizendes hat. Vor Deutsch-Krone ist em langer 
See und em schdner Wald mit Laubholz, der einzige, wel- 
chen ich in Westpreutzen sah. I n  Deutsch-Krone versam- 
melte ein Seilt^nzer am zweiten Pfingstnachmittage alle Ein- 
wohner der S tadt, unter denen unzahlige Zuden an die 
Nahe Polens erinnern. Der Mann hatte daS Seil am 
Nathhause befestigt, und hatte er seine Sprlmge ordentlich 
gemacht, so wurden w ir in den Zeitungen gewist vom Ein- 
sturzen jenes Rathhauses etwas gelesen haben. Die Stadt 
Konitz ist dadurch merkwtirdkg, datz eine Frau die durchreisenden 
Fremden barbirt, nicht mit Kreide, wie sonst die Wirthe 
pflegen, sondern mit Seife.

Bei Dirschau fuhrt eine Schiffbrucke uber die Weichsel. 
Dieser Strom steht den HauptfiLffen Deutschlands wurdig 
zur Seire. Sein trubes Lehmwasser ist fruchtbar bei Ueber- 
fchwemmungen. Die beiden Weichselarme — der linke heitzt 
die Weichsel, der rechte die Nogat — bilden ein uppigeS 
Delta, durch welches die Stratze nach Marienburg st'ihrt. 
Matzige Hugelreihen umgeben den Flutz nach autzen als na- 
turliche Beschutzer gegen wilde Fluthen. Ueppigcn Gras- 
wuchs und fruchtbare Aeckcr steht jeder gern. Von andern 
Naturschdnheiten ist hier nicht die Nede. Kuhe und Pferde 
weiden in Menge, und die Milch ist unstreitig fetter als daS 
berliner weiste Wafser, welches, erzeugt aus den Ueberbleib- 
seln des Kartoffelnspiritus, durch die Pumpen der branden- 
burgischen Titulair-Amtmanner Liber die Masse verdiinnt 
wird. Das Masser der Niederungen hat wenig Abfluss, und 
wird durch Windmuhlen in engen Kanalen der Weichsel zu- 
getrieben. Bei Erlangen treiben Muhlrader das Waffer der 
Regnitz aus die Wiesen, um sie mitten in der Sommerhitze 
feucht und fruchtbar zu machen ; hier geschieht in derselben 
Absicht das Gegentheil. Der Hamburger hat an den Elb- 
inseln ein ziemlich ahnliches Konterfei des Weichseldelta 
vor stch.

I n  Marienburg liess mir die kdnigliche Posthalterei nur 
so viel Zeit, daS in derGeschichte Deutschlands merkwurdige 
Schloss von autzen zu besehen. Die Marienburg wurde 13VS



von den Tempelherren bezogen, war lLnger als ein Zahr- 
hundert Hauptsitz des Ordens, gab Rittern und Priestern 
schmale Koft und immer kalte Zellen, und wurde 1457 von 
dem lehten Meifter an die Polen ubergeben. SpLter hielten 
sich KLnige von Polen und Kurfursten von Sachsen, auch 
Gustav Adolph kurze Zeit hier auf. Das Schlost verfiel, 
bis endlich der jetzige Kronprinz von Preussen bei grosier 
Vorlicbe flir altdeutsche Baukunst es seit 1822 wiederherstel- 
len licsi. Das kolossale Bild der Mutter Gottes in einer 
Lusicrn Mauernische ift fstnf Mann hoch, und der zarte 
Mund der himmlischen Zungfrau misit etwa einen Fusi. 
Die Sonne brannte auf die Fenster, von deren Farbrn 
manche recht schdn sind, das meiste jedoch der neueften Zeit
angehdrt. Die Glasmalereien der Sebalduskirche inNurnberg, 
die Pracht der Dome zu Freiburg, Strasiburg, Kolln, wie 
uberhaupt die zarte Bluthe jener romantisch deutschen Bau- 
kunft sucht man im hbhern Norden vergebens.

Die klaren und frischen Wangen der Madchen in El
bing sind etwas Erfreuliches. Wer sich daran stosit, dasi die 
Schdnen meift auf grotzcm Fusi leben, sindet fur seinen Ge- 
schmack vielleicht Entschadigung in der Paffagierstube des 
muntern Majors zu Elbing, wo es vorkreffliche Champagner
und Burgunderbiere und elbinger Kafe giebt, der es mit dem 
hollSndischen suglich aufnimmt. Hasilich ift die Bauart von 
Elbing, indem die Giebel aller Hauser an der Strasie ste- 
hen wie in Lubeck, LSneburg und andern Stadten Nord- 
deutschlands. Dazu kommt hier und in KLnigsberg noch eine 
indere Philisterei. M it der gewdhnlichen Aussicht auf die 
Strasie nicht zufricden, bauten die Burger unten vor ihren 
Haufern noch eine Erhdhung in die Strasie hinein. Auf 
diesem PrLsentirteller sitzt an schdnen Sommertagen die 
Hausehre mit ihren Tdchtern bei weiblichen Arbeiten. Das 
Plahchen mag wohl geeignet sein, Aufzuge und Stadtfeier- 
lichkeiten in Augenschein zu nehmen, Kaffee zu trinken u. 
dgl., anderwarts war man aber so artig, diese Erhbhungen 
den FLtzen deS Publikums einzurSumen, hier dagegen son
dert man jedcs Haus durch eiserne Gitter ab, und lLsit den



Fusiganger sich da unten auf elendem Pstaster Mischen M a 
gen und Pferden jammerlich herum quLlen. Gegenwartige 
Reisebeschreibung hat vielleicht nicht die Ehre nach Elbing zu 
kommen, sonft mdchte ich die Herren von Elbing wohl bitten, 
bei ihrem Pflafter kunstig sich selbst und die armen Neisen- 
den etwas mehr zu berkcksichtigen. Doch håbe ich wenig 
Hoffnung auf Erfirllung dieses Wunsches, denn in Elbing 
am Elbing giebt's jetzt viel lcere Kornspeicher mit verschlos- 
senen Luken und voll Sehnsucht nach den goldenen Zeiten 
der Vergangenheit. Der Handel soll sich nach Danzig und 
KLnigsberg gezogen haben, wenn aber auch diese Stadte 
scufzen, dasi es fruher besser gewesen, dann wird man un- 
willkurlich an die Traume aller VLlker vom goldenen Zeit- 
alter erinnert, und es ift nur Schade, dasi man noch im
mer nicht im Klaren ist, wo eigentlich das Paradies und die 
Garten der Hesperiden zu suchen sind. Laffen w ir darum, 
schreibt Hase in seiner Gnosis, mit freundlichem Lilcheln je- 
nen Schweden gewahren, der das Paradies nach Schweden, 
und den Altpreuhen, der es zunachft Konigsberg versetzte; wo 
ekner seine Zugend gelebt und seinen erften Traum gleich dem 
Vater der Menschheit getraumt hat, da ist jedem sein Para
dies, sein verlornes Paradies!

Mittwoch Morgens neun Uhr hatten wir die 77 Meilen 
von Berlin bis KLnigsberg in 67 Stunden zuruck gelegt. 
Zn der kdniglichen Haupt- und Residenzstadt, wie sich KLnigs
berg noch heut zu Tage stolz genug nennt, werden die KLnige 
von Preutzen gekrLnt und wohl in dieser Beziehung hat hier 
der erste deutsch-evangelische Erzbischof seinen Sitz erhalten. 
Die Stadt hat zwei Meilen im Umfang und llber 60,000 
Einwohner. Sie besteht aus Altstadt, LLbenicht und Kneip- 
hof, welche bis 1724 drei getrennte Stadte bildeten. Erstere 
wurde 1255 vom deutschen Orden auf Anrathen des BLH- 
menkLnigs Primilaw I I I .  gebaut, liegt an einem Berge, und 
daher der Name KLnigsberg. Die meiften Strasien sind 
krumm und schief, mit unzahligen Winkeln und Ecken, bis- 
weilen bergig, uberall schlecht gepfiastert. Eine einzige ge- 
rade und breite Gtrasie ift Folge einer Feuersbrunst von



1811. Die nicht sehr bedeutende Universitet zsihlt etwa 500 
meift preusiische Musensdhne, welche alS solche durch ein 
kleines Zeichen vor der Msitze zu erkennen sind. Vorlesun- 
gen wurden zur Zeit nicht gehalten, und da ich es spsiter in 
Dorpat und Upsala eden so traf, so kann ich sider die hdr- 
bare Gelehrsamkeit nicht vie! hdren laffen. Unter den kdnigS- 
berger Gelehrten sind der Astronom Beffel, der Philosoph 
Herbart und der Theolog Kahler wsirdige Priester des Sicht- 
baren und des Unsichtbaren. Den um die religidse B il- 
dung der deulschen Zugend hochverdienten Dinter wollte ich 
besuchen, aber der nimmer rastende Greis war auf femen 
segensreichen Excursionen. Der Edle ist seitdem geschieben zur 
Bctrsibnisi fur viele Freunde, zur Beruhigung fsir seine allcr- 
christlichsten Feinde. Von den sibrigen Heimgegangenen kennt 
jeder den Philosophen von Kdnigsberg. Das Zicl der wci- 
testen Neise, welche Kant in seinem Leben machte, war 
Pillau, und bei der Fahrt dahin wurde er seekrank. Den- 
noch hielt er vortreffliche geographische Vorlesungen, die 
Strahlen seines Geistes leuchten sider die weite Erde, und 
wirken, wenn auch gebrochen, fort ins Unendliche. Durch 
Herder und Jacobi ist auch Hamann, der Magus aus Nor
den, Stadtfchreiber und Packhofverwalter zu KdnigSberg, der 
Vergeffenheit entriffen.

Zu den freundlichsten Partien Kdnigsbergs gehdrt der 
Schlositeich und die belebten Ufer des Pregel. An Dom und 
Schlosi weisi ich nichts SehenSwerthes, autzer in jenem 
die Buste Kants von Schadow. 2n einem grosien Gebsiude 
der Vorstadt finden viele Predigerwittwen eine Zufiucht un
ter den Sturmen des Lebens. Wenn ich in einer Stadt 
dergleichen WohlchatigkeitSanstalten und schlechte Schauspiel- 
hsiuser sehe, dann werde ich nicht betrsibt. Das Getreide 
kommt nach Kdnigsberg, aus Polen auf sonderbar gebauten 
Fahrzeugen, und wird von Hollandern, Dsinen und Englan
dern geholt. Wegen einiger seichten Stellen im Pregel 
wird die volle Ladung erst in Pillau eingenommen. Die 
Matrosen sollen in Kdnigsberg eben so wenig alS in andern 
Seesttdten den Geist der Sittlichkeit verbeffern. Auffallend



ift in Kdnigsberg, dasi bei Beerdigungen, wrlche hier, wie 
allenthalben, viele Koften verursachen, eine erfte, zweite und 
dritte Erde unterfchieden wird, je nachdem man acht, neun 
oder zehn Thaler bezahlt. Bei den reformirten Gemeinden 
findet dieser Unfug nicht Statt. Auf dem israelitischen Got- 
tesacker sagte der chrkstliche Todtengraber: „jetzt sterben fie 
nicht mehr so g u t; dort liegen aber zehn Stiick neden ein- 
ander, die kamen alle im erften Monat." Spatex hbrte ich 
einen Postillon fragen: „kommt noch w as?" — und unter 
dem neutrale« Was verstand er die Reisenden. So gewohnt 
fich der Mensch den Menschen als Sache anzufehen und zu 
behandeln. Die kbnigsberger Stellmacher und Schmiede 
scheinen das Prellen noch beffer als ihre Zunftgenoffen im 
iibrigen Vaterlande zu verstehen. Wenigftens hat die Polizei 
in jedem Gasthofe den Neisenden gerathen, bei Wagenrepa- 
raturen vorher zu akkordiren. I n  einer Sache sind die bei- 
den Haupt- und Residenzstadte KLnigsberg und Berlin ein- 
ander vollig gleich, in ihren Geduldmaschinen, Droschken gc- 
nannt. An beiden Orten sind sie gleich theuer, gleich schlecht, 
gehbren aber auch einem und demselben Herrn. Zm Theater 
wurde die Oper Faust von Spohr gegeben. Die Dekoratio
nen waren hubsch, Madame Geitzler spkelte und sang als 
RdSchen recht gut, nur an etwas fehlte es — an Zuschau. 
ern. Das eingelegte Ballet war jammerlich, sehr tragi-
komisch aber folgende Scene in der Milte deS erften Akts, 
wo Faust singt:

Freunde, noch ein Wort,
Eh' wir gehn von hier!
Her zu mir!
Lichter verloscht!
Mantel breite dich auS!
Haltet Euch fest!
Oben fahren wir' 'nauS!

Die Freunde hatten fich um Faust versammelt; er um. 
fatzte sie mit dem Mantel; es dunkelte allmSlig und die 
Gesellschaft fuhr in die HLHe, wShrend der Chor sang:

O Schrecken, o GrauS!
Oben durch's HauL



. Fahren fie 'nauS'.
O Schrecken̂  v Graus!

Der Chor hatte fem: „o  Schrecken, o Gravs l "  noch 
icht ausgesungen, da zerrist Mantel und Maschmerie, Herr 
aust machte aus ziemlicher Hdhe einen Burzelbaum ruck- 
nas zur Erde, verworrenes Geschrei entstand auf der Buhne, 
lles lief durch cinander, Lachen und Schrecken kam u er
ie Zuschauer und der Vorhang fiel.

Der Weg uber Tilsit nach Memel betragt 35
M ilen, die sahrende Post ift unbequem, Chauffee und 
schnellpoft wenigftens damals noch n.cht .m Gange. Um 
unfzehn Meilen kurzer schleicht ein anderer Weg uber d e 
urische Nehrung am Strande der Oftsee Hrn, aber als o - 
ler Fleck in ganz Europa ist jene Nehnmg betann. M ^n 
ietb mir von Schaken uber daS kunsche Hast nach Memel 
!, M -en, und ich b-gob mich »ur besiimmten Stunde noch 
>em H -°s -, »°n w° di- Londfohrt bie Schak-n b-gmn°n 
'ollte. Hier fand ich statt der geruhmten guten Gesellschaft 
oolnische Zuden, statt bequemer Fuhrwerke groste Frachtwa- 
aen hLtte noch Stunden lang warten kdnnen und erfuhr 
aukerdem, datz der Schiffer mir sechsmal mehr als den ge- 
mdbnlichen Preis abgefordert håbe. Solche Unverschamthe« 
verdr ost^mich; ich b-dou-rt-, dost -in wohlweifer M°g>st°-t 
nicht auch »°r di-s-n Pr-ll-r-i-n g-warnl batt-, gmg »ur

vor, allein wie e.schrnk ich dber das WSgelch-n, wo 
II, ftatl d-e SitzeS -in Bund H-u bemerkte. Auf solchem 
Waaen longe »u fahren hielt ich fdr unmdglich, liest cme be- 
L C H a is t  kommen und fuhr stof Uhr Nochmittogs «°n

M in  Postillon fuhr »um -rst-n W ^ - - ln ° ^ ro » ° s t ,  

und ich liest mich »um -rst-n Mole Lanzoll°m ^
Schwager durch die Welt kutschiren. Er wust« ">ch 
»iel Trinkgeld er i« fordern, ich nicht, «>ev'-l >ch i b i 
hobe, und alS ich gegeben, komite er «>cht .

der, und -rdlick. auf emem Hugel vor Mulsen ,°°rst do-



Haff und die Oftsee in einiger Entfernung. Auf der zwciten 
Station bis Sarkau kommt man durch einen vortrefflichen 
Tannenwald, in welchem junge Rehe wie ungewiffe Schat- 
ten dir Waldnacht durchftreiften. M it dem Pofthalter zu 
Sarkau plauderte ich ekn Viertclstilndchen stber den deutschen 
Befreiungskrieg, an welchem er thatig Theil genommen. Der 
Slnblick einer frdhlichen Kinderschaar in dieser Einsamkeit, das 
hohle Nauschen der Tannen und des nahen Haffs, dieunter- 
gehende Sonne, die bevorftehende einsame Strandfahrt an 
dem austersten Ende Deutschlands in Gesellschaft littauischer 
Postillone —  alles das setzte mich in eine angenehme weh- 
miithige Stimmung. Der Postillon blies und ich bestieg 
meinen Hruwagen. Solche Waglein sind hier ohne Swci- 
fel die bequemften und sichersten, aber es kostet nun cinmal 
Zeit, Geld und Muhe, bis wir uns von V o ru rlh e ilen  und 
Gewohnheiten frei machen. Wege oder Strasten tonnen 
nicht sein, wo jede kommende Welle die leisen Spuren im 
Sande verwischt. Man fahrt so unmittelbar am Meere, 
dast Viertelstunden lang das eine Pferd und Rad im Wasser 
lauft, ja nicht selten beide von den Wellen bespult werden. 
Der von den Wellen befeuchtete Boden Lst namlich sest, wah- 
rend wenige Schritte zur Seite der durreste Sand das Fah- 
ren autzerordentlich erschwert. Gefahrlich ist bei der Strand
fahrt nur der Triebsand, auf welchen man bisweilen gerath, 
wenn aber der Kutscher die Pferde rasch antreibt, so rollt 
man wohlbehalren davon. Die schweren englischen Reise- 
wagen sind hier stbel angebracht und erfordern viele Pferde. 
Gesetzt aber der Wagen finge an zu stnken, so ist keine an
ders Rettung als schnell heraus zu syringen, ehe jede fol- 
gende Welle ihn tiefer ins Wasser zieht. Vor einem Jahre 
wurde ein Postillon, welcher auf der Nllckkehr nach seiner 
Station wahrscheinlich einschlief und auf Triebsand gerieth, 
mit Pferden und Wagen von den Wellen verschlungen. An- 
fangs war mir die Strandpartie neu, das Rauschen der Wellen 
angenehm, die Seeluft mild erquickend, der Mond beschien 
die kahlen HLgel zur Linken, und rechts hdrte man smige 
Fischer. Aber die Station war lang, das Einerlei ermudet.
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ich nippte ein, wurde durch Wellenschlag und Triebsand LfterS 
geweckt, schlummerte wieder ein, erwachte abermalS, und so 
ging's fort, biS w ir gegen zwdlf Uhr in Nossitten ankamen. 
Bei offenen Hausthuren lag das sichere Volkchen von Mor- 
pheus Armen seft umschlungen. DaS Posthorn weckte end- 
lich die Madchcn und sie ffihrten mich in ein freundliches 
Zimmer, wo vor nicht langer Zeit Prinz Albrecht von Preu- 
Hen fibernachtet hatte. Die Fische waren salzig, das Brod 
ungewdhnlich schwarz, die nachtliche Nuhe sehr sutz. Nahe 
beim Posthause ist die Wohnung des jungen Mannes, mel- 
cher den Bewohnern der ElendShutten daS Evangelium pre- 
digt. Auf zwei Seiten vom Waster, auf den andern von 
dfirren Sandhugeln umgeben, ist der Aufenthalt hier Lder alS 
in dem traurigsten Dorfe der Lfineburger Heide. Bor emem 
Zahre hatte die Kaiserin von Ruhland bei diesem Prediger 
in der Wiiste zu Mittag gespeist, und er wustce viel von 
ihrer Leutscligkeit zu erM en. Mann Gottes, Du haft die 
hohe Frau nicht bcneidet um kaiserlichen Glanz und thateft 
Recht daran. Am Geburtsfefte eben dieser Kaiserin håbe ich 
die astatische Pracht und die grenzenlosen Herrlichkeiten der 
Residenz gesehen, und gestehe D ir , dast ich mein ganzeS 
Leben lieber in Deinem Rossitten hinbringen will, als wenige 
Monate im Winterpalafte zu S t. Peiersburg.

Von Rossitten bis Memel sahrt man acht oder neun 
Meilen hart am Strande der Oftsee hin, und lenkt nur bei 
den Stationen ein, welche sammtlich am Hast liegen. Wer 
mit schwerem Fuhrwerk nicht uber die tzrandberge zu den 
Stationen sahrt, lastt durch den Schwager frische Pferde 
beftellen, martet eine halbe Stunde am Strande, und findet 
bei ungimftiger Witterung Schutz unter einsamen, nur von 
Reisenden bewohnten Bretterh^uschen. Dieser Aufenthalt m 
wie die ganze Fahrt langweilig. Eine Chauffee fiber die 
Nehrung anzulegen, mare to ll, denn wShrend noch daran 
aearbeitet wfirde, kdnnte schon daS ganze Unternehmen vom 
Flugsande ties verschfittet sein. Die Nehrung ist Men uber 
eine halbe Stunde breit. Sfid- und Nordwind haben ab- 
wechselnd den trockensten Sand in der Mitte der Landzunge



zu betrLchtlichen Dunen oder Sandhllgeln angeh<!uft, auf 
denen auch die geringfte Spur des Pflanzenlebens erstirbt. 
Da aber der Nordwind der anhaltendste und heftigste ist, 
so rucken die Sandbcrge allmalkg nach Suden vor, und um- 
geben die wenigen hier wachsenden Fichten mit Sand und 
Tod. Auf der Nordseite zieht sich eine kleine Strecke Bor
land zwischen Meer und Dllnen am Strande hin. Dieses 
Borland ist mit spitzen Graserchen bewachsen, der armseligen 
Weide einiger Kuhe und Pferde, allein der Boden ift so 
durr, datz man nur bei nasser Witterung darauf fahren 
kann, und datz von einer Meilen langen Weidenallee kein 
einziges Baumchen fortgekommen ift. Doch selbft das odefte 
Flcckchen Europas hat eigenthumliche Schatze, die goldenen 
Thranen der Heliaden, den Bernstein. Vor Iahrtausenhen 
achteten ihn die Phdnizier hdher als Gold, und ruhmten das 
Volkchen im Bernsteinlande alS ein mildes und sanftes. Die 
Schwestern des vom Blitz getroffenen Phaeton, durch ihr 
Weinen in Pappelbaume verwandelt, lassenjahrlich in ihren 
Thrcinen den Bernstein in die Wellen des EribanuS fiietzen. 
So erzahlte die Fabel und kaufmannischer Eigennutz hielt in 
Dunkel gehLlllt, wo der Eridanus zu suchen sei. Kamen die 
Phdnizier nach Britannien, so erhkelten sie dort den Bern- 
stein wahrscheinlich aus der Ostsee. Zur Zeit des PliniuS 
hiessen ksunom'a oder auch Laonowsovs (kurische Neh- 
rung) und (frische Nehrung) die Bernfteininseln.
Ueber den Bernfteinhandel berichtet Tacitus: „D ie  Volker- 
schaften der Aestyer ( worin der Name Esthen nicht zu ver- 
kennen) durchsuchen das Meer und sie allein lesen den Bern
stein, den sie Glesus (Glas, Glit) nennen, deffen Eigenschaf- 
ten aber und Enlstehung ihnen alS Barbaren unbekannt ift. 
3a, der Bernstein lag lange Zeit unter den llbrigen Auswllr- 
sen des Meeres, bis unsre Ueppigkeit ihm erst Werth bek- 
legte. Sie selbst gebrauchen ihn gar nicht, roh lefen sie ihn 
auf, unfdrmlich ubergeben sie ihn uns und mit Verwunde- 
rung empfangen sie den Preis." — Seit Tacitus hat sich 
die Sache geandert. Wie weit auch sonst das Weltmeer die 
LSnder der Menschen umstromt, uberall gehdrt, was die Woge



Herrenlofes antrerdt, den Sdhnen der ^uste, hrer ader, am 
hungrigen Ostfeestrande, ist der Bernstein kdnigliches Eigen- 
thum geworden, vermuthlich durch die liebevolle Ftzrsorgeder 
deutschen Ritter fur die armseligen Littauer. Wenn die 
Bernsteinwinde wehen, d. h. wenn es aus Nordweft st^rmt, 
so wird der vom Meer ausgeworfene Bernstein sorgfaltig 
aufgesucht und kdnigliche Strandlaufer geden Acht, datz un- 
berufene Sucher stch nicht einfinden. Die gefundenen SchLtze 
werden in der Bernsteinkammer zu Kdnigsberg sortirt und 
besonders nach dem Orient versandt. Unter allen Ddrfern 
der Landzunge ist wohl Nidden das armseligste, und da hrer 
vor Kurzem auch das Posthaus adbrannte, so war mir em 
StSckchen Sauerbraten sehr willkommen, welches ich in Berun 
in den Mantelsack steckte, ohne zu ahnen, datz es nach acht 
Tagen in der Ostseeeindde zu kkstlichem FrShstkck bienen 
wSrde. I n  Schwarzort sttzt man im freundlichen Hause 
desto desser zu Tische, und sammekt Muth und Kraft fur die 
letzte Station nach Memel. Hier hat es manchem Franzo- 
sen auch vielleicht desser geschmeckt als im Palals royal, 
denn der Pofthalter sagte, datz die Bewohner der Nehrung 
noch mit Schauder daran dachten, wie ein Lheil von den 
bunariqen, zerlumpten, halderfrornen TrSmmern der grotzen 
Nation am Weihnachtsfefte 1812 von Memel in gerader 
Richtung uber das Hast nach Kdnigsderg humpelten, rltten,
suhren so gut und so schnell sie konnten.

Memel, die norddstlichste Stadt Deutschlands, .st recht 
hSbsch, aber nicht lebendig. Unter vielen ansche.nend glerch 
guten GasthLusern wLhlte ich das »Stel 6e Lerim  ftln s 
NamenS wegen und plauderte mit dem lieden Gaftn^r h 
ties in die Nacht hinein. Die naturliche Lage der Stadt,st 
dem Handel gSnstiger als die politische. Wenn das E.s dm 
Busen von Riga und Petersburg noch la n g e v e rM e tz t^  
hat Memel schon freie Schiffahrt, ader dre russische G z 
ist d-m H°nd-l««-'k-h- im W-ge. Haup-auefuh--.>i st 
HoU. welches zu Masser aus Polen kommt, aus hMndtfchm 
Schneidenckhlen i-rschnitten, nach Holland, 8-anst-ch «»d 
England g-b-acht wird. D i- EnglSndrr lasten B ,-«-r uad



Stabholz ihrem niedrigen Eingangszoll anpaffen, und sollen 
das Holz von hier sogar nach Amerika fahren, dort umla- 
den und es nun als amerikam'schcs Produkt ohne Zoll nach 
England fuhren. Auf solchen Umwegey weitz der Kaufmann 
die GeseHe zu umgehen und nennt das Spekulation. Der 
Bau des Windaukanals im russischen Littauen lD t  die Be- 
wohner Memels furchten, dast ihnen in eknigen Jahren der 
Holzhandel entrissen werde. Der Handel mit russischem Le
der und rohen Hauten isi schwach, well der russtsche Konsuk 
oftmals berichtet, dast eine Biehseuche inRuHland ausgebro- 
chen fti. Die Wahrheit deS Berichts kbnnen die Preutzen 
nicht untersuchen, denn es ware unartig, das Wort eines 
Konsuls bezweifeln zu wollen, die Grenze wird gesperrt und 
die Haute von Rutzland aus verkauft. Endlich wird die 
StraHe von Berlin nach Petersburg, welche bisher Memel 
beruhrte, demncichst iiber Insterburg und Dunaburg verlegt. 
Aus diesen Granden ist es den Bewohnern von Memel nicht 
zu verargen, wenn ihnen der russtsche Doppeladler mehr ge- 
fallt als der einfache preuHische, allein dieser weitz festzuhal- 
ten, was er hat, irgendwo musi ja die Grenze sein und Grenz- 
bewohner sind nirgends grotze Patrioten.



Eintritt in Rutzland. Kurland. Der Adel
und seine Leute. Mitau.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei
Und wurd' er in Ketten geboren.

Schiller.

E in  junger Kaufmann aus Amsterdam wurde in Memel 
mein Reisegefahrte. Vereint geht man dem GroHen, Unbe- 
kannten getroster entgegen; was unS auch treffe, die Klage 
verhallt nicht in leerer Luft. I n  wenkgen Stunden errerch- 
ten wir die Grenze zu Nimmersatt. Hier nimmst Du Ab- 
fckied von der deutschen Erde! — man merkt es wirklich 
an der Luft, welche seit KLnigsberg kuhler weht, und waS 
ihr an Kalte fehlt, ersetzen die Menschen reichlich. I n  dem 
preuHischen Zollhause fast ein einziger Mann, d.eHoft.chkett 
in Person. Er trug unsere Namen m ferne Bucher und 
wunschte gluckliche Reise. Nun kommt eine wuste Strecke 
neutralen LandeS und jenseitS der russtsche Schlagbaunu 
Er dffnet sich und w ir stehen in dem Rerche, welcheS sich 
Lber drei Erdtheile auSdehnt. Der Wagen halt, dre Paffe 
werden unS abgenommen, — auch der Lohnkutscher must 
M sm a l, selbst wenn er morgen wieder kame, emen neuen 
Patz haben, — und ein Sohn des Mars nut Rost 
Pike aiebt das Geleit bis an das Zollhaus in Posngen.
Etwas unheimlich ist einem dabei zu Muthe. ^
auf den Hof der Tamoschne gefahren und das Thor v



schloffcn. Die grunen M^nncr treten hervor, laffen alles 
Gepack in das Haus tragen, besehen die Sachen und brin- 
gen sie in moglichste Unordnung Der Leute sind so viele, 
datz man anfangs nicht weitz, wer Koch oder Kellner ist, 
alle Nationalrussen mil dunkelgelben Gestchtern. Keiner redet 
Deutsch, denn sie bleiben kurze Zeit auf dem Posten, um 
nicht zu genaue Bekanntschaften anzuknupfen. Oa^vsriie l i  
v^ai po rn8lLi po polsl^i? (sprcchen Sie Nussisch oder Pol- 
nisch?) redete mich einer an, aber bei seinem Rugki po 
pol8Li konnte ich mich des Lachens kaum enthalten, schiit- 
telte mit dem Kopf und brachte an, was ich eben vom 
Kutscher gelernt hatte, uemet2  (ein Deutscher). Man fuhlt 
sich wie verrathen und verkauft, und dies Gefuhl kann der 
Sohn Israels nicht vertreiben, welcher als Spediteur und 
Dollmetscher angestellt ist. Er, der Gelehrte unter den Un- 
gelehrten, durchblatterte meine Bucher, plombirte sie, liest 
mir indeffen die Bucher uber Nutzland unplombirt, weil ich 
ihm begreifiich machte, datz ich taglich darin lesen muffe. Bcim 
Auspacken der MantelsLcke ist der Eine noch geschaftiger als der 
Andere, eS gefallt ihnen bald dieses bald jenes, doch kann ich 
trotz der vielen Hande nicht sagen, datz mir etwas abhan- 
den gekommen ware. Geld anjunehmen ist den Leuten streng 
verboten, auch fordern sie nichts, aber die lusternen Blicke 
und heimlichen Handbewegungen reden eine Sprache, welche 
man augenblicklich versteht und die man in Nutzland tLglich 
beffer lernt. Hat der eine Grunrock ein preutzisches Vier- 
groschenstllck bekommen, so geht er ruhkg im Zimmer oder 
drautzen spazieren, und scheint mit der Sache weiter nichtS 
zu thun zu haben, die stbrkgen packen und kramen so lange bis 
auch ihre Sehnsucht befriedigt ist. Wahrend deffen werden 
die Passe mit langen Unterschriften versehen. Die Schreiber, 
eine Sluse hoher als die ubrigen, verschmahen den uervrrg 
re ru m  nicht. Nur der Oberaufseher der Tamofchne, der 
nobelste von allen, schien ohne jene Gesichtszuge streng seis 
nes Amts zu warten, unterschrieb die P^ffe und lies uns 
zkehen. Iedes Ding latzl stch von verschiedenen Seiten an
sehen, auch kommt es aus den Beschauer an, was fur eine

W o l t m a n  n, Reise rc. 2



Brille er aufseht. Man mutz an so mancher Thiir Entree 
bezahlen, hinter welcher ausier ein paar Menschen nur wilde 
Thiere sind, warum sollte man nicht beim Einlritt in das 
grotzte Neich der Erde die prcusiischen Silbergroschen ab- 
legen, die man vorlaufig doch nicht mehr gebraucht? I n  
manchen Landern muffen die Handwerksbursche an der Grenze 
eine gewiffe Summe Reisegeld vorzeigen, ohne welche man 
sie nicht einlasit; in Nusiland ift die Polizei hdflicher, und 
eS erkundigen sich darnach ganz unter der Hånd nur die 
Grenzsoldaten. Die Visitation war vorkiber, w ir fuhren 
jwischen der langen Hauserreihe von Polsngen, und fingen 
an freier zu athmen, da hielt der Wagen schon wieder vor 
einem Schlagbaum, unsere Paffe und Geldbeutel kamen 
nochmals in Bewegung, und nun erft reift man ungehindert 
bis zur nLchsten Gouvernementshauptftadt, wo der bisherige 
Pasi gegen eincn russischen umgetauscht wird.

Es war Sonntag, in Rusiland der erfte Pfingsitag. 
Wahrcnd in Ruzau, dem erften kurlandischen Orte, unsere 
Pferde gefuttert wurden, fdhrte uns der Gutsverwalter in 
die schdne Landkirche, in welcher ich zuerft die Sitte be- 
merkte, den Fusiboden der Kirchen und Wohnzimmer an 
Festtagen mit zerhackten Tannenzweigen zu bestreuen. Die
ser Gebrauch sindet sich in einew grosien Theile von Rusi- 
land und in ganz Schweden. Zn Ermangelung junger 
rannenschdtzlinge nimmt man Schilf, Laub, Fichten- oder 
Wacholderbtische, und schneidet sie wie groben Hackerling auf 
der Futterlade. Die Ecken und Kamme werden wie in
Deutschland mit BirkenbSumchen besetzt.

Abends wolltcn wir in dem einsamen rings von Wald 
umgebenen Kruge Ietschen eben unsere Mantelsacke ordnen, 
kramten aus Tischen und Stiihlen aus und sprachen uber 
die hasiliche Visitation, da fiog die Thur auf und ein Mann 
fturzte herein, welchen w ir im erften Augenblick f^r eine 
neue Art Bisitator hielten. Die Dammerung und noch 
mehr seine Fragen chrachten uns auf solche Vermuthung. 
„S in d  Sie Reisende? — Woher kommen Sie? — Wohkn 
wollen Sie? — Was flir Landsleote? — Was fur ein



Geschæft?" Darauf hatten wir zdgernd und fo unbe- 
ftimmt als mdglich geantwortct, und schon rllckte ein Dutzend 
neuer Fragen heran. Als ich dem Mann sagte, ich sei ein 
Hannoveraner, erkl<!rte er sich flir meinen LandSmann. 
Dann wandte er sich zu dem Hollænder, gab sich auch si'ir 
deffen Landsmann aus, sprach gelaufig Hollandisch und war 
in Amsterdam genau bekannt. Das schien uns sonderbar, 
und es war Schade, datz nicht ein Englander mit unS reiste, 
dann wllrde er sich mit Fug und Recht auch flir deffen Lands
mann erklart haben. Der Mann war fem gekleidet, im 
blauen Frack und weisien H ut, im Gesicht die Zuge eines 
WcltmannS, das Haar grau, aber viel Beweglichkeit in al
len Gliedern. Ohne ein W ort daruber zu ausiern, datz ich 
eine Anstellung håbe oder nicht håbe, erklckrte er, er wllnsche 
mich in seine Dienste zu nehmen, nur sei eS ihm zufallig 
in dicsem Augenblick nicht mdglich. „H e rr W ir th ,"  rief 
er, „bringen Sie mal zwei Flaschen Champagner! Ich 
muh auf das Wohl meiner Landsleute trinken." Wiihrend 
der Wirth seinen Keller durchfuchte, ward uns das Rathsel 
der Doppellandsmannschaft geloft. „Meine Herren," sprach 
der Mann, „wiffen S ie , wer ich bin? Ich bin der grosi? 
britannisch-hanndversche Generalkonsul hier fllr die ganze 
Seekuste, ein geborner Hollænder, seit vielcn Zahren engli- 
scher Konsul, und Seine Majestat der Kdnig von Grosibritan- 
nien und Hannover haben mich auch mit dem Titel ekneS 
hanndverschen Konsuls beehrt. Wenn Sie Jhre Paffe oder 
sonft etwas zu besorgen haben, so wenden Sie Sich nur 
an mich."  — Zeht kam der Wirth mit einer Flasche. Unser 
Generalconsul schien inzwischen seine Ansichten wegen des 
Champagners ge^ndert zu haben, nahm zartlich Abschicd, 
sprang in den Iagdwagen, und flog mit seinen Schimmeln 
ftisch davon.

W ir kehrten zu den Mantelsacken zuruck und legten uns 
bald zur Ruhe, oder wenigstens bald ins Bett, denn man- 
cherlei Beftien, Heimchen, Droffeln, Wanzen und Mllcken 
liesien uns wenig schlafen. Auch die fremdartige Einrichtunq 
des Kruges war unserer Ruhe nicht gar forderlich. In



Kurland gehdren die Kruge in der Regel den nahe gelege
nen GStern, und sind an Deutsche verpachtet. Sie werden 
von Feldsteinen (Granit) ein Stock hoch aufgeftlhrt, und 
sind in Vergleich zu den HStten der Landleute recht ftatttiche 
Gebaude. Man sahrt durch einen grotzen Thorweg m den 
geraumigen S ta ll, tritt von da in die Stude der Drenft- 
leute durch diese in die des W irths, endlich in dre reinltche 
Fremdenstube. I n  der grotzen Wirthsstube versammelt sich 
das Volk und trinkt im Schnaps die Vergefsenheit der Ler- 
dcn, die ach! so schwer, so hart das Leben drScken. Da 
sind die Riesenofen, welche gewdhnltch zwer Zimmer zugleich 
beî en. Da ftehen auch Riesenkoffer von etwa zehn Futz 
Lfinge und «i-r Futz M - ,  welche -lnst den Bmutschatz, I-tzt 
Waschc und Klcider enthaltcn, und m welche >m Noths 
die aame dculsche Familie kriechea kdnntc.

Beim Kruge Jetschen verlicsien w ir die nntauer Skrabe,
und mandlen unS links nach Libau. D i- Straffen find in 
den Ofisccprovinzen breite, geebnete Heerstratzen, brSmeilen 
sandig, ost mit r-hm beschlagen, auf denen -s fich b-qu-m 
und mohlfeil ffihrt. Die b-nachbart-n Gfiter muffen ste un- 
terl,alten , und eS find d-Shalb die deutschen Weggeldhauser 
mit langen Taftln und Klingelbcuteln >» gan, Rutzland 
unbekannt. Ffihrt die Landstratze durch Wfild.r, so -ft n°ch 
eincr Verordnung Al-xand-rS der Wald auf jeder S -tte -rw a 
stckfig Futz breit gelichtet, damit man unsauberen Gisellen 
von ferne auSweichen oder fich auf ihren Smpfang vor -re>- 
ten kann. I n  dies- Nothwendigkeit hade >ch m,ch me » r- 
stkt ges-hen. Paulucci, der frfihere Gouocrneur »on Kur, 
land, hat Birkenalleen anpflan,en laffen. D i- schlanke Pappe« 
kommt dort nicht mehr fort, Obstbaumasteen noch mem
oer Am geradesten und bequemsten fahrt man un Winter, 
wo' der Schlitten fiber F-ld-r und Wi-s-n, Sumpf- und 
Morfifie, Flfiffe und Seen schnurfiracks hinweg rutscht.

Stratz- -°n P-t-rSburg nach WoSka«, die von Mrma 
nach P-t--Sburg und di- neue Schnefipostst-atz- -°n D-°I,n 
nach PeterSburg find, so viel ich ml,si, die e.Wgen Kunst- 
ftratzen des Reichs.



Auf dem Wege nach Libau kommt man durch einen 
vortrefflichen sieben Meilen langen Tannenwald, wclcher 
Elenthiere nahrt. Das Elen ist in Kurland zu Hause, fel
tener jedoch als das Elend unter den Menschenkindern. 
Das Fleisch des Elen wird von feinen Zungen gelobt. Die 
Iagd gehbrt der Krone oder den Gutsbesitzern, allein man 
nimmt es damit nicht genau, und in vielen Gegenden Rust- 
lands ist sie frei wie die Luft. Trotz der unendlichen Masse 
von Gesetzen giebt es in Rustland keine formtiche Iagdgc- 
setze, und man fuhlt das BediirfniH derselben weniger, weil 
es mehr Hasen als Jager giebt. Nehe und Hirsche sind in 
Kurland fast gar nicht vorhanden, desto mehr Wolfe. Ba
ren hausen nur bei Dondangen und Jakobstadt, woselbst 
die hohe Schule fllr Barenfllhrer ist. Noch giebt es eine 
Art weiste Hasen, welche man Lieflander (Widsemneeki) nennt. 
Ske sind kleiner als die gewohnlichcn und bleiben immer in 
den Waldern.

Ueber Libau wcitz ich nkchts zu sagen, als dast es eine 
fur bedeutenden Handel gunstige Lage an der Ostfte hat, 
dast ihm aber durch die Vorrechte Petersburgs die Flugel be- 
schnitten sind. Der Stadtmustkant in Libau hatte sich aus 
dem Erzgebirge einen Klarinettisten und einen Hornisten vcr- 
schrieben. Zwei funge KLinstler machten sich im Fruhjahr 
auf den Weg und gingen in Lubeck zu Schiffe. Vor we- 
nigen Tagen waren sie in Libau angekommen, hatten ihren 
Kratzfust gemacht und zu grotzem Leidwesen erfahren, dast 
der cdle Stadtmusikus nur einen Mann haben wolle, wel- 
cher beider Instrumente Mister sei. Da fasten sie nun im 
Wirthshause des fremden Landes, uber hundert Meilen von 
der Heimath entfernt. Durch die Neise war der Geldbeutel 
geleert, und jener Mitzverstand hatte alle ihre Freudentone 
in Klaggesang verwandelt.

Wer sich einbildet, jenseits Memel fingen mit der rus- 
sischen Grenze nur kalte Landerwlisten an, der irret sehr. Kur
land ist im Ganzen ein recht fruchtbares Land, allein wegen 
der schwachen Bevolkerung bleibt mancher Fleck unbcbaut 
liegen, oder tragt ein schr nutzloses Gestrllpp. Bei der ge-



ringen Abdachung de S LandeS fehtt eS nicht an sumpfigen 
Stellen, welche hdchstens Tors oder schlechte Weide geden, 
und durch Abzugsgrfiben haufig verbeffert werden kbnnten, 
wie das Beispiel guter Landwirthe zeigt. Der Hfiningsberg 
bei Tuckum, der hdchfte im Lande, mitzt 390 rheinland. Fuh. 
Schone Partien find die Ufer der Windau, die Ruinen von 
Doblen und Selburg. Kokenhusen an der Pehrsemfindung 
hat romanlische Umgebungen, hohe zum Theil felsige Ufer 
und nickt weit cntfernt ist eine inkrustirende O.uelle Sta- 
burak. Kurlands Klima ist seiner Lage zufolge etwaS un- 
freundlicher als das des nbrdlichen Deutschlands. Aufier 
dem talten Nord- und Oftwinde pfeift vom baltischen Meere 
ein rauher Westwind durch das Land. Nach angeftellten 
Wetterbeobachtungen gab es in den Iahren 1823 — 1828 
mindestens 86, hdchstens 138 Regentage, 45— 71 Schnee- 
tage, 8 — 23 Gewitter. Gute Obstgfirten findet man nur 
auf wenkgen Gutern. Die Pflaume (Zwetsche) kommt mcht 
mehr fort. Apfel - und Birnbaume muffen gegen die Wmde 
geschutzt und so niedrig als mdglich gehalten werden. Zu 
Schiffe kommen jahrlich einige Ladungen Obft aus Deutsch- 
land. Die Landleure finden als treue Sdhne Adams am 
Apfel ein so grotzes Behagen, dah sie Schalen und Kern- 
hauser, welche die Herrschaft wegwirft , als Leckerbrffen ver- 
schlucken. I n  Mitau sah ich einen Birnbaum rm Trerbhaufe 
und stutzte deShalb mcht wenig. Der Acker fordert wegen 
des lockern Bodens keine fehr michsame Bearbeitung. Nahe 
unter der Oberfiache liegt an vielen Stellen Sand, weshalb 
der Pflug nicht zu ties einschneiden darf. FLr den Auslan- 
der ist cS spatzhaft anzusehen, wie der Pfiuger seme lerchte 
Maschine in der Hånd trfigt und mit dem Pferdchen ohne 
Lerne fiber den Acker hin und her lauft. Gerste, Hafer und 
Weizen gedeihen recht gut. Kartoffeln werden mcht genug, 
Noggcn sehr viel gebaut, und ich håbe Roggenfelder gesehen, 
welche den beften bei Liegnitz, Bamberg, Halle, Magde urg 
und Hildesheim wenig nachstanden. 750,000 Loof (berlmer 
Scheffel) sahrliche Aussaat geben das sechste bis zwotfle 
Korn. In  allen Ostsecprovmzen werden die Gården, wenn



ste vom Felde eingebracht sind, auf lange Stangen gelcgt, 
vermittelft grotzer Oefen gelrocknet und im Winter gedroschen. 
Alsdann wird das Korn nach den Seehafen gefahren, oder 
in grosten Kisten aufbewahrt. Die Kornda-rre heitzt im Fin- 
nischen Rihi, woher der in Kurland gewdhnliche Name Rige 
entstanden ist. Durch das Ddrren schrumpft das Korn zwar 
ein, aber der Keim fur die Saat geht nicht verloren. Es 
braucht nicht auf luftige« Bbden umgestochen zu wcrden 
und verdirbt selbst auf langen Seereisen nicht. VorzLg- 
lich holen die Hollander das kur- und lieflandische Ge- 
treide, auch hat Schwedcn und Deutschland oftmals seinen 
Hunger damit gestillt.

Eine groste Wohlthat fur das Land sind die kleinen 
Pferde. Sie laufen schnell, sind ausdauernd und nehmen 
mit schlechtem Futter vorlieb, erhalten bei der Arbeit nie 
Haser, meistens Heu, und wenn es hoch kommt etwas 
Mehl. Sie werden nie gestriegelt, siberhaupt schlecht gewar- 
tet und im Sommer laufen sie Tag und Nacht auf der 
Weide herum. Ein solches Pferd zieht im Winter auf sei- 
nem Schlitten 6 Loof Weizen, oder 7 Loof Roggen, oder 
8 Loof Gerste, oder 10 Loof Hafer, und legt dabei in e>- 
nem Tage 8 deutsche Meilen zuruck. Der Landmann macht 
selbst unbedeutende Wege nicht leicht zu Futz, und fahrt 
wohl zehn Meilen weit zur Stadt, um ein Paar Ganse oder 
ein Kalb zu verkaufen. Stallgeld bezahlt man in Kurland 
weder in Stadten noch auf dem Lande. Der Bauer nimmt 
etwaS Futter mit, und gewohnt sein Pferd bei Zeiten daran, 
halbe Tage lang in den Wirthshausern zu hungern. Dann 
lLuft es auf dem Rbckwege zur Heukrippe desto schneller. 
Die Anzahl der Pferde muhte bei befferer Oekonomie sehr 
eingeschrankt werden, denn bis jetzt hat manches Gesinde 
(d. h. dienftbare Familie) zwanzig Ststck und mehr. — 
Nindvieh wird in Kurland viel gemaftet, doch meistens 
schlecht gepfiegt, ift von kleiner A rt, und da die Schiffe in 
Riga eine Menge Fleisch einnehmen, so reicht der kurl^ndi- 
sche Vorrath nicht hin, und Podolien schickt betrachtliche 
Heerden wcistgrquer Ochsen. Einen kurischen Mastochscn



kaufi man fur zehn Rubel S . ,  zwanzig Pfund Fleisch fur 
einen halben Thaler. Die Podolier bringen nicht felten die 
verderbliche Loserdurre ins Land, welche vor einigen Iahren 
mehre Gutcr von Rindvieh ganz entblofite. Stallfutterung 
findet sich auf wenigen Gutern, und lasit sich nicht eher cr- 
warten, als bis die vielen halbwuften WeideplStze mchr 
verschwinden. Des Vichftandes und der Dungung megen 
find uberall Brantweinbrennereien angelcgt und die Feuerung 
nach den neueren Erfindungen auf Holzersparnih berechnet. 
Der Brantwein findet in Weifirufiland, Littauen und Polen 
Absatz, wird aber nicht so gesucht als das Getreide, und 
bei hohen Kornpreisen erwachft aus dem Brcnnen offenbarer 
Schade. Iahrlich wcrden 210,000 Loof Korn zu Brant
wein und 85,000 Loof Gerste zu Bier verbraucht. — An 
veredelten Schafen ift kein Mangel und Vercdlung rathsam, 
doch mochten die echten Merinos bei rauhem Klima und 
feuchter Weide wenig vortheilhaft sein, zumal da auch gute 
Mittelwolle in der Regel am besten bezahlt wird. — Bie- 
nenzucht wird ziemlich stark getrieben. Zm Popenschen 
und andern Waldgegenden hat mancher Bauer funfzig Bie- 
nenftdcke, d. h. hohle Baumblbcke mit Rinde bedeckt, denn 
Strohkdrbe sieht man nur bei einigen Gutsbesttzern. Der 
beste Honig ift der weitze Linden- oder Lipitzer Honig ^). 
I n  manchen Gegenden erhalt man zehn Pfund Honig fur 
einen Silberrubel.

Vom Boden und deffen Erzeugnifsen wenden wir unS 
zu den Menschen, deren Zustand wir nur dann richtig beur- 
theilen konnen, wenn wir zuvor einen Blick auf ihre Geschichte 
werfen. Die Ureinwohner der Kustenlander von der Memel 
bis zum Peipus und der Narvwa gehdren zu der grofien 
finnischen VLlkerfamilie, deren weite Zweige sich uber den 
Norden Europas ausbreiten. Rauh und kriegerisch war ihr 
Leben, republikanisch ihre Vcrfaffung. Der Handel entdeckte *)

*) Leepa heiht im Lettischen die Linde; die Sorbcn sagten lip, lipa 
und s,e erdauten Apzk, Leipzig, die Lindensiadt.



diese Kllstcn und das erste Schiff, welches in die Duna 1158 
einlief, war ein bremisches. Zwanzig Zahre spLter brachte 
der Mdnch Meinhard das Christenthum nach Liefland und 
als Pathengeschenk die Knechtschaft. Er beriefekne Volksver- 
sammlung der Liefen, sie spottetcn seiner, und er bat den Papft 
um Hulfe. Sein Nachfolger Berthold, Abt von Loccum, 
forderte Abgaben, entstoh dem Zorne der Eingebornen, kam 
wieder mit einem Heere und wurde in der erften Schlacht 
an den Ufern der Duna 1198 erschlagen. Nun predigte 
Albert, Domherr von Bremen das Kreuz wider die Heiden 
in Liefland, nahm die Ersten des Volks bei einem Gastmahl 
hinterlistig gefangen, lietz sich dreitzig Knaben als Geistcln 
geben, schickte ste in deutsche Kldster, erbaute Riga, forderte 
den Zehnten und wurde der eigentliche Stifter der Lekbeigcn- 
schaft. Bald darauf fiel Semgallen (der oftliche Theil des 
jctzigen Kurland zwischen der Mussa und Duna) in die hei-' 
ligen Hande der Schwerdtritter. Die Eroberung der Stadc 
Iurgew (jeHt Dorpat) machte der F-reihekt Esthlands ein 
Ende. Nachdem die Kuren sich in fruheren Friedensuntcr- 
handlungen personliche Freiheit und Eigenthumsrechte aus- 
bedungen hatten, stelen auch sie 1284 in Knechtschaft, und 
retteten aus dem grosten Untergange nichts, als was bis 
auf unsere Zeiten geblieben ist — als Poste nur, doch als 
ernste Mahnung an eine freie Vorzeit — die personliche 
Freiheit einiger Familien, ich meine die kurischen Konkge bei 
Goldingen. Einzelne Slimmen lietzen sich fur das Bessere 
vernehmen, aber ste verhallten in dem fernen Norden. Ver- 
gebens erMrte Papst Gregor IX .  unter Androhung von Kir- 
chenstrafen, datz es den Neubekehrten wenigstens nicht schlim- 
rner ergehen solle als damals, da ste Heiden maren. Ver^ 
Lebens bestcltigte Kaiser Friedrich I I .  den Christen an der 
Oftsee „und ihren Erben auf immer vollkommene Freiheit und 
alle Nechte, deren ste genoffen haben, ehe sie zurn Glauben 
vekehrt wurden." Erzbischof Albrecht von Riga forderte 
1272 weiter nichts als Abgaben an Korn, Frohndienste, 
Fuhren und „alle Personen, die so alt sind, datz sie arbeiten 
kininen, sollcn Uns mit ihrcr Handarbeit dienen, als Heu
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Ad-I in voll-r Rostung versammeln und ,hm -rklaren. ,,Dal; 
di- Bau-rn von ihr-r H-rrschaft so »ammerlich unt-rdru-kt, 
und mit s° gr-usam-r Kn.chtschast und S tra ft b°l-gt wur- 
den, dast d-.gl-ich-n in d°r g-nz-n W -l- auch be.
H-id-n und Barbar-n nie -rhort grw-sen. T»- Pst'cht 
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-pol-n und Littau-n t-bg-n." S-chs Tage nach ^ r- 
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ten st- nur st-i« und gldcklich- Bau-rn. Gustav Ad-Iph 
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barkeit ub-r di- Bau-rn, und -->>> dt-s-n das R ch 1
H-rr-n ju vcrklagen. Mit s-inem Fast b-> Sutzen st-I ch



die Sache der Freiheit in trefen Schlaf. Kbnig Karl X I .  
sagte 1681 geradezu, er wolle „die elende Sklaverei und 
Lcibeigenschaft, worunter so viele Christen feufzen mutzten, 
abschaffen." Der Adel antwortete, „Kbnig Stephan håbe 
auch Kirchen und Schulen frir die Bauern erbauen wollen 
(eine Luge!), aber diese hatten sich aus allen Kraften da- 
wider gcsetzt und darum angehalten, datz sie bei ihren rauhen 
Silten und Gesetzen gelassen werden mbchten." Karl liefi 
indessen den Werth der Bauernlanderei absch t̂zen, um dar- 
nach die Leistungen zu bestimmen, verbot die Ruthenstrafe 
und gab der Kronsbauerschaft ein Gesetzbuch. Unter Karl X I I .  
wurde Liefland von Peter dem Grotzen erobert. Die Pest 
wllthete weit und breit, viele Herren flohen, manche neue 
kamen wieder und andere vergrdtzerten ihren Besitz. Als nun 
in Kurland Kettlers letzte Nachkommen gestorben waren, da 
wehte Nufilands Adler mit weitem Fittig dem nachbarlichen 
Herzogthume Kuhlung zu, gab ihm Herzoge und schickte ste 
auch nach Sibirien. Ietzt lietzen die Letten stch einfallen, die 
ungeheuren Vorrechte des Adels drkckend zu finden, und ge- 
gen solche Behauptung glaubten sich die deutschen Herren 
nicht bcffer schutzen zu konnen, als wenn sie sich dem russi- 
schen Zepter unterwurfen. Dieser Beschlutz wurde aus dem 
Landtage 1795 gefatzt, der Adel behielt, was er hatte, und 
der Bauer, das geborne Laftthier, seufzte fort an seinem 
Pftuge. Nicht ohne bittern Unwillen kann man die vielen 
zum Vesten der Leibeigenen erlassenen Gesetze und Landtags- 
beschluffe leftn, denn jede neue Anordnung giebt den Beweis, 
Lafi alle fruheren ftillschweigend bei Seite gelegt wurden. 
Unter der dreisiigjLhrkgen Regierung der Katharina wurde viel 
geredtt und unterhandelt, aber fur die Freiheit geschah so viel 
als nichts. Alexanders menschenfreundlicher S inn war un- 
ablWg aus diesen Gegenftand gerichtet und nach Beendigung 
des Krieges wurde im Zubeljahre 1817 die Freiheit der 
Esthen proklamirt. Kurland seierte 1818 und Liefland 182V 
seine Wiedergeburt. Und wahrlich, es lohnte sich der Milhe, 
ein „Herr, Gott, Dich loden w ir ! "  zu singen, denn seit die- 
ser Zeit barsen Letten und Esthen doch nicht mehr vererbt.



serkauft oder vcrspielt werden; sie kdnnen sogar unbeweglicheS 
Liaenthum erblich erwerben; sie brauchen nicht mehr Dienste 
;u leiften als sie fSr den geliehenen Acker zu teisten sreiwilllg 
versprachen und nach Ablauf des Kontrakts steht es ihnen 
frei, denselben zu crneuern oder nicht. Es ist nicht mehr eme 
ausgemachte Sache, dasi die Ritterschaft Recht uber Leben 
und Tod ihrer Bauern håbe, denn diese dursen nicht anders 
aestraft werden als nach den Gesetzen und von den Gerich- 
ten, deren Mitglieder sie grosien Theils selbst wahlen. Dank 
sei es der Aufklarung unsers Iahrhunderts, Dank allen 
Edeln welche bereitwillig der Menschheit ewige Nechte an- 
erkannten, Dank den rastlosen Bemuhungen des unsterblichen

^ ^ W e n n  ick es nun versuche von dem gegenwartigen Zu- 
ttande Kurlands ein Bild zu entwerfen, so bemerke ich^zu-
nachst, dasi ich nach bestem Wiffen die empfangenen E.n-
drucke wiedergebe. Wohlwollen und Lrebe kam m.r uber- 
all entqegen und ich furchte nicht, dasi mein Urtheil von un- 
aerechter Kalte geleitet werde. Der geborne Kurlander und 
wer viele Iahre im Lande lebte, sindet meme Umnste v.el- 
leickt zu scharf, meine Farben zu grell, allein die ersten Ein- 
drucke sind bei ihm langst erloschen, er hat sich an den An- 
blick des Jammers gewdhnt, und was nur Anfang der bes- 
fern ^eit ist, preift er schon als Vollendung, nrmmt den 
Buckstaben deS Gesetzes schon fsir Gesetzes Erfullung. Irren 
ia menschlich, zumal bei einem Reisebeschreiber, von dem man 
nk meh? v/rlangen kann als den aufrichtigen Willen Wahr-

D i/tts t?  mttkwurdige Erscheinung bietet uns die Sprache 
der Bewohner Kurlands. Zahrhunderte lange Knechtschaft 
hat nicht vermocht, dieses Heiligthum des Voltes zu vertil-

^  Wer die Geschichte ausfuhrlicher tesen w ill, lese „D ie  freien Let
ten und L  sihen. Eine Erinnerungsschrift von v r .  G. M e r kel.
N iaa 1820." Und von demselben Versafler: „D ie  Vorzeit Lieflands. 
Ein Denkmal deS Pfaffcn- und Rittergeistes. Zwei Bande.

Berlin 1793."



gen. Die deutschen Nitter hielten es nicht flir gut, ihre 
Muttersprache gegen die lettische einzutauschen, und nicht fur 
zweckmatzig, die Letten im Deutschen oder llberhaupt in ir- 
gend etwas autzer im Gehorsam und vielleicht etwas Land- 
bau zu unterrichten. Die Hauptmasie der Bevblkerung redet 
Lettisch und verftcht kein W ort Deutsch. Die freien Burger 
in den Stadten und der Adel auf dem Lande redet Deutsch 
und vcrfteht nur so viel Lettisch, als zum taglichen Gebrauch 
beim Kommandiren erforderlich ist. Sonderbar! Wer hat 
denn, was der Adel besttzt, ursprunglich erworben? Klebt 
nicht an dem alten Nitterschwerte, an der Hundepeitsche des 
Zuchtmeisters und an allen Schatzen, welche damit erworben 
sind, der Schweitz und das B lu t des Landmanns? Und 
diesen Unglucklichen verachtet der Adel so sehr, dast er seine 
Spracke nicht einmal versteht? Er versteht sie aber nicht, 
denn ihm sind unzahlige Wdrter unbekannt, welche ubersinn- 
liche Gegenstande bezeichnen. Er unterhalt die Kirchen, aber 
weil er die lettische Sprache nicht versteht, besucht er sie nur 
ein- oder zweimal im Iahre, wo er das heilige Abendmahl 
genietzt und deutsche Predigt halten lLtzt. Keincswegs lagt 
sich diese Unkirchlichkeit aus dem rohen Charakter des Adels 
ableiten, denn jetzt wenkgstens sind die meisten Gutsherrn 
zu wahrhaft gebildet, als dast sie die Weckung ihres religib- 
sen Lebens sur uberfiusstg halten konnten. W ill man den 
Letten nicht noch mehr entziehen, so darf die Anzahl der 
deutschen Predigten nicht wachsen. I n  Deutschland bin ich 
ost gefragt worden, ob das Lettische mit dem Deutschen nicht 
einige Aehnlichkeit håbe. Das ift nicht der Fall. Selbft kn 
der russischen und polnischen Sprache kommen nur wenige 
dem Lettischen ahnlkche Morter vor. Grotzere Verwandtschaft 
haben die Letten auch in der Sprache mit den Finnen, ob- 
gleich beide Sprachen wohl noch mehr verschieden sind als 
die lateinische von ihren Tbchtern. Als Probe des Lettischen 
theile ich den erften Vers einer Uebersetzung von Luthers: 
„Eine feste Burg rc." mit, wobei in Rucksicht der Aussprache 
zu merken, daH das lange s geschæft wird und bei dem dop- 
pelten e das letzte als ein A-Laut nachtbnt.



DeewS KungS Irr muhsu siipra p it-, 
Aur behdsS warram twerteeS:
AugstS paligS, kaS muhS ne peewilS, 
Pee ka mehS warram kertees.
TaS breesmigS eenaidneeks.
Kam grehku darriht preeks,
TaS gahda nakt' un Veen',
US launu w iltu  ween;
KaS warr preeksch winnja glahbteeS?

Die lettische Sprache wird in Kurland und Liefland 
geredet. Bei Walk zwischen Riga und Dorpat ift die Scherde 
der Letten und Esthen. Der Dialekt der Liefiander zreht das 
L  dem A HLufig vor. Untcr den lettischen Mundarten soll 
die bei Doble'n und Grunhoff einige Meilen von M.tau d.e 
aebildetste sein. Bei einem Volke, welches bls auf die neue- 
sten Zeiten in knechtischer Unwisienyeit gehalten weder lesen 
noch schreibcn lernte, und deffen Herren eine fremde Sprache 
redeten, kann die Litcratur unmoglich von Bedeutung fem. 
Auker den Geiftlichen, welche fammtlich deutscher Abkunft 
sind, gicbt es wohl nur wenige der lettischen Sprache voll-
kommen kundige Privatleute. Mdchten sie doch, was sich 
von Sagen und Dichtungen der Letten durch Tradition e^ 
balten hat, dem Volke sorgfLltig aufbewahren, dannt sich 
einst die freie Nachkommenschaft der Vorfahren ermnere, wle 
w ir mit Freude des schweren Morgentraumes gedenken. 
Probft Stender machte vor langen Zahrcn den ^nfang m 
der lettischen Sprachforschung, aber wie w-n>g- find-n sich 
»ernnlakt zue Tilgung der b-d-ut-nd-n Druckkosten -.«-» 
verbefferten Lexikon« bchutragen! Eine ^ c h e  s««u"S «n 
wenige gan, nnb-deut-nd- BolkSschriften sind d°r Em»>ge, 
waL »on einige« Guirbesttzcm anglfchafft und den vaar
ihnen unt-rgeben-n L-s-rn mitgrtheilt wird.

Der Lette ist in der Ties- seinei Heri-n« mcht boiartig,
sonde.« g-N-SfSrchtig und gut. Mon hot mir .nd -ff.n °« .
sichert, datz er b°i sti-« Unt.rwurfigkeit geg-n s-m S t -
h-rrn wie g-g-n °-° Deutsche -lS s-.ne »nt-rdruck-c -M n  
heimlichen unauSIdschlichen Host ,m H--i-n ttoge. «  
ihn verdammen? Man behandelt ihn ja als h



Hckide und keinen Kopf. Die lange Knechtschaft hat lhm 
den Muth gebrochen und des Geistes Himmelsfiamme ge- 
dampft, aber in seiner Muttersprache wird der giftige Haft 
gegen die Fremdlinge fortleben und die vbllige Befreiung 
fordern, wenn sie ihm nicht freiwillig zugestanden wird. An 
Ehrfurcht gegen jeden Nichtletten ift er bisher so schr ge- 
wbhnt, daH ihm schon deshalb ein Mordgedanke nicht leicht 
in den Sinn kommt. Inzwischen traf es sich, daH in dem 
langen Winter 18D ein junger Jurist aus den Rhein- 
gegenden allein eine FuHreise durch Kurland machte. Unvor- 
sichtig genug zahlte er Lffentlich in einem Kruge seine Baar- 
schaft, ging Nachmittags weiter, ward im Walde angefallen, 
seines Geldes beraubt und durch einige Kopfwunden so be- 
taubt, daH er besinnungslos die Nacht hindurch bei einer 
Kalle von zwanzig Grad Uegen blieb. Am andern Morgen 
fand man ihn, eine adelige Familie pflegte sein aufs Beste, 
er genas und fand uberall im Lande eine so herzliche Theil- 
nahme, daH er in Kurland zu bleiben sich entschloH. So 
wcit die wahre Geschichte. LieHe man ihn durch ein Edel- 
fraulein verpflegen, welche seine Geliebte und Gattin wiirde, 
so ware ein kleiner Roman fertkg.

Um das geistige Leben der Letten fteht es klaglich, und 
die Grunde davon liegen nicht fern. In  einer Gesellschaft 
adeliger Herren war von der Unwiffenheit eines Untergebenen 
die Nede, und ich fragte unbefangen, ob denn hier kekn 
Dorfschulmeistcr sei? Man schwieg und ich fuhr fort: oder 
wohnt der Schulmeister etwa so weit, datz der Mensch nicht 
zur Schule gehen konnte? Man schwieg abermals. ES konnte 
oder mochte niemand auf die deutsche Frage antworten. An 
dem sonderbaren Schweigen der Leute, wobei der Eine la- 
chelte, der Andere etwas verlegen wurde, merkte ich bald> 
daH ich auf diesem fremdartkgen Boden nicht weiter zu for- 
schen håbe, und indem ich still darllber nachdachte, stel es 
mir auf, daH ich bksher gar nichts SchulLhnliches in Kur
land gesehen hatte. Das Gesprach wandte stch auf andere 
Dinge und spaler erfuhr ich Folgendes. I n  Kurland eM i- 
ren auHerst wenige lettische Volksschulen, und die wenigen



werden in der Regel schlecht unterftutzt. Hin und wieder 
lernen einige Kinder bci dem deutschen Krfiger lesen. Vor 
der Konfirmation gehcn sie nur auf wenige Stunden zum 
Prediger, welcher sich mit ihnen fiber religiose Gegenstande 
unterhalt. Er mufi zufrieden sein, wenn sie die Hauptstucke 
des Katechismus auswendig wiffcn, was sie von den Eltern 
oder wandernden Lehrern lernen und ost schlecht genug tei
sten. Manche Prediger sind in neuerer Zeit so streng gc- 
worden, dah sie eine Bravt nicht eher traven wollen, bis sie 
lesen gelernt hat, denn mit Recht glauben sie, datz die M ut
ter ihren Kindern beibringen werde, was sie selbst vcrsteht. 
Doch halt man dies Verfahren bis jetzt fur zu streng und 
unausfichrbar. Andcre Prediger sind der Meinung, dasi, 
wenn sich das Alter beffern solle, man immer zuerst mit der 
Iugend anfangen mfifse. Sie tresten den Nagel auf den 
Kopf und streben unermfidet nach Verbesterung des Land- 
schulwesens. Siche da tritt der schwarze Geist der Finstcr- 
nik hervor und spricht in Person einiger Gutsherrn unum- 
wunden: „Schulbildung ist bei unsern Leuten fiberfifisstg." 
Sollte man nicht glauben, diese Herren hatten ein Iahrhun- 
dert verschlafen, und kamen nun mit ihrer Weisheit zu spat? 
W ir kenncn eure lugenhaften Reden wohl, die nur auf 
Eigennutz und Hcrrschsucht hinaus laufen. W ir wisten wohl, 
dasi fiber dumme Menschen leicht zu regieren ist. Haben erst 
alle Letten lesen und denken gelernt, dann wird das Bewusit- 
sein ihrer Menschenrechte lebendiger in ihnen werden, dann 
werden sie ja vernehmen, was jenseits ihrer Grenzen vorgeht. 
Nun aber sitzen die Armen in tiefem Frieden da, wie Blinde 
und Taube mitten in einer Zeit, welche es ihnen vernehm- 
licher als irgend eine erklaren kdnnte, dast Iahrhunderte lan
ges Unrecht auf keine Minute zum Rechte werden kann. 
Das Recht der ungehinderten Vervollkommnung ift ein 
unverjahrbares und unverausierlicheS Urrecht der Mensch- 
heit. Doch trdsten w ir uns, dieses Recht wird m 
Kurland nicht Lberall verkannt und verhdhnt. Emrge 
Prediger haben es schon so weit gebracht, datz alle Kmder, 
welche nicht zu Hause von ihren Angehdrigen unterr«chtet



werden, lm zwdlftcn und dreizehnten Jahre, jedoch nurw^h- 
rend des Winters, eine Art Schule besuchen, welche der 
Kaster, Organist oder Borsanger halt. Die Kleinen wohnen 
alsdann beim Kuster und bringen Sonntag Abends oder 
Montag Morgens den Mundvorrath m it, wovon sie bis 
zum Sonnabend leben. Der Kuster unterrichtet sie im Le
sen, Singen- Schrekben und Rechnen der vier Species, 
nimmt Luthers kleinen Katechismus mit ihnen durch, und 
laHt sie Bibelspruche und Liederverse lernen. Wahrend der 
folgenden zwei Winter besuchen sie den Prediger, und wer
den im funfzehnten Jahre konfirmirt. Vortrefflkche Gutsherrn 
besolden den Kuster, und geben Blicher, Nechentafeln und 
Schreibmaterial her. Solche Herren sind die Juwelen Kur
lands, holde Genien fur ihre weite Umgebung. M it ekniger 
Wahrscheinlichkeit latzt sich wohl annehmen, datz gegenwartig
bcinahe die HLlfte der lettischen Jugend lesen und ein Vicrtel 
schreiben lernt.

Alle Nichtleser haben ein gutes Gcdachtnitz und die Let
ten singen die meisten Kirchenlieder, sobald sie nur den An- 
fang HLren. Kaum die Halfte aller Landkirchen hat Orgeln. 
Zft keine vorhanden, so tritt irgend ein Mann aus der Ge- 
meinde, welcher lesen und singen kann, beim Gottesdienste 
in rothgrauer Klcidung auf eine Erhdhung des Chors und 
macht den Vorsanger. Das Vater Unser, die Einsetzungs- 
worte des heiligen Abendmahls und dergleichen haufig wie- 
dcrkehrende Formeln sprcchen alle Gemeindeglieder laut mit, 
und verursachen dadurch ein verworrenes unangenehmes Gc- 
murmel, wobei sie ubrigens nach ihrer Art sehr andachtig 
sind. Selbst den Segenswunsch des Predigers begleitet die 
Gemeinde mit demfelben Gemurmcl. Viele Kirchcngebaude 
in Kurland bedurfen ekner wllrdigen Ausschmuckung, doch sah 
ich sie nirgends so verfallen wie im deutschen Vaterlande, 
wo mir eine Landkirche bekannt ist, welche durch Decke und 
Dach das Licht des Himmels auf die Andachtigen fallen 
latzt. Hat von ihr der herlige Vater Kunde erhalten, so 
wundcrt es mich nicht, wenn er in einer Bulle das tiefste 
Elend beklagt, in welchem sich die vormals glanzenden Kir- 
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cken Deutschlands befLnden. Eine Landkirche håbe ich m 
Kurland gesehen, welche sich alle deutsche Baumeister zum 
Vorbilde nehmen kbnnten, wie alle deutsche Pattone den 
Geist deffen, der sie bauen lietz, des Grafen Medem. Die 
Kirchspiele Kurlands haben vier, sechs und mehr Merlen rm 
Umfange, und die Andachtigen kommen zur Kirche mllWetb 
und Kind auf ihren Pferdchen im vollen Trabe gerltten oder 
aefahren. Zm Sommer binden sie die Pferde an emen 
Aaun, im Winter bringt man sie in den S ta ll des nahen 
Kirchenkruges. Diese Stalle heitzen im Lettischen Steddele, 
woraus die Deutscken das W ort Stadolle gemacht haben. 
In  der Nahe jeder Kirche mutz ein Krug sein, the.ls um da- 
selbft Pferde und Wagen der AndLchtigen unterzubrmgen, 
theils um die Menschen nach der geistigen Speise auch nnt 
aeistigem Trank zu erquicken. Nur wer ganz nahe ber der 
Kirche wohnt, geht zu Futze dahin. Dle Frauen tragen am 
Sonntage dunkelfarbene Gewander und hkllen den Kops m 
weike Tucher ein. Die Feierkleider der Manner sind lange, 
wollene rothgraue Rdcke. Auf dem Wege zur Kirche tragen 
alle FutzgLnger die Schuhe in der Hånd, in der K,rche aber 
erfcheinen sie beschuht. Eine Art Sandalen oder lederne 
Sohlen, Pasteln genannt, sind die gewbhnliche Futzbedeckung 
der Letten. Am Rande mit Lochern versehen, werden sie 
mit Bindfaden uber dem Futze und um die Knochel zusam- 
men aeschnllrt. Nur die wohlhabendsten Leute und dre Wag- 
aar (Aufseher auf den Hdfen) tragen Stiefeln. I n  den Ge- 
aenden an der Duna und weiter nach Norden umwrckelt 
man die Futze mit Tkchern und tragt keine Strumpfe w.e 
in Kurland, sondern Bastschuhe oder von Holz geflochtene

^  ^ILHrlich einmal, gewdhnlich im Winter bel Schnee 
und hellem Frofte, besucht der Pastor seine well zerstreu e 
Heerde. Da lernt er die Wunsche und Bedurfnrste 
kennen, erkundigt sich, ob die Kinder lesen lernen, M  eme 
Prllfuna an, bringt kleine Bstcher mll und ermuntert zum 
Fleitze. Furcht vor dem Examen treibt die Kleinen wenn 
sie den Pastor kommen sehen, bisweilen unter das Bette



oder in den Kamin. Beim Abschiede erhalt der Pastor Wurste, 
Schinken, Eier u. dgl. und kommt Abentzs schwer beladen 
nach Hause. Das heitzt die Gebstfahrt, kbnnte eben so gut 
auch die Gobetfahrt heitzen. I n  Kurland giebt es nur 12 
katholische Pastorate, dagegen 99 lutherische Predkger mit 
189 Kirchen. Die Durchschnittssumme der Predigerbesoldun- 
gen betragt ungefahr 730 Nubel Silber. I n  der Nahe der 
Predigerwohnung liegen die Pfarrlandereien und die Woh- 
nungen der dazu gehdrigen Gesinde oder dienstbaren Familien. 
Alle diese Hauser, Scheunen, Stalle, Kirchen und Kirchen- 
krllge, wie alle Landerei derselben ist im Allgemeincn Eigen- 
thum der Gutsherren. Ske weisen dem Pastor Einkiinfte, 
Land und Leute an, sie bauen Kirchen und Pastorate ganz 
nach Gefallen, wie sie gerade Sinn dafur haben oder nicht 
haben, wie ste gerade mit dem Prcdiger in gutem oder 
schlechtem Vernehmen stchen. Der Pastor hat ubcr das Alles 
geschriebenes Necht in Hånden, die Gesinde dagegen haben 
in den Hånden nur die Kraft, alles pflichtschuldigst zu thun 
und zu teisten. Die Verpflichtungen der Gesinde lautcn in 
den schriftlichen Urkunden ungefahr folgender Matzen: „da- 
fllr, datz die Gesinde eine gewiffe Anzahl von Aeckern, Wie- 
sen rc. benutzen, machen ste sich verbindlich, alle zu den Acker- 
lcindereien des Pfarrers erforderliche Arbeiten, das Psiugen, 
Eggen, Saen, Mahen, Schneiden, Heumachen und Einfah- 
ren zu besorgcn. Es verfteht sich von selbst, datz die Arbei
ten des geiftlichen Herrn denen der Gesinde immer vorgehen. 
Es wird den Arbeitern dafllr nichts bezahlt, und fur die Lc- 
friedigung ihres Hungers und Durstes wahrend der Arbeit 
muffen sie selbst sorgen. Das Dreschen und Reknigcn der 
Fruchte besorgen die Gesinde ebenfalls. Im  Winter teisten 
ste wdchentlich einkge Fuhren, um Getreide, Flachs u. dgl. 
nach der Stadt zu schaffen, wobei sie fur Wagen, Pferde 
und alle Zehrungskosten selbst Sorge tragen. Sollten diese 
bestimmt angegebenen Fuhren nicht hinreichen, so muffen noch 
so viele geleiftet werden als zum Wegschaffen der Sachen 
nothwcndig sind. Fur die Gartenarbeit muffen vom Fruh- 
jahr bis zum Herbst taglich zwei Manner und eben so vikle



Weiber gestellt werden. Auf dem Host hat fich das ganze 
Zahr hindurch eln Mann einzufinden, um dem Waggar bei 
allen vorkommenden Arbeiten dienftreiche Hånd zu teisten. 
Im  Hause des Predigers findet fich taglich eine Frau ein, 
um beim Waschen, in KSche und Keller und uberall, wo 
man ihrer bedarf, zu helfen. Beide letztgenannten Personen 
bekommen dasur — wie autzerordentlich gulig! — an diesen 
Tagen vom Pastor Essen und Trinken. Wenn an den Pfarr- 
gebauden etwas zu bauen und zu beffern ift, so muffen dre 
Gesinde dabei Håndlanger stellen, und die erforderlichen Ma- 
terialien, z. B . das Holz aus der herrschaftlichen Forft, den 
Kalk zehn Meilen weit und weiter herbei fahren. Das Brenn- 
holz des Predigers ist von den Gesinden zur gehbrigen Zert zu 
hauen, der Tors zu ftechen, beides einzufahren und das Holz zu 
spalten. 3m Winter mLffen die Gesinde sur den Pastor e ne 
bcstimmte Anzahl Kbrbe flechten, PfiLge, Eggen, Schaufeln, 
Harken, Hacken und andere Gerathschaften ausbeffern oder 
neu anfertigen, so datz im Sommer hknreichender Vorrath 
vorhanden ist." -  A lif diese Art wird in einer unendllchen 
Neihe von Paragraphen mit genauer Angabe aller nur ge- 
denkbaren Arbeiten und Verpflichtungen fortgefahren. Arbe.- 
ler Taae, Fuhren, alles wird anfangs in bestlmmten Zahlen 
an'g-g°b°°, °b-r k°mmt st°« dn t-ufiisch -°rs,cht>g-
Scklutzsah: „Sollte das Angegebene mcht hmrelchen, so rft 
nock so viel zu leisten als vom Pastor sSr nothwendlg er- 
ackcet wird." Warum man fich Lberhaupt die Muhe gege- 
ben hat, dies schriftlich und so aufierordentlich sorgfalt.g auf- 
zusesen, weifi ich nicht, denn die Letten mLffen e.nmal alles 
thun, was ndthig ift, oder was der Pastor fur nothlg halt. 
Er braucht auf seine Koften weder Pferde noch Menschen zu 
balten. Halt er Pferde, so geschieht es zum Vergnugcn oder 
rur Bequemlichkeit, und verursacht keine Kosten, denn hmrc.- 
ckendcn Haser erntet er, und die Littauer nehmen m.t schlech- 
tcr Weide vorlieb. Der Waggar ist einer von den H-amr- 
lienvatern der Dienftleute, und freut fich ftmes Ehrenpostcn 
nicht wenig. Wenn einige Brosamen von des Herren 
fallen, so fallen sie ihm wahrscheinlich am erften zu. ^st



der Waggar ein treuer und erfahrener Mann, so braucht 
sich der Pastor um den Ackerbau weni'g zu kllmmern, lasit 
sich den Zustand der Dinge berichten, ertheklt nur die Be- 
fchle, bleibt gemachlich daheim, studirt nach Belieben oder 
schlagt die Arme unter, offnet die Borse, um sie zu fullen 
und legt ein Beutelchen zum andern. Sollten sich einmal 
Widerspenstige unter den Arbeitern finden, und der Waggar 
konnte sie nicht im Zaume halten, so wird die Sache nur 
dem nahen Gutsherrn angexekgt, und sein Intereffe erfordert 
es, den Geist des unbedingten Gehorsams aufrecht zu erhal- 
ten und alles durch einfache Procedur ins vorige Gleise zu 
bringen. Sind aber die Gesinde allen Verpflichtungen gegen 
den Pastor treulich nachgekommen, dann und nur erst dann 
kdnnen, dann muffen sie den eigenen Acker und Haushalt 
besorgen, damit sie doch ja ihr eigenes Brod essen. Nuhm- 
liches Lob verdienen noch die lettischen Weiber, welche, wah- 
rend die Manner drausien sich abschinden, zu Hause sparen, 
kochen und sich alles entziehen, um nur ihre Manner zu pfle- 
gen und ihnen reichlich mitzugeben, wenn sie wieder ins Joch
gehen.-------------Ach, du lieber Himmel! wie kann doch
ein Prediger der Gerechtigkeit, wie kann ein Apostel derLiebe 
solche schnode Unterwurfigkeit vernunfliger Geschbpfe ansehen, 
ohne von innerlichem Jammer zerriffen zu werden! Die Ge- 
wohnheit macht den Stachel des Elends stumps, und der 
Sklave singt auf der Nuderbank. Viele Prediger haben eS 
von Zugend auf nicht beffer gesehen, andere beklagen den 
Jammer und werden nicht muthlos im Amte, weil sie gerade 
hier viel trdften, helsen und erleichtern konnen. Sie laffen 
bisweilen ihre Dienstleute zu Hause und nehmen statt der- 
selben Tagelohner an, um ihnen einigen Verdienst zu geben 
und sie nach und nach vorzubereiten auf einen beffern Zu
stand. Wenn aber die Gutsherrschaft solches erfahrt, dann 
kommt sie mit dem gewdhnlichen Grundsatze grotzer Herren 
angczogen: Man musi seine Leute nicht verwdhnen! O der 
barbarischen Klugheit, o des namenlosen Elends! Aber wer- 
Let nur nicht mude, ihr Engel der gedruckten Menschhcit, 
harret nur aus, arme Letten, es wird auch fur cuch die



Stunde der Erldsung schlagen. Sintemal die Kreatur preis- 
gegeben ift dem Elend, nicht freiwillig, sondern durch den, 
welcher sie unterworfen hat mit der Hoffnung, datz auch sie 
befreit werden soll von der verderblichen Knechtschaft zu der 
herrlichen Freiheit der Kinder Gotkes. W ir wiffen nLmlich, 
dast die ganze Kreatur seuszt und in Wehen liegt bis diesen
Augenblick.

Wie das Gesindewesen bekm Pastor im Klcincn S tatt 
findet, so bci dem Gutsherrn im Grosten. Ueberall im Lande 
wohnen die Menschen zerstreut, drei, vier und mehre Hami- 
lien beisammen, und eine herrschafkliche Scheune in der Nahe, 
etwa nach Art unserer deutschen Vorwerke. Es wllrde viel 
Zeit kosten, wenn die Arbeiter taglich vom Gute nach den 
entferntesten Aeckern gingen, darum wohnen sie an dem Plahe, 
welchen fie bauen, darum giebt es in Kurland keine Ddrfer, 
und diese Aerstreuung der Menschen must die innere Kraft 
der Gesammtheit nothwendig zersplittern, Schulen, Bildung 
und alle Vortheile des gesellschaftlichen Lebens, aber auch 
jcde Empdrung unmdglich machen. Der Herr giebt den Leu- 
ten weder Kost noch Taglohn, sondern weist sedem -um Be- 
dars einige Aetker an. Wirke so lange rs ^ag ist lautet 
der Wahlspruch fur die Letten, und vom fruhen Morgen 
bis zum spaten Abend sind sie im Dienste der Gutsherrschaft, 
MLnner, Weiber, Kinder, so viele und so lange man ihrer 
bedarf. Sie haben sich freiwillig dazu verpftichtet, — etwa 
so, wie man sich im Konigreich Westphalen zu den freiw.lll- 
gen Anleihen verstand — und ihre Verpsiichtungen lauten 
bei aller anscheinenden Bestimmtheit zu Gunsten der Herren 
doch sehr unbestimmt. Sie brauchen den Kontrakt, wenn 
er abgelaufen ist, nicht zu erneuern, aber wohin sollen sie 
sich wenden, das Land durfen sie nicht verlaffen, und muffen 
sie nicht furchten, datz der neue Herr noch schlimmer ist als 
der alte? Bisher durften sie nur im Kirchspiel, von 1832 
an auch in der Oberhauptmannschaft, spater in ganz Kur
land eine andere Stelle suchen, und wenn dereinst Kurland 
200,000 lettische mannliche Jndividuen zahlt, dann durfen 
sie mit Ncgkerungspaffen versehen sich in jeder andern russi-



schen Provinz niederlaffen. Vom Auslande ist nicht die 
Rede. Da aber Kurland offenbar eine der gebildetsten, freie- 
sten und fruchtbarsten Provinzen des Neichs ist, fo wird die 
Auswanderungsluft die Letten schwerlich anwandeln und sie 
bleiben lieder, wo sie sind. Wer tritt gern aus dem Negen 
unter die Traufe? Doch wir kehren zu ihren Beschaftigun- 
gen zuruck. Haben sie die kontraktmasiige Herrenarbeit ge- 
than, dann kbnnen sie auf den ihnen angewiesenen Aeckern 
versuchen, ob noch etwas Mark in den Knochen blieb, und 
der kluge Oekonom halt sie streng dazu an, denn wenn es 
ihnen ja an Brod mangelt, so ist er durch einen Ukas ver- 
pstichtet auszuhelfen. An harte Vormundschaft gewdhnt, 
konnten die Letten das Eintheilen ihres Vorrathes nicht ler
nen, lebten nach vollbrachter Ernte siott darauf los, und 
hielten nur, was sie verzehrten, fur eine sichere Frucht der Ar- 
beit, well allen ubrigen Besitz der habsLchtige Herr in jedem 
Augenblicke ihnen nehmen durfte. M it dem Winter war 
gewohnlich auch der Erntesegen zu Ende, nun musite der 
Herr seine Vorrathskammer aufthun, er Lffnete sie nicht 
sehr weit und deshalb nennen die Letten noch jetzt den Fruh- 
ling baddu laiks, die Hungerzeit. Man hat es neuerdingS 
zweckmahig gefunden auf den Gutern Magazine anzulegen, 
in welche jeder Lette nach der Ernte eine beftimmte Mengc 
Getreide liefert, um es in kleinern O-uantitaten in der baddu 
laiks wieder zu bekommen. Datz die Letten langsam und 
trage bei jeder Arbeit sind, datz sie wLhrend derselben mbg- 
lichft lange Pausen machen, nun das bedarf keiner Versiche- 
rung. Wenn schon der freie Bauer uber Verbefferung sei- 
ner Wirthschaft ost gar wenig nachdenkt, wie viel weniger die 
armen Letten, denen die Schwungfedern des geistigen Lebens 
so fortwahrend ausgerupft, denen die Blutstropfen so un- 
aufhorlich abgezapft werden. Es ift schlimm aber durch langen 
Druck erklarbar, dasi sich der Lette felten oder nie zu der 
Hohe des Gedankens erhebt, sein Herr sei von Natur kein 
anderes Geschopf als er. Wo der Herr geht oder steht, 
eilt der Letle zu ihm heran und jc naher er dem deutschen 
Grostmogul kommt, desto mehr senkt sich das Haupt des



Erdensohnes vor dem Erdensohne, der Edelmann lM  Hånd 
oder NockLrmel mit grandioser Seelenruhe hin, der Lette 
kutzt sie schwekgend, und rirckwarts wie ein Krebs, demuthig 
wie ein Herrenhuter geht er wieder an seine Arbeit. Der 
Pastor wird zeenigs mahzitais, gnadiger Lehrer, angeredet 
und sein Handschuh an einem Tage gar oft gekllfit. Das 
alles ift Gewohnheir, aber soll man den Elenden nicht be- 
dauren, obgleich er an sein Elend gewdhnt ist? Dann ist 
auch der Blindgcborne und der Taubstumme nicht zu bekla- 
gen, und die Negierungen handeln sehr einfaltig, wenn sie 
mit vielen Kosten Blinden- und Taubstummeninstitute an- 
legen, oder wenn sie den Sklavenhandel abschaffen. I n  
Kurland glaubt man, alle Schafe mufiten wenigstens zwei- 
mal im Jahre geschoren werden, und die Schafe zucken 
wohl beim Scheren, wenn das Fell getroffen wird, aber im 
Ganzen halren sie doch still. Man nennt die Letten Bauern, 
und mit Necht, denn ste bauen den Acker, wenn sie aber in 
neueren Geographien fre ie  Bauern heifien, so finde ich den 
Ausdruck zu voreilig, denn bis jeht haben sie es viel zu 
schlecht, um freie Bauern, und etwas zu gut, um Leibeigene 
genannt zu werden.

Nach dem Bisherkgcn mbchte der kurlcindische Adel in 
den Augen des Lesers als eine Horde deutscher Barbaren 
erscheinen. Dies Urtheil mutz berichtigt werden. Zwar giebt 
es, wie in jeder Menschenklaffe, auch hier Nohe und Unge- 
bildete, im Allgemeinen aber ift unter den kurl<indischen 
Edelleuten mehr Kenntnifi und sreiere Bildung verbreitet als 
unter den deutschen. Meine hochwohlgeborcnen Herren Lands- 
leute werden sich daruber wundern, aber der Wahrheit die 
Ehre! Aufier der deutschen Muttersprache, welche hier so 
rein und lieblich tbnt wie in wenigen Gegenden unsers Va- 
terlandes, und dem wenig Lettischen reden sie fertig Fran- 
zbsisch, besitzen ausgesuchte Bibliotheken, und obschon es et
was schwer halt, Bucher zu bekommen, lesen sie doch die 
neuesten Erzeugniffe und die vorzuglichsten Zeitschriften deS 
Auslands. Ackerwirthschaft verstehen sie grundlich und man- 
chcr aufgcblasene dcutsche Landwirth glaubt schwerlich, wie



unendlich vie! er jenseits der Memel noch lernen kdnnte. 
Selbft in den neueften Zeiten haben sie sich nicht nach Pe
tersborg und Moskau gewandt, um da furis zu ker
nen — das lietze sich wohl nirgends schlechter lernen — 
sondern aus Deutschland haben sie gelehrte Kenntniffe, vom 
Genfersee und aus Paris franzbsische Sprache und feine 
S itte, aus der Schweiz den Sinn fur schdne Natur, aus 
Italien Meifterwerke der Maler- und Bildhauerkunft mitge- 
bracht. Jhre Wohnungen sind kleinen Palasten ahnlich, 
massiv, der Sturme wegen nicht hoch gebaut, und im In -  
nern so vortrefflich eingerichtet, datz mancher deutsche Prinz 
gern sein Lustschlotz gegen einen kurlandischen Landsitz ver- 
tauschen wtirde. Ih r  hausliches Leben zekgt eine Vermah- 
lung des einfach stillen Landes mit der feinsten grotzftadti- 
schen Lebensweise. Gaftfteiheit ist ein naturliches Gemein- 
gut aller Nordlander, in Kurland aber ziehen die Edelleute 
von einem Hose zum andern, verweilen aus jedem mehrere 
Tage und nachdem sie die Runde gemacht, stehen auch ihre 
Lhuren allen Besuchenden offen. Da wird dann von der 
lieben Jugendzeit geredet, die Vater erzahlen ihre rktterlichen 
Zweikampfe, sehen etz gar nicht ungern, wenn der Sohn 
von der Universitet einige Gedankenftriche im Gesichte mit- 
bringt, und freuen sich, datz die kampfluftige Kuronia ihren 
Namen in Ehren halt. Von einem leeren Ahnenstolze, wel- 
cher ohne Kenntnisse und ohne eigenes Verdienft nur mit 
den Thaten seiner UrgroHvater prahlt, missen die kurlandischen 
Edelleute durchaus nichts, und es ware zu wimschen, datz 
man einige junge Herren Deutschlands zur Erziehung und 
Ablegung gewiffer Vorurtheile nach Kurland schickte, damit 
sie kunstig nicht in aller Welt verschrieen maren. Ein gro- 
Her Theil dieses Lobes M t  indeffen aus die Verhaltnisse 
Kurlands. Die Guter sind grotz, haben zwei, sechs, ja zehn 
Meilen im Umfange, und iedes nachste ift einige Meilen 
entfernt. Der gebildeten Prediger sind menige, und gebildete 
Aerzte noch feltener. Die nachste kleine Stadt, grotze giebt's 
nicht, ift viele Meilen entfernt. Wenn nun die menige« Ge- 
Lildeten zufammen kommen, so mutzte etz sonderbar zugehen,



wenn sie dann ihre Zeit mil AufzLhlung der Ahnrn oder mit 
dem Vorzeigen der alten Pergamente hinbringen wollten. 
Der Stolz kann uberhaupt nur da genLhrt werden, rvo der 
Niedere gewiffe Vorrechte des Hohern in weitere Ueberlegung 
und in Zweifel zieht, dieses ist aber in Kurland unmoglich, 
wo jeder Deutsche ein geborner Freiherr und jeder Lette em 
anerkannter — Leibeigener kann man nicht mehr sagen — 
Unterthan ist. Seit Kurland zum russischcn Reiche gehort, 
tragt noch etwas anderes zu der Unmbglichkeit deS Adelftol- 
zes bei. Alle Burger deS Kaiserreichs sind in vierzehn Klas
sen getheilt, nach militairischen Rangftufen geordnet, alle 
vierzehn frei von Kdrperftrafen und die acht obern machen 
den Adel aus. Wer sich durch Verdienst zu einer dreser 
ackt Ranastuffen empor arbeitet, bekommt einen Tschinn oder 
Dienftadel und genieht saft alle Vorrechte deS Erbadels. 
Der Minister steht dem Feldmarschall, der Gehermrath dem 
Generallieutcnant, der Hofrath dem Obristlieutenant, der 
Auditor dem Lieutenant gleich. Dle ^schinns sollen einge- 
schrankt werden, aber in ganz NuHland wird Adelstolz auch 
kunstig etwas Unerhortes sein. Doch was hilst mir alles, 
spricht vielleicht der Leser, was sich Nuhmliches dem kurlan- 
dischen Adel nachsagen latzt, wenn er die Leibeigenschaft 
nicht aufhebt, die doch in Wahrheit noch immer fortbefteht. 
I f t  denn in neuefter Zeit fur die gute Sache nichts gesche-
hen? Man hdre:

Die Edelleute Kurlands besuchten aus chren Reisen 
Thaer in MLglin, Fellenberg in Hoswyl, lernten deutsche 
Ackerwirthschaft kennen, llberzeugtcn sich durch den Augen- 
schein, datz ein freier Taglohner eben so viel als zwer ^etten 
arbeitet und heimkehrend machten sie den Versuch, ernlge ch- 
rer Leute in vollige Freiheit zu setzen. Diese aber, nicht 
kennend und benutzend die Himmelsgabe, hdrtcn nicht mehr 
des ZuchtmeisterS drohendes Wort, fllhlten nicht mehr sekner 
Peitsche Schlag. S ta tt ruftig sich zu regen, zu ackern und 
zu sLen, legten sie sich hinter den Ofen aus die Barenhaut. 
Das Feld wollte sich nicht selbft bestellen, der Acker mcht 
ohnc den SchweiH des Arbeiters Brod bringen. Da kam



der holde Frllhling, fur sie die Zeit der schweren Noth, und 
nach allgewohnter Weise gingen sie zum GutSherrn, um sich 
Brod zu erbitten, aber die grotze Klete (Kornhaus) des 
Herrn war jetzt verschloffen. Da wurde ein Kind gefahrlich 
krank, und man bedeutete ihnen, dasi sie jetzt selbft fur 
Arzt und Arzenei zu sorgen hatten. Fruher keine Sorge; 
jetzt so druckende — das dtinkte ihnen unertraglich. Sie 
baten, flehten, man mdchte sie doch nur zurllckkehren lassen 
in den vorigen Zustand, sie wollten nimmer freie Bauern 
werden. Der Gutsherr war gutig genug, sie wieder aufzu- 
nehmen in die Vormundschaft, und es blieb beim Alten. 
Und dennoch ift und bleibt die Freiheit, wie Jacobi sagt, 
der Tugend alleinige Wurzel, ein hohes Wesen, wie die 
Gottheit verborgen und zudringlich wie die Gottheit. Allein 
durch Freiheit fuhlt sich der Mensch als Mensch; durch sie 
allein ist Selbftachtung und Zuversicht, Wort und Glaube, 
Friede, Freundschaft, feste Treue mbglich. Besser leuchten 
allerdings dem Erdensohne Tyrannei und Knechtschaft ein. 
Der Lust w ill er dienen und w ill sich scheuen vor dem 
Schmerz. Er entsetzt sich vor dem Wesen der Freiheit, wel- 
ches ift zu herrschen uber Begierde und Abscheu, und aus 
der Seele zu vertilgen, was nicht unverganglich ist.

Es ist unendlich vieles in Kurland seit wenigen Iahren 
verbessert aus Anregung des Kaiscrs und, was die Haupt- 
sache ist, mit Willen des Adels. Das Unkraut wuchert 
schnell, alles Gute geht langsamen Schrittes vorwarts, und 
Gott sei Dank! kein Sterblicher vermag den Schritt zu 
hemmen. Sehen wir indeffen nur nicht zu mitleidig stolz 
aus Kurland herab und erinnern uns, dasi in Mecklenburg 
die Leibeigenschaft auch erft 1820 gesetzlich aufgehoben ist, 
und dasi in andern deutschen Landern bis diese Stunde 
manches der Leibeigenschaft sehr nah Verwandte blieb. Necht 
und Gerechtigkeit wird in Kurland mehr und mehr geliebt. 
Schon in frllherer Zeit waren aus allen Gutern Teesneeks, 
Vorsitzer der Bauerngerichte, welche jedoch nur uber Klei- 
nigkeiten entschieden. Den Namen Teesneeks ubersetzt man 
allgemein und sonderbar genug durch Rcchtsfindcr. Freilich



die Menschenrechte braucht man nicht erst lange zu suchen, 
sondern findet sie in jeder Menschenvernunft, allein von Na- 
turrechtsfindern ist hier nicht die Nede. Em solcher kdnnte 
jeder Lette felbft sein, obgleich auf keiner russischen Universi- 
tat Vorlesungen uber das Naturrecht gehalten werden, viel- 
leicht weil jeder russische Unterthan als solcher schon genug 
Veranlaffung findet uber die allgemeinen Vernunft- und 
Menschenrechte nachzudenken. Jetzt find unter den Letten 
auch Gemeindegerichte eingefuhrt, welche stets mehre Gllter 
umfaffen, bei denen aufier einem deutschen Assessor Letten 
als Richter angeftellt sind, und von denen an den General- 
gouverneur appellirt wird. Viele Gutsbesitzer zahlen aus 
eigener Tasche das Kopfgeld fur ihre Leute, weil diese recht- 
licher Weise ost kein Geld haben kdnnen, und unrechtlicher 
Weise es nicht haben sollen. Viele Gutsbesitzer haben fich 
fruher mit baarem Gelde die Rechte uber Land und Leute 
erkauft. Ob fich Menschenseelen rechtlicher Weise kaufen 
und verkaufen laffen — das ift eine andere Frage — genug 
es war unter dem Schutze und der BLrgschaft des StaateS 
geschehen, und es frage doch, jeder seinen Eigennutz, ob er 
fich das Gekaufte bereitwillig nehmen lagt. Den Acker, 
auf welchen die Letten ursprsinglich doch wohl die meisten 
Ansprsiche hatten, haben die Herren behalten, aber die ihnen 
als Sachen zugehdrenden Menschen haben sie srei gegeben, 
manche mit rechter Liebe und Lust, viele von Einsicht und 
Menschlichkeit geleitet, andere durch kaiserliche Worte aufge- 
muntert, einige um ihre Habsucht und Unvernunfc nicht zu 
schmahlich an den Pranger zu stellen. Mag die Triebfedcr 
sein, welche sie w ill, der erfte grotze Schritt zur Freiheit ist 
gethan, aber auch nur der erste. Soll es beffer werden, 
und zwar, wie wir von Herzen wunschen, auf dem Wege 
des Friedens und der Ordnung, so reicht die papierne Frci- 
heit nicht hin, sondern die Menschen muffen etwas haben 
und besitzen. Es mutz ihnen ein Grundstuck verkauft oder 
geschenkt werden, deffen vollen Ertrag sie genietzen, welches 
sie vererben kdnnen auf Kind und Kindeskind, und welches 
sie nicht jLhrlich durch doppelte Arbeit zu crkaufcn brauchen.



Der Schweist des Bauern darf nicht ohne Lohn Wochen 
lang auf den Acker des Edelmanns fallen. Die Gutsherr- 
schaft must zu denen, welche sie auf solche Art frei machen 
will, die fleistigsten und besten ihrer Leute wahlen, und uber 
sie noch langere Zeit eine vaterliche Aufsicht fuhren. Rich- 
lige Leitung thut gerade am meisten Noth, wenn der Mensch 
seiner MSndigkeit sich nahert. Wer nicht Bauer wurde, 
ware Taglohner. An Arbeitern kbnnte es dem Gute nicht 
fehlen. Fast allenthalben wo jetzt einkge Gesinde wohnen, 
kdnnte sich ein ganzes Dorf bilden, und der Boden ift frucht- 
bar, der Raum grotz genug dazu. Nur eins ist vor allen 
Dingen ndthkg, ein menschenfreundliches Herz, welches fern 
von Eigennutz und Selbstsucht mit Aufopferung, Weisheit 
und mildem Ernst die gute Sache fbrdert, allein solche Ge- 
sinnungen laffen sich von einer Gesammtheit nicht auf ei'n- 
mal erwartcn und wir wundern uns nicht, wenn der Adel 
mitztrauisch und argwdhm'sch bei Allem ist, was sekne Rechte 
und Privilegien zu schmalern droht. Zwar wird bei jenem 
Verfahren der Grundbesitz der Guter verkleinert, aber es ver- 
schwinden auch die mit elendem Buschwerk bewachsenen Pl«!He, 
Entwafferungsgraben vermindern die Sumpfe und der klej
nere beffer bebaute Raum wird ebcn so eintrLglich werden 
als jetzt der grotzere. Dast der Staat dabei unendlich viek 
gewinnt, ist einleuchtend. Auf einem Flachenraum von 5VV 
Geviertmeilen hat Kurland 172 Kron- und 520 Privatgtiter, 
auster den dazu gehdrigen 129 Kron- und 501 Privatbei- 
hdfen, mit einer Bevdlkerung von etwa 580,000 Seelen. 
Es kommen also auf eine Meile 1160 Menschen. Der 
volkarmste Regierungsbezirk der preustischen Monarchie, Kbs- 
lin, hat zwar auf demselben Raume nur etwa tausend Men- 
schen, aber welch ein Unterschied ist zwischen den Sandflachen 
Preotzens und dem fruchtbaren Boden Kurlands!

Es kam in dieser Zeit ein edler Graf mit deutschem 
Sinn nach Kurland. Er sah den Jammer an und nahm 
sich vor, die Bewohner seiner Guter vdllig zu befreien. Wie 
ein Lauffeuer stog diese Nachricht schnell von Hof zu Hof,



vnd wer es horte, lachette, nahm eine kluge Miene an, sprach 
van Erfahrungen und machte Glossen. Er aber achtete das 
alles nicht, bedauerte nor und jeder Menschenfreund mit ihm, 
datz er Kurland wahrfcheinlich bald verlassen muffe, und datz 
alsdann das Unternehmen scheitern wurde. Wenn's aber 
doch gelange? — O dann finge damit cine grosie Epoche 
in der Geschkchte Kurlands an. Der petersburger Kalender 
zahlt freilich schon jetzt die Jahre seit Aufhebung der Leib- 
eigenschaft in Kurland. Nun ja , er M t  sie auch seit 
Grundung der Universttat in Petersborg, von welcher ich 
ebenfalls nur ein Schattenbild gesehen håbe. Datz beide 
Dinge Epoche machen kdnnten, und datz der Gedanke ihrer 
Wirklichkeit den Beherrschern Nutzlands zur Ehre gereicht, 
rft wahr, wer aber hatte nicht fromme Wunsche, deren Er- 
fullung in nebelgrauer Ferne liegt? An Euch wende ich mich, 
edle Herren von Kurland, denn nur mit Eurem Willen 
werden diese Banden geldst und diese Ketten zerbrochen. 
Zhr wollt, und diese Schmach ift ausgewischt, Zhr rust, 
und Tausende sind srei. Grotze Opfer habt Jhr schon ge- 
bracht, aber die Menschheit und die Menschlichkeit fordern 
noch grdhere. Gebt Euren Unterthanen in Frieden, damic 
sie nicht nehmen im Kriege, was sie zu nehmen das vollgkl- 
tigfte Necht haben. Dann erft mdget Jhr Euch eines festen 
Besitzthums freuen, und bis dahin miiffet Jhr surchten, datz 
der schlafende Lowe erwache und grimmig schnaube nach 
der ihm entriffenen Beute. Seid immerhin bescheiden, freund- 
lich, gastfrei, sein gebildet, beffert und redet von Ver- 
befferungen — ich lobe es; aber so lange Jhr nicht den 
Austand Eurer Untergebenen im tiefsten Grunde zu ver- 
beffern sucht, habt Jhr ewig Euren Lohn dahin, und 
aus dem Munde der UnMcklichen tont jedem Fremden das 
herzzerreitzende Wort des grotzen Verfechtcrs ihrer Freiheit
entgegen:

Doch ach wir sind leibeigen,
Nur leichter ward das Joch; .
Die Herrschaft, fromm und gut, wie kann sie'S sth'n und schweigen,
W ir sind ja Menschen doch?



Die Stadt M itau, lettisch Ielgawa, darf nicht mit 
Stillschweigen ubergangen werden. Sie ist die Hauptstadt 

- des Gouvernements und hat em Schloff, welches emst von 
den Herzbgen Kurlands, in den Iahren 1795 und 1805 von 
Ludwig 18. bewohnt wurde. Des Schlosses SchLnheit steht 
mit den Holzhauschen der Stadt in einigem Miffverhaltnitz, 
doch es liegt glucklicher Weise autzerhalb der Stadt und 
steht von ihr nur die schbnste Hauserreihe. Diese Hauser 
sind massiv, einige andere in der Stadt von Fachwerk, die 
meisten ganz von Holz, als Mischung und Uebergang von 
deutscher zu russischer Bauart. Um das Schloff fiietzt die 
Aa, unstreitig der erste aller Fluffe — in geographischen Ne- 
gistern. Wohl konnte er noch wichtiger sein, wenn beim 
Seehandel alle <Ptadte gleiche Nechte hatten. Unter den 
wenigen Fabriken Mitaus zeichnet sich die Lackirfabrik des 
Herrn Muhlert aus, welcher seine schbnen Fabrikate nach 
Petersborg und Moskau fendet. Schon in Mitau bekommt 
man einen Vorschmack von der babylonischen Sprachenver- 
wirrung Petersburgs. Von den 12,000 Einwohnern befteht 
die Halfte aus Deutschen, ^ Letten, ^  Juden, ^  Russen 
und wenigen Armeniern. Die Gegend um Mitau ift flach 
und niedrig, in trockenen Jahren sehr fruchtbar, der Wiesen- 
wuchs vortrefflich. Mehre Auen d. h. Fluffchen siieffen hier 
zusammen, und Mitau bedeutet vielleicht Mitte der Auen. 
Daff die Stadt „meist ungepfiasterte Straffen" håbe, ist 
cine Unwahrheit, welche sich aus alten Reisebeschreibungen bis 
zu mehren geographischen Werken von 1830 fortgepflanzt hat, 
indem Einer immer dem Andern nachschreibt. Alle drei Jahre 
wird in Mitau ein jetzt unbedeutender Landtag gehalten, 
welcher dem Adel 10,000 Rubel S . kostet. Des Iahres 
festlichste Zeit fur Mitau und ganz Kurland ist die Iohan- 
niszeit. Da schickt der Adel Karavanen mit Lebensmit- 
teln vor sich her zur Stadt, und solgt selbst noch mit 
Rechnungen und Geldsacken. Die Jugend hat Ferien und 
freut sich des bunken Gewimmels, das Alter aber hat 
Sorgen wegen des Empfangens und Bezahlens. — Zu 
steben und zehn Procent Geld zu verleihen, war bisher



in Kurland sehr gewdhnlich, — hohe Zinsen sind immer 
Zeugen eines zweifelhaften Kredits, — jetzt will man sie 
vermindern und das gefallt dem Wucher nicht. An Lust- 
barkeiten wird nichts abgezogen, Leierkasten dudeln einige 
Kopeken zusammen, Abends wird in Gakten illuminirt und 
die schone Welt scheut weder kalte Futze noch Schnupfen und 
RippenstdHe. Die Musensohne aus Dorpat illuminiren bei 
hellem Tage, toben und manken in voller Uniform auf den 
Straffen umher. Zm Theater giebt die rigaische Truppe die 
Stumme von Portici, das Haus ift voll und die Kaffe be
sindet sich wohl. Durchreisende Kllnstler wiffen den Zeit- 
punkt wahrzunehmen, und das Entzkcken, in welches die 
kunstliebenden Mitauer gerathen durch das vortreffliche Spiel 
der Herren Romberg aus Berlin und Maurer aus Hanno
ver, gereicht jenen wie diesen zur Ehre. Demoiselle Sonn- 
tag lieff sich in Riga zweimal vernehmen, und bekam dafur 
3000 Rubel S . ,  in Mitau fur einen Abend nur 900 
Rubel S . reinen Gewinn, denn diese Stadt hat — grotze
Schulden.

Noch håbe ich hier Einiges geschen, was auch auffer 
der Johanniszeit zu sehen ist, Meisterwerke der bildende« 
Kunst in dem Hause des Herrn von der Ropp, eine Ent- 
fuhrung der Briseis, eine Venus und andere Werke von 
cararischem Marmor. Auch die Gemaldesammlung des Gra
fen von Medem hat viel Sehenswerthes. Eine der vorzug- 
lichsten Buchdruckereien Rutzlands ist die steffenhagensche in 
Mitau, welche in vierzehn verschiedenen Sprachen Bticher an- 
fertigen kann. Die Tdchterschule des v r .  Bielenstein mit 
vierzig liebenswSrdigen TLchtern, sorgsamen MSttern und 
Vatern hat mir sehr wohl gefallen. Ob die lateinische 
Schule gerade ein ^m vssium  i l lu g t r e  ist, weist ich nicht, 
wenigstens ist das GebLude schbn und nicht so raucherig wie 
seine Bibliothek. Auf seiner Sternwarte sind weder Planeten 
noch Kometen entdeckt, doch ift Astronom Pauker ein hoch- 
gelehrter Mann.' Der kleine Schulthurm sieht recht artig 
aus, am artigsten in dunkler Nacht illuminirt. Wer 
reinliche Kleider liebt, steige der Aussicht megen nicht hin-



auf, denn obcn find viele Jlluminationsuberreste von Talg und 
Oel. Vor etwa zwanzig Iahren wurde in Mitau eine gelehrte 
Gesellschaft fllr Literatur und Kunst — oder wie cin Spott- 
vogel sich ausdruckte, fur Makulatur und Dunst — gestif- 
tet, deren einheimische Mitglieder sich alle vier Wochen ver- 
sammeln, um die eingesandten Arbekten, besonders uber Na- 
turgeschichte und Mathematik, vorzulesen. Der allgemcin gc- 
schatzte v r .  Lichtenstein fteht an der Spitze der Gesellschaft, 
unter deren zweihundert Mitgliedern sich Manner wie Blu- 
menbach, Heeren, Gausi, Sartorius, Eichstadt, Sonntag, 
Nuhs, Thibaut, Morgenstern u a. finden, wciland auch Herr 
Paulucci, Oberpascha an der Oftsee.

Ein kaiserlicher Ukas sprach den Wunsch S r. Maje- 
stat des Kaisers aus, dasi das Jubelfest der augsburgischcn 
Confession von den Protestanten des Reichs so feierlich als 
mbglich begangen werde. Eine Commiffion zur Ncgulirung 
der Angelegenheiten der protestantischcn Kirche Rusilands 
ward niedergeseHt, und der zu Hsilfe gerufene Bischof Rilschl 
aus Stettin sogar mit dem Wladimirorden dritter Klasse 
beehrt. Fllr das Jubelfest wurden der Geistlichkeit lange 
Gebete vorgeschrieben, und verordnet, von dem Tage an ein 
Baret und statt des dllnnen MLntelchens einen langen Talar 
zu kragen. Die kirchliche Feier war auf den 13. (25.) Juni fest- 
gesetzt, welchen Tag auch das protestantische Deutschland ge- 
feiert hat. Hiebei kam der Kalender in eine zweifache Be- 
trachtung. Ein Landprediger suchte an drei Sonntagen nach 
eknander seine lettische Gemeinde uber den Sinn des Jubel
festes zu belehren, aber die Letten verstanden immer etwas 
ganz Fremdartiges, namentlich wollten sie am drktten Sonn- 
tage vernommen haben, dies Fest sei zur Einfuhrung des 
neuen gregorianischen Kalenders bestimmt. Der alte russische 
(julianische) Kalender sollte namlich nach dem Wunsche des 
Kaisers zu Neujahr 1831 aufhdren, und dies Gerucht ver- 
breitete in Kurland allgemeine Freude. Kurland besatz schon 
fruher den verbefferten Kalender, allein unter russischer Herr- 
schaft leistete es dem Kaiserrciche zu Liebe darauf Ver- 
zicht. Jnzwischen soll sich die hohe Geistlichkeit in Moskau der 
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Kalenderneuerung widersetzt haben, und der unumschrankte 
Selbstherrscher aller Reuffen wird hier wie bei tausend an
dern Verbefferungsplcknen durch den Unverftand und die Mgcht 
der Grogen beschrsnkt. — Das Jubelfest war in den evan- 
gelischen Stadt- und Landkirchen gefeiert, allein das Gym
nasium in Mitau zdgerte noch und uberlegte sich die Kalen- 
dersache solgender Matzen: wir sind sonft immer um zwolf 
Tage hinter dem sibrigen Europa zuruck, und haben dabei 
Unrecht; diesmal ist zufallig der alte Kalender der richtige, 
nun wollen wir ihn auch beibehalten, und unsre Reden mit 
Pauken und Trompeten erst am hbren laffen. Gesagt, 
gethan. I n  den Kirchen war das Fest langft gefeiert, die 
Schule schmuckte zwblf Tage spater ihre Wande und Luthers 
B2fte mit Blumengewinden, und Reden hdrte man gerade 
wie in Deutschland, schlechte und gute. Was noch den Iubel- 
festtag betrifft, so lietz bekanntlich erst Papst Gregor X I I I .  
im Iahre 1582 zehn Tage vermittelst eines Breve aus 
dem Kalender werfen, und auf den 4. Oktober sogleich 
den 15. folgen. Damals war die augsburgische Confession 
schon ubergeben, und die Protestanten haben sogar noch 
1630 den alten julianischen Kalender gehabt, nahmen den 
verbefferten 1700 an und kamen erst 1777 mit der Feier 
ihreS Osterfestes ins Klare. Kurz das ganze gelehrte pro- 
testantische Deutschland mutz hier vor der Schulgelehrsamkeit 
Mitaus offenbar die Segel streichen. Bei dem wenige Tage 
vorher gehaltenen Schulexamen fiel mir weiter nichts auf alS 
die weitzen Beinkleider der Herren Lehrer nebft dero blaucn 
Frackrocken mit schwarzen goldgestickten Kragen, Degen und 
hohen Huten. Zm freien Reich des Geistes herrscht nlcht d:e 
Uniform, in Rutzland aber sind Lehrer, Professoren, S tu 
denten alle-uniformirt, folglich — .

Datz ich auf der Polizei bei Besorgung meineS Paffes 
zur Fortsetznng der Reise um einen Silberrubel zu kurz kam, 
fiel mir damals auf, jetzt seitdem ich Petersborg und Kron
stadt kennen lernte nicht mehr.



Riga. Dorpat. Narwa.

Armuth und Fulle, Verodung und Pracht 
Wechseln auf Crden, wie Dammrung und Nacht.

Matthisson.

§ i e  funs Meiten von Mitau nach Riga kann man tciglich 
zweimal in einer Diligence fur einen Rubel und zwanzig 
Kopeken zuruck legen. Als ,'ch nach Riga fuhr, war an dem- 
selben Tage frllh Morgens die Landesmutter des Weges ge- 
kommen. 3hre Kinder strdmten an die Stratze und freuten 
sich, die Herrliche zu grtitzen. Auch eine arme Iudenfamilie 
kam herbei. Datz der Anblick der Zerlumpten das Mktleid 
der Kaiserin anregte, glaube ich gern, — ich sah die Kinder 
Israels nirgends in einem so kltlglichen Zustande wie hier, 
— datz sie aber durch Betteln die Kaiserin belastigten, glaube 
ich nicht, denn hohe Personen fahren schnell, zumal auf 
russischen Landstratzen und mit russischen Pferden. Gleich 
viel, die Kaiserin hatte den Armen einige Dukaten zugewor- 
sen, die Sache ward bekannt, die russischen H6scher singen 
die Beschenkten auf und trieben ste unbarmherzig vor 
sich her nach Riga ins Gefangnitz. Der russischen Sprache 
kundige Diligencepaffagiere baten fur die Armen, erhielten 
aber die rauhe Antwort: darum brauchten sie sich nicht zu 
kilmmern, alles Betteln sei verboten. Grotze Landesmutter, 
Deine Milde ift eine immer sprudelnde Heilquelle, welche die
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matten Herzen der armen Menfchenkinder stærkt, aber die 
harte Gerechtigkeit Deiner Diener gleicht dem stinkenden 
sumpfigen Stadtgraben, an deffen gemauerten Ufern Schild- 
wachen ftehen. Wie viele unverschsmte Bettler und Diede 
umringen taglich den Thron, aber die Kleinen hangt man, 
die Grotzen latzt man laufen. — Beilaufig noch eine Be- 
mcrkung uber die Juden. Mehre in den erften Regierungs- 
jahren Alexanders gegebene Gesetze wollten den Zustand der 
Zsraeliten in RuHland verbeffern, und es gereicht dem Mo- 
narchen zur Ehre, an dieses unterdruckte Volk zu einer Zeit 
gedacht zu haben, wo es noch in Deutschland gleich dem 
Vieh auf der Heerstrafie Zoll bezahlte. Wie menig muffen 
indeffen jcne Gesetze gefruchtet haben, da gegenwLrtig alle 
Lnd ische  Juden, menn fie nlcht eln gebdriges Ein- und 
Unterkommen nachweisen tonnen, als Kolonisten nach S ib i
rien wandern sollen. Freilich eine leichte Art, fich Menschen 
vom Halse zu schaffen, ob aber auch eine gerechte? — Der 
hellige Synod, nicht einstimmend in das cloAiie eos 
ivirsre, sucht die Zsraeliten von einer crheuchelten An- 
nahme des Christenthums abzuhalten, und das gefallt mir 
mehr als die Zagd, welche in Berlin auf die Iudenseelen
aemacht wird. .

Am 23 Juni als dem Vorabend des ^ohanmstageS
pfieate man' in Riga seit uralten Zeiten heilsame Krauter 
siir den Hausbedarf des ganzen Jahres elnzukaufen. Um fich 
der Mittagshitze nicht auszusetzen, gingen die Damen am 
fruhen Morgen auf den Markt. Nach und nach wurde es 
Sitte, die Einkaufe schon am Nachmittag und Abend des 22. 
Juni zu machen. Dieser Zeitpunkt blieb unverruckt und aus 
dem heitern Geschafr ward ein srdhliches Fest, der Kraut- 
abend. Nachmittags vier Uhr strdmt Jung und A lt zur 
Dunabriicke, vor wclcher der Blumen- und Krautermark 
gehalten wird. Noch immer kauft man Blumen, Krau 
und bunte KrLnze von Rosen und Vergchmeinn.cht oder aus 
dem Marke eines Schilfs verfertigt. Bunter noch .st daS 
Volksgewimmel, und das Spazierengehen auf er 
die Hauptsache. D!e Zksug



FlLtzen, ruht unmittelbar auf dem Wafferspiegel und ist tau- 
send Schritte lang. Langs derselben liegen auf der einen 
Seite die Kauffahrteischiffe vor Anker, auf der andern die 
russischen Struscn, worsiber unten. Alle Schkffe laffen am 
Krautabend Flaggen und Wimpel wehen, schmucken sich 
mit ftstlichen Kranzen und nehmen die feine Welt auf, da- 
mit sie bequem die grobe llbersehe. M it ekner mir befreun- 
deten Familie hatte ich die reinliche Hollanderin „  de jonge 
Anne" bestiegcn. Hier und da laffen sich die Musikchore 
des russischen Militairs vernehmen. Um sie her Vrangt sich 
die Volksmenge und bezahlt den Ohrenschmaus mit naffen 
Futzen, denn von der Last gedruckt senkt sich die Brucke und 
die Menschen stehen oft einen Futz tief im Wasser. Was 
Ihut der Ruffe, um Musik zu horen! An Spatzen fehlt es 
bei der Wasserpartie nichr. Die Bruckenpromenade ist schon, 
das Fest volksthumlich und anziehender als die Wallprome- 
nåden am Charfreitag in Hamburg, oder als die Sonntag- 
mittagsparaden im Thiergarten zu Berlin. In  Riga wie in 
ganz Rutzland und Schweden steht das Iohannisfest hoch in 
Ehren, und die Freimaurer maren schon deshalb hier recht 
zu Hause, allein aus Rutzland sind sie vertrieben, und jeder 
Anzustellende mutz vor dem Eintritt in das Amt der Frei- 
maurerei entsagen und sich eidlich verpflichten, datz er auch 
kunstig nie in den Orden treten wolle. Und doch thate es 
keinem Beamten ndthiger als dem russischen, die Banden des 
Berufs mit. allen Leidenschaften bisweilen abzuwerfen, um 
Mensch zu sein und den Bau der Menschheit zu fordern. 
Die Ruffen sind geschickte Bauleute, ihre Riesenwerke bewei- 
sen es, aber der geistige Bau der Menschheit sindet in dem 
ungeheuren Neiche ungeheure Sumpfe, in denen der edle 
Alexander allmalig untersank. Am. 23. Juni strbmt das 
Volk von Riga Abends nach den Vorstadten Altona und 
Heinrichtzfohnshof, wo Musik, Illumination und Feuerwerk 
Untcrhaltung gewahren. Da es um diefe Zahrszeit hier lan
ger Tag ift als in Deutfchland, so kbnncn die gemachten 
Sonnrn und Sierne nicht vor zehn Uhr leuchten. Das Volk 
lagert sich im Grunen und belustigt sich die Nacht hindurch.



BiSweilen geht'S dabei etwas wild her, Gensd'armene ist 
friihzeitig an Ort und Stelle, dennoch bekommt der Pdbel 
manchmal die Oberhand und schlSgt die Polizei in die Flucht. 
Eine spaHhafte Vorkehrung wird deshalb getroffen. Man 
M  groHe Spritzen nebft Wagen mit Wafferkeffeln heran 
fahren. Sobald irgendwo ein Volksauflaus entfteht, fuhrt 
ein Polizeioffizier daS Kommando, und die weiffgekleideten 
Spritzenleute laffen die Maschinen auf den dicksten Haufen 
spielen, um durch ein Tropfbad die erhitzten Kdpfe abzukLH- 
len. Bei dieser Art von Intervention thut die Polizei 
scheinbar nichts, das unschuldige feuchte Element ldscht die 
G lu t, schlLgt keine Munden und alle laufen lachend aus
einander. ,

Nahe bei Mona stand ein kleines Feldlager, vor wel-
chem Rekruten durch Nasenftuber, FaustschlLge ins Gesicht 
und dergleichen harte Demonstrationen eingeubt wurden. Die 
blaue Grutze fur je zweihundert Mann in einem Keffel ge- 
kocht, sah ekelhafter aus als das Futter deutscher Schweine. 
Heringe und saure Grsitze sind in Kur- und Liefland Haupt- 
speisen sLr das ganze Jahr. Mer das Ungluck hat, gemei- 
ner russischer Soldat zu werden, den bedaure ich von Her
zen, denn er wird es aus suns und zwanzig Jahre. Au wel- 
chem andern GeschLft kann er nach so langer Zeit im sans 
und vierzigsten Lebensjahre noch Luft haben als zum Knegs- 
handwerk? Hat er zuMig eine schlanke Gestalt, dann dient 
er bei der Garde nur zwanzig Iahre, auch verktirzen Orden 
und Auszeichnungen die Dienstzeit. Der Gemeine muH ser- 
nen Sold in eine Kaffe zu Petersborg oder Moskau legen, 
erh^lt davon die Zinsen und hat so viel in Hinden, datz er 
kaum die Kreide zum Putzen anschaffen kann. Hat er aus- 
gedient, so erhalt er oder seine Verwandten das gesammelte 
Kapital zuruck. Arbeitet er bei einem BLrger, so mutz er 
mit einer Kleinigkeit vorlieb nehmen, sein Offizier aber er
halt das Zehnfache sur die zum Arbeiten ertheilte Erlaubnitz. 
Erft der Kapitain kann von seinem Solde, 6 bis 7VV Rubel 
B . ,  leben, die unteren Offiziere miiffen zusetzen, besonderS 
bei der Garde, obgleich diese doppelten Sold erhalt. Wahr



ist, datz der gemeinste Kerl in Rutzland, wenn er Glllck hat, 
zum General und Gouverneur einer Provinz avanciren kann. 
Alle Manoeuvres der russischen Truppen werden mit einer 
Punktlichkeit ausgefuhrt, wovon man in andern Landern 
keine Vorstellung hat. Datz Menschen, deren Leben mit al
len Wllnschen und Hoffnungen nur im Gewehr beruht, deren 
Kardinaltugend in dem unbedingtesten Gehorsam befteht, gute 
Stuhen sind zur Zeit der Noth, das ift wohl sehr begreiflich. 
Wenn ubrkgens Zeitungen aus Riga uns glauben machen 
wollen, datz die Ergebenheit namentlich der kurlandischen Zu- 
gend gegen den Thron sich immer aufs glanzendste bew^hrt 
håbe, so ist das eine patriotische Luge, und im unversch^m- 
testen Lllgen haben die Ruffen eine enorme Fertigkeit, denn 
als zur Zeit des letzten Turkenkrieges die Rekruten ausgeho- 
ben wurden, was in Rutzland bekanntlich so geschieht, datz 
die Edelleute von jedem Hundert ihrer Unterthanen eine ge- 
wiffe Anzahl Menschen stellen, da waren die kurlandischen 
Walder voll von Menschen, und andere dienstfahige Leute 
riffen sich Zahne aus oder verstummelten sich aus an
dere Art.

Riga ohne die Vorstcldte ift klem und als Feftung massiv 
gebaut. Mehr noch als Mitau tragt Riga das Geprage 
einer deutschen Stadt. An vielen Hausern erkennt man alt- 
hanseatischen Reichthum, aber die Bluthenzeit ist voruber, 
nur der Kaufmannsftolz ift geblieben. Die Straffen sind 
aus gut hamburgisch eng und krumm, die Troltoirs.von 
blaulichen Steinplatten kbnnten fllglich etwas breiter sein. 
Beim Eisgange der Dllna sind Stadt und Hanfembasren 
nicht felten in Gefahr, die Thore werden mit Mist verram- 
melt, die Dllnabrucke abgebrochen, die Passage einige Zeit 
gehemmt und wenn die Fluthen nachlaffen, stehe dann kommt 
wohl gar mitten im Fahrwaffer eine unartige Sandbank 
zum Vorschein und man wllnscht, datz sich der ungebetene 
Gast mit nZchfter Frshlingsfiuth ins Meer begebe. Sekt 
dem Brande von 1812 ift die petersburger und moskauer 
Vorstadt mit hblzernen HLusern und geraden Stratzen an- 
gclegt. Der Blick vom Pctrillrchthurm aus Stadt und



Dunaftrom ist schdn. Man sieht bis Dimamstnde zur Bul- 
leraa und hat Plah, sich den ganzen rigaschen Meerbusen 
hinzudenken, wenigstenS lag er, als ich den Thurm beftieg, 
in Ncbel gehullt. Gymnasiasten konnen sich gelegentlich mer- 
kcn, dasi die Duna bei den Alten wahrscheinlich unter dem 
Ramen oder Hubvn gemeint ist, und die Rordwest-
spitze Kurlands davon Kubes8 heisit. Die Schulen Nkgas 
sind gut und die Privatanftalten werden noch mehr geruhmt. 
Fruhcr zeichnete sich die Domschvle, an welcher Herder ar- 
beitete, bcsonderS aus. Sie wird jetzt in ein zweites Gymna
sium umgewandelt. Zm Domgange und bei der Domkirche 
wird zu Zohannis ein dreiwbchentlichcr Markt gehalten, doch 
mehr von Kindern und Neugierigcn als von Kaufern be- 
sucht. Zm Hause der Schwarzhaupler, (kaufmannischer R it
ter aus den Zeiten der Hanse,) dem Versammlungshause 
der erften Kauficute, ist ein grotzer weit uber das Knie ge- 
hender Stiefel, ein Sporn und zwei Steigbugel von Karl X I I .  
Der Fusi des Stiefels ift sehr klein und die damalige 
Mode stumpste die Stiefel vorn noch mehr ab als die jetzige. 
Als einft der entthronte Polenkonig August von Sachsen den 
Schwedenkdnig besuchte, drehte sich die ganze Unterhaltung 
der Monarchen um die grotzen Stiefel Karls, und dieser 
sagte, datz er sie seit sechs Iahren nur beim L>chlafengehen 
ausgezogen håbe. Die alten Bilder und Pokale in den 
Salen deS Schwarzhaupterhauses haben nichts Anziehendes, 
nur bei dem Bilde Pauls lernte ich von dem Fuhrer, wie 
man sich in Rusiland uber das Ende Pauls ausdruchen musse. 
Man sagt namlich nicht, der Monarch sei ermordet, welche 
Ateinung im ubrigen Europa vcrbreitet ift, sondern er se i 
schnel l  g e f t o r b e n ,  was freilich auch richtig ift, und 
mit dem Manifest von S t. Petetsburg genau ubereinftimmt, 
welches den Kaiser am Schlage sterben liesi. Zn dem kaiser- 
lichen Garten nahe bei der Citadelle weisi ich nichts Merk- 
wurdiges als einen Ulmbaum, welchen Peter der Grosie 1721 
gepflanzt haben soll. Der Baum ift mit holzerner Einfaffung 
und folgender Inschrift versehen: „Ein Zahrhundert ift seit- 
dem verschwunden, und immer schattenreicher wblben sich die



Aefte di'eses Stammes. Er gleicht dem Adler NuHlands, der 
segnend und gesegnet immer weiter seincn schuhenden Fittig 
vcrbreitet.". Dieser Adler kam namlkch von dem Schlachtfelde 
bei Pultawa 1710 uber Riga heran geflogen, als Karl X ! I .  
verwundet nach Vender ftoh. Auch das Triennium von 
1812 — 14 wollen die rigaschcn Kauftcute nicht vergeffen, 
und haben deshalb auf dem Markte eine Denkftiule von 
Granit errichtet. Vormals war Riga die erste Handelsstadt 
an der Ostkuste des baltischen Meeres, jetzt hat ihr die Ne- 
benbuhlerin an der Newa den Vorrang abgelaufen, doch 
grotzmuthig noch einige Handelsvorrechte gelaffen. Die rus- 
sischen Kauftcute theilen sich in mehre Gilden, zu dercn Ein- 
tritt ein gewiffes Vermogen erforderlich ist. Seidene Faden 
um die kaufmannischen Groftbucher gezogen, vertreten die 
Stelle unsers Stempelpapiers. Korn, Flachs, Hanf und 
Leinsamen sind die Hauptgegenstande des rigaschen Handels. 
Das Korn kommt auf Slrusen aus dem Innern des Reichs, 
selbst aus der Nahe von Moskau. Unter Strusen versteht 
man Fahrzeuge, welche aus rohen Brettern unfbrmlich zu- 
sammen gesctzt, nicht gepicht, nicht getheert, blos mit 
Pstbcken zusammengeschlagen, ohne alles Eisenwerk, an steb- 
zig Futz lang, funfzig bis sechzig Last Getreide tragen. 
Ganz ahnliche Fahrzeuge auf der Newa und Wolga nennt 
man Barken. Ih r  Boden ist platt, damkt ste beim Schmel- 
zen des Schnces und bei hohem Waffer im Fruhjahr und 
Herbst Meilen weit uber Wiesen und Felder, ja selbst uber 
klcine Wafferfalle hinweg rutschen kbnnen. Im  Fruhling 
1830 waren 530 Stuck in Riga angekommen, und man er- 
wartete im Herbst noch ein solches Geschwader. Im  Iahre 
1829 belief sich ihre Gesammtzahl uber tausend. Wegen der 
Wafferfalle in der Duna kehren sie nicht in die Heimath 
zurkck, sondern werden als Brennholz verkauft, wo das 
Stuck zwanzig, drcitzig Nubel, bisweilen auch gar nichts 
kostet, je nachdem Riga mit Holz versehen ist. Frriher lietzen 
die langbLrtigen Schiffer ihre Strusen, ein Spiel der Wel- 
len, die Duna hinab treiben, allein die Polizei will solches 
Spiel nicht dulden, weil das Fahrwaffer dadurch unstchcr



wirv. Die Strusen bringen gewdhnlich den beUebten Kaviar 
mit, 1831 sogar auch Soldaten gegen die Polen. Wer sich 
mehr mit dem Geschmack als mit der Naturgeschichte deS 
Kaviar beschLftigt, mag beilaufig erfahren, daH er von dem 
Rogen der grotzen Stdre kommt, welche in der Wolga, dem 
Ural und kaspischen See gefangen werden, und oftmals tiber 
tausend Pfund schwer sind. Der beste Kaviar soll aus der 
Statthalterschaft Taurien, aus den Stadtchen Ienikala und 
Wosfor (dem alten Kertfch) kommen. Schliehlich kann ich 
allen reisenden Gutschmeckern den Dunalachs als ganz vor- 
zuglich empfehlen.

In  Riga vermehrte sich unsere Reiscgesellschaft, und alle 
cilten nach der Residenz, um dem Mnzenden Geburtsfeste 
der Kaiserin beizuwohnen. Eilen wird ubrigens jedermann 
in jeder IahrSzeit, denn der achtzig deutsche Meilen lange 
Weg hat nur zwei anziehende Punkte, Dorpat und Narwa. '  
Reift man im Sllden, so mochte man nach allen Seiten 
Abftecher machen, und bekommt doch manches schbne Platz- 
chen nicht zu sehen; im Norden solgt man der kurzesten 
Stratze von einer Hauptftadt zur andern, und glucklicher 
Weise sind die nordischen Pferde wahre Renner. Die Schnell- 
post von Riga nach S t. Petersburg geht nur felten ab, ist 
mit Pafsagieren srdhzeitig angefullt, und die meisten Reisen
den mllffen sich deshalb bis zur Erdffnung der preusiisch- 
russischen Schncllpoft der Extrapoft bedienen. Um aus den 
Stationen rasch befdrdert zu werden, nimmt man eine Pa- 
droschne d. h. man bezahlt fur jede Werft der ganzen Reise 
im VorauS zwei Kopeken an den Kaiser. Bisweilen hilst 
diese Vorkehrung, bisweilen nicht. Man kommt aus der 
Station an. ,, W ir mdchten sogleich frische Pferde haben, 
um weiter zu reisen, hier ift die Padroschne." — „ O  ja, 
meine Herren," sagt der Pofthalter. Man wartet — 
wartet — es kommen keine Pferde. Man laht den Post
halter rusen und bittet nochmals um baldige Befbrderung. 
„ J a , "  sagte er, „die eigentlichen Postpferde sind alle aus- 
gegeben, es werden aber bald einige zurllck kommen." Das 
Bald wahrt eine Ewigkcit. Man fragt wicder, ob denn



gar kelne Pferde zu Hause waren und erfLhrt, datz des Post- 
halters elgene Pferde im Stalle standen. „KLnnen diese 
nicht vorgespannt werden?" — „Freilich wohl, aber sie 
haben hente schon eine Tour gemacht und muffen arbeiten." — 
„ W ir  wollen ja gern mehr als das gewdhnliche Postgeld 
bezahlen." — Zetzt verklart sich des Posthalters Gesicht, 
denn weiter wollte er nichts hdren, er ruft seinen Knechten, 
die Pferde kommen, aber — „w as sehe ich? Da sind ja 
vier Pferde, und wir haben vor unscrm leichten Wagen im
mer nur drei gebraucht."— „3 a ,"  heitztes, „die Pferde sind 
schon matt; anders geht eS nicht; eine Viertelftunde von 
hier kommt tiefer Sand."  Um der Sache ein Ende zu ma- 
chen, bezahlt der Neisende seine vier Pferde, zahlt mehr als 
gewdhnlich, steckt die unnutze Padroschne in die Tasche, 
und sindet start des tiefen Sandes oft die vortrefflichsten 
Lehmwege.

Die Sprache ift fur den Dcutschen kein grotzcs Hinder- 
nisi, denn in Riga reden 25,000 Menschen oder mehr als 
die Halfte aller Bewohner Deutsch; in Wolmar, Dorpat 
und Narwa sind ebenfalls viele Deutsche, und alle Pofthal- 
ter der ganzen Noute muffen auf kaiserlichen Befehl entweder 
Deutsche sein oder Deutsch verstehen. Ruhmliche Erwah- 
nung verdienen noch die Posthauser  ̂ welche meiftens neue 
massive Gebaude sind, und mit Schonheit im Aeutzern, Rein- 
lichkeit und Bequemlichkeit im Innern verbinden. Von der 
esthnischen Sprache weitz ich autzer dem kix, kax, kolm 
(eins, zwei, drei) nur noch, datz ein Efthlander in Italien 
durch folgenden Satz den Wohlklang seiner Muttersprache 
bewieS: Soida tassa lilla silla (fahr langsam uber die Brucke). 
Die Efthen sind wie die Letten von mittelmatziger GrLtze, 
ziemlich mager, haben kleine, finstre Augen, hervorftehende 
Backenknochen und dunne flachsfarbige Haare. Grotze Tu- 
genden und Laster sind ihnen fremd, nur im Brantweintrin- 
ken wetteifern sie mit den Russen. Die Weiber scheinen die 
Manner an Schdnheit, Lebhaftigkeit und Thatigkeit zu llber- 
tressen, was bei den Russen, wie llberhaupt bei Menschen 
und Thieren in der Regel nicht der Fall ift. Wcr ein



efthnischeS Lied lesen w ill, lese in Herders „Simmen der 
VLlker," die „Klage uber die Tyrannei der Leibeigenen." Her
der nennt sie „wahre Seufzer aus der nicht dichterisch, son
dern wirklich gefuhlten Situation eines achzenden Volks." 
Der Leser wird sich dabei an unsere fruheren Bemerkungen 
uber Kurland erinnern und alsdann keiner Noten zum Text 
bedurfen. Die Freiheit der Esthen ift etwa eben so weit ge- 
dichen wie die der Letten. Der Boden Lieflands und Efth- 
lands ist nicht so fruchtbar als der kurlandische. Weizen- 
fclder sieht man felten, Roggen gedeiht gut, Kartoffeln wer- 
den auch hier nicht genug gebaut. In  den Iuninachten war 
es so kalt, datz wir im Wagen alle Mantel zu Hlllfe nah- 
men, und die Kartoffelnbluthe am Morgen erfroren war. 
Durre Sandstachen geben diesen Landern ein trauriges An- 
fehen. Oede und unheimlich ift es besonders zur Nachtzeit 
in den halbverbrannten Waldern zwischen Wolmar und Narwa. 
Da ftehen Tausende von Fichtenbaumen mit schwarzgcbrann- 
ter Rinde und vertrockneten Nadeln. Hier und dort hat 
sich einer gerettet aus der groffen Verheerung, oder ringt mit 
Leben und Sterben. Die Nachtluft streicht kalt uber das 
Schlachtfeld. Der Weg im Meilen langen Walde ift san- 
dig und der Postillon sucht neben der Straffe beffere Wege. 
Man kann kein Wort mit dem Menschen reden, schlummert 
ein, HLrt pldtzlich ein hohleS Pfeifen, horcht aus, und das 
Pfcifcn wiederholt sich. Man ruttelt den Postillon und sucht 
sich beim Sternenschimmer durch Geberden zu verstandigen. 
Die Pferde verfolgen im gewohnten Trabe ihren Weg. 
Endlich erfahrt man, daff ein Vogel die unheimlichen Tbne 
von sich giebt. Nun schlaft man wieder ein, um aufs neue 
zu erwachen. Man sehnt sich nach dem Tage und wknscht 
die Station herbei, bis endlich beide kommen.

Von solchen Waldern und Flachen rings umgcben, liegt 
Dorpat oder Ddrpt aus einer sreundlichen Oase an den 
Ufern des groffen Embach. Die Lage dieses russischen Hei- 
delberg ift uberraschend schdn und reizend, auch wenn man 
nicht an die nahen Wusten denkt. Die Stadt lagert stch 
um cinen Hogel, aus welchem der Dom erbaut ist. Zm



Often sieht man sogar einige Berge. Die russischen Musen 
feicrn die Zeit der Sonnenwende, Weihnachten und Johan- 
nis, weil sich dann am beften reisen und am schlechtesten 
ftudiren latzt. Das neue Universitatsgebaude hat wehr Ernst 
als gefallige Schbnheit. Minerva legte ihre Rtiftkammer 
in einem Theile des zerfallenen Doms an, und besitzt neue 
gute Werke. Morgenstern ist ein Stern vom erften Range 
am dbrptschen Musenhimmel> und kein Nachfolger wird ihn 
aus der Geschichte der hiesigejr Bibliothek verwischen. Dast 
die Gelehrsamkeit wke alles, ôas etwas gelren will, in Rutz- 
land ein militairisches Air anaimmt, ist schon bemerkt. Die 
Studiosen tragen als Uniform einen blauen Frack mit schwar- 
zem goldgeftickten Sammetkrctzen. Auch die Mutzen sind mit 
Gold geziert, die ganze Kleidung kostbar und schdn, nur dem 
Geschmack deutscher UniverMten zuwider. Nach vollendeten 
Studien und gliicklich llberftandenen Prllfungen haben die 
Musensohne Offiziersrang. Man erzahlte mkr von man- 
cherlei strengen Gesetzen, datz z. B . kein Student auf der 
Stratze cine Pfeife tragen dllrfe, selbft ohne zu rauchen; 
datz sich keiner ohne jedesmalige ErlaubniH des Rektors aus 
der Stadt entfernen durfe u. s. w. Zwar sti'mmt das mit 
dem herrschenden Soldatengeifte uberein, doch w ill ich zur 
Ehre der Rektoren glauben, daft sie in diesen Dingen nicht 
militairischen Gehorsam fordern, sondern wie Frau Iustitia 
eine Binde um die Augen legen. Wohlgeordnet, schon, aber 
klein ist der botanische Garten. Man troftet sich zwar da- 
mit, daft man des weiten Naumes nicht bedurfe, um die 
Natur in ihrem geheimnitzvollen Schaffen zu belauschen, al- 
lein die Menge verschiedener Pflanzenfamilien und folglich 
Grotze, ist bei einem botanischen Garten etwas sehr Wun- 
schenswerthes. Soll der Schuler nur die Apothekerpsianzen 
kennen lernen, dann freilich kdnnte der dbrpter Garten noch 
kleiner sein. Er dient auch nicht zur Obstzucht, wie der 
hallische und leipziger, obgleich sich solcher Mitzbrauch in 
Dorpat am leichtesten entschuldigen liefte. Vor wenigen 
Tagen wollte man den Kaiser in den Garten fuhren, er 
antwortete aber nach seiner offenen Weise: von den Sachen



verstehe ich nichtS. Auf der Sternwarte lietz stch der Mo- 
narch den ftauenhoferschen Refraktor zekgen, genehmigte den 
Bau einer UniverjMskirche, die Stiftung einer Professor 
fur Thierarzneikunde, und bffnete huldvoll mehren Anstalten 
die groste Kaffe des Reichs. Im  Allgemeinen ist Dorpat 
wohl die beste russische Universitet, denn deutsche Sprache 
und deutscher Sinn herrschen vor. Sie wurde unter der 
schwedischen Regierung 1632 gestiftet, 1699 nach Pernau 
verlegt, dann unter Paul in Dorpat neu gegrundet und 
von Alexander 1803 vbllig neu organisirt. Richters Neise 
nach dem Orient bereicherte die hiesigen Sammlungen, beson- 
ders an agyptischen Alterthstmern. Ich sah sie nicht und 
bemerke es nur fiir kllnftige Neifende und Liebhaber.

Von Dorpat wollten wir gegen Abend abfahren, allein 
es fehlte an Pferden, und weder Padroschne noch Geldver- 
sprechungen fruchteten etwas. Um zwblf Uhr Mitternachts 
wurde angefpannt, ekn kolleriger Klepper machte unter dem 
Thorwege und auf der Straste einige SaHe, aber der Roffe- 
bLndiger vertrieb ihm den Koller, und w ir fiogen llbcr die 
Embachbrucke, dast uns HLren und Sehen verging. Nun 
brachten Sandwege die Roffe zur stillen Betrachtung ihres 
schweren Schicksals; unS stdrte weder Wagengeraffel noch 
StLtze in philosophischen Nachtgedanken; der Sandstaub 
predigte uns das ku lvig  et umbra gumug; das Weist und 
Schwarz der Werstpfclhle weckte Gcdanken an den Tod und 
an deffen Bruder, den Schlaf, der uns bald sust umschlang. 
W ir erwachten an den Ufern des grosten Peipus, welcher auch 
das tschudische Meer und im Suden von einer nahen Stadt 
der Pleskow-See genannt wird. Dieses 130 Werst (llber 
18 Meilen) lange Waschbecken war vor Zeiten den lubecker 
Kaufieuten bekannter als jetzt. Der Peipus machte Nowgorod 
zur blkhendften Hansestadt im Norden, so datz ein Spruchwort 
sagte: Wer kann wider Gott und Grost-Nowgorod? Hoch- 
mulh kommt vor dem Fall, die Wafferwege verstopften stch, 
das Bette der Flusse ward hdher, und der neue Alexanderkanal 
hat in Nowgorod den Klaggesang noch nicht verstummen kassen 
kuimus kroeg: ^uit Ilium  et ivAeng gloria keuerorum.



Wer von der Reise Staub und Hitze sich erqulcken will, den 
warne ich vor dem kalken Bade bei Rannapungern und 
empfehle das warmere Waffer des Pekpus. Seine Ufer 
sind aber so seicht, datz man erft ekne Viertelstunde weit vom 
Ufer die zum Schwimmen erforderlkche Tiefe sindet. I n  
dieser Hinsicht gleicht er dem See von Neufchatel vdllig, 
nur fehlt ihm der Hintergrund von berner Alpen, der blaue 
Himmel, und statt freundlicher Schweizerstcldte giebt'S hier 
ein paar Fischerdbrfer, deren Bewohner Nationalruffen sind. 
Die russtschen Dbrfer bestehen gewbhnlich aus einer breiten 
geraden Stratze. M it buntgeschnitzrem Giebel sind die Holz- 
hauschen nach der Stratze zu gebaut, im Jnnern zumal 
Sonntags reinlkch, aber in Rutzland sieht die Reinlichkeit 
anders aus als in Deutschland, es scheint nLmlich als ma
ren dort die glanzenden Tische, WLnde und Menschengesich- 
ter mit fcttigen Tuchern abgewischt. Die groHen Oefen sind 
schreckliche Holzfreffer, mit Fliesten bekleidet, heizen mehre 
Stuben, dienen zugleich zum Kochen, Backen, Braken, und 
haben in der Regel einige Absatze mit gemauertem Kopfkissen, 
welche man als Schlafftellen benutzt. Bei autzerordentlicher 
Kalke kriecht der Ruffe nicht aus der Hutte, und gegen ge- 
wbhnlichen Frost ist er durch seine Schlafpelze, Oefen und 
Holzhauser geschutzt, welche weit wLrmer als massive GebLude 
sein sollen. W ill jemand in Deutschland russische Bauer- 
hauser sehen, so gehe er nach Potsdam, doch ift die Anlage 
des preutzischen Dorfs nicht russisch, seine Bewohner habcn
die BLrte verloren und die HLuser sind im Jnnern viel 
germanisirt.

FSr einen langen beschwerlichcn Tag wurden wir durch 
kurze erhebende Augenblicke belohnt. ES war gegen elf Uhr 
AbendS, wir folgten ruhig unsrer Stratze und schickten uns 
zum ersten Schlafchen an. Wedec Mond noch Skerne leuch- 
teten, Erde und Himmel trugen ein graves Gewand. Da 
schimmerte zur Linken gar nicht fern ein weister Streif, und 
wir horten ein Nauschen bald dem Brausen des Meers, 
bald dem hohlen Snusen eines Tannenwalds cihnlich. Em 
Wald war so weit das Auge reichte nicht zu sehen, und die



scheinbar groHe Nahe des Massers konnten wir mit der Ent- 
fernung des Nauschens nicht reimen. W ir lietzen den M a
gen halten, gingen etwa zwanzkg Schritte weit, mit jedem 
Schritte langsamer —> bedachtiger und standen an 
dem Rande eines fllrchterlichen Abgrunds. Unwillkurlich 
bebten wir zuruck, und doch zog es uns machtig an, in die 
schauerliche Tiest zu sehen. Unser Standort war eine hohe 
stnkrechte Felsenwand. Ties unter den Fugen ragten die 
Spitzen gewaltiger Baume herauf, ihre dunklen Zweige ver- 
steckten den Meeresstrand und stimmten rauschend ein in 
das Wogengetdn. Wenn man so unerwartet und uberdiest 
am Abend vor das Weltmeer tritt oder vor Riesengebirgen 
steht, dann strdmt das Gefuhl des Unendlichen in die Seele, 
dann wird uns die Brust so volt, w ir fuhlen uns mederge- 
worfen in den Staub und wieder hoch empor gehoben von 
Bewunderung und von Ehrfurcht. Theilcn Herzgeliebte solche 
Empfindungen mit uns, o dann schwellen die Wogen des 
^ebens und schlagen doppelt uber uns zusammen. Augen- 
blicke der Art sind selten, unerwartet und unvorbereitct sind 
sie da, darum halte, Wandrer, ihr Gedachtnitz fest, denn die 
User bleiben, die Wogen rauschen fort und immer fort, aber 
wir rauschen einma! voruber und kehren nicht um.

Eben hatten w ir unsere Platze im Magen ekngenommen, 
als es anfing zu tropfen. Aus dem Tropfen ward heft.ger 
Regen, und bald schienen alle Himmelsschleusen zernssen. 
Der Schwager fuhr scharf, aber der Regen HLrte auf als 
w ir im Trocknen waren. Fruh Morgens kamen w.r nach 
Narwa und logirten vor der Stadt ber dem Russen Karl 
Pelrowitsch. Die gemeinen Russen haben m Folge der -etb- 
eiqenschaft nur V o r-, keine Familiennamen. Sohne und 
Tdchter fugen zu ihrem Vornamen den Vornamen des Va- 
ters, mit Anhangung der Silben witsch Bnd °wna. so  
beisst auch der Kaiser Nikolai Parvlowltsch (Nckolaus, Pa 
Sohn) und seine Gemahlin Alexandra Feodorowna (Alexan- 
d-iu-, F-i-d-ichs Tncht--). D i- ZS-tlichk-it d-r l'-bt
di- K°s-wb.t--. und bild-- j. B . nus Anna A n n « »  
(Hannch-n), aub Zakof Jsschenka (-^nl-bch-n), nu ^



Wanjuschka (Johann, Hanschcn), auch werden die Morter 
Wera, Liubof, Nadeschda (Glaube, Liebe, Hoffnung) als 
Vornamen gebraucht.

Von einem Wasserfall bci Narwa erhielt ich erst an 
Ort und Stelle Kunde, ward durch seine Schbnhcit ausier- 
ordentli'ch Sberrascht und bitte jeden Neisenden, unmittelbar 
vor dem Thore von Narwa zehn Minuten lang am linken 
Ufer der Narowa hinauf zu spazieren. Selbst wer den 
Nheinfall sah, kehrt nicht unbefriedigt von hier zuruck. 
Schweizerische Natur und Nebenhllgel sind hier nicht, doch 
Schaffhausen befteht auch nicht aus Feenpalasten, und fur 
die F M  der Narowa giebt's sehr malerische Standpunkte. 
Auch der Donnersturz an der Fischez ift hier nicht, doch 
mdchte sich wohl ein Platzchen fur eine Fischez findcn kassen, 
wenn nur die hohen Herrschaften nicht so unbekummert 
vor der nordischen Schonheit vorbei galoppiren wollten. 
Nach Schaffhausen kommt man auS Deutschland wie die 
Iungfrau zum Mare, die himmlischen Alpen liegen vor uns 
im Nosenschimmer, aber bei Narwa ist links und rechts und 
um und um nichts als ode Flache, und desto grosier der 
Eindru^ der Narowasalle. Zhr Toben in geringer Entfer- 
nung und der Staubregen mit dem Negenbogen kommt dem 
des Rheinfalls nahe. Die Narowa bildet drei Haupt- 
falle, der Nhein nur einen. Bei jener sind fleksiige und ge- 
nllgsame Naturkinder, bei diesem unverschamte Schweizer, 
und nicht sekten ein Heer unertraglicher Englander. Bedenkt 
man, datz die Narowa der einzige Abflutz des grosien Pel- 
pus ist, in welchen neunzig Flusse und Flusichen sich ergie- 
ffen, dann wird man die herabsturzende Wassermasse nicht 
fsr unbedeutend halten. Wieviel Quart bei Schaffhausen 
und wieviel bei Narwa herabsturzen, das håbe ich nicht ge
nessen. W ill man geschichtliche Merkwsrdigkeiten in An- 
schlag bringen, so erinnere ich daran, dasi Karl X I I .  hier 
am 30. Nov. 1700 mit seinen Schweden die viermal star
teren Russen besiegte. Dreisiig tausend Russen streckten hier 
vor sleben tausend Schweden die Waffen, nicht das Gewehr,
denn die meisten Russen hatten nur Piken, Keulen und 
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Sckleudern, nebst 150 Kanonen. Karl schickte die Gefange- 
nen in ihr Vaterland, den Offizieren gab er ihre Degen 
wieder und Geld dazu. Ein anderer Theil von Pet„g 
f»eer wollte fliehen, die BrScke brach unter den Fluchtlmgen 
und Tausende stLrzten in die schaumenden Wellen der Na- 
rowa. Kurz, den Nheinfall darzuftellen haben ftch tauftnd 
Pinsel und Pretzbengel angelegen sein laffen, vor der Na- 
r6wa fLhrt man still voruber und findet kaum in e^er Geo- 
graphie die prosaische Bemerkung, datz hier em Wafferfall 
die Schifffahrt hemme. Vielleicht reitzt dre Schnelllgkett de 
russischen Fahrens alles hinweg, oder Petersborg z,eht all- 
mLchtig an, oder die poctische Begeisterung friert im Norden 
ein, oder der Weinmangel Utzt die retsenden Schongetster 
kalt. Mein EntM en war wenigstens nach der sturnuschen 
Regennacht sehr groh, ich bin aber tein Poet und kann den 
Fall der Nar6wa nicht zu Ehren brrngen. Das kleme 
HLlzerne Narwa, welches autzer den Wafferfallen, erner 
neucn schbnen BrScke, einigen Neliquien auf dem Rathhause 
und viclen schbnen Gefichtern der deutschen Einwohnermnen 
nichts Sehenswerthes hat, wurde 1213 vom.Danenkomg 
Waldemar » .  erbaut, 1553 von dem GrotzfurftenIwan 
Wasiliewitsch erobert, 1581 von dem schwedlschen General 
de la Gardie genommen, und 1704 von Peter d. Gr. erfturmt.
Seit dieser Zeit war Narwa RuHland unterthan und w,nd s
wohl bleiben, so lange das Reich fich selbft erhalt. Dle am 
rechten Ufer der Narowa liegende Festung Iwangorod ) lst 
so unbedeutend wie die meisten. russischen Festungen.

Ze naher der Hauptftadt, desto schwter.ger w.rd es 
auf den Stationen Pferde vorzufinden, weshalb man fich 
von Narwa an gewohnlich der Lohnkutscher oder ^ m  schl 
bedient. Diese Leute find nicht unbillig, z,cml.ch ehrl.ch und 
fahren selbst mit lahmen Pferden in 24 Swnden el
len bis Peterhof. Ingermannland hat rucknchtllch des B - *)

*) GSrod heiHt im Ruffischen S tad t, Iwangorod, Johanmsstadt, so 
 ̂Msabethgorod, Konstantinogrod, Nowgorod, Czarogrod u. a. n .



dens viel Achnlichkeit mit Esthland. Alle diese Lander sind 
mehr von Menschen als von Mutter Natur verlaffen, haben 
Moraste und Sandflachen, aber weit mehr urbares Land. 
Wie viel klaglkcher als von Mitau bis Petersburg muh der 
Weg von Magdeburg uber Frankfurt nach KLnigsberg ge- 
wesen sein, ehe noch Berlin die grose Residenz wurde und 
Schnellpoften auf chaussirten Wegen das Fortkommen mog- 
lich machten. Die eigenthumliche Tracht der bluhenden In -  
germannlanderinnen hat mein Tagebuch nicht aufgenommen 
und mein Gedachtnih nicht treu bewahrt. So viel weih Lch 
jedoch, das mir die diademartigen reich mit Gold besetzten 
Mutzen der Weiber, und die schrekend rothe und gelbe Farbe 
ihrer eng anschliehenden Kleider sehr auffiel. Hier, wie in 
einem grohen Theile des Reichs tragen die Manner als fest- 
liche Kleidung lange blaue Tuchrbcke, welche ohne Kra
gen dicht am Halse anschliehen, von der Linken nach der 
Rechten heruber geschlagen und mit einigen Knopfen oder 
einem Gurtel befestigt werden. Das gewohnliche Hemde des 
russschcn Baucrn ift roth und blau gewurfelt, hat am Halse 
eine Goldlitze, uber der Bruft einen Schlitz mit Knopf und 
glcicht vdllig der ehemaligen Studcntenmode, nur mit dem 
Unterschiede, dah der Russe dieses Hemde llber die Beinklei- 
der bis zu den Knieen herunter HLngen last. An einem 
Sonntage kamen wir Nachmittags durch ein Dorf, in wel- 
chem aus weitcr Umgegend Zung und A lt sich zu einem 
frohlichen Markte versammelte. Die russische Frohlichkeit 
hat ein eigenes Gepr^ge, der ganze Kdrper schmiegt und bicgt 
sich, und von der stampfenden Ferse bis zu den zartlichcn 
Wendungen des Kopfes begleitet jeder Lheil des Korpers 
die uberall tbnende einfache Musik und das kunstlose Jodeln 
des Gesanges. Takt, Ton und Zeitmatz ist in den. meisten 
Gesangen so sehr einander ahnlich, dah man immer dieselben 
Lieder zu HLren glaubt. Ein munterer Madchenkreis gab 
uns, wahrend unsre Pferde gefuttert wurden, viele Lieder 
zum Vesten. Ein kindisches Wohlbchagen an bunten Fest- 
kleidern liegt den Kleinen wie den Grohen im Gesicht, und 
das Kaufen oder Verkaufen sclbst der unbedeutendsten Klei-
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nigkeiten gehdrt zum wahren Leben des Ruffen. Tabak zu 
rauchen fiel anfangs allen EuropSern schwer, den Ruffen 
wurde eS von ihren Prieftern verboten, welche sich auf die 
Worte der Schrist beriefen: was aus dem Munde ausgeht, 
verunreinigt den Menschen. Ein rauchender Ruffe ist noch 
jeht eine Seltenheit. Uebrigens ist der russische Tabak fein 
geschnitten, weich, hellgelb und von hatzlichem Geschmack. 
Den Bart, eine schbne und ehrwurdige Zierde des Mannes, 
legt der Nusse erst nach langem Zusammensein mit AuklLn- 
dern ab. Sein blondes Haupthaar hLngt schlicht herab, 
wird an S tirn  und Nacken queruber abgeschnitten und zwar 
so, dah die Ohren davon eben bedeckt sind. Als Hof- und 
Feldbefriedigung sieht man von Memel an die lebendige« 
Hecken immer feltener, bis ste in Liefland ganz verschwinden. 
Muhsam geflochtene Zaune oder hohe LehmwLnde wie in 
Sachsen kennt man nicht, sondern steckt Nadelholzer als 
runde KnLppel oder in Scheiten dicht neben einander schrag 
in die Erde, legt ste bisweilen auch horizontal uber einander, 
befestigt ste an beiden Enden durch eingerammte Pfahle, und 
hat darin viele Veranderungcn, welche oftmals an einem 
Acker vereinigt eine lange Musterkarte von Zaunen geben. 
Unweit Peterhof bei dem Landgute eines russischen Grotzen 
sieht man zuerft Birkenhecken, Lber welchen sich einige runde 
pyramidensdrmig geschorne Baumchen erheben. Sie gefallen 
mir eben so wenig als die Shnlichen Tannenhccken Deutsch- 
landS, denn ich bin jeder NaturverstSmmelung abhold. Brr- 
ken muffen in den russischen Garten die Stelle der Orange- 
rie vertreten, aber in den Waldern Jngermannlands sind sie 
recht heimisch, von wunderbarer Grotze und SchLnheit. Bon 
der petcrsburger StraHe waren wir eben links ab nach Pe
terhof gefahren, als wir eine Reihe niedlicher Hbfchen und 
grotze Kartoffelfelder bemerkten. W ir vermutheten Landsleute 
in der Nahe, und die Vermuthung ward bestatigt. Elf 
deutsche Wirthe haben sich hier angesiedelt, von denen jeder 
2W Rubel B . jckhrlich an die Krone bezahlt, frei vom Sol- 
datendienste ist, Sprache, Kleidung und Sitte auf den Wunsch 
der Kaiserin nach vLterlicher Weise treu bewahrt. Auf



schwarzem Schilde glLnzt an jedem Hause der Name deS 
EigenthUmers in goldenen russischen und deutschen Schrift- 
zSgen. Die Leute bauen Getreide und Gartenfriichte, welche 
sie auf den Markt der Hauptftadt bringen. GroHe Anhang- 
lichkeit an das deutsche Vaterland verrieth der junge Mensch 
eben nicht, welchcn wir frohlich als unsern Landsmann be- 
grutzten. Er wutzte nicht recht, ob seine Voreltern auS 
Sachsen oder Preutzen eingewandert seien, und schien sich 
wie viele Bauern weder besonders glkcklich noch ungliicklich 
-u frihlen.



P e t e r h o f
fastt nicht die Zahl der Gaste, 

Die wallend stromen zu dem Volkerfeste.
Schil ler.

'as man in Petersborg tckglich bemerkt, tral uns in 
Peterhof zuerst und am starksten entgegen — Glanz, Pracht,
asiatische Herrlichkeit, wie sie gewitz nur an einem Orte der 
Welt zu sehen ist, und dicht daneben eine Rohheit, Unkultur 
und Armseligkeit, fur deren Bezeichnung man sich vergebenS 
nach Worten und Bildern umsieht. Zunachft eine Probe 
von der letzteren. Gafthauser sind in Peterhof beinahe uber- 
fiussig, denn an den grotzen Festen sind alle Hauser Gast-
hauser, fasten aber nicht die Halfte der Menschenmenge, und 
an den ubrigen Tagen des Jahrs fallt es felten jemandem 
ein nach Peterhof zu gehen. Lange sahen wir uns vergeblich 
nach einer Wohnung um, bis w ir mit einem Lumpensortircr 
nahe bei der kaiserlichen Papierfabrik um ein Stubchen einig 
wurden. Weib und Kinder zogen aus, liehen einen ^heil 
ihrer Habseligkeiten zuruck und wir traten ein. Das Be- 
durfnisi eines ruhigen Schlafs fuhlt man nach mehrtagiger 
Neise ftark, aber in die Plunderbetten mich zu legen, schien 
unmdglich. Heu und Stroh konnten wir erft fur die zweite 
Nachr habhaft werden, bis dahin gaben Wagenkiffen und 
Mantel ein ertragliches Lager auf platter Erde. Hier aber 
hupsten in ganzcn Schwadronen die schwarzcn Husaren her-



um, welche der Wiener Heimathshusaren nennt, und welche, 
wenn man sie erwischt, nie Pardon bekommen. Wanzen 
krochen aus den Nitzen der Holzwande, doch das Ekelhafteste 
war ein unausstehlkchcr Geruch fauler Lumpen, welche von 
dem Wirth als die besten Stsickchen zuruck behalten in Ka
sten und Topfen unter dem Bette aufbewahrt wurden. Der 
finnische Meerbusen, welchem das Hauschen ganz nahe lag, 
gab ein erfrischendes Bad, aber des Nachtlagers wegen moch- 
ten wir die Wasche nicht wechseln. Eine durchsichtige Bret- 
terwand trennte uns von russischen Frauenzimmern aus Kron
stadt, deren unaufhbrliches Geschnatter in tiefer Mitternacht 
uns crst am Morgen schlafen lietz. DaH es in unserer Be- 
hausung um Topf und Teller, Mester und Eabel, masten, 
Schuhburften und alle sonft im Leben frir nothwendig erach- 
tete GerLthschaften sehr kllmmerlich stand, latzt stch leicht er- 
warten. Ja, es fehlte sogar die bekannte Bequemlichkeit eines 
jeden Hauses, alle benachbarte Fremde, Herren und Damen, 
besuchten am Morgen und Abend den Strand, und es blieb 
ihnen kein anderer Trost, als UswrsUa ovu sum turpia. 
Einer der Unsrigen hatte sich eines Morgens in einen Kuh- 
ftall verirrt, ward attrapirt und sollte Strafe bezahlen. 
Wagen, Pferde und Kutscher kampirten Tag und Nacht 
unter freiem Himmel am Strande, und das schien den 
Iemtschicks gar nichts Ungewohntes, denn in ihre Kittel ge- 
wickelt schliefen sie unter dem Wagen sanft bis an den 
Morgen. Sie hatten sich ja in den Wagen legen kbnnen, 
allein das wagt ein gemeiner Ruste bei seiner Herrschaft 
nicht, oder es ist ihm auch zu unbequem oder ganz gleich- 
gultig. W ir hatten bei unserm Lumpensortirer noch ein gol
denes Loos gezogen, denn selbst die Hutten der hochsten Of- 
stziere waren eben so elend als die unsrige. Ihre Diever 
bivouakirten Nachts bei hellcm Feuer am Meerbusen, und 
ihre Neilpferde hakten vor Tausenden von Menschen den 
grosten Vorzug, datz ihnen ein Strohlager zu Theil wurde. 
Mbgen auch die vornehmften Rusten eine solche Lebensart 
nicht nur ertragen, sondern gar nicht unbchaglrch stnden 
sie sind Rusten, und ich ein Deutscher, der sich iunerhalb ci-



nes Sommers an solche schmutzige Wirthschaft meder gewdh- 
nen kann noch will.

Ueber Peterhof selbft genugen menige Worte. Peter
der Grotze hat es erbaut und nach sich benannt. Viele 
architektonische Zierrathen und Vcrgoldungcn des Schloffes 
sind im altern Geschmack. Der untcre grotze Garten hat 
gerade unabsehbare Laubengange mit regelmasiigen Einschnit- 
ren und Bassins. Peter selbft hat diese Linien gezogen und 
diese Eichen, seine Lieblinge, gepftanzt. Nur der Garten auf 
der Nuckseite des Schloffes und die ubrigen Parkanlagen sind 
neu und wahrhaft schon. Unter den Luftschloffern in der 
Nahe der Nesidenz zeichnet sich Peterhof durch seine Lage am 
Meere aus, und wird von der jetzigen Kaiserin sehr geliebt. 
Oben auf der Marmortreppe mitten vor dem Schloffe hat 
man zu FuHen den Garten mit seinen Wafferkllnften und 
dem dunkeln Hintergrunde hoher Tannen. Ueber den Gar
ten hinaus liegt der Meerbusen offen aukgebreitet, aus wel- 
chem zur autzerstcn Linken Kronstadt mit dem Mastenwalde 
Les Hasens und der Flotte, zur aufferften Rechten die stolze 
51!aiserstadt mit vergoldeten Thiirmen und Kuppeln empor 
fteigt. Gegenuber liegt die Kuste von Karelen in blauer 
Ferne. Um das Schlotz her hat sich nach und nach ein 
Stadtchen gebildet, deffen Hauser, Huttcn, Plahe und Garten 
schon am Montag Abend mit Menschen, Pfcrden und Wagen 
sich fullten.

Dienftags den 1. (13.) Juli war das Geburtsfeft der 
Kaiserin. I n  der Nacht gingen die Kricgsschiffe bei Peter
hof in gleichm6tziger Entfernung von einandcr vor Anker, 
bildeten vom Schloffe aus cine gerade Linie bis hinuber zur 
karelischen Kuste, und begrufften am friihen Morgen das Fest 
mit tausend dunten Wimpeln, Flaggen und dem Donner der 
Kanonen. Nun zogen die Garden auf, die der Infanterie, 
der Kurassiere, Uhlanen, Husaren, Kosaken, alle hcrrlich 
geschmuckt in reicher Uniform, alle wunderbar an Grbtze, 
Schonheit und Wohlgcftalt, ausgesucht in dem unermesilich 
weiten Reiche, alle aufbluhend, groff und furchtbar wie ihr 
Vaterland. Dazu kamen die Baschkiren mit den grosten



Ohren, mit Bogen und Pfeilen uber die Schulter, die Tsche- 
remiffen und Lschuwaschen mit den kleinen Tartarenaugen 
und dem Panzerhemde auf der Brust, Europens und Asiens 
Volker waren hier in Friede, Freundschaft und in dunter 
Mischung wie auf einer Musterkarte.beisammen.

Wer zahlt die Volker, nennt die Namen,
Die gasilich hier zusanmien kamen!
Von Moskwa, von der Ostsee Strand,
Vom Finnen-, vom Mongolenland,
Von AsienS entlegener Kuste,
Von allen Jnseln kamen sie.

Kaiser und Kaiserin begaben sich in die Hofkapelle, und 
es folgten die Grohfursten und Grohfurftinnen, der Kron- 
prinz Oskar von Schweden und Prinz Karl von Preuhen, 
die Furften und Grohen des Reichs, die Hofdamen in ihrem 
S taat, die Kammerherrn, die Generale und das Heer von 
Oberoffizieren, alle mit Orden und Bandern reich beladen. 
Zedes kaiserliche Lustschloh hat sein Gotteshaus, und wenn 
der Kaiser ein Fest feiert oder etwas Grohes begknnt, dann 
knieet er zuerft in Demuth nieder vor dem Allgewaltigen, 
der allen Herrschern der Erde Kronen giebt und nimmt. So 
bringt es die strenge lobenswerthe Sitte Ruhlands mit sich. 
Wahrend des Gottesdienstes und uberhaupt bis spatAbends 
strdmten fortwahrend die Menschen herbek. Funf Dampfschiffe 
waren zwischen Petersburg und Peterhof in steter Bewegung, 
deren jedes 300 Menschen aufnahm, und die Entfernung 
von etwa vier Meilen in anderthalb Stunden zuruck legte. 
Diese Dampfschiffe haben ihrem Besitzer an eknem Tage 
20,VOV Rubel eingebracht. Bei ihrer Abfahrt anfangS in 
Petersburg und nachher in Peterhof war ein solches Ge- 
drLnge, dah die Polizei sorgfaltkg Ueberfiillung vechllten 
muhte. Dazu rechne man die unendliche Menge derer, welche 
zu Lande theils fahrend, theils zu Roh und auf Schusters 
Rappen von PeterLburg kamen. Auch das Landvolk der 
Umgegend zog aus den Hutten zum Glanze der Palaste. 
Wenn man endlich das M ilita ir und alle die Personen nich' 
vergiht, welche zur Fcstftier zunLchst gehbrtrn, von der ersten



Hofdame bis zu dem unterften Trddelweibe, und vom Cerc- 
monienmeister und ersten Mundschenk des Kaisers bis zu dem 
letzten aller Lampenputzer, dann wird man glauben, dah 
das Menschengewuhl grofi und unbeschreiblich war. Nach 
Poll'zeiberichten soll am 3. August 1825, wo das Fest zum 
letzten Male S ta tt sand, die Zahl der Equipagen sich auf 
4889, und die Menschenmenge sich auf 150,000 KLpfe, die
fes Mal aber die der 28agen auf 8363, und die Menschen-
M  beinahe bis auf 350,WO belaufen haben.

Nach beendigtem Gottesdienste wurden Kaiser und Kar- 
serin mit einem langen Hurrah von der jauchzenden Menge 
empfangen. Jm Schloffe llberall Wachtpoften, aber flir jede 
reinlich gekleidete Menschenseele aller Orten ungehindert freler 
Durchgang. I n  den breiten Gangen des Gartens lustwan- 
delte die Menge und horchte den MusikchLren der Garden. 
Die Kaiserin grlltzte freundlich rechts und links. Sie tft 
das kostliche Band zwischen Monarch und Thronfolger, dre 
suste Stutze jenes in dem vielbewegten Leben, die holde treue 
Fuhrerin dieses, eine vortreffliche Familien- und Landesmutter. 
Wenn es in der Regierung eines Landes gut hergeht, so 
habcn di- Frauen g-witz nlcht das lchte V-rdienst. Der 
iunae Tb-onfolg-r Al-xand-r Nikolaj-wttsch w.rd s°rMt>g 
-r"°g-n und h°ff-n„ich d-m D°.-° an Krast d-s E-Ist-S n»° 
d-S KbrpcrS ahniich. Zn Gard-ku-asst-rumsorm mtt w-'si-m 
Kollcr, hohcn Sti-stln und g-wastig-m D-g-n "a l d-r 
d-nSwnrdig- Kaistrsohn dnhrr, g-dtzt- f-eundUch alles V-lk, 
und kutzte s-ln-n Oh.im dcn Gr°W-st-n Bstcha-l d-M M °r- 
aenaruke. O Du m-in Kniblcin, werde r-cht stark, d-nn 
-in- schw-r- schwere Kron- follst Du lrag-n! Wmn man 
Lberall in den hohern Standen Leute findet, welche erne kuhle 
Entfernung zwischen Ehegatten eben fdr geeignet halten, das 
eheliche Band anziehend und ertraglkch zu machen; wenn 
diese hohen Personen, durch unaufhLrliche ^ '^ n d e  S  aa^- 
acschafte gezwungen, ihre Kinder me sehen als ber ^.aft, 
wann die ausftaffirten Kleinen in Gesellschaften geschleppt 
werden, -  dann muh ich ihnen zum Aergernch sagen, dast 

kaiscrliche Ehepaar auf dem russischen Throne gerade



das Gcgenthcil thut, und datz in Folge dcffen die Grofien 
des Reichs es nach und nach auch nicht unanstcindig finden, 
,'m ehelichen Leben auf Liebe, Treue und ctwas Kinderzuchl 
zu halten.

Der Kaiser hat eine schdne Gestalt, ist in der Kraft und 
Bluthe der Iahre, der Gewaltigste unter den Gewaltigen 
und doch wie ein Vater unter scinen Kindern. Eine wahre 
Majestat fuhrt er das Zepter fernes Reichs mit unerschutter- 
licher Hånd, flofit Hochachtung und Liebe dem Guten, 
Schrecken und Furcht dem Frevler ein. Im  vollesten Be- 
wufitsein fernes ganzen Berufs ist er in der Regierung ein 
Vater des Vaterlandes, in der Familie ein zartlicher Gatte 
und Vater, im ganzen Leben ein vortrefflicher Mensch. In  
allen Beziehungen gleich ausgezeichnet ist er nach meinem 
Urthelle der grdfite unter den Monarchen Rufilands. Um- 
ncbelt von abgottischen Weihrauchwolken, angeweht von eis- 
kalter Kabinetsluft doch fortwahrend menschlr'ch zu denken 
und zu fuhlen, das ist das Schwerste des karserlichen Berufs, 
und gebe der Himmel, datz Nikolaus ihn immer so herrlich 
wie bisher erfullt. Doch ich w ill mich nicht erschbpfen in 
Lobeserhcbungen; wo grofie Thaten reden, da bedarf's der 
Lobredner nicht. Kdnnte man so manchen kleinen Hofstaat 
nach Petersborg versetzen, so wurden die Leute fich wundern, 
und vielleicht aufthauen aus ihrer lacherlich ceremoniosen 
Kalte, denn hier lernten fie, wie man Hofetiquette streng be- 
wahren und verwerfen, wie man selbst auf dem hdchsten 
Thron der Erde ein einfach-, naturlich-, menschlich-glucklrches 
Leben fuhrcn konne. Wenn ich den Kaiser oftmals ansah, 
dann fuhlte ich mich stets von Bewunderung menschliiher 
Grofie ergrrffen; blr'ckte ich aber auf ferne Generale und 
Garden, und dachte an die Geschichte seiner Vorfahren und 
an die Unermefilichkeit seines Reichs, dann uberlief mich ein 
kalter Schauder und ich dankte Gott, datz er mich nicht zum 
Kaiser von Rufiland gemacht håbe. Mdge der Himmel dem 
edlen Nikolai zum Heile Rufilands und Europa's eine lange 
segcnsreichc Ncgierung, und wenn er einst ferne Thaten ge- 
chan hat, eiuen hcitern Lebensabcnd und einen f r i edcvo l -



len Heinigang schenken! Wenn aber in einem Lande, wo 
die Sonne nicht untergeht, tausend grelle Widerspruche und 
himmelschreiende Ungerechtigkeiten vorkommen, wer wollte 
nicht bedenken, dag auch der beste Kaiser nicht allwiffend, 
— ach, und wenn er auch den Frevel und das vom Geseh 
beftatigte Unrecht kennt, datz er nicht allmachtig, nicht Gott 
ift. Wenn in Nugland Unrecht geschieht, so liegt es nicht 
am Willen, sondern meiftens an der Ohnmacht des Monar- 
chen. Er kann und darf bci tausend Dingen den Knoten 
nicht gewaltsam zerhauen, ohne alles in wilde Unordnung 
zu sturzen.

Der Hof ging zur Mittagstafel, an welcher heute nur 
die kaiserliche Familie und die kdniglichen Gafte Theil nah- 
men. Buntscheckige Lakaien, Laufer mit ftiegenden Federn, 
Mohren mit dem Tllrkenbund und rothen oder weigen bau- 
schigen Beinkleidern, KLche und Diener aller Art rannten 
eilig hin und her. Von Soldaten lieg man unzahlige Schus- 
seln tragen, welche mit Kirschen, Erdbeeren, Aprikosen, Pfir- 
sichen, Trauben, Melonen, Apfelsinen und Ananas gefSllt, 
den Zuschauer durch die Ffille und Schbnheit aller Fruchte 
hatten uberreden mdgen, datz man sich nicht unter dem sech- 
zigften Grade der Breite, sondern etwa in Gens befinde. 
Fur die Volksmcnge war im grogen Garten gesorgt. Da 
zogen prachtvolle Zelte mit herrlicher Restauration die vor- 
nehmeren Zungen und Geldbeutel an. Da wurden Tausende auf 
kaiserliche Kosten von russischen Garkbchen gespeist. Da standen 
unzahlicheTische mit Brod,Wurst, Schinken,Hering,Zwiebeln, 
SchnapS. Da lagerten fich auf grllnem Rasen lange Rek- 
hen von Verkaufern mit Honigkuchen, Apfelsinen, Beeren, 
Rusten und andern Fruchten. Da waren Tonnen mit Q.uas, 
Kislischtschi und Meth aufgeftapelt, und eine Legion von 
K,råben schenkte umher wandernd aus grogen Glasern man- 
cherlei erfrischende Getranke. So nahm ein jeder zu sich 
nach Gefallen. Leute, welche einander lange nicht gesehen 
in der grogen Stadt, trafen hier zusammen, Neisende be- 
gcgneten schon hier ihren Gastfceunden, allenthalben froh- 
liche Gesichter, der Unterschied der Steinde ist verschwundcn,



der Geburtstag seiner lieben Mutter ift dem Ruffen ein schd- 
ner Frei- und Feiertag.

Der Abend kommt heran. Im  Schlosse ift Maskerade 
ohne Masken. Das klingt wie ein Wafferfall ohne Waffer, 
allein es kommt ja auf den Namen nichts an. Ganz Peters- 
burg wird zu dieser Maskerade eingeladen und jeder reinlich 
Gekleidete eingelaffen, er trage ubrigens einen Bart wo und 
wie lang er will. Auf den Tafeln ftehen kdftliche Speisen 
und Fruchte, von denen jeder nach Gefallen nehmcn kann. 
Man spaziert in Dominos herum, es wird getanzt und uber- 
all nimmt der Kaiser, die Kaiserin und der ganze Hof Theil 
an der allgemeknen Luft. Zu einem ahnlichen Feste in 
Petersburg am Neujahrstage wird das Volk fdrmlich einge
laden, 25,609 Billette vertheilt, und die Barte — so nennt 
der vornehme Nuffe die gemeinen — bewegen sich mit eigen- 
thumlich frohlichem Anftande in den gaftlichen Hallen des 
Winterpalais, als wciren sie da zu Hause. Auruck nach 
Peterhof! Wahrend der Maskerade wogt drautzen im Garten 
das Menschenget6mmel und erwartet mit Sehnsucht die 
Dunkelheit der Nacht. An den verfchiedenften Punkten ver- 
sammeln sich Schaarcn von Lampcnputzern und harren ihres 
Signals. Gegen zehn Uhr rufen drei Naketen das Schdpfungs- 
wort: es werde Lichi! und in kurzer Zeit ift alles von eini- 
gen hundert tausend Lampen erleuchtet. Aber o wche! jetzt 
redet der Himmel ein Wbrtchen darein. Ein NegenguH treibt 
die Menschen unter die LaubdLcher und in die Pavillons. 
Wenn auch der gemeine Nuffe sich seiner Haut und Kleider 
wegen wenig um den Negen kummert, so beseufzt er doch 
die Freudenvereitelung, und alle merken, datz der Himmel 
nicht zu vergeffen sei unter dem Iubcln und Frohlocken. 
Diesmal genugt ihm ein kurzes Notabene — die Wolken 
fliehen und die Freude wird desto grotzer. Vom Schlosse 
aus gesehen vereinigt sich aller Glanz in ciner hundert Fuft 
hohen Sonne, welche uber dem Kanale, zwischcn den Bau- 
men des Gartens und noch llbcr sie hinaus ragt. Zn ihrem 
Mittelpunkte glLnzt der gekrbnte Namenszug der Kaiserin. 
Dahinter auf dem Meerbusen die Kriegsschiffe mit bunt er-



leuchteten Tauen, Segelftangen und Masten, deten Schein 
sich tiefer zuruck im nachtlichen Dunkel verliert. Der feen- 
artigste Anblick ist unmittelbar vor dem Schloffe. Drei 
Hauptfontainen treiben eine gewaltkge Waffermaffe in die 
HLHe. Aus dem Lbwenrachen fahrt der gewaltigste Strahl 
und sturzt rauschend auf Haupt und Schultcrn des goldenen 
Simfon. Tritonen und Delphine blasen starke Stcahlen in 
grotzen Halbkreisen. Tausend andere Fontainen von verschie- 
dener Grosie hupfen um die Tufsteingrotten empor. Ueber 
die Terrassen herab scheinen Lkchtstrbme zu rauschen, indem 
das Wasser uber brekte halbrunde Goldbleche M t  und sich 
in Spiegelscheiben vertheilt, unter welchen Lampen brennen. 
Millionen fpruhende Waffertropfen, mit Glanzdiademen, Ster- 
nen und Sonnen umgeben, glanzen bei tausendfachem Lichte, 
und die Lichter spiegeln sich wieder in den schaumenden 
Waffern. Brucken, Pavillons und Badehauscr im Gartcn 
sind hell erleuchtet. Eknen Haupttheil der Erleuchtung bildcn 
endlich die drei langen Wege, von denen der mittlere fsir 
Wagen, die andern fur Fusiganger beftimmt sind. Hier glan
zen sechs Lichtwande neben einander, jede Wand 8 bis 12 
Futz hoch, schnurgerade und Viertelftunden lang. An ihren 
Enden kleine Pavillons, kreisrund gebaut, in deren Mitte 
Fontainen, und hinter denen wieder die Fortsetzung der 
Lichtwege bis an das Ende des Gartcns. Nach zwolf Uhr 
fuhr der Kaiser und die Kaiserin langsam durch den Gartcn 
in einem offenen Wagen, welcher der Lange nach getheilt auf 
zwei langen Polstern Sitze fur die kaiserliche Familie und 
die fremden Prinzen hatte. Solche Wagen heksien Phaetons 
und werden nur bei dieser Gelegenheit gebraucht. Nun folg- 
ten im langen Zuge die Hofdamen und wer sich lonst dem 
Zuge anschliesien mochte. Erst um Uhr kehrte der Hof 
aus den schimmernden Alleen in das Schlotz zursick. Das 
Volksgedrange war die ganze Nacht hindurch entsetzlich, und 
in der Nahe des Schloffes mustte man wirklich furchten er- 
druckt zu werden, doch håbe ich von kcincm Ungluck gehort. 
Es mochte zwei Uhr fein, als ich mit den Gefahrten in die 
Haderlumpenhutte mich zurllck zog. Am nordlichen Himmel



hatte sich das Abendroth nicht verloren. M att und mude 
von den Herrlichkeiten des Tages und von dem Glanze der 
Nacht war ich damals, matt fllhle ich mich auch jetzt nach 
der vergeblichen Muhe, die empfangenen Bilder in schwachen 
ZSgen wkeder zu geden. Die wogende Menge von 350,000 
Kdpfen, das rauschende Wafferspiel und das zaubcrische Licht- 
meer von unzahlbaren Lampen dem Leser in Worten vorzu- 
malen, ist unmoglich, es fehlt mir an Ausdrucken und das 
Papicr bleibt todt. Zum Schlusi nur noch die Bemerkung, 
datz die Vorbcreitungen zu diesem einzigen Feste 600,000 
Nudel kosteten.

Ehe w ir am andern Morgen Peterhof verlietzen, besuch- 
ten wir die sehenswerthe kaiserliche Papierfabrik. Zhre vor- 
trefflichen englischen Maschinen zu besckreiben, ist hier nicht 
der Ort. Das Papier wird nicht in einzelnen Bogen ge- 
schdpft, sondern von betrachtlicher Breite und beliebiger Lange 
zwischen vielen Walzen geglattet und am Ende aufgewickelt 
ahnlich der ftrtigen Leinwand am Webstuhl. Nun erst wird 
es in einzelne Bogen zertheilt. Diese Art der Papierfabri- 
kation ist etwa dreitzig Jahre alt und seit geraumer Zeit 
auch bei Berlin, Heilbronn und anderwarts eingefuhrt. Das 
Papier zu Peterhof ist glatt, fem und schon, nur fehlt es 
ihm noch an Festigkeit, denn bei scharfer Feder und drinner 
Dinte scheint die Schrift stark durch. M it der Papierfabrik 
steht die Steinschleiferei in Verbindung. Wer Liebhaber 
von eingebildeten Kostbarkeiten ist, und wegen des Aufent- 
halts in Petersburg vicht zu sorgen hat, kann sich hier an 
O rt und Stelle mit Iuwelen behangen.

Der etwa drei Meilen lange Weg von Peterhof nach 
Petersburg ist wie alle zu kaiserlichen Lustschloffern fllhrende 
Stratzen sorgfaltig unterhalten. Er fuhrt ununterbrochen 
zwischen schdnen Landsttzen, Parken und lieblichen Garten- 
anlagen hin, wo Birkenw<ildchen, Gruppen von Nadelholz, 
Wiesengrunde und Seedurchsichten bestandig wechseln. Zm 
Lande des ewigen Fruhlings kann man nicht grbtzere Anlagen 
machen, nicht freundlichere Billen bauen als hier am Meer- 
busen Flnnlands. Aber der Name der russtschen Landhauser



klingt barbarisch, sie Deisten Datschen,  in Kur- und Lief- 
land etwas lieblicher Hbfchen.  So weit das Auge reichte 
war die Stratze nach Petersborg von Fuhrwerken aller Art 
gedrangt voll, und ein Kutscher wollte es dem andern im 
schnellen Fahren zuvor thun. Hier fielen mir zuerst die langen 
Karavanenzuge zwischen Petersborg und den kaiserlichen Lust- 
schlbffern auf. Die wenigen Pferde namlich, welche der Hof 
HLlt, sind nur zum Gebrauch der kaiserlichen Familie be- 
stimmt und stehen nicht jedem Kammerdiener und Hofnarren 
zu Gebote. Zn Deutschland giebt es Prinzchen, welche dreitzig 
und mehre kostbare Pferde halten, und welche, wenn sie mit
ten in ihrem Reiche vom Pferde stlirzen, beinahe furchten 
muffen, stber die Landesgrenze zu fallen. Aus dem russischen 
Reiche lassen sich achtzehn tauscnd cinhundert und siebzig 
Flicken schneiden, von denen jeder so grotz ist, wie das Fur- 
stenthum Schwarzburg-Sondershausen, und doch giebt man 
in Petersborg das, was ein unnbthig grotzer Marftall kosten 
wurde, lieber den armen Fuhrleuten zu verdkenen. Wenn im 
Sommer die kaiserliche Familie jeden Tag der Woche in 
einem andern Luftschloffe verlebt, dann werden mehre hun- 
dert einspannige Waglein gedungen, welche am Tage vor An- 
kunft des Hofes alle mdgliche Bedtirfniffe dahin fahren. 
Tags darauf die Ueberbleibsel nach der Stadt zuruck bringen, 
oder ihre Richtung nach einem andern Schloffe nehmen. Diese 
Zlige habcn ein asiatisches Ansehen, und in ihrer Gesellschaft 
treten wir nun aus dem Gewimmel und Staube der peter- 
hofer Rennbahn — Spritzwagen sind noch nicht eingefuhrt 
-  in die majcMische, Hauptftadt des Selbftherrschers aller
Reuffen.



St. Petersburg.

Ha! mich umschlingen wert Sankt Petersburgs kreujende
Gassen,

Mancher Zauberpalast, voll des Goldes und Grams.

vi-cwaltig ift der Eindruck, welchen das nordische Palmyra 
auf den Reisenden macht. Da ist des Anziehenden, Auffal- 
lenden und Merkwurdigen so vkel, dast der Fremde nicht 
weist, wohkn er sich wenden, was von Allem er zuerst be- 
schaucn soll. Manches wird er zu wiederholten Malen sehen, 
und an einem Tage kann er die verschiedenstcn Bilder in 
sich aufnehmen, ohne sie zu verwischen/ und ohne zu schwkn- 
deln wie das Kind vor einem Guckkasten. Anders verhLlt 
es sich mit dem blos geistigen Sehen und Nachempfinden 
des Lesers. Bei ihm ift die grotzte Ordnung und Klarheit 
ndthig, wenn in seinem Kopfe nicht alle Bilder chaotisch sich 
verwirren sollen, bei ihm mriffen groHe Hauptmaffen hervor- 
treten, und von der Betrachtung des Einzelnen mutz er auf- 
steigen zu dem Eindruck des Ganzen.

Die Geschichte des jungen Petersburg ist kurz, man 
mutzte sie sonft mit dem Schweden Thorkel Knutson anfan-
gen, welcher 1298 an der Newa landete und an der Swarta, 
vielleicht der heutigen Tschornaretschka (d. h. schwarz Flsitzchen) 
die Festung Landskrone anlegte. Die Burg des heiligen 
Petrus wurde einige Iahrhunderte spater 1703 auf einer 
Znscl der Newa gegrundet, 1784 mit Bastionen von Granit
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versehen, und vor kurzen, erst mit Backsteinen vollendet. M it 
dieser Feftung ift eS gerade nicht weit her, denn sollte ein- 
mal der Feind aus dem Znnern des Landes kommen — und 
wer w ill dafur bSrgen? — dann ift er an SSmpfe gewdhnt 
und die Stadt fteht ihm Sberall offen. S ta tt der Thore 
hat sie meift nur SchlagbLume, ftatt der Mauern und WLlle 
nur Graden, vor welchen kein Kosak ftch fSrchtet. Wer im 
Befttz der Stadt i f t , hat mit der Feftung leichtes Spiel. 
Gegen feindliche Ueberfalle ift Petersburg nur vom Meere 
her durch Kronstadt geschutzt. Doch Sberlaffen w ir derglei- 
chen Betrachtungen den Sdhnen des Mars. Um die Burg 
Sankt Peters bildete sich die Stadt nicht allmalig im Laufe 
von Zahrhunderten, sondern schnell aus den Befehl des rus- 
ftschen Herrschers. Dieser eine allmachtige Wille ift uberall 
zu erkennen. Freie Aussichten aus die Sladt hat man nir- 
gends, man komme, von welcher Seite man will. Ueber den 
nachsten hohen Gebauden ragen hier und dort vergoldete 
Thurme weit entfernt von einander aus dem Nebel hervor. 
Bei unserer Ankunst fuhren wir durch unendlich lange StraHen, 
Lber grotze Platze, ftaunten od der unzahligen PrachtgebSu- 
de, wurden von ihrem Anblick ganz ermudet, bis w ir endlich 
das erwiinschte Ziel erreichten und doch erft im Mittelpunkte 
der Stadt uns befanden. Um gleich beim Eintritt den ge- 
waltigften Eindruck zu erhalten, und nicht beim Fahren in 
den Sutzerften undelebten Stratzen die verschiedenartigften 
Eindrucke portionSweise einzunehmen, rathe ich kunftigen Nei- 
senden, mit Kronstadt anzufangen, und von hier mit dem 
taglich adgehenden Dampfschiffe nach Petersburg zu fahren. 
Dann taucht die Kaiserftadt sanst aus den Fluthen aus, die 
Seeansicht ift herrlich, man steigt am englischen Kai aus, 
ift von Palaften umrkngt und fkihlt sich auf dem îsaaksplatze 
von allen Wundern der Baukunft 2berw<iltigt.

Warum aber baute ein vernllnftiger Mann eine solche 
Stadt in einen solchen Sumps? Um das Land durch herbel- 
gezogene Fremde zu kultiviren, hatte ftch mancher eine 
barere Gegend im Herzen deS Reichs gewahlt, allem Pettr 
hatte in Holland gelernt, datz die tiefften SSmpfe doch ncht



grundlos sind, und fremde Ansiedler waren ohne Zweife! 
durch eine lange Neise in den russischen Oeden von ihrem 
Vorhaben abgeschreckt. Im  Auslande furchtet man noch jetzt 
eine Neise nach Nutzland, wenn man sie nicht mittelft Dampf- 
maschinen macht, gar sehr, denn dort geht's, denkt man, ins 
Unermesiliche und Ungeheure. Die Lage Petersburgs an 
einem Busen der Oftsee macht die Verbindung mit Deutsch- 
land und dem ubrigen Europa leicht, und die Newa begun- 
ftigt durch ihren Zusammenhang mit dem Ladoga, Onega 
und der Wolga einen ausgebreiteten Handel bis ties in daS 
Innere des Reichs. Sumpfe innerhalb der Stadt verpefteten 
ehedem die Luft, jeht sind sie mit Hausern bebaut, in Kanals 
und Lffentliche Platze umgewandelt, aus den Graben um 
die Admiralitat sind Boulevards, aus der alten Zarenwiese 
ein prachtiger Paradeplatz, das Marsfeld, geworden. Newa 
und Meerbusen nehmen viele schadliche Dunste hinweg, und 
ein unangenehmer Sumpfgeruch hat nur fiber der Tfchorna- 
retschka meine Nase beleidigt. Einen grosien Uebelftand konnte 
man hier erwarten, welcher Amsterdam und Hamburg druckt. 
Mangel an gesundem Trinkwaffer; auch erinncre ich mich 
nicht in Petersborg irgend einen Brunnen gesehen zu haben; 
allein die Newa und deren Kanale versorgen die Stadt mit 
dem reinsten und schonsten Waffer, welches dem Ankbmmling 
in den ersten Wochen starke LeibesLffnung macht, dann aber 
sehr wohl bekommt.

Vom Frfihling und Herbst sollen die gebornen Peters- 
burger schwache Begriffe haben. Jener ist ein grotzer Wind- 
beutel, und streut den Leuten viel Sand in die Augen, die
ser bringt weder Obst noch Trauben, sondern schwarze Wol- 
kentage und aus den Strasien unendlichen Schmutz. Katha
rina pflegte zu sagen, Petersborg håbe acht Monate lang 
Winter und vier Monate lang schlecht Wetter. Bewohner 
von Petersborg, trbstet euch. Ndrdlich vom thuringer Walde 
und dem Niesengebirge finden w ir die Wonne des FruhlingS 
auch ost weniger in der Natur als in den Werken schmach- 
tender Poeten. Der russische Sommer ift kein launischeS 
Kind, sondern als thatkraftiger Mann treibt er Blatter, B lll-



. then und Frsichte, besonders Beeren im Galopp hervor, 
'fLhrt ein kurzes aber glsihcnd volles Leben. Auherordcntlich 
siberraschend sind fsir den Fremden die SommernLchte. Nacht 
wird's eigentlich nicht, denn Abend- und Morgenrbthe ftiehen 
am ndrdlichen Horizont in eins zusammen. Skerne sind am 
Himmel nicht zu sehen, auf der Stratze und in der NLhe 
des Kaisers desto mehr. Andere Reisende wollen um M it- 
ternacht ties im Walde Bsicher gelesen haben, ich sand es 
heimkehrend von den Wanderungen halb ein Uhr so hell im 
Zimmer, dasi ich ohne Talg- und Mondlicht beguem lesen 
und unbequem schlafen konnte; ja ich mochte nicht zu Bette 
gehen, ware es nicht beim Erwarten der Dunkelheit zuneh- 
mend heller gcworden. Das Fahren der Gondeln und daS 
Naffeln der Droschken HLrte nicht auf. Vorhange und spa- 
nische WLnde mutzten eine ksinstliche Nacht bereiten. Auffal- 
lend schnell nehmen dagegen auch die Tage ab, und am 
6. August (26. Iu ly )  war ungeachtet des Vollmonds AbendS 
neun Uhr schon vdllige Dunkelheit eingetreten. Der empfind- 
lichen Abendksihle wegen sah ich um cben diese Zeit viele 
junge Leute beim Spaziergange in Mantel gehullt. Bom 
ersten August a. S t. an werden die Stratzen erleuchtet, 
und der 30. August macht den Anfang des burgerlichen 
Winters. Dann sind alle ZugvLgel nach der Stadt zursick 
gekehrt, die Wintergesellschaften und Klubbs beginnen, und 
die Handwerker arbeiten Abends bei Licht. Zn der Mitte 
Novembers pfiegt die Newa mit Eis bedeckt zu werden, und 
es tritt eine regelmasiige Kalte zwischen 10 und 30. Grad 
ein. Gegen sie ist man in den Hausern durch gute Oefen, 
unterirdische Warmckanale und Doppelfenster, auf der Strasie 
durch Nasen- und Ohrenfutterale und durch Pelze geschsitzt, 
welche letztere jedoch in Petersburg theurer sind als in Leipzig. 
Alle Deutsche gestehen, dasi sie die Unannehmlichkeiten des 
Winters weniger in der neuen als in der alten Heimath 
empfinden, ja dasi der Winter die angenehmfte und frdh- 
lichfte Zeit deS Iahres sei, und man im Auslande von den 
Annehmlichkeiten einer Spazierfahrt in den M en mondhellen 
WinternSchten gar keinen Begriff hade. Napoleon hat aus



dem Grunde der Annehmlichkeit seine russische Schlittenpartie 
wohl nicht gemacht.

Bei einem Umfange von vier deutschen Meilen hat Pe- 
tersburg kaum eine halbe Million Einwohner, woraus er- 
hellt, dasi die hundert Fusi breiten Strasien nicht siberfullt 
von Menschen sein konnen. Wenn unter Kaiser Paul manche 
Gebaude eine finstere Farbe erhielten, so hat Alexander 
Petersburg ctwas weitz gemacht, denn seinem Geschmack hat 
man den freundlichen, hellgrunen, hellgelben, bisweilen blen- 
dend weitzen Anstrich der meiften Hauserzu danken. Eine 
rabenschwarz und blutroth angeftrichene Dintenfabrik wie in 
Berlin wurde die petersburger Polizei nicht bulken, und 
wenn die Grillen eines Hausbesitzers es hier zum ProzeH 
kommen lietzen, so wurde die russische Gerechtigkeit mit dem 
Schwerdte drein hauen. Alle neue GebLude werden massiv, 
mit vielem Geschmack, im italienischen Style aufgefsihrt. Die 
kleinen Holzhauschen verschwinden immer mehr, und man 
sieht sie nur noch in den entfernteren Stadttheilen. Hauser 
von Fachwerk sind ganz unbekannt. Die Strasien sind fchnur- 
gerade, abwechselnd in rechten, spktzen und stumpfen Winkeln 
angclegt. Enge Gasichen und Durchgange sind nirgends zu 
sinden. Drei lange Strasien laufen wie Strahlen eineS 
Sterns auf dem schdnsten aller PlZtze zusammen, und haben 
den vergoldeten Admiralitatsthurm zu ihrem Mittelpunkte. 
Dadurch kann sich der Fremde in einem ansehnlichen Theile 
der Stadt leicht orientiren. Die langste und schbnfte von 
ihnen ift die newskische Perspektive. Sie hat in der M itte 
ausier dem Pfiaster zwei chaussirte Wege, auf denen es von 
Droschken wimmelt. An den Sciten stehen prachtvolle Pris 
valhauser, mehre Kirchen, namentlich die kasansche, der grosie 
Kaufhos, viele Galanterieladen und Fruchtbuden. Ein weder 
durch auffallende Grosie noch Schdnheit ausgezeichnetes Pri- 
vathaus dieser Perspektive ist mir bekannt geworden, welcheL 
140,0V0 Rubel jahrliche Miethe trSgt. Die Trottoirs be- 
stehen aus grotzen Granitplallen, welche dem Fusiganger sehc 
zu Statten kommen, doch nicht verhindern, dasi man Abends 
hcrzlich mudc zu Hause anlangt. Soltau klagt 1811 ubee



die schlechten Troittoirs, hat erst in wenigen Strahen Gra
nitplatten gesehen, und jetzt betragt ihre Lange zusammen 
dreitzig deutsche Meilen. Er beschwert sich auch fiber die 
Droschken, welche jetzt zierlich, elegant und start sind, und 
deren Anzahl stch fiber 3VV0 belLuft. Sie sind nicht solche 
fchwerfallige Fuhrwerke llemi korinne wie in Berlin und 
Kbnigsberg, sondern osten und leichr. Die Kutscher, Is -  
rvoschtschick genannt, sordern viel wie alle Rusten und lasten 
stch handeln, fahren gut, und muffen nothwendig ehrliche 
Leute sein, denn sie haben wie die Hunde in Baiern ein 
Blech mit der Nummer an sich hangen, bei welcher in den 
Polizeiregistern ihr Name steht. — Ueberall auf grosien 
Platzen und Strasien steht man grime Futterkaften sfir die 
Pferde der Jswoschtschicks, und wer stch sonst ihrer bedienen 
mag. Jm Winter kommen viele Bauern der weiten Um- 
gegend als Fuhrleute nach der S tadt, wo stch die Zahl der 
Lffentlichen Schlitten auf 10,000 belaufen soll. Zu beftimm- 
ten Stunden des Tages und durch bestimmte Strasien fah
ren Omnibus, d. h. Lffentliche Wagen, in und auf welchen 
eine Menge Menschen Platz findet. — An einigen grotzen 
Platzen sind Feuerstellen mit eisernem Dach und Granitbrust- 
wehre, wo im Winter Kutscher und arme Leute sich am 
hellen Feuer wfirmen. — Nachahmungswerth sur grosie 
SlLdte stnd die kleinen Feuerwartthurme in allen Theilen der 
S tad t, auf denen bestandig zwei Wachter sich aufhalten. 
Sobald irgendwo Feuer ausbricht, wird es durch gewiste 
Signale, in der Nacht durch Lichtkugeln, angezeigt, jeder 
nachste Wachter wiederholt die telegraphischen Zeichen und 
weisi an der Zahl und Gestalt derselben den Stadttheil, in 
welchem die Feuersnoth ist. Unter jedem dieser Thfirme ist 
ein Spritzenhaus, desten Leute und Maschinen augenblicklich 
in Thfitigkeit gesetzt werden, denn man weisi genau, wann 
ste die Nachricht erhalten haben, und in wie kurzer Zeit ste 
an dem Orte der Gefahr eintreffen tonnen. Zede Spritze 
hat jedoch einen bestimmten Kreis, dejgen GrLnzen sie bei 
ihrer Hfilfsleistung nicht uberschreiten darf. — Fur die nacht- 
liche Sicherheit sorgen Kosakenpatrouillen. Diese Kosaken



tragen rothe Iacken und blaue PantalonS, sind aber von 
Geburt keine Kosaken, sonft w^ren sie schlechte SicherheitS« 
befdrderer. — Bel den taglichen Wanderungen sind mir die 
entsehlich vielen Orden und Bander aufgefallen. Ob sich 
die Leute in Nutzland wirklich fo viel Verdienste erwerben, 
oder ob eS bisweilen Orden regnet, weitz ich nicht. Hohe 
Bedeutung kdnnen sie unmbglich haben, und zur Abwechse- 
lung werden jetzt die Generale mit Kanonen beschenkt. NepoS 
sagt im Miltiades: Lallem omnium civitatum naturs, l i t  
eoim populi nostri kooores csuoullam kueruut ra ri et tenues, 
ol» earnoue csu883in ^Iorio8i, nuno sutem eNi8L atĉ ue od- 
8oIeti: 8i olim spucl ^tlieuien8e8 lui88e re^erimu8. Mik isi 
die Stelle deshalb im Gedachtnisi geblieben, weil einst meine 
Schuler in Berlin die Beftatigung derselben um sich her zu 
finden glaubten. I n  Rutzland werden die alten Sprachen wenig 
traktirt, und vielleicht sind jene Worte in u8um llelpkiuorum 
gestrichen. — Zu den Kuriositeten Petersburgs gehoren die Kuh- 
hirten mit gellender Trompete und die Sparsamkeit, mit der 
man einige Grasplatze innerhalb der Kaiserstadt von Kuhen 
abweiden latzt. Aehnlich wird von Lorne« scherzhafter Weise 
gesagt, datz die Heuernte auf dem Marktplatze zu den Ein- 
kunften des Burgermeifters gehbre. — In  den Stratzen Pe
tersburgs sieht man auffallend wenig Madchen und Weiber. 
Sie muffen theils in den Hausern, theilS in der Heimath 
bleiben. Nur Manner ziehen auS allen Provinzen deS 
Reichs *) zur Hauptsiadt. Nur Manner gelten etwas unter 
einem militairisch orientalischen Volke. — Ausrufer, welche 
ihre Waarcn feil bieten, HLrt man nicht. Anschlagzettel an 
den Strasienecken werden nicht geduldet; das Volk kbnnte 
sie ja doch nicht lesen, und waS man den Vornehmen an- 
zuzeigen hat, gefchieht durch Zeitungen, welche die Polizei 
beffer im Zaume halten kann. Ueber Muthwillen der russi-

*) Am 1. September 1832 belief sich die Gesammtzahl der Einwoh- 
ner Petersburgs auf 479,993, wovon 339,246 mannlichen und 
140,747 wtiblichen GeschlechtS. Der Grund dieses Mitzverhaltnis- 
seS liegt in der Leibeigenschaft, worvber unten.



schen Journalisten wird sich in Petersborg niemand beschwe- 
ren. Hier und in Wien ift man dem vieten Politisken 
durchaus abhold, und selbst in Familienkreifen erwLgt man 
wohl, was man spricht. —  Der Einfuhrung der Gaserleuch- 
tung scheint die natllrliche Beschaffenheit des Bodens, oder 
die Strenge des W inters, oder die entsetzliche Menge von 
Oel und Talg im Wege zu stehen, von welcher man sich 
am Ausfiuffe der Newa eine Anschauung verschaffen kann. 
Jndeffen ift die Vorzllglichkeit des Gases zu einleuchtend und 
in Petersborg nichts unmbglich, sobald es auf Verschone- 
rung der Stadt ankommt. — An einem Aushangeschilde 
standen die Worte: Mlle. Nazon Zahn-Arztin. — Endlich 
hat die barbarische Hundetodtschlegerei mein Gefuhl beleidigt. 
Frllh Morgens bis flln f Uhr ziehen im Sommer Menschen 
auf den StraHen umher, welche auf ihr Handwerk sehr ge- 
ubt Netze ausftellen, und die eingefangenen Hunde jammer- 
lich vom Leben zum Tode fbrdern. F lir jeden bei der Po- 
lizei abgelieferten Hundeschwanz follen sie 25 Kopeken erhal- 
ten. Man erzclhlt, ein fruherer Gouverneur in den Ostsee- 
provinzen håbe einmal den Befehl ertheilt, alle herrenlos umher- 
laufende Hunde ohne Unterschied todt zu Magen. Der schnelle 
Tod ereilte auch den Hund, welcher dem Sohne des Gouver- 
neurs gehdrte. Untrbftlich uber den Verluft seines Lieblings 
eilt der Sohn zum Vater, macht ihm die bittersten Vorwurfe 
und — der Befehl wird zurllck genommen. Der Hundeuber- 
vdlkerung ware doch leicht durch eine Hundefteuer abzuhelfen.

An grotzen dffentlichen Platzen hat Petersborg keinen 
Mangel. Einen nenne ich statt aller, den schbnsten der 
Stadt, vielleicht der W elt, den Platz an der Admiralitet. 
Hier fteht der kaiserliche Winterpalast. Hier das neue Ge- 
baude der Stabsoffiziere, deffen Vorderseite aus einem Kel- 
lergeschotz und drei Stockwerken mit 528 Fenstern nach dem 
Platze zu besteht. Oben auf dem Prachtgebaude — schwer- 
lich mdchte ein prechtigeres Wohnhaus vorhanden sein — 
steht eine O-uadriga, die Siegesroffe nach dem Winterpalast 
zulenkend. Es folgen die drei Perspektivftratzen und zwischen 
ihnen lauter herrliche Privatgebeude, dann der Riesenbau



der Jsaaksklrche und das neue Senatsgebaude. Nun kommt 
die Jsaaksbrucke, welche den grdtzten Theil der Stadt mit 
dem auch nicht unbedeutenden Wasili Oftrow (Basiliusinsel) 
verbindet, und dadurch den PlaH mit Menschen fullt. Das 
lange Admiralitatsgebaude mit den jungen Boulevards reicht 
auf der einen Seite dem Winterpalaste, auf der andern je- 
ner Brucke die Hånd. Zwischen dem Palast und dem Stabe 
wird in der Mitte das Denkmal Alexanders errichtet, be- 
stehend aus einer rothen Granitsaule, welche an GrLtze alle 
bisher in der Saulenstadt bewunderte Saulen llbertrifft. 
Der Granktblock lag noch in Finnland, aber an dem Fun- 
damente wurde gearbeitet. Das ganze Monument bekommt 
eine Hohe von 150 Futz. Der aus einem Stuck beftehende 
SLulenschaft allein betragt 84 Futz Lange und hat im 
Durchmeffer 14 Futz. Kapital und Futz ift aus den im 
letzten Turkenkriege eroberten Kanonen gegoffen. Oben auf 
dem Denkmal wird eine Statue die Religion darstellen *). 
Endlich gedenke ich noch der Statue Peters d. G r., welche 
in der Nahe der Briicke, des Senats und der Jsaaksklrche 
steht. Sie ist bekanntlich das Werk Katharina I I . ,  ausge- 
fuhrt von dem Franzosen Falconet, und stellt den Kaiser in 
koloffaler Grotze zu Pferde dar, im Galopp einen Granit- 
felsen hinauf reitend; das Gesicht voll Majestat, die rechte 
Hånd segnend ausgestreckt uber die Newa und deren Kais. 
Ucber die Schwere des Granitblocks sind die Lesarten ver- 
schieden, indem die meisten ihn 17,000, andere 30,000 Cent
ner schwer sein laffen. Vielleicht geben jene die jetzige, diese

*) Spaters Nachnchten haben die gluckliche Errichtung der Alexander- 
saule gemeldet, welche der Baumeister Montferrant mit 3000 Mann 
bewerkstelligte. Die Savle wiegt 1,840,000 Pfund, wurde aber 
Von tzo L.auen gehalten, welche so stark waren, daH sie eine Last 
von 38,400,000 Pfund zu tragen vermochten. An dem kolossalen 
Ealkengerust waren allein 2,600,000 grotze Schiffsnagel verbraucht.
Gerust und Hebungsmaterialien kosteten 603,000 Rubel. Die Ko- 
sten des SaulenschaftS beliefen sich auf 202,500 Rubel, und die
u ngen Kosten fur Fundament, Basis, Kapital u. s. w. mosen 
auch nrcht gering gewesen sein.



die frShere Schivere an. Wie der Block von Cephalim mer 
Meilen weit herbeigeschafft und die Arbeit durch zwe. oben 
auf stedende Trommelschlager geleitet worden, ck bekanm.
An der Statue wurde zwdlf Zahre lang gearbette und die 
Kosten des Ganzen beliefen stch Sber 100,000 ^haler. Da 
stnd groste Summen -  das muH wohl e.n grotzes Werk 
fein Reisebeschreiber und Topographen stotzen gewamg m 
die Posaune und so k°mmt .S, datz man sich »°n w°>tb°- 
ruhmten Dingen dennvch ;u grotze V°rstcllung-n machen 
kann M ir ift es hier und beim Rheinfall so ergangen,
und ich ra.he i-d-m, s.ch -° -  d-r Reis- nich. «u ties in d.e 
komm-nd-n Schdnheiten hinkin zu xhanlastren. Am Rhem- 
sall f-hlt- mir -u f der schaffhaus-r S - i.r  dr. M-.len w-.t 
hdrdar- Donner des Sturzes. I n  P-t-rsburg ck der G-a- 
nitblock offcnbar zn sehr auSgchau.n, Warum bll-b -r n>cht, 
wie er war? Peter hat s-inen Kolotz -auh vorgefunden und 
aller Muhen ungeachtet rauh hinterlasten. Nur gar zu un- 
fdrmlich hervor springende Ecken konnten abgeschlagen wer- 
len , denn mehr ha. Peter auch nich. gethan. Durch das 
Behauen des Blocks hat flch der Kunstlcr an femem Werke 
vershndiat, er war aber em Franzos- und d,e F-anzos-n 
w M -»  damals alles recht schlich« °nd -b-n machen, und 
die Natur durch Unnatdrlichkeiten »erdeffern. Deschauen wer 
das Kunstwe.k naher, s° -st -s doch ein w ll uhne. K° alen. 
llreich, -men Eranitftlsen, »umal ->nen so glatten, /» u u n u
galoxpiren, aher P-t-- hat -r ni- an B -s°n°-"lM  s-lcht-,
selbst bei Narwa nicht, als er, das Hasenpan g ff. 
Auch pfl-gt- P -t-r nicht i» r-it-n , sondemzn 
Lirschfang-- st--s an s-in-r Seite, >n d-r Hånd den Rohr-
Oock als Stimulus ,u g-otz-n Dingen, «ugl-,ch al« -infach- 
E-undlag- s-in-s Kriminalkodex. Das Waffer war NN 
El-M.m und vom Waffer Holte er den Tod^ Auf solch 
Ding- sollt- man b-i E-richtung -in-r Statue Rucks.cht neh 
m n Das Kostom d-S Kais-rS ist necht g-t-ch.sch, mcht 
».ssitck nickt antik, nicht modem, di- F-ucht d-S damal.gen 
»erlnbten franM ch-" G.schmackS, sthnlich den SM um 
auf dem Wilhelmsplahe in D-rlen. Ob d-r rech



waS zu lang ist, daruber mdgen K^nstler entscheiden. Die 
unm^Hige L6nge des Pferdeschweifs wird dadurch entschul- 
digt, dast auf ihm ein Theil der Last ruht. Das majestLti- 
sche Gestcht des Felsenmannes — das war und das bedeu- 
tct Peter — und das Hinweisen auf die b^ehmte Newa ist 
an der Statue das Beste, denn Grundung einer Haupt- 
und Handelsstadt an eknem schiffbaren Strome war Peters 
Lieblingsgcdanke. Dieser Gedanke ist zum Erstaunen ver- 
wirklicht, seine Verwirklichung steht man gerade auf diefem 
Punkte am schbnsten. Zbgernd geht man deshalb oft vor- 
bei und steht mit immer neuem Wohlgefallen die wechseln- 
den Lichter des Tages und die Schatten der Nacht um die 
hohe Gestalt des Felsenfesten spielen, gleich wie der Wechsel 
irdischer Umgebung um den grotzen Geist sich bewegt.

Die Anlegung des Sommergartens fLllt auch in jene 
Zeit, wo man den geraden Weg uberall fur den besten 
hielt, Baum und Bufch verstummelte und durch todte Mar
morbusten Leben verbreiten wollte. Die Natur racht sich 
fur solchen Mistbrauch und jenes Leben erfchcint jetzt in Moos 
gekleidet. Der Garten steht dem Publikum osten, im ersten 
Fruhling den Spaziergangern, im Sommer den KinderwLr- 
terinnen eine gute Zuflucht. Am zweiten Pfingsttage athmet 
hier die feine Welt unter hohen Linden Fruhlingslufte. 
Uebrigcns ist der Garten dumpfig, und das Schdnste daran, 
das eiserne Gitter mit 36 Granitsaulen an der Newa. Dast 
ein Englander, um dieses Gitter zu sehen, nach Petersburg 
kam und nach Besichtigung deffelben sogleich zuruck kehrte, 
ift vercinderte Austage einer alten Anekdote. Nachdem die 
Boulevards um die Admiralitet, die Spaziergenge auf Kre- 
stowsky und Elagin angelegt sind, fehlt es den Petersbur- 
gern nicht mehr an bffentlichen Promenaden. Wer nur ver- 
dauen w ill, kann sich der Kais an der Newa bedienen. 
Der Garten' der Grefin Strogsnow zwischen der Newka 
und Tschornaretschka hat auster fchlanken Birken und einkgen 
freundlichen Partien nichts MerkwstrdigeS, und wer von 
Petersburg abreift, ohne ihn gesehen zu haben, ist nicht zu 
veklagen. Der michailowsche Garten auf Kammenoi Ostrow



stand dem Publikum osten, so lange Alexander hier den Som
mer verlebte, jetzt ift er auf strengen Befehl des Grofifur- 
sten Michael verschloffen.

Kein Neisender versaume den Admiralitatsthurm zu be- 
steigen. Die 229 Staffen bis zur obersten Gallerie werden 
etwas beschwerlich aber stcher erstiegen, und die Mrihe durch 
Len Anblick Les schonften Rundgemaldes von Petersburg be- 
lohnt. Da liegen die Niesenwerke der Baukunst alle auf 
einmal ausgebrektet, die Tempel und Palaste, die gewaltigen 
Platze, die wogende Newa und der Meerbusen, die Perspek- 
tivstrafien mit ihrer blauen Unendlichkeit. Dieser unbeschreib- 
liche Anblick gehdrt zu dem SchLnsten, was man in Pe
tersburg steht. Beim Blick auf grohe Stadte wird das 
Auge gewdhnlich verwirrt und ermudet, hier aber theilt die 
Newa und die Perspektiven das Ganze in gesonderte Masten, 
zwischen denen man sich leicht zurecht findet. Ein kundiger 
Freund und Fuhrer, der nichts desto weniger wunschens- 
werth bleibt, begleitete unS auf den Thurm und beim An
blick des Isaaksplatzes erzahlte er den Hergang der Dinge 
in den Dezembertagen 1825. Grotzfurst Konstantin, sagte 
er hatte stch 1820 mit der Grafin Grudzinska, nachherigen 
F-tlrftin Lowicz, vermahlt, und zwei Zahre spater in einer 
aeheimen Akte der Thronfolge entsagt. Als nun die Nach- 
richt vom Tode Alexanders im Dezember 1825 fich verbrel- 
tete, blieb Konstantin in Warschau bei seiner Entsagung, 
hier in Petersburg aber kam eine unreife VerschwLrung 
zum Ausbruch. Nikolaus schickte soglcich nach den Kasernen 
der Garden, acht Regimenter erkannten ihn als Kalser an, 
nur zwei Kompagnien weigerten den Huldigungserd. Be- 
waffnet cilte daS Hauflein hier auf dem Platze zusammen, 
da zwischen der Statue Peters und der Isaakskirche stellten 
ste fich auf und riefen Konstantin zum Kaiser aus. Eme 
Menge Volks war augenblicklich versammelt, der Platz wim- 
melte von Menschen und keiner wufite recht, was geschehen 
sollte. Da gab die Geistesgegenwart unserS Karsers dre 
entscheidende Erkl^rung, datz er dem Zepter Ruhland ge» 
wachsen sti. M it freundlichem Gesicht und festem Schrrtt



trat er kuhn unter die wogende Menge, grlltzte und wurde 
jubelnd begrutzt. Die EmpLrer wollten nicht weichen und 
mit ihrer Zahl wuchs die Verwegenheit. Der Gouverneur 
der Stadt und mehre hohe Offiziere wurden von den Rebellen 
erschossen. Erst mit einbrechender Nacht und als Vorftellun- 
gen fruchtlos blieben, lietz der Kaiser die Kavallerie einhauen 
und mit Kanonen auf die StarrkLpfe schieflen. Jetzt flogen 
die Menschen aus einander. Einer meiner Freunde wurde 
dicht neben mir von einer Flkntenkugel getbdtet. Viele hun- 
dert Soldaten und neugierige BSrger fanden den Tod. Von 
den Leichnamen sah man am andern Morgen keine Spur. 
Sie waren tiber die Planken geworfen, mit welchen der Neu- 
bau der Zsaakskirche umgeben ift, und wo sie spater geblie- 
ben, ift unbekannt. I n  der Nacht wurden alle Verdckchtkge 
verhaftet und die spatere Untersuchung crgab Folgendes. Man 
hatte die kaiserliche Familie ermorden, vom Senat eine Kon- 
ftitution erzwingen und das Land in drei Reiche theilen 
wollen. Oberst Peftel, das Haupt der Verschwbrung, soll 
flch die Oftseeprovinzen zu seinem Konigreiche ausgesucht ha. 
ben. Diese verworrenen Plane waren weit in der Armee ver- 
breitet, und schon Alexander soll die trube Kunde davon er- 
halten haben. Die Todesftrafe ift seit Katharina in unserm 
Lande gotllob nur fur autzerordentliche Falle aufgespart. 
Jetzt wurden 36 Personen zum Tode vcrurtheilt, aber die 
Grotzmuth unsers theuren Nikolai schenkte den meiften das 
Leben. DaH jedoch die funf Radelsfuhrer gewitz hingerichtet 
wllrden, wutzte man allgemein, nur nicht Art und Tag der 
Hinrichtung. An einem Sommerabend kam ich spcit zu 
Hause, fand viele Stratzen mit M ilita ir besetzt und HLrte 
ein FWern tiber baldige Vollftreckung des Todesurtheils. 
Die Delinquenten saHen in der Feftung, bei welcher dort auf 
jenem Rasenplatze frtih Morgens den 24. Ju li 1826 zuerst 
Kleider, Orden und sonstkge Ehrenzeichen durch Feuer ver« 
nichtet, dann Galgen aufgeschlagen und alle funf gehenkt 
wurden. Bei dem Einen rifl der Strick, aber das schstzte 
vor dem Tode nicht. Um sechs Uhr war alles abgethan, und 
das neugierig herbei strdmende Volk hatte groflen Theils nichts



gesehen. Man hat hier zu Lande also nicht die emsaltige Ab- 
fchreckungStheorie, und ich mdchte behaupten, datz die meiften 
Eurer Delinquenten fruhere Kollegen zum Schaffot gesungen 
haben, auch mbchte ich tvissen, welcher Verbrecher im Augen- 
blicke der That, wo irgend eine Leidenschaft seine Seele durch- 
wuhlt, wo jede ruhige Ueberlegung und jede Erinnerung an 
fruhere Hinrkchtungen schwindet, sich abhalten lietze von einer 
That, die er in tieffter Verborgenheit zu thun glaubt. H itte t 
Ih r  Gefcingnisse wie die Nordamerikaner, oder ein Sibirien, 
wie die Russen, dann wiirden sich Eure Rechtslehrer wohl 
Lberzeugen, datz der Staat nicht eher das Recht håbe, Todes- 
sirafe zu verhangen, als bis die moralische Unverbefferlichkekt 
eines Menschen erwiesen sei, d. h. nie, und datz nur Zeiten 
wilder Revolution durch die bringende Noth des Augenbllcks
eine Ausnahme machen. D ie  Namen der hler Gehenkten waren 
Oberst Peftel und Murawieff-Apostol, die Lreutenants Nyle- 
jeff, Kachowski und Bestuscheff-Rumin. Das schone Senats- 
aebaude hinter der Statue Peters wurde an jenem hertzen 
D-r-mdertag- von Kanonenkugeln b-schadigt, bald da-aufab- 
-eriff-n und j-tzt de- neue P-achib-u aufg-fuhrt. She w.e 
ch-Galle-i- -e-Iaff-n, ki>nn. 3H- u°ch -inma, an d.estr ^ r m .  
spitze hinauf stheu und merken, datz allem chre V-rgoldung
60 600 Dukaten gekoftet hat. Rst !

'  Der Newastrom wi-d wie de- -usflsch- Somme- alo
Mann g-b°-cn und seine H-r-lichk-'t wah-t kurj-Z-,-. S-m - 
Nm.n Fiu.hen .mnken die Menschen n^he-n tz- »mch -n- 
chen Handel, und sind zugleich e.ne Hauptz.erde de Stadt. 
Kaum ift der Strom von Osten cingetreten, so versorgt ec
zur Linken die KanLle, breitet zur Nechten ^  
theilt sich in die grotze und kleine Newa, m mehre Newken, 
hildet viele Jnseln, und uberall an seinen Ufern g ai^en  ̂
Werke menschlichen Fleitzes. Nicht die Tiefe und Schnellig- 
kcit des Stroms, sondern die Gewalt semes Elsgange h 
Mhe- d.7 Bau st-in.-n.° B.tzcken ---hinde-.. Swe. grotze
SchiffbrScken sthren Lber den Hauptftrom.
ift nicht so leicht wie die der Rhernbrucken ber S  tz ,
Mainz und Koblenz, doch verhmdern dle grotzen Schlffe



das ftarke Gebalk daS viermalige Auf- und Abschlagen der 
Brucke an einem Tage zur Zeit des Eisgangs nicht. Ander- 
warts verbietet man das schnelle Fahren auf den Brucken, 
hier sind sie wahre Rennbahnen. Nur fruh Morgens ift die 
Bruckenpaffage einige Stunden gehemmt, um die Kauffahr- 
tcischiffe hindurch zu kassen. Unter allen Newabrucken gewahrt 
die beim Sommergarten wohl den imposanteften Anblick. 
Mitten vor der Theilung des Stromes steht die prachtvolle 
Bbrse, zur Linken einige Privatpalafte russischer Grotzen; 
dann das Marmorpalais, die Eremitage, der Winterpalast, 
die Admiralitat und unterhalb der Isaaksbrucke der englische 
K a i, d. h. eine lange Uferftrasie von Palaften englischer 
Kaufleute. Wer Frankfurt sah, preift die Bellevue am Main, 
wie wurde sie aber verlieren, wenn man sie diesem englischen 
Kai zur Seite stellte. Selbft die Flutzansichten von Paris, 
London, Lyon und Bordeaux sollen armlich sein gegen diese 
GrLtze, und die Spreeansichten Berlins fallen gar weg, wie 
sehr sie auch manchen Stockberliner entzucken. Die Einfaffuna 
jener prachtvollen Uferstrasie zu Petersborg befteht auS Gra- 
nitquadern, unter denen sich an den Treppen, welche zum 
Waffer fuhren, Blocke von zwolf FuH Lange, verhciltnisi- 
mLtziger HLHe und Breite befinden. Die Kanale der Stadt 
sind eben so eingefatzt und einer von ihnen, die Fontanka, 
ist eine deutsche Meile lang, mit welcher parallel die ubrigen 
in kleinern Halbkreisen herum laufen. Erwagt man die 
Schwierigkeit der Bearbeitung des harten Granit, die m6h- 
same Herbeischaffung der ungeheuren Massen aus Finnland, 
und bemerkt zugleich, datz diese riesenartigen Anlagen dcnnoch 
beim Anblick der unzahligen Palafte und Prachtgebaude als 
unbedeutend beinahe llbersehen werden, dann wird man mit 
Stavnen gcwahr, was menschlicher Wille und kaiserliche 
Munze innerhalb eines Zahrhunderts zu vollenden vermag. 
Wenn einft Rutzland kultivirt und frei ift, dann wird kein 
zweites Petersborg gegrundet. Nur unumschrankte Herrscher 
kdnnen solche Stadte bauen. Um sich die Newabilder unser- 
geHlich einzupragen, denn gedruckte giebt es bis jetzt wenige 
und meiftens schlechte, macht man mit Freunden eine Waffer-



fahrt von der neuen Admiralitet im Lutzersten Westen ftrom- 
auf bis jvm taurischen Palast, und zurllck auf der Newka 
an den zauberischen Landsitzen der wiburger Seite und Kam- 
menoi Oftrow vorbei bis nach Elagin. Am schdnen Sommer- 
abend wird in den Gondeln der russische Nationalgesang 
nicht sehlen, und man schwnnmt um die Znseln der Seligen. 
Einmal aber bin ich spLt Abends bei heftigem Westwinde 
und vier Futz hohen Wellen Lber die Newa gesetzt, wo mir 
eben nicht wohl zu Muthe ward. Die 156 BrLcken reichen 
fur Petersborg bei weitem nicht hin, deshalb lLtzt man sich 
an vielen Orten ubersetzen, um betrSchtlkche Umwege zu er- 
sparen. Bei jeder Ueberfahrt zahlt man dem FLHrmann einige 
Kopeken und bedcnkt die Krone mit einer. Gute BadeplLtze 
fehlen, zum Ersatz fur sie finden fich allenthalben auf dem 
F-lusie schwimmende Badehauser, welche gefahrlos und zum 
Schwimmen geraumig sind. Oeffentliche Schwimmschulen 
find auch nicht vorhanden, was um so mehr au ffN t, weil 
die Bildung der jungen Offiziere, ja die ganze russische Er- 
ziehung beinahe nur auf Erwerbung kdrperlicher Fertigkeiten 
hinaus lauft. Dem Lachsfang in der Newa sieht man im 
Vorbeigehen zu, latzt mit dem Netz die Erwartung anziehen, 
und autzer den Fischern gehen alle lachend davon, wenn das 
leere Ende heraus kommt. Der flir eine geringe Summe 
verpachtete Lachsfang ift oft eintrSglich, der Sachs selbft nicht 
so fein wie der rigasche. Auletzt erwahne ich eine grofie Un- 
art der Newa, ihr Anschwellen bei Sturmfiuthen. Die erste 
bekannte Probe legte sie unter Peter 1715 ab, eben um die 
Zeit, wo der Zar aus Abneigung gegen Moskau Petersborg 
sich zur Nesidenz erkor. Diese Fluth war nicht so bedeutend 
als die zweite am 11. September 1777, wo das Waffer 12 
Futz uber der gewdhnlichen Hdhe stand. Am schrecklichften 
war die dritte vom 7. (IH.) November 1824, welche bei an- 
haltendem Sudwest das Waffer in den meiften Stratzen 
mannhoch und hdher trieb. Es stieg von Morgens 8 bis 11 
Uhr und war am Abend aus den Stratzen fast verschwun- 
den. Die Schiffe der Newa riffen sich los, und in Kronftadt 
strandete ein Linienschiff mit hundert Kanonen auf einem



dffentlkchen Plahe. Unzahlige Menschen kamen ums Leben, 
unter denen mehre Gefangene im Kerker der Feftung, und 
eine Menge Soldaten, welche auf dem Dache ihrer Kaserne 
Rettung suchten und bei eknsturzendem Hause den Tod in 
den Wellen fanden. Viele Wohnungen sind sekt der Zeit 
ungesund. Selbst die fur eine menschliche Ewigkeit angelegten 
Granitquadern der Kais wkchen auseinander. Rothe Striche, 
Messingtafeln und anders Merkmale bezekchnen an den mei- 
sten Hausern die furchterliche WafferhLhe. Hatte Peter eine 
solche Fluth erlebt, vielleicht w<ire der Riese von seinen Pla
nen juruck getreten. Wer burgt dafSr, dasi nicht bei wieder- 
holter AnfSllung des Oftseebeckens und bei unglucklicher Wekse 
sehr anhaltendem Storm aus Westen ganz Petersborg von 
den Wellen verschlungen werde? Der Gedanke ift schrecklich, 
aber die Moglichkeit hier eher vorhanden alS in Venedig.

Wol tmann ,  Reise rc. 7



Pktersburgs Palciste und LustschlLsser.

WLlle finkett, feste Schlofler
Hat die Macht der Seit zerdruckt; 

Keine Herrschermacht ist grotzer 
AlS die, die daS Volt begluckt. 

A r t h u r  von  Aords te rn .

GrotzeS entspringt aus. Kleinem, der schwer bepanzerte Kro- 
kodill auS kleinem Ei, die Riesenpalaste Petersburgs aus dem 
hdlzernen Duodezpalaftchen oder dem Hauslein, welches Peter 
sich am rechken Ufer der Newa unfern der jetzigen Sommer- 
aartcnbrucke baute. Em kleines Haus, ein grotzer Gelst! 
Wie ost lietze sich das W ort in Petersborg wohl umkehren? 
Das Haus ift so niedrig, datz der auch von Gestalt grotze 
Peter beim Eintreten gewitz sich bucken mutzte, und datz die 
Fluth von 1824 beinahe das Dach erreichte. Der Erhaltung 
wegen hat man es in eine massive Kapsel gesteckt. In  emem 
der Zimmer wird das vom Zar eigenhandig gezimmerte Boot 
gezeigt. Ein darin liegendes Segeltuch nehmen Nelsende ftuct- 
wcise als Neliquie mit, allein es ift unverganglich nne der 
Dintensieck aus der Wartburg, und der alte Invalide be- 
hauptet die Aechtheit der Lappen eben so aufrichtlg, wie er 
demuthig vor die Heiligenbilder tritt, bei denen viele Wachs-
kerlen brennen.

Der Wint-rpalast, daS -ig-ntliche kaisnlich- R-fld-n,- 
schlotz an der N-wa, unt-r Elisabeth gcbant, -in langl.ch-s 
Pi-«ck, 4LU Futz lang, SRI li- f ,  70 hoch, H-- -m Erdgk-



schotz, ein Hauptstockwerk, daruber ein Entresol, und wird 
von 4000 Menschen bewohnt. Das Gebaude imponirt durch 
majestatische GrLHe, nur ift es mit Zierrathen und Schndr- 
keleien uberladen, und macht deshalb keinen besonders gun- 
ftigen Lindruck. Die Menge der Schornsteine erinncrt an den 
kalten Norden. Ich zahlte deren von unserm Logis aus 87, 
aber gewisi eben so viele waren noch im Hintergrunde ver- 
steckt. M it dem Winterpalast steht die Eremitage durch einen 
bedeckten Gang in Verbindung, auch sind der Prachtzimmer 
und Kosibarkeiten so viele, daH ich nach mehrmaligem Be- 
schauen ganz verwirrt immer nur die Eremitage gesehen zu 
haben glaubte, obgleich ich auch im Winterpalast gewesen 
war. Die Eremitage war Erholungsort fkr Katharina I I . ,  
wenn sie die Burde der Negierung in Augenblicken heiterer 
Mutze vergeffen wollte. Auch Kaiser Nikolaus soll mit ski
ner Gemahlin gern hier weilen. FLr Rutzlands gekrdnte 
HHupter mag solch ein Schlotz Eremitage heisien, sonst konnte 
man es fuglich die kaiserliche Bildergallerke nennen. Sollte 
es indeffen nur ein Kunsttempel sein, dann ware der Glanz 
und die storenden Lichter zu tadeln, mehr Ordnung in den 
Schulen zu wunschen, und das kleine Naturalienkabinet ganz 
zu entfernen. Viele Gemalde hangen offenbar nicht wie Licht 
und Schatten, sondern wie gerade ihre Rahmen es verlang- 
ten. Von dem Gesehenen nenne ich Meniges. Eine reiche 
Sammlung von OriginalgeiMden des Claude Lorrain, unter 
denen die vier Tagszeiten. Vernets Tagszeiten und Mond- 
scheingemalde. Drei grosie Bauerngesellschaften von Tenier. 
Die Zugend unsers Herrn vom Spanier Morillo. Die 
Kreuzesabnahme von Rembrandt. Die lesende Madonna von 
Leonardo da Vinci. Von Raphael, Durer und Kranach 
Meniges, desto mehr von Mengs, Titian, Rubens und Van
dyk. In  der Gemaldcsammlung aus Malmaison, welche 
Alexander der Kaiserin Josephine abkaufte, ift mir die be- 
riihmte Kuh in der undelikaten Stellung nicht zu Gesicht ge- 
kommen. Endlich erwahne ich noch die Nachahmung der 
raphaelschen Logen im Vatikan, und den Saal des Winter- 
palaftes, welcher 360 Portraits russischer Generalc vom

7 *



Englander Dawe enthLlt. Die bbse Welt sagt, Dawe håbe 
viele Originale im Zn- und Auslande verkauft, und die hier 
befindlichen seien zum Theil Kopien seiner Schiller. Das 
grotze Bild Alexanders zu Pferde ift ganz vortreffiich und 
ohne Zweifcl des Meifters eignes Werk. Neun Zahre hat 
Dawe mit Anfertigung dieser Gemalde hingebracht. Viele 
reiche Ruffen beftellten sich Kopien aus dieser Gallerie, alle 
Welt wollte von Dawe gemalt sein, der Kunstler sammelte 
ungeheure Schatze und starb in England 1829. Die vor- 
treffliche Marmorbuste Alexanders giebt ein schbnes Zeugnitz 
von den Kunsttalenten — nicht der Russen, sondern des Rus
sen, der sie verfertigte; denn Einzelnes zeugt nur vom Ein- 
zelnen, sonst mutzten in Kdnigsberg lauter Kante und in 
Frankfurt lauter Gbthe's geboren werden. Awei grotze Vasen 
von schwedischem, zwei von sibirischem Porphyr, alle rdthlich 
mit weitzen Punkten, letztere grobkdrniger als erftere. Sechs 
blaugrun geftreifte Iaspissaulen, ungefahr zehn Futz hoch, 
die grotzten der Welt von unschatzbarem Werthe. Autzer vie
len kostbaren Vasen eine ovale von sibirischem Marmor, 
welche kaum von vier Menschen umarmt wird. Die Glas- 
und Porzellanmanufaktur uberreicht dem Kaiser jahrlich Pro
ben ihrer Arbeit, unter denen Vasen von vier bis sechs Fuh 
Hobe, in Nucksicht der Malere! und Schleiferei den besten 
auslLndischen Arbeiten nicht nachstehen. Die Prlvatbibllo- 
theken Alcranders, der Katharina, Didcrots, des Abbe Ga- 
aliani und Voltaire's mit deffen Statue sind ehrenwerthe 
Reliquien. Unter den Salen des Winterpalastes steht der 
Georgensaal oben an. Er ift der erfte in Nutzland, denn 
hier ift der erhabene Kaiserthron, deffen Stuffen leder mrt 
allen Gefuhlen der Ehrfurcht vor menschlicher Majeftat beruhrt. 
Funfzig Millionen Menschen vcrgietzen Schwertz und B lut 
fllr den Glanz dieses Thrones, und nennen den Selbstherr- 
scher aller Neuffen ihren Vater und seine Gemahlin rhr  ̂
Mutter. Ach, das Herz dieses Vaters und dieser Mutter tft 
groff aenug, die Millionen mit Liebe zu umfassen, wenn nur 
das Herz der llbrigen Grogen nicht ost so klein ware! 
Alexanders kindliche Liebe lietz seiner theuren Mutter mehre



Zimmcr iin neueften Geschmack, unbeschreiblich einfach, ge- 
diegen und kostbar einrichten. Die geliebte Landesmutkcr 
hat sie bewohnt, aber nur vier Wochen lang vor ihrer Reise 
in Nustlands sudliche Gefilde und zu des Himmels friedevoller 
Heimath. Merkwurdig ist noch der im dritten Stock der 
Eremitage befindliche groste Garten, mit Buschwerk, Oran- 
gerie und starken Birken besetzt, dercn Spitzen hoch uber das 
Dach hinaus ragen. Eintrittskarten fur diesen Doppelpalast 
sind nicht schwer zu erlangen, und kosten wie alle dergleichen 
Karten in Petersborg, kein Geld, aber ein sehr fuhlbarer lln- 
tcrschied ist es, ob man im schlichten Rock mit bloster Karte, 
oder mit Epaulets, oder gar in Gesellschaft eines hohen 
Staatsmannes die Sale betritt. Im  letzten Fall steht das 
Heer von Aufpaffern jedes Winks gewartig, alle Schahe und 
Kostbarkeiten thun sich auf, es offnet sich die reiche Dakty- 
liothek und man erhalt uber alles die bereitwilligste und 
frcundlichste Belehrung. Man braucht nicht Kenner zu sein, 
um sich von dem unschatzbaren Werthe der geschnittenen 
Steine zu uberzeugen. Hier fieht man Meisterwerke in Jaspis, 
Karneol, Blutstein, TopaS, Smaragd, Diamant, welche 
aus vielen Sammlungen, namentlich aus den rdmischen Pa- 
lasten Barberini und Stozzi hieher kamen, der vortrefsiichen 
neueren Abguffe nicht zu gedenken. Die Grundlage dieser 
Gcmmensammlung ist die Sammlung des Schwaben Nattcr. 
Dieser Wiederhersteller seiner Kunst hielt sich lange in Italien, 
Frankreich, England auf und ftarb 1763 in Petersborg, wo 
auch der zweite Theil feines Werks uber Steinschneidekunst 
handschriftlich bewahrt wird, deffen ersten Theil er in Lon
don heraus gab, das Exemplar mit zwei Guineen verkaufte 
und als er nicht Absatz genug fand, die meisten Exemplars 
verbrannte.

Von dem Marmorpalaste weist ich nur, dast Katharina 
ihn dem Fursten Orlow erbauen liest, das untere Stockwerk 
von Gramt, die obern von dunkelfarbigem Marmor sind, 
und im Innern sich durchaus kein Holz finden soll. Das 
kleine Marmorpalais zu Potsdam ift mit diesem grostcn und 
austcrst kostbaren Gcbaude kaum zu vergleichcn, allcin jenes



sieht wenigstens freundlicher aus als dieses. Das Innere des 
Palastes håbe ich nicht gesehen, entweder weil sein damaliger 
Besitzer Grosifurst Konstantin, ihn verschloffen hielt, oder weil 
das dustere Gebaude mich nicht anlockte, oder weil ich mich 
vor dem Beschauen der Palaste furchte und herzlich froh bin, 
wenn's uberstanden ist. Warum ich mich davor furchte? — 
Weil man hier wie bei den Tafeln der Reichen felten ohne 
Ermudung und Uebersattigung davon kommt. Es gehdrt Ge- 
wohnhcit und lange Uebung dazu, bis man sich durch glan- 
zende Nebendinge nicht mehr storen latzt im Genutz des Ein- 
zelnen und Vortrefflichen. Erlangten die Grotzen nicht fruh- 
zeitig diese Uebung, so mSHten ste vor lauter Pracht und 
Fulle nothwendig untergehen. Manches Furstenkind und 
mancher arme Schlucker hat stch auch wirklich den Magen 
daran verdorben.

Das alte michailowscke Palais bekommt durch seine 
Groben, Zugbrukken und Schiesslbcher im Kellergeschoss das 
Ansehen einer Festung. Paul lietz das Gebaude nach vierzig 
Zahre lang erlittenem Druck und bei verfinstertem GemLth 
in aller Schnelligkeit auffuhren. Der ungluckliche, bald j6h- 
zornige, bald autzerst milde und liebenswLrdige Monarch fond 
hier 1801 seinen Tod, wie man sagt von der Hånd mehrer 
Suboff. Auf dem Vorplatze des Schloffes steht das untcr 
Elisabeth 1744 gegoffene kolossale Standbild Peters des 
Grotzen zu Pferde, mit der Jnschrift: dem Aeltervater der 
Enkel 1800.

Ein wahres Gegenftuck zu dem vorigen ist der neue 
michailowsche Palast, seit wenigcn Fahren erst vollendet und 
vom Grotzfursten Michael bewohnt, der Bauart nach der 
schonste unter allen Palasten Petersburgs. Durch eine Reihe 
korinthischer Saulen, geschmackvolle Basreliefs, zwei eben- 
matzig sich anschmiegende Seitengebaude und durch die Schdn- 
heit aller einzelnen Verhaltnisse bekommt der Palast ein rei- 
ches, prachtvolles, wahrhaft kaiserliches Ansehn.

Der taurische Palast hat seinen Namen von dem Fur
sten Potemkin, dem Taurier. Dieser Mann, wctcher, um ein 
Ordensbånd zu bekommen, cinen bluligen Turkcnkrieg anfing,



und auf eine abschlagige Slntwort Friedrichs des GroHen we- 
gen vdlliger Theilung des unglsicklichen Polen hohnlachelnd 
sagte: Nie hatte ich geglaubt, dasi Kdnig Friedrich romanti- 
fcher Ideen fahig sei, — dieser allmachtige Gunstling Katha
rina I I .  gab in diesem Palaste seiner Gebieterin fo glanzende 
Feste, und bezahlte die Zurustungen zu denselben so schlecht, 
dag die Kaufieute sich fur verloren hielten, sobald ihnen Po- 
temkin Waaren zu liefern befahl. Katharina kaufte ihm den 
Palast ab, Paul verwandelte ihn in eine Kaserne, Alexander 
stellte seinen vorigen Glanz wieder her, und bewohnte ihn 
selbst kurze Zeit. Hier weilte einst auch Louise, Preutzens 
unvergetzliche Landesmutter. Vom taurischen Palast aus hielt 
unlangst Chosrew Mirza seine orientalisch glSnzenden Auf- 
zuge, und die Dienerschaft der persischen Hoheit soll die Aim- 
mer des Palaftes auf gut persisch beschmutzt verlaffen haben. 
Auf einem Ball in Moskau wunderte sich der Prinz sehr 
uber die unverschleierten Frauenzkmmer. Von den jungen 
Damen gefielen ihm besonders zwei megen ihrer Schdnheit, 
und er erklarte, diese beiden wolle er kaufen, die eine fur 
sich, die andere seinem Vater zum Geschenk. Als der Gouver- 
neur ihm durch Dollmetscher antworten lietz, er kbnne mit 
den Damen tanzen und sich unterhalten, aber nur nicht ste 
kaufen, hielt es schwer, in den persischen Kops europaische 
Ansichten zu bringen. Ein edler Gast, Kronprinz Oskar von 
Schweden, bewohnte wahrend meiner Anwesenheit in Peters
borg den taurischen Palast. Wegen der Seltenheit schwe- 
discher Schiffe in Kronstadt, und aufgemuntert durch Schwe
den aus der Umgebung des Kronprinzen, wollte ich diesen 
um Erlaubnitz bitten, auf seiner Fregatte Eurydice mit nach 
Schweden hinsiber zu fahren, allein trotz aller auswendig 
gelernten russischen Redensarten war es mir unmdglich, durch 
das Heer von Rusten bis zu der kbniglichen Hoheit zu 
gelangen.

Von den Lustschloffern autzerhalb Petersborg ist Peter- 
hof schon genannt. Unsere Zemtschicks aus Narwa hatten 
sich nach russischer Art in der Hauptftadt als Lohnkutscher 
ctwas zu vcrdiencn gewuht, und fuhren uns cincs Tages



nach Zarskoje--Sel<! und Pawlowsk. Links nahe an der 
Stratze dahin liegt Tschesme, ehemals Kekerekexino (Frosch- 
sitz) genannt, in einer sumpfigep Waldpartke. Das Schldtz- 
chen ift klein, von Backfteinen im gothischen Geschmack, in 
Form eines Dreiecks mit drei Thurmen erbaut. Den Namen 
Tschesme erhielt es zum Andenken an den Seesieg der Rus
sen iiber die turkische Flotte bei Tschesme, der fruhere Name 
ift noch immer paffend. AuHer dem GerLusch der nahen 
Stratze und den TLnen einiger Sumpfmusikanten herrscht 
tiefe Stille rund umher, kurz, wer es nicht sieht, entbehrt 
sehr wenig.

Pawlowsk, vier Meilen von der Hauptftadt, Lieblings- 
ort Pauls und seiner Gemahlin, und gleichsam Wittwensitz 
der edeln Kaiserin. Zn dem Schloffe viel Pracht und in 
einem der Zimmer, welche Alexander bewohnte, wenn er seine 
theure Mutter besuchte, ift das durch sprechende Aehnlichkeit 
aller KLpfe sich auszeichnende Gemcllde der Familie Pauls 
von Kkgelgen. SchLner als die Prunkzimmer, ThronsUe, 
Tempel, Obelisken, Saulenhallen und Vogelhauser ift die 
schdne Natur, die waldigen Hugel und anmuthigen Thaler, 
die rauschenden Flutzchen und Wafferfalle, deren zauberischer 
Wechsel Pawlowsk zu einem der lieblichften kaiserlichen Land- 
sitze macht.

Zarskoje-Selo (Zarendorf) mit den prachtvollsten Schlos- 
sern und riesenhaftesten Anlagen in einer fur Petersborg 
schonen Natur an den duderhofschen Bergen, entstand unter 
Peter, der hier seine alte hollandische Bauerin ost besuchte. 
Peters Gemahlin trug dem Baumeifter Fbrfter auf, in Ab- 
wesenheit des Kaisers ein Landhaus zu bauen, und Fbrfter 
fuhrte aus Versehen ein Schlotz auf. Diese ersten Anlagen 
wurdcn unter Katharina, Alexander und Nikolaus sehr er- 
weitert, und die Umgegend giebt kiinftigen Kaisern noch 
grotzen Spielraum. Alexander verlebte hier die letzten Iahre 
des Trubsinns in einsiedlerischer Zuruckgezogenheit. Welche 
Menfchenzunge konnte allen Schmcrz und Gram aussprechen, 
den Alexander hier cmpfunden. Wenn ein russischer Kaiser 
nach langer Regicrung am Leben und bei Verftande bleibt,



so danke er Gott fur fem gutes Gluck. Voll warmer Men- 
schenliebe war Alexanders Herz beim Antritt seiner Regie
rung. Den Millionen Sklaven seines Reichs Freiheit, Necht, 
Bildung, Gluck zu bringen, das waren die sutzen Gedanken, 
in denen sein Herz schwelgte. Er schaffte die Folter ab, mil- 
derte die Sibirienftrafe, wollte die Geitzel der Zwingherren 
auf rechtlichem Wege zerbrechen, die ungemeffene Gewalt der 
Statthalter zugeln, den Polen eine Conftitution geben, die 
ganze Politik zu einer chriftlkchen machen. Ja, es ist vieles 
unter ihm beffer geworden, aber wie oft hat er es auch er- 
leben muffen, datz die heilsamsten Gesetze zum heillosesten 
Frevel mitzbraucht, die edelsten Gedanken bei ihrer Ausfuh- 
rung so arg verdreht, oft gerade ins Gegentheil verkehrt, 
und seine liebften Wunsche auf die schnodeste Art zertrummcrt 
wurden. Dazu denke man sich die vielen taufend unschuldig 
Verfolgten und Untcrdruckten, die durch Erfahrung mehr und 
mehr kennen gelernte Fruchtlosigkeit neuer Gesetze, die Unzu- 
friedenheit der Grotzen, endlich das Wiffen des Kaisers um 
dieses Alles, aber zugleich auch das Gefuhl seiner Ohnmacbt 
— und wer wundert sich noch, datz diese schbne Seele mit 
Trubsinn, dieses edle Herz mit Menschenhatz endete. „Jch 
mochte zuweilen mit dem Kopfe gegen die Wand rennen," 
sagte er einst zu seiner Mutter, „wenn ich mich von lauter 
crbarmlichen Egoisten umgeben sehe, die das Wohl des 
Staats vernachlasstgen, weil sie einzig und allein ihre 
Glucksjagerei im Sinne haben." — In  den Wohnzimmern 
des Kaisers zu Zarskoje-Selo wird seine Uniform nebst drei- 
mal geflicktcn Stiefeln und allem, wie er eS verlietz, aufbe- 
wahrt. Das altere Schlotz hat in jedem Stockwerk neun 
und siebzig Fenster neben einander. Die Prachtzimmer håbe 
ich glucklicher Weise nur im Galopp gesehen, denn Kronprinz 
Oskar war eben im Schlotz angekommen, und der Kaiser 
wurde sogleich erwartet. Die Pracht ubersteigt alle Beschrei- 
bung. Unter den Zimmern ist eins, deffen Wande mit Bern- 
fteinplatten getafelt sind, und das Zimmer ist so grotz, datz 
man es in einem Privathause fuglich einen Saal nennen 

Ein anderrs ist mit Perlmuttcr ausgclegt. Die
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schwarzlakirten Wande eines dritten sind mit goldenen chine- 
sischen Figuren, die eines vierten mit chinesischem Porzellan, 
ondere mit schdnen GemLlden, alle mit den koftbarsten Kunst- 
werken, Prachtstucken und Sehenswllrdigkeiten aller Art ge- 
fullt. Gerade die kleinsten und einfachsten Zimmer werden 
von der kaiserlichen Familie bewohnt. Ueberhaupt scheinen 
viele Monarchen, nachdem sie alle Kunfte und Schatze ihrer 
Lander auf Ausschmuckung der PalLste verwandt haben, zu 
der Erkenntnitz zu kommen, dasi Prunksale weniger als recht 
eknfache Aimmerchcn zu einem hauslich glucklichen Leben ge- 
eignet sind. Die Schlosikapelle ift prachtig im Innern, und 
ihr Dach mit fllnf start vergoldeten Kuppeln geziert. W un- 
derbar schbn ist der grosiartige, mit Busten und Statuen 
aeschmuckte SLulengang des Schloffes, von welchem man eme 
reizende Aussicht auf die Umgegend und des Gartens Uebliche 
Gruppirungen geniesit. Ein Deutscher, Namens Busch, hat den 
Garten angelegt. Zn demselben steht das clunesische Dorfchen 
mit seiner Pagode und funfzehn Hausern, dcren sich die Sutte 
des Karsers bedient, wenn sie im untern Stock des Schloffes 
nicht Naum genug sindet. Man weisi in der That nicht, 
ob man hieher zuerst die Schritte wenden soll, oder zu den 
riesenartigen Treibhausern, oder zu den Tempeln, Ruinen, 
Denkmalern, Felsen, Brucken, Wafferfallcn, Teichen, Znseln 
und deren Schnabelsaulen, zu der Nymphe mit dem zerbro- 
chenen Kruge, zu den Alleen, Baumgruppen und Waldpar- 
tien, oder endlich zu den imposantesten Pyramiden am Ein- 
oange mit den agyptischen Figuren in Eisenguh. Man >1 
rings von Schonheiten umlagert, eine verdrangt dre andere, 
und man ftiegt nur an allen vorliber. Prinz Heinrick von 
Preutzen, Bruder des grosien Friedrich, gab auf dre Frage, 
wie ihm das Lastschlosi gefalle, zur Antwoct: „es hat emen
-̂ehler —  dasi es kein Futteral hat."

Ehe wir von Zarskoje-Sel6 Abschied nehmen, erwahne 
ich noch eines neuen grosien Schatzes, der Christusftatue von 
Danncckcr. Dies Meisterwerk sah ich kurz vor seiner Voll- 
cndung in der Werkftatt des Kunstlcrs zu Stuttgart, und 
begrusite es zum zweiten Male hier in einer unst i )



Nuine. In  einem Gotteshause die Statue aufzustellen, ist 
den Gesetzen des griechischen Kultus zuwider. Vielleicht aus 
demselben Grunde mag ihr der Kaiser keinen Saal seiner 
Schldffer einr<!umen. Aber Christus und Christenthum soll 
doch in Nusiland nicht in Ruinen liegen. Laffen wir das 
und wenden uns zum Kunstwerke selbst. Einen Apoll von 
Belvedere, ekne mediceische Venus und andere profane Gott- 
heiten dargeftellt zu sehen, sind wir gewohnt, und ertragen 
das leicht, denn w ir freuen uns der schbnen Gestalten und 
betrachten sie nicht als Gegenftande reiner Verehrung, hel
liger Anbetung. Philosophen und Gesetzgeber stellt man als 
Kops und Brust dar, weil es der Geist und das Herz ist, 
was w ir an diesen Mannern verehren. Aber den grosicn 
Einen, deffen Leben und Wirken ein heiliges und gottliches 
war, in ganzer Figur, nicht blos dem Auge sichtbar, sondern 
fnhlbar, tastbar darzustellen, das ist ein neuer Versuch. Der 
Kunstler studirte alle Srellcn des neuen Testaments, welche 
die ausiere Gestalt des Herrn anzudeuten schienen, besonders 
aber solgte er dem innern Bilde, welches er einst in einer 
Art von Entzuckung gesehen zu haben behauptet. Zwar sagt 
die Schrift: Christus ward gleich wie ein anderer Mensch 
und an Geberden wie ein Mensch erfunden; zwar verehren 
wir in ihm die vollendete, gottliche Menschheit, und es scheint 
also, dasi man das Recht der Kunst nicht bestreiten durfe, 
ihn menschlich darzustellen. Nichts desto weniger w ill es uns 
dunken, als laffe unser inneres Bild von dem gdttlichen Er- 
loser keine ausiere plastische Darftellung zu. Mag die vollen
dete kllnstlerische Darstellung Kunstler und Kunstfreunde an- 
ziehen, das glaubkge Gemiith wird sich mehr zuruck gestosien 
als angezogen fuhlen. Die kolossale, nicht zerdruckte, nicht 
zerknickte, der Sllnde nicht verwandte Gestalt, die himmelan 
weisende, Linke des Mittlers, die aus die Brust zeigende Rechte, 
und die heitere, hochgewdlbte, nicht von Erdensorgen durch- 
furchte S tirn , giebt dem Christus nicht die volle, gottliche 
Hoheit zuruck. Zch gehdre nicht zu denen, welche alles Heil 
lcdiglich im Gesuhl suchen, ich ehre das Werk des grosien 
Deutschcn, und håbe es, wenn ich die fur den Grosiherzog



von Oldenburg angefcrtigte Kopie mit rechne, zu drei vcr- 
fchledcnen Malen gesehen, aber ich gestehe unumwunden, datz 
es mir mit jedem Male weniger gefiel. Ob mir der Vcr- 
stand, oder die Ruinen, oder sonst etwas einen Streich da
bei gcspielt, weitz ich nicht. Es schwiegen auch meine Ge- 
sahrten uber den Ehristus, wiewohl wir sonst, wenn nicht 
augenblicklich, doch spater in Augenblicken herzinniger Untcr- 
redung unsere Ansichten uber das Gesehene austauschten, und 
cben dieses Schweigen scheint mir anzudeuten, datz jeder durch 
ctwas, woruber er mit sich selbst nicht ganz im Klaren war, 
in seincr Erwartung getauscht, in der Betrachtung gestvlt 
und nur durch zarte Schonung gegen die Uebrigen abgehal- 
ten wurde, den wahren Eindruck laut zu bezeugen, welchen 
das Kunstwerk auf ihn gemacht. Freilich lasit sich tenes 
Schweigen auch durch das Unaussprechliche des Eindrueks er- 
klaren, welchen das Bild des Erlosers in den Seelen seiner 
Frcunde zuruck liesi. Mbglich ist endlich, dasi bei ganz lln - 
gcbildeten und bei Kunstlern von Profession der Glaube durch 
den Anblick der Statue nicht nur nicht leidet, sondern be- 
ftugelt w ird, dasi aber die kuhle Mitte bei sorgfaltiger Ver- 
meidung jedes abgottischen Bilderdienstes das Gemsith er-

Wer wird es, wenn er diese Palaste und Lustschlbfscr 
gesehen, noch befremdend finden, dasi ich die minder bedeu- 
tenden zu Oranienbaum, Gatschina, Strelna u. a. nicht be- 
suchte? Fur erstes hatte ich in Kronftadt lange Zeit gehabt, 
allein ich war der Schldffer herzlich mude. Desto innlger 
hat mich das bescheidene und liebliche Elagin (sprich Fellaggrn) 
crquickt? und ftine ErwLhnung sparte ich absichtlich bis an 
das Ende meines Schlotzkapitels auf. Elagin ist der Name 
einer Newainsel und ihres fruhern Besitzers. Schon am Ende 
des vorigen Zahrhunderts wird die Insel als ein schdner 
englischer Garten gelobt, jetzt ift fie Eigenthum der Krone, 
und soll der liebste Aufenthalt der Kaiserin sem. Hier im 
kleinen Sommerpalais im Schootze einer geliebten Famiue 
gluckliche Tage zu verlcben, ist meines Erachtens der Kul
minationspunkt kaiscrlicher Wonne. Wie lieblich find rrse



Baumgruppen, diese Ansichten an den Fluthen der Newka 
wie malerisch, diese Blumen wie kbstlich duftend, dieser Rasen 
grun und dicht wie Sammet, und dazwischen die sanftgewun- 
denen Wege von finnlandischem Purpurkies. Menschenhande 
unterstlltzten die Natur, aber nirgends gewahrt man klein- 
liches Machwerk. Håbe ich je ein frisches Grlln gesehen, 
so war es hier. Hier drangt sich im kurzen Leben alle Fulle 
der Natur zusammen. Hier weht am heisien Sommertage 
eine mild erqnickende Seeluft. Hier bluhen Blumen und 
Gestrauche aus entlegenen Zonen so frbhlich empor, als waren 
Florens Kinder in trauter Heimath. Wer sich Nutzland denkt 
wie das alte Germanien, rauh von Waldern oder scheutzlich 
durch Sumpfe, wer diese Kalte beim Anschauen der StraHen 
und Palaste Petersburgs nicht verlor, der legt ste in Elagin 
sicher ab. Die Umgebungen von Pawlowsk und Zarskoje- 
Sclo sind schon, aber die Riesenpalaste truben dort den Ge- 
nutz des Naturfreundes. Der milde genkgsame Geift, wel-- 
cher in Elagins paradiesischen Auen weht, zkeht unaussprech- 
lich an, und stellt die verschwenderische Pracht Petersburgs 
in tiefen Schatten. F lir ein italienisches Opernhaus war kein 
paffenderes Platzchen als dieses. Uebrigens steht das Haus 
aus Kammenoi Ostrow, von Elagin durch ein Flutzchen ge- 
trennt, vom Sommerpalais der Kaiserin wenige Schritte 
entfernt. Wenn man eine Spazierfahrt macht vom stolzen 
Kai der Newa uber die Sommergartenbrucke, zwischen den 
freundlichen Landsitzen, uber den majestatischen Bruckenbogen 
unter den Schattenwolbungen schlanker Birken aus Kam
menoi Ostrow, und nun Elagins wunderliebliches Eiland 
betritt, umgeben von srbhlichen Menschen, umduftet von tau- 
send Bluthenkelchen, entzuckt durch der Baum» und Flusi- 
ansichten ewigen Wechsel — dann vergitzt man den Schau- 
der, welchcr in Petersborg uns beim Anblick des Volts und 
der Palafte ost unwillktirlich und unangenehm erzittern latzt; 
dann thut man einen tieferen Zug aus dem Frcudenbecher 
des Lebens; dann lebe wohl Berlin mit deinem traurigen 
Lhiergarten, mit deinem schmutzigen Cocytus. Hier ist 
mehr als Charlottenburg, mehr als Potsdam, mehr als



PalmyraS Pracht, und hier darf der niedrigfte des Volts so 
durchaus ungehindert gehen, reiten und fahren wle der 
HLchste. Vor der Aue bei Kaffel, den englischen Gatten zu 
Munchen und Stuttgart hat Elagin den grotzen Vorzug, 
dah es uber allen Ausdruck jungfraulich zart, gleichsam hin« 
gehaucht und hingezaubert scheint.

Hier schattet'S kuhl! Hier athmet frisch,
Und trinkt den Geist der Liebe i



Petersburgs Kirchen und kirchliche Ange-
legenheiten.

Kinder, bleibet bei der Bruderliebe 
Prufet alles, nur verfolget nicht!

Witschel.

Unter den Kirchen nenne ich zuerft die Festungskirche, weil 
sie die Sarge der Kaiser und Kaiserinnen umschlietzt, von 
Peter d. Gr., bis auf Alexander und dessen Mutter. Wenn 
man an den irdischen Ueberreften eines Peter, einer Katha
rina, eines Paul und Alexander, in wenigen Augenblicken 
die lange Reihe ihrer Thaten und Schicksale iibcrschaut, dann 
regen ssch gar mancherlei Gefuhle. Sie haben doch alle ei- 
nerlei Eingang in das Leben und gleichen Ausgang*). 
Auch gekrdnte Haupter werden Todtenschadel, und steigen 
vom Weihrauch umnebelten Throne zum dumpfen Sarg hin- 
ab. Das Flittergold liegt nun zur Seite, eure Schmeichler 
sind verstummt, Majeftat und Mugik einander gleich. Ein 
dvppeltes Gericht, der Nachwelt und der Ewigkeit, wagt 
eure Thaten mit ernster Wage und entscheidet, ob eure Kriege 
gerecht, ob eure Vblker durch euch glucklich wurden. Nicht 
kaltcr Marmor, in welchem euer Staub zusammen M t ,  
macht euch unsterblich, nur was ihr Edles wolltet in treuer

*) WeiSh. S a l. 7, 6.



Bruft und Groffes vollbrachtet mit bester Kraft, nur das 
setzt euch die himmlische Krone auf, wenn der Tod die irdi- 
sche von eurem Haupte nimmt. — Die Ruhestatte der rus- 
sischen Kronentrager ist still, durch Wasser und Bastionen 
gegen die Wuth eines aufgeregten PLbels geschutzt. Inva
liden fdhren den Fremden umher, und heden mit Ehrerbie- 
tung die autzere Decke der SSrge ihrer Herrscher. I n  der 
Kirche hangen viele hundert Turkenfahnen aus den Iah - 
ren 1807 und 1810, Rotzschweife, Schluffel von erober- 
ten Stadten und ein elfenbeinerner Leuchter von Peter 

Gr. gedreht. — Beilaufig sieht man in der Festung die 
Mllnze, deren kunstvolle Maschinen durch Dampfe getrieben
werden.

Von hier gehen w ir zur Kirche der Verklarung Christi, 
gewbhnlich Kirche der preobraschenskischen Garde genannt. 
Diese Garde bildete sich Peter nahe bei Moskau als die 
ersten europLisch organisirten Truppen, durch welche er die 
furchtbare Macht der Strelitzen stllrzte. Die Kirche ist seit 
kurzem neu eingerichtet und schbn geschmllckt mit sieben hun
dert Fahnen, welche vor einigen Iahren den Tllrken bei 
Varna, Adrianopel, Achalzik, Erzerum, Kars, Rustschuck, 
Brailow u. a. abgenommen wurden. An allen Fahnen der 
Tllrken bemerkt man eine blutige Hånd, nicht sorgfaltig ge
malt, sondern wie es scheint mit blutgetrankten Fingern auf- 
gedruckt, vermuthlich eine Andeutung, wie selbst in Noth 
und Tod das Panier nicht aus der Hånd zu laffen. An 
Festungsschluffeln, Rotzschweifen und Kommandantenbeilen 
fehlt es auch in dieser Kirche nicht. Die durch Ort und 
Schmuck sogleich ins Auge saltende Kanzel zeigt, datz der 
Kaiser die Predigt mehr zu einem Gegenftande des Kultus 
zu erheben wunscht. Der Kronleuchter, der Baldachin, unter 
welchem Alexanders Leiche gestanden, die ganze Kirche im In -  
nern ist ubermaHig glanzend von Gold und Silber, von au- 
Hen mit Linden und Eichenalleen umgeben.

Von den llbrigen griechischen Kirchen Petersburgs 
man giebt ihre Zahl auf achtzig an — nenne ich noch d,e 
beiden wichtigsten, die kasansche und die Isaakskirche. Dre



Kirche der h. Mutter Gottcs von Kasun an der newskischen 
Perspektlve ift ein vortreffliches Werk der Baukunft. Einen 
schbnen Halbkreis dilden die korinthischen Saulen auHerhalb 
am Eingange. Ih r  graves lockeres Gestein scheint leider der 
zerftdrenden Rauhheit des nordischen Himmels wenig Trotz 
zu bieten, und das junge Gebaude siehr schon recht alt aus. 
Desto mehr scheint das Innere des Tempels stir die Ervig- 
keit berechnet. Das Schiff der Kirche wird von mehr denn 
funfzig machtigen Smulen getragen. Iede Saule 35 Futz 
hoch und 34 Futz im Durchmeffer, desteht aus einem einzi- 
gen polirten Granitblock. Kapitaler und Futze sind von 
Bronze. Die Porphyrstuffen des Chors und die silberne 
Gallerie um daffelbe sind Lusierft kostbar. Unter den Ge- 
malden zeichnen sich wenige aus, bei den meisten erkennt 
man ihren russischen Ursprung. An dem gewaltigen Pfeiler 
rechts beim Eingange der Kirche HZngt der Marschallftab 
von Davoust, die Schluffel von Lllbeck, Hamburg, Achen, 
Utrecht, Hanau, Kaffel u. a. m. Unter den Fahnen sind 
viele turkische und franzdsische, auch Adler mit dem kaiser- 
lichen U. In  Petersborg håbe ich keine preusiische, in Ber
lin keine russische Troph^en gesehen — ohne Zweifel eine 
politische Artigkeit. Bisher war die kasansche Kirche die erste 
des Reichs, kunstig nimmt diesen Platz

die Isaakskirche ein. Das ift nicht die Isaakskirche, 
welche Peter 1710 zur Feier seines Geburtstages grundete, 
denn sie schien der Katharina zu klein. Das ift auch nicht 
die Isaakskirche, welche von 1766 bis 1812 gebaut, mit 
Granit, Marmor, Jaspis und Porphyr von innen und au- 
Hen bekleidet, 264 Millionen Nubel gekostet hat. Diese 
vielgepriesene Isaakskirche liegt in Trummern, und ein Theil 
ihrer Marmorbldcke ift zur Grundlage der schon erwahnten 
Alexandersaule gebraucht. Von ihr blieb nur das innere 
Heiligthum stehen, welches die Nuffen aus Scheu vor dem 
heilkgen Orte nicht niederreitzen. Ietzt w ill man dem Sumps- 
boden Petersburgs noch mehr Trotz bieten und wenn er die 
ungeheuren Lasten nicht tragt, so gehen die Baumeister aus 
den Zobelfang, und berechnen in sibirischen Mutzestunden

Wol tmann,  Reist:c. 8



den DruS sokher Massen nebft der erforderlichen Grund
lage. Unter Leitung des Franzosen Montferrant wird die 
neue Isaakskirche in Form eines griechischen Kreuzes 334 FuH 
lang, 288^ FuH breit, und vom Grund des Platzes bis an 
den Knopf 309 FuH hoch gebaut. Die Hauptkuppel wird 
mit einem Peristyl ionischer Saulen umgeben, und das Zn- 
nere des Tempels mit 188 Saulen und Pfeilern korinthischer 
Ordnung aus finnl^ndischem Marmor geschmuckt. Basen 
und Kapitaler werden aus Bronze gegossen und reich ver- 
goldet. Den groHartigstcn Theil des Gebaudes bilden vier 
Saulenhallen aus der AuHenseite, von denen jede acht Smu
len in der Fronte und vier zur Seite hat. Diese 48 Gra- 
nitsaulen der neuen Isaakskirche sind 56 FuH hoch und hal
ten 6 FuH im Durchmeffer. Dah jede aus einem Stuck 
besteht und der Granit polirt w ird, verfteht sich rn der 
Saulenftadt von selbft. Znnerhalb einer halbcn Stunde 
wird jede uber 300,000 Pfund schwere Savle von etwa 
hundcrt Menschen mittelst einfacher Winden aufgerichtet. Die 
Bldcke werden an Finnlands Kuften gebrochen, aus beson- 
ders dazu erbauten Schiffen bis zur Jsaaksbrucke gefahren, 
auf Rollen oder Walzen nach dem Orte ihrer Bestimmung 
aezogen, und erft nach Lhrcr Aufrichtung polirt. Jede die- 
ser 48 Smulen kostet dem Staate nicht weniger als 82,000 Ru
bel. Etwa 15,000 Arbeiter sind fortwahrend an dem Rle- 
senbau beschaftigt, welchen man mit eigenen Augen sehen 
muh, um zu stavnen uber die Krafte der Natron. on 
innen und auhen wird auch die neue Klrche mit Marmo 
und andern kostbaren Steinen bekleidet. Wahrend memer 
Anwesenheit wurden mehre jener Saulen aufgerichtet. Un
ter eine von ihnen legte Kronprinz Oskar neue schwedtsche 
MSnzen. Gleich dem palmyrenischen Sonnentempel schernen 
sick diese Saulen der Isaakskirche' zu waffnen gegen dre 
Stllrme der Iahrhunderte, aber was war Palmyra, Perse
polis, Babylon, und was sind sie? Welche Gestal^wn 
Ruhland haben, wenn einst die jetzige Isaakskirche m - 
mer zerfallt, oder welcher Monarch w.rd auch sie meder- 
reihen, um eine noch prachtigere zu erbauen, ein Schlcr-



?

sal, welches sie im Laufe eines Zahrhunderts zweimal cr- 
ssahren hat!

Stellen wir jetzt einige Verglcichungen an. Unge- 
heuer ift der Aufwand, mit welchem man in Petersborg 
Gotteshaufer baut, und viellekcht rtihmen spLte Geschlechter 
der Russen unser Iahrhundert als daS Iahrhundert der Be- 
harrlichkeit. Aber wie steht es um die Landkirchen Nutz- 
lands? Die alten Slaven bauten wie die Finnen nur Kir- 
chen von Host, und so blieb es bei ihren Nachkommen Sitte 
bis auf den heutigen Tag. Die Germanen konnten sich der 
Walder bedienen, aber im hohen Norden musite man die 
Gotterbilder gegen das rauhe Klima schutzen, und doch hat 
seine zerftorende Kraft jede Spur der alten Heiligthumer 
vernichtet. Datz eine ganz und gar von Host gebaute Kirche 
weder grotz noch prachtig sein konne, ift begreiflich. Was 
jene prachtvollen griechischen Tempel anlangt, so Lst es wahr, 
sie haben etwas Freundliches, Heiteres, und die hochgewolbte 
Kuppel ift auHerordentlich schon und erhebend. Ilnter einem 
milden Himmelsstrich hat sich diese Bauart gebildet, und 
scheint sur den Opferdienft und das Rauchern der griechi- 
schen Kirche geekgnet, allein weder Bauart noch Kultus 
ftimmten mit dem katten ernsten Norden uberein. Unsere 
alten Denkmaler deutscher Baukunft am Rheine entsprechen 
dem Boden, auf welchem sie entstanden und dem Volke, 
welches sie baute. Kuhn und doch mit freundlichem Ernste 
ftreben die gothischen Pfeiler in die Hohe, und die mancher- 
lei Verzierungen geben dem Auge einen Haltpunkt, damit 
es nicht kalt an der Sclule herab gleite. So fliegt mit 
Adlerfiugcln die religibst Begeifterung himmelan, nahrt und 
erwLrmt den inwendigen Menschen auf der Hdhe des Gkau- 
bentz. Diest Munster hes Mittelalters sind, wie Hase in 
seiner Gnosis sagt, die erhabenften Sinnbilder einer Andacht, 
die sich schmuckt und freut an jeder irdischen Herrlichkeit, 
und dennoch allein die Augen gen Himmel wendet. Einen 
ftrasiburger MLnfter gebe ich nicht fur zehn Isaakskirchen 
hin, und unsere ubrigen Stadt- und Landkirchen sind ohne 
Frage beffcr als die russischen. Orgel und Musik fehlen
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der griechischen Kirche, und das halte ich fLr einen wesentli- 
chen Mangel. Man wende nicht ein, datz er durch die grie
chischen Sangerchbre ersetzt werde, denn es ift nicht wahr. 
Zhre Bah- und Tenorstimmen klingen auherordentlich rein 
und schbn, ihr valler Gesang ift namentlich in der kasan- 
schen Kirche ein wahrhaft himmlischer, und ich wollte wirk- 
lich die Orgeltbne entdehren, rvenn nur alle Kirchen kasansche 
waren. Wie steht es aber um die llbrigen Kirchen des ruk- 
ftschen Reichs, und wie bde und hohl tbnen die wenigen 
Stimmen in einem Dorflirchlein! Was die freie Himmels- 
stimme vermag, das fteht uns Protestanten auch zu Gebote, 
obgleich wir in der Wirklichkeit noch weit entfernt sind von 
guten Chbren und einem vollendeten Kirchengesange der Ge- 
meinde. Za, unsere Kirchenmusiken sind meiftens Konzerte, 
und die Pauken und Trompeten mancher Stadte tbnen wun- 
derlich und jammerlich genug. DeSwegen aber sind Orgel 
und Geige, Pauke und Posaune noch keine profane Instru
ments, auch ift unsere Gemeinde beim Gottcsdienste nicht so 
durchauS unthatig und ihr Gesang erhebend, wenn's nur an 
Menschen nicht fehlt und die Schreier sich etwas im Zaume 
halten Der begeisternde Borttag einer bachschen Fuge und 
der sanfte entzLckende Gesang der Herrenhuter kbnnen als 
Einzelnheiten im Vergleich mit der griechischen Kirche kaum 
aenannt werden. Man sagt zum Lobe dieser Kirche ferner, 
datz sie gleich der katholischen immer offen das Bedurfnltz 
der AndLchtigen stets befriedigen kbnne. Was frir ein Be- 
durfnitz? Willst du einen Seufzer aus tiefer Bruft holen, 
um, was dich unaussprechlich bewegt, darin zu vereimgen; 
willst du einen srommen Vorsatz faffen, ein Gebet zum Al- 
lerhochsten senden -  es ist schlimm, wenn du des Tempels 
dazu nothwendig bedarfst. Mitten im lebendlgen Gewuhl 
kannst du allein sein, und wenn das nicht, so geh in dem 
Kammerlein und schlieh die ThSr hinter dir zu. Doch .ch 
w ill nicht laugnen, dah es Augenblicke giebt, wo ,ch des 
Tempels Hallen betreten mochte; allein gehe ich in die grre- 
chischen und katholischen Kirchen, achte auf alle Eintretende, 
so steht es in den Zbgen und dem Benehmen der nmsten



rmwiderleglich geschrieben, datz sie die Sache als oxus oxe- 
rainvi betreibcn, ja in Bamberg und anderwarts kommen 
sie mit Tragkorben, mit Sack und Pack in die Kirche, wer- 
fen die Burde ab, beten einige Ave Maria, ein paar Vater- 
unser, nehmen die Laft wiedcr auf den Nucken und marschi- 
ren ab, des andern noch graulicheren Unfuges nicht zu^ge- 
-enken. Des Tempels Hallen allein wecken hochftens einige 
unbeftimmte Gefuhle, aber das Chriftenthum ift und w ill 
mehr als Gefuhl, w ill lichtvollen Glauben, grundliche Bessc- 
rung und Sinnesanderung wirken, und dazu ift erforderlich, 
datz der ganze geiftige Mensch angesprochen werde. Dies 
kann aber nicht gerade immer dann geschehen, wenn und 
wie lange es der Einzelne wunscht, sondcrn es ift natkr- 
licher, datz sich der Einzelne nach dem Ganzen richte und 
das kann er, wenn er Tag und Stunde weitz, wo sich des 
Tempels Hallen der Gemeinde dffnen. Das immer wie- 
derkehrende Kreuzschlagen, Kniebeugen, Beruhren des Bodens 
mit Mund und S tirn, das ewige Hospodin ponnllu (Herr, 
crbarm dich unser) ift wenigftens langweilig und geschmack- 
los. Datz in der griechischen Kirche der Unterschied zwischen 
Furft und Bettler durchaus wegfallt, indem alle durch einan- 
der stehen, das finde ich lobenswcrth, zumal wenn ich an 
die leeren Stuhle unserer Senatoren denke, oder an Guts- 
besitzer, wclche durch ein eigenes Treppchen von autzen zu 
ihrem von der Gemeinde wohl gesonderten Kirchenftuhl ge- 
langen, oder wenn ich gar hbre, wie ein proteftantischer 
Geiftlicher es Lber sich gewinnen kann, den Altar zu verlaffen, 
um das geweihte Brod und den Kelch im Abendmahl den 
adeligen Stiftsdamen und hochst dero Kammerzofen auf ihren 
Stuhl zu bringen. Wer nicht begriffen hat, datz vor Gott 
der Herr Senator oder der Herr Professor wahrhaftig nicht 
mehr gilt als der gemeinfte Schuhflicker, und die altadelige 
Stiftsdame nichr mehr als die Bauerdirne, der war im 
Gotteshause noch nie recht andachtig. Zu Petersburg steht 
im buchftablichen Sinne der Kaiser und der Bettler in der 
Kirche neben einandcr. Sie stehen, denn es ift weder Bank 
noch Stuhl vorhanden, und das geht in der griechischen



Kirche an, denn wenn der Grieche seine Andacht unterbre- 
chen w ill, — und sie ift unterbrochen, sobald der Korper 
das Stehen nicht mehr ertr^gt — dann kann er ohne sremde 
Stdrung jeden Augenblick die Kirche verlaffen. Zndem ader 
die kraftige Anregung des Erkenntnitz-, Gefuhls- und W il- 
lcnsvermogens nach unserer Ansicht einen andern Gottesdienst 
und longere Zeit erfordert, so muffen wir uns setzen kdn- 
nen, und suchen sur die gesammte Gemeinde gern jede S to 
rung zu vermeidcn. Nicht ohne tiefen Schmerz gedenken 
w ir indessen des larmenden Unfugs, welchen die Schlaffhett 
der Geistlichen oder die Nachlassigkeit der Polizei, bei einigen 
unserer Stadtkirchen duldet, wohin auch zu rechnen, datz an 
manchen Orten die Soldaten fast in die Kirche hineinge- 
trompetet werden, wahrend ein stilles Haustein drinnen daS 
heilige Abendmahl seiert. Das anhaltende Stehen wurde 
die Erbauung der Gesundesten leicht unterbrechen, fur das 
weibliche Geschlecht zumal beschwerlich sein, und so hat man 
sich in Petersburg bequemt, der Kaiserin in der Kapelle des 
Winterpalastes einen Sitz einzuraumen, „w e il sie schwach-
lich sei." _ Das innerste Heiligtbum der rusjischen Kirchen
darf kein Frauenzimmer betreten, was an die asiatische Ver- 
achtung und Unterwurfigkeit des weiblichen Geschlechts er- 
jnnert. — Endlich bedient man sich bcim griechischen Got- 
tesdienste einer dem Volke ziemlich unverstandlichen Sprache, 
der altslavonischen. Die UmgangLsprache ist aus slavonischen 
und russischen Wdrtern gemischt, die Dichtkunst und gute 
Prosa eignet stch nur den russischen Antheil zu, und le a - 
slavonische Sprache wird nur von der Geistlichkert studlrt
>nd verstanden.

Zn Rutzland sind 11 Erzbischofe, 19 Dlschofe, 12,500 
-farrkirchen und 425 KlLster. An der Spitze der Geistlich- 
eit steht der heilige dirigirende Synod zu S t. Petersburg. 
e-r wurde von Peter gestiftet und dadurch der Priefterherr- 
chaft dergestalt ein Ende gcmacht, daH mit ihrer letzttn 
Dpur auch die edle Krast und Wurde im Aerhaltnist zu k
velilichcn M-cht gewichcn ist. Su i-hnuMstig, um nnr von 
fern dem allmachtigen Adel ein kleines Gegengewicht zu hal-



ten, zu unwifsend, mn die Kultur des Volks im Stillen fsr- 
dern zu konnen, steht die russische Geistlichkeit ohne alle po- 
litische Bedeutung da. Den Primat des Papstes hat die 
griechische Kirche verworfen, wie die Lehre vom Ablatz und 
Fegfeuer, und wenn wir noch hinzu fugen, datz nach ihrer 
Lehre der heil. Geist nur vom Vater ausgeht, datz beim 
Abendmahl nur gesauertes Brod und gemischter Wein ver- 
mittelst eines geweihten Ldffels genossen wird, datz man bei 
der Taufe das Kind vdllig untertaucht, auch die Konfirma
tion nach der Taufe fur uberflusfig halt, so haben w ir die 
Hauptunterschiede des griechischen und katholischen Lehrbegriffs 
angegcben. Datz die Griechen weder geschnitzte, noch gegos- 
sene, noch gehauene Bilder in den Gotteshausern dulden, 
ift schon angedeutet; erlaubt und sehr gebrauchlich ist es 
aber, den Kopf eines Heiligenbildes mit S ilber, Gold und 
Edelsteinen zu umgeben, unter welchen der Heilige sonder- 
bar genug heraus guckt. MLnche und Kloster werden immer 
feltener. Die Archimandriten sind zum Colibat verpflichtet, 
die Weltpriester verhcirathen fich, aber nur einmal, nach der 
eigenthumlichen Auslegung der Schriftstelle: ein Bischof soll 
eines Weibcs Mann sein. Auch durfen sie keine Wittwen 
heirathen und als Wittwer die Pfarramter nicht behalten. 
So stehen die russischen Geistlichen nicht wie die katholischen 
einsam in der Welt, ihre Ehen sind in der Negel autzerst 
zartlich, und durch dieselben dem burgerlichen Leben befreun- 
det, sind sie wahre Vater des Volks. Zhr Kleidung ift 
ein runder Hut oder ein sammtenes Baret, blaue, grune, 
braune, bis auf die Fersen herunter hangende Gewander, 
welche nach allgemeiner Sitte unten weit, obcn enger an- 
schlietzen, und ein recht ehrwurdiges Ansehen geben; ein 
langer Nohrstock ihre Stutze; ein schoner, uber die Brust 
wallender Bart und ein fiatterndes, rbthliches Haupthaar 
ihre grohe Zierde. Priesterstolz und faule Bauche werden 
bei dem sparlichen Einkommen unmbglich. Wollte man ih- 
nen erzahlen, datz in einem deutschen Freistaat ein Dorf- 
paftor nicht im vollen Ornat bei der Weihe seines Sohncs 
in der Stadt zugegen sein soll, so wsirdcn sich die einMigcn



Popen dartiber HLchlich wundern und es mindestens als un-- 
chriftlich verwerfen. Grohe Gelehrsamkeit ift eben so wenig 
als jesuitische Schlauheit unter den Geiftlichen zu finden. 
Wenn ihre Bildung mittelmatzig und schwach zu nennen 
ist, so solgt das aus dem Zustande ihrer Bildungsanstalten, 
der Seminarien und KlLster, wie aus dem Zustande des 
ganzen Reichs. Theologische Streitigkeiten sind vLllig unbe- 
kannt, Gesprache uber Religion und kirchliche Dinge nir- 
gends feltener als in Petersborg. Das Zusammentreffen der 
verschiedensten VLlker und Religionen — es wird zu Peters
borg in 15 Sprachen und nach 11 verschiedenen Glaubens- 
bekenntnisten Gottesdienst gehalten — hot die grogte Dukd- 
samkeit herbei gefuhrt. Duldung ist jedoch ein allgemeiner 
Charakterzug des slavischen VLlkerstammes. Die Slaven 
maren das jungste, der aus Asten nach dem Norden von 
Europa ziehenden VLlker, und ihre Religion am wenigften 
ausgebildet; deshalb drangten sie den finnischen Stamm 
nicht zuruck, sondern schmiegten sich ihm an, und empfingen 
von ihm mancherlei Sitten frir das augere Leben, wie einen 
grogen Theil des Gottesdienstes. An der newskischen Per- 
spektive zu Petersborg steht die kasansche Kirche nebst einigen 
griechischen Kapellen, und nicht weit davon eine katholische, 
eine proteftantische, eine armenische Kirche und ein mahom- 
medanischeS Bethaus. Welche Stadt in Europa hat eine 
ahnliche Toleranzftrahe aufzuweisen? Trotz des feierlichen 
Fluches, welcher noch jetzt von den Rusten an jedem Palm- 
sonntage uber alle Nichtgriechen und Vaterlandsverrather 
ausgesprochen wird, laden verschiedene Glaubensbekenner ein- 
ander h îufig zu Hochzeiten und Kindtaufen als Zeugen ein. 
Bei schwacher religioser Bildung hat der Aberglaube freies 
Feld. Die Taube als Symbol des heil. Geistes steht hoch 
in Ehren. Krahen und Elstern werden nicht verscheucht, 
und verdanken vielleicht diesen Schutz ihrem geheimnigvollen 
Kakeln. I n  Schweden findet die Elster dieselbe gastfreund- 
liche Aufnahme. Selbst in den hdhern Standen zu Peters
borg wird aus allerlei Vorzeichcn geachtet und geforscht, 
ob sie Gluck oder Ungluck bringen. I n  den Zimmern oder



dem Hause, worin ein naher Verwandter gestorben ift, glaubt 
niemand wohnen zu kdnnen. Den ersten Kaufer des Mor
gens lafit der russische Kaufmann nicht leicht gehen, auch 
wenn er noch so schlecht geboten HLtte. W ir branchen in
vesten, um dergleichen Aberglauben zu finden, nicht erft nach 
Rutzland zu gehen. Am ersten Ofterfeiertage begrutzt jeder 
Ruffe  ̂nach altchriftlicher Sitte die ihm begegnenden Bekann- 
ten mit den Worten: Christos woskres (Christus ift auf- 
erstanden, 6 worauf der Andere erwiedert:
woiftinno woskres (er ist wahrhaftig auferftanden,

dann folgen die Kfiffe, und nun geht jeder sei- 
ner Strafie. Auch sind Eier als Ostergeschenke ublich, 
und man macht deren sogar von Porzellan mit Bandern 
und dem Ostergruste als Inschrift.

B ri Leichenbegangnisten geht es, wie man mir erzahlt 
hat, wunderlich her. Im  Trauerhause stnd Wande, Fenster, 
Spkegel schwarz behangen und die Gaste ruhig, still, betrubt. 
Der Leichenzug setzt fich in Bewegung. Die Entfernung bis 
zum Gottesacker betragt ost uber eine Meile. Nach der 
Beerdigung kehren alle in das Lrauerhaus zuriick, aus wel- 
chem Lnzwischen ein Freudenhaus geworden ift. Es wird 
getrunken, gespeift, Karte gespielt, gesungen, getanzt und die 
Leidtragenden find mitten im frdhlichen Wirrwarr. Wer 
zu solchem Gelage in seiner Wohnung nicht Naum hat, 
giebt das Fest aus dem Gottesacker, wo der Todtengraber 
ein schbnes Haus mit grotzen Salen befitzt und fur die 
Kuche sorgt, je nachdem die Beftellungen gemacht werden. 
Man kann jedoch Kuche und Bedienung selbft ubernehmen, 
und miethet dann nur den Saal. — Dafi ein Volk seiner 
geliebten Todten jahrlich gedenkt und einen besondern Erin- 
nerungstag festlich begeht, ist eben so naturlich als zweck- 
mahig. Auch in Sachsen und Preufien feiert man jahrlich 
ein Todtenfest, und die Herrenhuter besuchen fleifiig ihre 
freundlichen Friedhdfe. Das smolenskische Todtenfest in Pe- 
tersburg, desten Frier ich beiwohnte, ift eine lacherliche Kar- 
rikatur davon. Am 28. Ju li strbmt das Volk nach dem 
smolenskischen Gottesacker, wo der Nusse die Graber seiner



Geliebten aufsucht, betet, klagt, weint und in der Heftigkeit 
des Schmerzes die Haare rauft. In  der Kapelle des Got- 
tesackers brennen unzahlige Wachskerzen, es wird Mesie ge
lesen und jeder spendet eine kleine Gabe. Hat der Rusie 
das abgemacht, dann bedeckt er das Grab mit einem wei- 
Hen Tischtuche, holt aus den KLrben die mitgebrachten 
Speisen und Getranke, wobei der geliebte Wodka (Schnaps) 
nicht fehlt, und die Feier haufig mit einem Nauschchen en
det. Das Kommen und Gehen gcschieht nach Willkur, wo- 
durch das Schauspiel vollkommen wird. Die zuletzt Gc- 
kommenen liegen in tieser Traver, wahrend die Fruheren 
schon in seligen Empfindungen um die Graber taumeln und 
Liederchen lallen, so gut sie tonnen. Solcher Auftritte me
gen gehen auch Nichtrufsen dahin, und die Volksmenge be- 
lauft sich sicher uber hundert tausend Kdpfe. Buden mit 
Esimaaren, ^Obsiverkaufer und Brantmeinschenker sinden siel) 
in grover 2)!enge ern, das Gedrange tsi auperordentlich, 
nnd da am diesjahrigen Fesitage die Sonne recht heisi schicn, 
so maren die Etaubmolken Kum Ersii^en. Die Begrabnisi- 
stutten fur verschiedene Glaubensgenossen sind zwar getrcnnt, 
doch nahe bei einander. Unter den verwitterten Leichenstei- 
nen fand man vor kurzem die lange Aeit unbekannte Nuhe- 
statt des Akademikers Euler. Ein neuer Ukas spricht den 
Wunsch des Kaisers aus, dasi Juden und Muhammedaner 
crst nach drei Tagen ihre Todten beerdkgen mbgen.

Alle im russischen Kalender mit einem Kreuz bezeichncte 
Tage we-dm kirchlich g-fti--!- Dahln g-hdr-n alle G-burts- 
und Namenstage der kaiserlichen Familie, und ich tadle lhre 
Mnge nicht, denn sie sind Jubel- und Erlatztage fur die 
leidende Menschheit, die Saturnalien Rutzlands. I n  Sud- 
deutschland hat man mit Necht daS Feiern der blauen Mon
tage verboten, in Nusiland wird dergleichen hoffentlich noch 
nicht geschehen. Der Leibeigene braucht an solchen Tagen 
nicht zu arbeiten, sondern karm einen ganzen Tag seinem 
grdsiten Vergnugen obliegen -  dem Schlaf. In  den pro- 
teftantischen Kirchen des Reichs wird jener Tage merstcns 
am nachsifolgendcn Somitagc gcdacht.



Das einzige Mdnchskloster zu Petersborg ist das des 
heil. Alexander-Newski. Der Ehrenmann machte stch im 
13. Iahrhundert hier in der Gegend viel mit den Schwe- 
den zu schaffen. Was er im Leben nicht vollendete, wirkte 
er im Tode. Peter d. Gr. gab durch die Gebeine Alexan
ders ftiner neu gegrkndeten Stadt in den Augen des Volks 
ein besonderes Ansehen. Dieftr Zweck ist langst errekcht 
und das Kloster ware stberfiussig, allein es dient zur Pflanz- 
schule fur junge Geistliche und zur Wohnung des Metro- 
politcn. Man hat stch alle Muhe gegeben, die Kirchen- 
und Klostergebaude so geschmacklos als mdglich zu bauen 
und zu verzieren. Dienstbare Geister zekgen das stlberne 
Grabmal des heil. Alexander. Die Glaubigen verbeugen 
stch, beten, kussen die heiligen Ueberrefte und legen ein 
Geldstuck auf den Teller, denn der Todte ist die Spar- 
buchft fur die Lebendigen. I n  der Kirche liegt der russt- 
sche General Vorwarts Suwurow begrabcn, und begnbgt 
stch mit der einfachen Inschrift ftines Namens auf einer 
Messtngtafel. Unter den vielen marmornen Denkmalern 
deS Kirchhofes stnd menige schone, die meisten fthr uber- 
laden. Slavonische Handschrkften hat die Klosterbibliothek 
in Menge, das Schdnste des ganzen Klosters aber ist die 
hocherhabene Kuppelwolbung der Kirche.

I n  der armenischen Kirche steht man acht astatische 
Gestchter und einen dem griechischen sehr ahnlichen Kul
tus. In  der katholischen Kirche wurde die italienische Pre- 
digt uber die Worte des Herrn: ich bin das Licht der 
Welt — vielleicht nicht den Beifall des heiligen Vaters, 
erhalten habcn. Die Katholiken Petersburgs stnd in Sk- 
chcrheit und weit vom Schust, und ein Ukas vom April 1830 
erneuert die alte Verordnung, dah keine Bulle und kern 
Breve S r. Heiligkeit ohne spezkelle Erlaubnitz S r. Maje- 
stat des Kaisers im russischen Neiche bekannt gemacht wer- 
Len darf.

Unter den vielen protestantischen Kirchen zeichnet stch die 
holl^ndische, finnische und schwedische durch den tiefen Ernst 
ihrer Sprachen aus. Letztere hat vikl feierliche Wurde und



Wohlklarig, die finnische klingt wegen der vielen A-Laute fast 
zu eintdnig. Nie aber håbe ich eine Kirche so gediegen und 
so eknfach geschmiickt, nie einen Gottesdienft so M ,  wLrde- 
voll und erhebend gefehen als den der englischen Kirche in 
Petersborg. Als ich sie zum ersten Male besuchte, wurde 
gerade die Todtenseier Georgs IV .  begangen. Spater håbe 
ich die gerkhmten Eigenschaften stets wieder gefunden. Nur 
beim Verlesen aus dem 6onmion krager LonlL mdchte ich 
die stete Wiederkehr des monotonen r i^ L t! als durch-
aus todte Formel verwerfen. Die funf lutherisch deutschen 
Kirchen sind bei dem Wetteifer mit den ubrigen Nationen 
nicht zuruck geblieben, und lassen nicht viel zu wunschen Sbrig. 
Der allgemein beliebte, jetzt auch mit einem Orden behangte 
Prediger R. hielt im J u l i , wo das Getreide noch uberav 
aus dem Felde grSn war — eine Erntepredigt, von — dem 
weimarschen Oberkonsiftorialrath Schwabe, deren Hauptsatz: 
die Ernte, des IahreS festlichste Aeit. Vielleicht ift aber nur 
cin Exemplar von Schwabe's Predigten in Petersburg, und 
der Mann w ill seine Gemeinde mit der deutschen Literatur 
in Bekanntschaft erhalten. Anachronismen fallen Grotzstadtern 
rvenig auf. Die deutschen Prediger stehen sich den angebli- 
chen Gehaltssummen nach sehr gut, wofern es ihnen nicht 
geht wie einem ihrer Amtsbrllder in einer russischen Provin- 
zialftadt, deren Magistrat noch immer kein Geld hat, um 
einen lange rucksiandigen mehrjahrigen Predigergehalt auS- 
zuzahlen. Im  Winter werden die protestantismen Kirchen 
durch groHe Oefen erwLrmt, welchen Gebrauch ich in Riga 
zuerst bemerkte. Dem Gottesdienste der Brlldergemeinde geht 
das ab, was man sonst in den Betsalen der Herrenhuter 
ruhmt, aber vielleicht werden die Brllder zu sehr in das 
gerauschvolle Leben der Residenz verwickelt.



Wissenschaften, Kunste und Industrie in
Petersburg.

Frer das Wort, frer der Gedanke! Wackre Schrffer sind
es schrer!

W ill nicht aus dem Meer die Sonne, segeln sre entgegen
ih r!

Bald dann flammt die Morgenrothe, und eS klingt in
ihrem Schein

Mehr als eine Memnonssaule hell durchs Land, und
voll, und rein!

Spazkergange eines W iener poeten.

§ L r  Leuchtthtirme an der Ostsee hat die Regierung treffiich 
gesorgt, und man weitz es ihr Dank, wenn man in schwarzer 
Sturmnacht auf den Wogen tanzt. Ob es um das geiftige 
Licht im Lande eben so gut stehe, zweifle ich. Man spricht 
daruber in Petersborg sehr wenig, viele wagen es nicht, den 
Mund recht aufzuthun, einkge malen das Bild aus Patrkotis- 
muS gar zu schbn, andere aus bitterm Widerwillen gegen 
alles Russische gar zu grell. Die Akademie der Wiffenschaf- 
ten soll thatig sein f2r Sprache und Erforschung des innern 

' Ruhlands. Zhre Bibliothek belauft sich auf 300,000 Bande, 
doch schlLgt man die Bkchersummen hier wie ubcrall in 
Bausch und Bogen an, der Eine spricht und schreibt dem Andern 
nach, und niemand hat die Bande gezahlt. An orientalischen 
Handschriften besitzt die Bibliothek autzerordentlichen Reich- 
thum, doch håbe ich von den tangutischen, chinesischen und



mongolischen Buchern, deren Anzahl man auf 11,000 schatzt, 
glLicklicher Weise nichts gesehen. Von allem Sehen wird 
man am Ende doch schon vekwirrt genug. Chosrew Mirza 
uberbrachte dem Kaiser die schonsten persischen Handschriften 
zum Geschenk, und aus Erzerum und Bajazed sind viele der- 
gleichen Schatze nach Petersburg gekommen. Vor wenigen 
Monaten kamen noch 150 arabische Handschriften als ein 
Vermachtnitz des Nitters Ztalinski aus Nom an. So ver- 
mehren sich die Kostbarkeiten von ^»ahr zu ^»ahr, sur den 
Orientaliften ift Petersburg ein wichtiger Ort, auch håbe ich 
nicht gehort, datz diese Sorte von Buchern der Censur unter- 
worfen ware, denn die Censoren verstehen sie nicht, und vom 
Orient her sind liberale Grundsatze nicht zu frirchten.

Die petersburger Universitat soll 1819 gestiftet sein, 
allem sie ist keine u v i v e r s L i s s  Hwrsrnvi, denn es wer- 
den nicht a l le Wiffenschaften gelehrt, sondern nur Medicin. 
Die Zahl sammtlicher Studirenden belauft sich (im Sommer 
1830) auf 177, sage ein hundert sieben und stebenzig. Welche 
Frequenz! Man hat das Institut am norddstlichsten Ende 
der Stadt angelegt, und seine uniformirten ZLglinge, S tu 
denten genannt, dllrfen keine andere Bucher lesen und be- 
sihen als die aus ihre Studien bezuglichen, durfen die Stadt 
nicht ohne schriftliche Erlaubnitz verlaffen, drlrfen nicht fur 
sich allein botanisiren, nicht Theater und Maskenballe besu- 
chen, und uber ihren Wandel wie uber die Vortrage der 
Lehrer herrscht die strengste Aufsicht. Ob man in Iena, Er- 
langen, Marburg oder anderwartS wohl Lust hat, sich daran
ein Exempel zu nehmen?

Um den Buchhandel steht es nicht besonders. Dre Ver
faster von Brichern musten, statt Honorar zu empfangen, 
meistens einen Theil der Druckkosten selbst kragen. Wer aus- 
landische Werke ha*,en w ill, mutz lange warten, und den 
Buchhandlern einen willkrirlich angesetzten Preis bezahlen. 
Schon in Kurland machen die Buchhandler ihre Rechnung 
nach Belieben. Man thut daher beffer, wenn man sich dirckt 
an eine deutsche Handlung wendet, wo man dann ftemch 
auch fur die Censur sorgen mutz. Viele Bucher sind verbo-



ten, und wenn sich einzclne Exemplare z. B. des Conver- 
sationslexicons, Stunden der Andacht u. a. m. einzuschlei- 
chen wiffen, so hindert doch das Verbot die allgemeine Ver- 
breitung. Eine russlsche Buchhandlung håbe ich absichtlich 
und nkcht ohne Muhe aufgesucht, sonft ift mir innerhalb 
funf Wochen keine zweite zufallig zu Gesicht gekommen, 
woraus zu schliesien, dasi Lhre Zahl nicht sehr grotz ift. Im  
grosien Kaufhofe finden sich unter mancherlei Buden auch 
russische Antiquare, welche ohne Kenntnitz von dem Werthe 
ihrer Waare nur nach dem Augenschein ein- und verkaufen. 
Hat ein Buch unglucklicher Weise Titelkupfer, hubsches Papier 
yder guten Einband, so ift es ohne Frage sehr theuer. Den- 
noch ist das uutrimeutum 8p!ritu8, wie die Berliner Biblio- 
theksinschrift die Bsicher nennt, in Petersborg reichlich vor- 
handen, es fehlt nicht an grosien dffentlichen und Privat- 
bibliotheken, ihr Gebrauch aber if t ,  wie bei den herrlichen 
Kunstsammlungen, mit grosien Schwierigkeiten vcrbunden, 
und deshalb ihr wahrer Nutzen unbedeutend. Bucher, Geld 
und Gut finden sich in Rutzland ftets nur in Maffe bei
sammen, der kkstliche Mittelftand fehlt, und das ist ein ubles 
Ding. In  dem unermesilichcn Neiche werden jahrlkch etwa 
dreihundert russische Bucher gedruckt, unter welchen viele 
Uebersetzungen. In  der russischen Literatur zeichnet sich Ka- 
ramsin als Geschichtschreiber aus, Glinka als Lyriker, Pusch- 
kin als dramatischer Dichter, Dmitrieff als Volksdichter, 
Kriloff als Fabeldichter. Schukoffski ift der russlsche Hdlty, 
Batjuschkoff ihr Tibull und Wiasemski ihr Martial. Um die 
russische Prosa soll es traurig stehen, doch wird Bulgarin 
sehr gelobt. Homers Ilia s  ist neulich von Gneditsch metrisch 
ubersetzt.

Aecht wissenschaftlicher Sinn kann da nicht zu Hause 
sein, wo die Erzkehung der hbhern Stande nur militairisch, 
und jcde hohe Stelle im Staate dem Epaulet zuganglich 
ist. Unterweisung der Iugend in nicht militairischen Dingen 
ift Nebensache, und die klassischen Sprachen des Alterthums 
werden schlecht kultivirt. Desto grosicre Sorgfalt wendet 
man aus Erlernung der franzdsischen, deutschen und englischcn



Sprache. DaS Gewerbe eines Hauslehrers, Utschitel genannt, 
wurde den Ruffen sehr verachtlich, weil fruher alleFranzosen 
und Deutsche, welche zu weiter nichts tauglich waren, ver- 
dorbene Kdche, Fechtmeifter und Friseure das Amt eines Ut- 
schitel langst bekleiden zu kbnnen glaubten. Nach einer mur
ren Verordnung muffen diese Leute zuvor gepruft werden. 
Meinen jungen Landsleuten mbchte ich Nusiland nicht gerade- 
zu alS eine Goldgrube empfehlen, obgleich ste dort im gluck- 
lichen Falle, besonders durch Musik und neuere Sprachen, 
in kurzer Zeit viel erwerben kbnnen. Dumme Auslcknder und 
grotze Gelehrte kommen in Rusiland glekch wenig fo rt; wer 
das 8nvoir vivrs besiht, und mit Gelehrsamkeit zu klimpern 
weitz, steht sich am besten. Vielen Deutsche« geht es in Rusi- 
land ausierlich sehr gut, sie haben sich in geistiger Beziehung 
ziemlich acclimatisirt, theure Verbindungen geknSpft, d»e 
Sehnsucht nach dem Vaterlande anfangs nicht gefllhlt, aber 
in spateren Iahren, wenn sie nun haben, wonach derIung- 
ling ringt, Amt und Ehre, Haus und Hos, Weib und Kind, 
dann erwacht doch nicht felten ein stilles Heimweh, aber nun 
ifts zu spat, sie konnen nicht von dannen zu uns herLber kommen.

Drum prufe, wer sich ewig bindet.
Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang'. —

Die kaiserlichcn Kadetteninstitute in Petersborg kenne 
ich nicht. Die deutschen Bllrgerschulen werden gelobt, die 
hbhern Bildungsanftalten sllr das weibliche Geschlecht dage
gen sehr getadelt. I n  den Pensionsanstalten blldet man dre 
jungen MLdchen zu Modedamen, denn die Lehrer wurden 
vergeblich gegen den Strom schwimmen. Das Tochterchen 
wird im elterlichen Hause mit Liebkosungen Lberhauft, aber 
lange kann man sie hier nicht behalten, sie musi, gern oder 
ungern, bald mbglichft in die Pension zuruck. Eme uncr- 
mlldliche Sorgfalt wandte die Kaiserin Mutter (Gemahlm 
PaulS) auf die Versorgung verlaffener Kinder. In  jeder 
Woche besuchte sie alle Institute, welche die Menschenl.ebe m 
Petersburg grundete, und wenn man nur das eme erfayrt, 
datz die Kaiserin mit eigener Hånd Findelkinder auS scheutz- 
lich beschmuhten Windeln zog und wusch, so wrrd man uver-



zeugt fem, dasi ihre Wohlthatigkeit in etwas mehr als in 
vornehmer Prahlerei bestand. Ein schutzender Engel ist ste 
fSr Tausende geworden, welche ohne sie unfehlbar zu Grunde 
gingen. Allen Landesmssttern hat sie durch ihr Vorbild 
schwere Pflichten auferlegt. Die jeHkge Kaiserin tritt in die 
Futzstapfen der Selkgen, und unter ihrem Schutze bildete 
sich ein patriotischer Damenverein, welcher bis jetzt acht 
Schulen gestiftet und 164 arme Kinder darin aufgenom- 
men hat. Dem Verein bleibt vieles zu thun ubrkg, beson- 
ders aber ist bei der VerZnderlichkeit der russischen Grosien 
zu wSnschen, dasi die Barmherzigkeit nicht vorllber gchen- 
der Modeartikel und aus dem Exerzierplatz nicht ein Parade- 
platz werde.

Zu dem Departement der VolksauMrung zog mkch 
Name und Neugierde hin, aber die Strasie war durch Bau- 
gerllste gesperrt, man schien Ferien zu haben. Der nahe Hof 
des Irrenhauses war zwar osten, aber der Oberarzt nicht zu 
Hause. Aus dem Gebiete der Medicin ist mir nur ein Fall 
vorgekommen. Ein altlicher Mann befand sich nicht wohl, 
ging die Treppe hinauf zu ekner Apotheke, fiel auf der Treppe 
um und schien todt. Der Apotheker HLtte Mittel anwenden 
mdgen, auch waren zufallig Doktoren in der N<!he, allein 
das Gesetz befiehlt den Physikus zu holen, doch ehe dieser 
kam, war der Mann wirklich und auf immer todt. Der 
botanische Garten ift ganz im petersburger Zuschnitt d. h. 
riesengrotz angelegt. Wenn man sich anderwLrts begnllgt, 
einer Species ein Beet einzuraumen, so sind hier statt deS 
einen zehn Beete neben einander, und in gleicher Flllle sindet 
man ost dieselbe Pstanze an mchren Orten des Gartens. Es 
scheint, als wolle man alle Apotheken Rusilands durch diesen 
Garten versorgen, und håbe deshalb Schonheit und wissen- 
schaftliches Interesse dem Nutzcn untergeordnet. Wegen des 
vorzugswcisen Anbaues der offizinellen Pflanzen wird er all- 
gemein nicht der botanische, sondern der Apothekergarten ge- 
nannt. Viele hohe B<iume schutzen den ausierordentlich uppigen 
Pflanzenwuchs gegen kalte Winde. Eine unendliche Menge
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verschiedener Georginen und das vortrefstiche Farbenspiel deS 
gefSllten Mohns als Aierpfianzen auf den Rabatten fielen 
^ ir  auf. Die Treibhauser sind hier eben so entsetzlich groft 
wie bei den kaiserlichen Luftschlbssern. Alexander von Hum- 
boldt soll auf die Frage des Kaisers, was ihm in Peters
borg besonders gefalle, unter drei Dingen den botanischen 
Garten als das zweite genannt habcn, und ein tkchtiger 
Botaniker hak mir spater versichert, dasi jcner Garten wirklich 
Vorzsgliches auch f6r die WiffenschafL keiste. Unangenehm 
ift, dasi, wo Natur und Wiffenschaft den Wanderer an- 
ziehen, uberall militLrische GrknrLcke aufgepfianzt sind. 
Einer von ihnen fuhr mich auf gut russtsch an, und 
als ich ihm ruhig zu verftehen gab, dasi ich seiner Rede 
Sinn nicht vernahme, so sprang er pldtzlich in eine grosie 
Zartlichkeit uder, reichte mir eine Blume und spekulirte 
ohne Zweifcl auf ein Trinkgeld. 0  Kv8, qnavSo is
sspicism!

Laut kaiserlicher Ukase von 1803 „  entscheidet die Aka-- 
demie, als die erste gelehrte Korporation des Reichs, alle 
wiffenschaftlichen Streitigkeiten," folglich kann man in Nusi
land bald aufs Klare kommen, und kennt dort nicht die end- 
losen Federkriege Deutschlands. Kaiser Nikolaus hat der 
Akademie kurzlich eine aus persischen Kontributionsgeldern 
gebildete Mitnzsammlung, welche aus 421 Gold- und 212 
SilbermLnzen befteht, und deren Metallwerth uber 2000 
Rubel in Gold und 130 in Sklber betragt, zum Geschenk ge- 
macht. Das Naturalienkabinet im Gebaude der Akademie 
unfern der BLrse enthalt eine schenswerthe Sammlung von 
Natur- und Kunstprodukten. Ein merkwLrdiges Stuck ift das 
vollstandige Geripp eines Mammuths, das einzige der Welt, 
gefunden anden Kkiften deS nbrdlichen Eismeeres. Es ift 
grdsier als das dabei stehende Elephantengeripp, hat aber viel 
Aehnlichkeit mit demselben. Es wurde zuerft im Zahre 1 7 9 9  

von einem tungusischen Fischer am Ausflusi des Lena zwi- 
schen Eisblbcken bemerkt. Zm folgenden Zahre sah man die 
thiershriliche Niesenmasse wieder. Als darauf im Sommer 
1803 das Eis ungewdhnlich friih und stark schmolz, fiel der



ungeheure Kdrper von den Eisklippen ins Waffer und trieb 
an die Kuste. Bis 1805 hatten die Hunde der Tungusen 
einen grotzen Theil des Fleisches verzehrt, aber das Skelett 
war bis auf ein Bcin volWndig erhalten, und von der Haut 
fo viel ubrig, datz zehn Mann sie kaum fortfchaffen konnten. 
Unter den oberen fteifen Borsten satzen lange dimne Haare, 
unter diesen eine grobe braunliche Wolle. Das frische Fleisch 
des Thkeres mdchte vermuthen laffen, datz noch heute diese 
Thiergattung Lm hochsten Norden vorhanden sei, allekn die 
Mumien auf dem S t. Bernhard und andre gewbhnliche Cr- 
scheinungen zeigen, datz bestandige Kalte den thierischen Kdr- 
per gegen die Verwesung schirtzt. Ienes Mammuthfleisch 
mochte also Iahrtauftnde alt ftin, und das Thier gehdrt ohne 
Zweiftl zu einer vor den letzten Erdrevolutionen vorhanden 
gcwesenen, jetzt nur aus durfti'gen Ueberresten bekannten Ele- 
phantengattung. Fast in atten Landern Europa's hat man 
einzelne Mammuthzahne und Knochen gefunden, aber nirgends 
so viel als in den Strbmen des nbrdlichen Rutzlands. Des- 
halb und wegen der dreifachen Haarbekleidung scheint man zu 
der Vermuthuug berechtigt, das Mammuth håbe vorzugsweise 
dem Norden angehdrt. Ferner zeigt man im Naturalien- 
kabinet zu PeterSburg Bldcke von versteinertem Holz, Meteor- 
steine von autzerordentlicher Grbtze und Schwere, bedeutende 
Stttcke gediegenen Goldes und andere mincralogische Selten- 
heiten; den Heiducken Peter des Grotzen, in Wachs bosflrte 
Chinesen, Samojeden und andere Nordastaten; einige Zimmec 
voll Handwerksgerath Peters, nebst deffen Arbeiten, ftkn 
hohes Schreibpult und kleines Pferd, Modelle von Kriegsschif- 
ftn und Newabrttcken. Das Wachsbild Peters, sttzend unter 
einem Thronhimmel, svll vollkommen ahnlich, die Peruke aus 
des Kaiftrs Haar verfertigt und die Kleider ftine eigenen 
sein, aber je Lhnlicher die Wachsfiguren, desto widriger der 
Eindruck des lebendigen Todcs. Von dem beriihmten gottorp- 
schen Globus lietz eine Feuersbrunst nur das eiserne Geripp 
ttbrig, er wurde spLtcr neu bekleidet, und hat vicrzehn Futz 
im Durchmeffer.



Beffer geordnet und in einem paffendern Lokal besitzt 
das Bergkadettenkorps cine reiche Sammlung von gvthischcn 
punischen, arabischen, tatarischen, chinesischen, japamschen, 
indischen und allen neuern, besonders russischen, Munzen. 
Viele jener orientalischen Munzen bestehen aus dicken Silber- 
klumpen mit eingeprLgter Schrift und Verzierung. Ferner 
sind hier Modelle von Bergwerken, MLchlen, Brllcken, kost
bare mineralogische Sammlungen, Platinastuffen von 10 
Pfund, Goldstuffen von 25 Pfund, ein Malachitftuck von 
3600 Pfund und ungeheure Eisenklumpen aus Sibirien. 
Der Gesandte der hohen Pforte, Halil-Pascha, hatte im 
Marz d. 2- »n das Fremdenbuch des Bergkadettenkorps 
autzer seinen bunten turkischen Schriftzugen die Worte ge- 
sckrieben: NelisrLell t t s l i l  k lla l.  Is  tus enek-mte Ss 
tout ce cjue j'a i vu iei. Der Wunderdinge smd hter 
in der That sehr viele, aber das ganze Leben und Weben 
der Nesidenz scheint im Allgemeinen dem still forschenden
Geiste entsremdet. . . ,

Unter den russischen Grosten brach einmal die Sammel-
wuth aus, und bald fand man in einem Hause Minerallen,
Schmetterlinge, anatomische PrLparate, Kupserstiche und An-
tiken beisammen. Wenn der ungeheure Reichthum solchen
Unsinn erlaubt, so kann doch Lchte Bildung aus diesem Wege
nicht gewinnen. Das Lststeln an jeder Kunst und Wlffen-
schaft ist ein unerlaubter Umgang, welcker mnlge Liebe zu
den keuschen Musen und thatige Unterstutzung ihrer wahren
Priester im tiefsten Grunde vernichtet. Das ist eme von den
Ursachen, warum die schdnen Kunste in Petersborg emen un-
gastlichen Boden finden. Bildhauer und Maler werden be-
dauren, dast die Antiken in der Eremitage, PawlowSk, Zars-
koje-Sel« und anderwarts zerstreut sind. Dre Eremitage
ift keine dresdner und mllnchner Galleris. 3n den grosten
Stadten Deutschlands erscheinen jahrlich von schdnen Gebau-
den Strasten, Landschaften neue OclgemLlde, Kupserstiche
und lithographische Abbildungen, in Petersburg sieht man
deren autzerft menige, und nur eine gute und e,ne schlechte 
Sammlung ist mir bekannt geworden. Wer Ertraguches zu



kisten vermag, legt sich auf die eintraglichere Portraitmalerei, 
und vernachlassigt ernste Studien. Selbst die Musik, sur 
welche daS ganze Volk eine entschiedene Vorliebe hat, erfreut 
sich keiner gunstigeren Pflege. Auslandische Kunstler finden 
gute Auf- und Einnahme, so datz Madame Catalani gestand, 
nirgends reichere Ernten gehalten zu haben als in Petersburg. 
Dagegen herrscht unter den vornehmen Ruffen ein unertrag- 
sicher Dilettantismus, und ihr geringer Kunstsinn beurkundet 
sich durch das buntefte Durcheinanderorgeln der verschiedcn- 
artigften Musikstucke. Fur theatralische Darstellung habcn 
die Russen grotzes Talent, aber das Publikum verlangt viel 
fiirs Geld, und alles mutz hier wie in der Malerei krepke, 
d. h. start aufgetragen fein. Jm russischen Lheater sah ich 
eines Abends zuerft ein Familienstllck, worin von Anfang 
bis zu Ende grasilich grheult, und jede Leidenschaft so uber- 
trieben dargeftellt wurde, datz man mit dem Schauspieker in 
konvulsivische Zuckungen hatte gerathen mbgen. Das Publi
kum stbhnte und klatschte ungeheuren Beifall, w<ihrend ich die 
Kraft der Sprache und die Fertigkeit der Organe bewun- 
derte, welche die grotzte Menge von Konsonanten so fein und 
schnell horen lietzen, datz ein deutscheS Ohr sie gern vernahm. 
2m zweiten Stuck Cartouche fand man an dem sanfteren 
Spiel weit geringeres Behagen. Zum Schlutz wurde ein 
langes Ballet gegeben, in welchem die Tanzer paarweife 
auftraten. Ih r  Tanz ist gewdhnlich eine pantomimifche Lie- 
beserkl^rung, bei welcher jeder Theil des Korpers die vcr- 
schiedenartigften Bewegungen macht. Illngling und Madchen 
treten auf. Jhre Schultern heden und senken sich gleich- 
matzig. Beugt der Tanzer den Kopf rechts, so ncigt die T6n- 
zerin ihn links. Er w irft schmachtende Blicke und sie macht 
verschmahende Mienen. Er w ill sie umarmen und sie flieht. 
Er solgt ihr nach und sie giebt sich nicht. Endlich wird er 
traurig und sie geht ihm freundlich entgegen, aber sanfte 
Weigerung und sehnsuchtiges Verlangen erneuern sich, bis 
Kutz, Umarmung und ein frohlicher Umschwung den Tanz 
endet, worauf ein neues Paar hervor tritt. An gutcn Ori- 
ginallustspielen leidet Rusiland noch grotzern Mangel als



Deutschland. Franzosische Vaudevilles und Angely'L Wcrke 
werden fieihig îbersetzt. Im  Drama folgen die Rusien den 
stcifen Gesetzen der Franzosen. DaS deutsche Schauspiel kann 
sich in Petersborg nie heben, denn die 24,000 Deutschen ler
nen leicht und fertig die fremden Sprachen, besuchen lieder 
sremde Buhnen und fliehen alles Vaterlandische. Die russi- 
schen Zuschauer verlangen auch vom deutschen Schauspieler 
viel Schreien mit Grkmaffen, beftarken ihn dadurch im schlech- 
ten Spiel, und verderben den Geschmack des kleinen deutschen 
Publikums. Die Italiener kassen nicht so mit sich spielen. 
Ih r  Gesang, Spiel, Orchester, Garderobe, Dekorationen und 
Haus passten recht gut zusammen, obgleich von Vollendung 
noch etwas sern. Zch HLrte im Tancred und Barbier von 
Sevilla die Signora Melas, eine kleine Sonntag. Das groste 
steinerne Theater wird im Sommer nicht benutzt, ift eckig, 
unfdrmlich, und kann mit dem edeln Style deS berliner 
Opern- und Schauspielhauses nicht verglichen werden. Der 
kaiserliche S6ngerchor in der Eremitage soll das Schdnste 
sein, was man in Petersborg hbren kann. Zch hdrte 
ihn nicht.

Nun einige Worte uber Handel und Fabriken. Das 
Handeln ift die Seele des Russen. Weder Englander noch 
Zuden sind so handelslustig wie sie, und beide sind in der 
Schlauheit gegen sie nur StLmper. Dennoch ist der Grost- 
handel Petersburgs in den HLnden der Auslander. Es fehlt dem 
Russen im Allgemeinen an Unternehmongsgeift und Kenntnitz 
des Auslands. Erst seit wenigen Iahren sind einige rufsische 
Handlungsh îuser gegrllndet, welche Schiffe nach dm erften 
Hasen Europa's senden. In  der Regel ift der russische Kauf- 
mann nur Kramer, verkauft gegen Borausbezahlung, kauft 
auf Kredit und zahlt gewbhnlich erst ein Iahr nachher. Als 
armseliger Trddler oder Hausirer beginnt er seine kavf- 
m<lnnische Laufbahn, legt dann eine Lawke (Bude, Kram
laden) an, erweitcrt seinen Kram, verfteht sich meisterlich 
auf Betrugereien in Mast und Gewicht, auf gutes Aus- 
sehen und schlechten Gehalt der Waare, auf ustergc- 
kleistertc Schuhsohlen, auf unzahlige Schliche und Knisse, und



lebt bei zunehmendem VermLgen stetS so genugsam als fru
her in seiner Armuth, so datz er nicht felten ein Millionar 
wird und dabei fortwahrend als Leibeigner seinem Herrn 
jahrlich tausend Rubel und mehr bezahlt. Hauptgegenstande 
der Ausfuhr sind Hanf, Flachs, Talg, Oel, Leder, Segeltuch, 
Spiegel, auch mit Schweineborsten, Ochsenzungen, Pferde- 
schwLnzen und Bockfellen wird gehandelt. Papier und engli- 
scheS Steingut wird aus Artigkeit gegen die kaiserlichen 
Fabriken gar nicht Ungefuhrt. Spielkarten, Salz und Brant- 
wein sind die Artikel, womit der Kaiser allein handelt. Fri- 
sches Obft ist zollfrei. Die gesammte Einfuhr in Petersburg 
betrug im Iahre 1829 Lber 149 Millionen Rubel. Schiffe, 
welche tiefer als sieben Fuh gehen, mLffen einen Theil der 
Ladung in Kronstadt loschen. Zum Laviren ist der kron- 
stLdtische Busen eng, und man konnte frLher nur bei Weft- 
wind nach Petersburg kommen. Diesem Uebel ist durch 
Dampsbbte abgeholfen, welche die Kauffahrteischiffe hknauf 
bugsiren. Am zahlreichften sind die Schiffe der Englander, 
dann folgen die der Hollander, Franzosen, Hanseatcn, 
Preutzen, Amerikaner, Schweden und Danen. Die Lubeker 
Schiffskapitaine wurden ehedem durch Schleichhandel, nament- 
lich durch die grotzen FLnflopekenstucke reich, deren Realwerth 
weit Lber dem Nominalwerth stand. Spater war alle Geld- 
ausfuhr lange Zeit verboten. I n  neuester Zeit dLrfen L-il- 
ber- und Platinamunzen wieder ausgefuhrt werden. Die 
Aufsicht ist Lbrigens in keinem Hafen so unerhbrt streng als 
in Kronstadt. Die petersburger Borse ift nach der pariser 
gebaut, und hat eine prachtvolle Lage an der Newa, zwei 
Schnabelsaulen am Ufer, eine funfzig Schritte breite Treppe, 
-chn gewaltige Saulen am Eingange, und einen hochgewdlb- 
ten Saal mit der Buste Alexanders und einer guten Restau
ration. Die Packhdfe hinter der Bbrse sind im peterSburger
Matzstabe angelegt.

Nach Peters Absicht sollte Wasili-Ostrow, von KanL- 
len durchschnitten und mit Speichern bebaut, der eigenttiche 
Sitz der Kausmannschaft werden. Katharina liesi die win- 
Ugen Anlagen verschutten, und aus je M i  Strasim eine



machen, welche jetzt unter dem Namen der ersten, zweitcn, 
dritlen Linie rc. bekannt sind. Gostinnoi - Dwor (der groHe 
Kaufhof), der Bazar der Orientalen, ist ein Labyrinth von 
Kramboden, welche den Raum einer kleinen Stadt einneh- 
men. Je langer man unter den Arkaden geht, desto ver- 
wirrter wird man. I n  den Buden darf weder Licht noch 
Feuer angeztindet werden, weshalb im Winter der Handel 
nur menige Stunden dauert. Alle Verkaufer sind National- 
ruffen, auch wmn sie fremde Aushangeschilde haben. Am 
meiften wird um Ostern verkauft. Der Fremde hat Mllhe, 
stch in die Buden nicht hinein zkehen zu laffen. Besonders 
werden die Schuster sehr handgreifiich, sind aber, wie alle 
Russen, die HLstichkeit selbst. Envlich laHt man stch fest- 
halten, und bietet fur eine Sache die Halfte des geforderten 
Preises. Der Ruffe macht allerlei freundliche Worte, gelenke 
Biegungen und Wendungen, um anzuzeigen, daH die gebotene 
Summe doch gar zu gering sei, daH er gern handeln moge, 
aber bei solchem Gebot es nicht kdnne. Man geht und ist 
kaum funf Schritte weit, so wird man zuruck gerufen, nothi- 
gcn Falls auch mit freundlicher Gewalt zuruck gezogen, er
halt die Waare, und erfahrt zu Hause, daH man doch noch 
um die Halfte geprellt sei. Der undelikateste Theil des Go- 
stinnoi-Dwor heiHt der Lausemarkt, wo stch Alteisenhandler, 
Stiefelputzer und allerlei Volk umher treibt. Dies ist zugleich 
der einzige Punkt, wo man in Petersborg von PLbel spre- 
chen kann, denn sonst scheint die niedrigste Klasse des 
Volks in Anzug und Geschaften wirklich zu nobel fur jene 
Benennung.

Ieder Reisende wird die sehenswerthen Fabriken zu 
Alexandrowsk besuchen und stch nach Manchester versetzt glau- 
ben. Der Ort liegt an der schluffelburger StraHe, welche 
niemand gern auf kaiserliche Kosten passtrt, denn ste flihrt 
nach Sibirien. Am Wege dahin liegt nicht weit vom Alexan
der Newski Kloster die groHe unter Potemkins Herrschaft 
angelegte Glashutte und Spiegelfabrik. An zwdlf Futz hohe 
Spiegelplatten werden hier gegoffen, mittelft schwerer Wal- 
zen geglattct und nach gchoriger Abkuhlung geschliffen. Die



kleineren Glasarbeiten sind nicht so geschmackvoll wie die zu 
Warmbrunn am Riesengebirge. Eegenwartig, waren fur 
Ehosrew Mirza einige tausend hohe Glaser in Arbeit, deren 
man sich in Persten beim Rauchen bedient, um den Dampf 
durch Waffer abzukllhlen. In  den Fabriken von Alexan- 
drowsk werden 740 Findelkinder beschaftigt. W ir sahen ste 
Mittags an vier langen Tafeln speisen. Nach der Mahlzeit 
auf ein Signal mit der Glocke standen alle auf, klappten 
ihre Sitze um, sangen ein Danklked, und zogen je zwei 
ab. Diese aus Tausenden gerettrten, eltern- und namenlosen 
Kinder verarbeiten hier im Maschinendienste die Bluthenzeit 
des Lebens. Bis zum ein und zwanzigsten Iahre bleiben 
ste in der Anstalt, dann steht es ihnen frei, sich Ort und 
Art des UnterhaltS zu wahlen. Wohlgenahrt sind alle, denn 
das Effen ift gut, aber ein schdnes Gesicht unter ihnen fel
ten. Der Fetldunft und Staub von Baumwolle und Hans 
hat die meisten Gesichter gebleicht. Zweimal wochentlich 
werden ste im Lesen und Schreiben unterrichtet, und Denk- 
ubungen mustten durchaus erfolglos sein, weil das unauf- 
horliche Schnarren der Millionen Spindeln jeden geistigen 
Aufschwung nothwendig hemmt. Ihre Kleidung ist reinlich, 
und ihre Bettftellen von Eisen, damit die Wanzen keinen 
Naum finden. Taglich werden 300 Brode gebacken, jedes 
10 Pfund schwer. Die Zahl sLmmtlicher Arbeiter, mit Ein- 
schlutz der Kinder, belauft sich auf 3000. Durch drei Dampf- 
maschinen, welche die Kraft von 24, 60 und 110 Pferden 
haben, wird das Ganze in Bewegung gesetzt, rohe Baum
wolle gekammt, verfeinert, gesponnen, Segeltuch aus Hanff, 
feine Servietten und Decken aus Baumwolle und Halbseide 
verfertigt. Leder verarbeitet, Spielkarten gemacht, und zu- 
gleich die erforderlichen Werkzeuge, als: Baumwollenkratzen, 
Spindeln u. dergl. angefertigt. Um die einzelnen Arbeiten 
nur oberflachlich zu sehen, sind mehre Stunden erforderlich. 
Das Auge wird durch die tausendfache Bewegung, das 
Ohr durch das Raffeln und Schnarren der Rader ermu- 
det, und man freut sich, beim Heraustreten aus den



weitlLuftigen GebSuden, die schdnen hohen Newaufer zu
begrusten. —

Schliestlich warne ich jeden, der feinen Magen lied hat, 
vor dem Weine des Gaftwirths zu Alexandrowsk. Kein 
Schiffsjunge in Hamburg trinkt solchen Kretzer, welcher in 
Bordeaux beinahe gar nichts koftet, durch Schiffer, Kauf- 
mann, Zdllner, Sunder und Wirthe allmalig dergeftalt 
im Preise wachft, dast man bei jener russischen Fabrik die 
Flasche mit funf Rubeln, d. h. mit ungefahr anderthalb
Thalern bezahlt.



Sprache, Sitte und Leben der Einwohner
Petersburgs.

Die Machte der Finsternih kampfen vergeblich gegen 
das steigende Licht, und es konnen die Volker hoffen, dah 
wenigstens ihre Asche einmal in sreier Erde ruhen wird.

Tegner .

8Ille Einwohner Petersburgs kann man in drei grotze 
Klaffen theilen, Volk, Vornehme und auslandische Hand- 
werker. W ir nennen daS russische Volk zuekft, weil sich aus 
deffen Lebensweise vieles Nachfolgende leichter erklart. Ur- 
einwohner waren Ingrier und Finnen, deren Zahl allmalig 
gegen die der herbei strbmenden Ruffen unbedeutend wurde. 
Treves Bild eines jeden Volks ift seine Sprache. Die rus
sische hat einen grohen Vorrath von ZLrtlichkeitsausdrLicken, 
welche jedoch durch steten Gebrauch die besondere Bedeutung 
verlieren. S tatt Vater sagt der Ruffe fast immer VLter- 
chen Ks1u8clrtes, so rnsluselikL Mutterchen, moia ^u8okiuiek» 
mein Herzchen, Kv1udu8cl»^s Taubchen u. s. w. Auch der 
Oesterreicher sagt: mein Herzerl, mein Schatzerl, und verrath 
dadurch eine gewiffe Weichheit und Gutmuthigkeit des Cha- 
rakters. Abschlagige Antworten versteht der Ruffe in so 
schmeichelhafte und suhe Formeln zu wickeln, datz viel Uebung 
dazu gehort, um den wahren Sinn derselben zu entrathseln, 
und dah die Franzosen sich in Ruhland an dergleichen Wen- 
dungen schr bereichern kdnnten. Dagegen steht dem Ruffen



auch ein Heer furchtbarer Schimpfwdrter zu Gebote. An 
zweideutigen Redensarten, Wortspielen und schmutzigen Aus- 
drucken soll die Sprache nicht so arm sein als an wirklichen 
Fluchen. Der gemeine Mann sagt Thee und Kaffee essen, 
die Vornehmen trinken (x it i)  den Thee, effen (Lusckit) aber
auch den Kaffee.

In  Deutschland denkt man sich die Russen haufig als halbe 
Karaiben und Kannibalen, ich weitz nicht ob megen des nacht- 
lichen Kampirens unter frekem Himmel, oder megen der enor- 
men Knutenhiebe, welche ihre Soldaten einft vor unsern 
Augen mit ziemlicher Gelaffenheit cmpfingen. Im  autzern 
Leben ift der Ruffe hart gewbhnt, aber deshalb keineswegs 
hartherzig, sondern autzerordentlich weich von Gemuth. Er 
hat einen lebhaften Charakter, ift an Geift und Kdrper ge- 
wandt, thatig ohne Ausdauer, in allen Geschaften brauch- 
bar, nur darf sich die Arbeit nicht nach der Mode andern. 
Deshalb sind in Petersborg Gartner, Fleifcher, Maurer, 
Zimmerleute, Tbpfer, Lkchtzieher u. a. m. ausschlietzlich Rus
sen. Unter Aufsicht deutscher Meifter zekgen sie ubrigens in 
jedem Fache viel Geschick. Zu allem laHt sich der Ruffe 
dressiren, lernt alles mit Leichtigkeit, bleibt aber auf halbem 
Wege stehen, und daher kommt llberall seine oberftachliche 
Pfuscherei. Im  Kramhandel ift er betriebsam, schlau und 
naturlich beredt. AlS Soldat steht er wie eine Maver. Als 
Ackersmann liebt er durchaus keine Neuerung. Im  Hause 
mit autzerst wenigem zufrieden, im Effen mahig, aber nicht 
im Trinken, verzehrt er nie so viel als er erwirbt. Geiz ist 
ihm ein unbekannteS Laster, er giebt gern und viel, dagegen 
ist er im hdchften Grade habsuchtig und nach Geld begrmg, 
um sich dadurch ein behagliches Leben zu verschaffen. Was 
sein Auge erblickt, darnach greift er, besonders wenn es nie- 
mand bemerkt, und zwar nicht aus Noth, sondern aus neu- 
gieriger angeborner Habsucht. Diebstahl ift Nationallaster, 
und ein gewbhnliches russisches Sprichwort sagt: was nicht 
verschloffen ist, gehdrt dem, welcher es nimmt. Im  Umgange 
ift der Ruffe gesellig, gesprachig, dienftfertig und autzerordent
lich hdflich. Bei natkrlicher Gutmuthigkeit kann er auf Augen-



blicke schrecklich wuthend werdcn, lagt es dann Schimpfwdr- 
ter regnen, aber fast nie zum Handgemenge kommen. Seine 
KLrperhaltung scheint plump, aber in der Frdhlichkeit an 
festlichen Tagen, beim Tanze und im Rauschchen ist es, als 
hatte er plLtzlich einige tausend Gelenke mehr bekommen. Feine 
Gesichtszuge sieht man felten, das Klima hat sie verwischt. 
Alle Gesichter sprechen einen zufriedenen, behaglichen, froh- 
lichen Sinn aus. Ein solcher leibhaftiger Nuffe war Peter 
der Grotze, Schmied, Drechslcr, Aimmermann, Soldat, Re
gent, er war alles und konnte alles, schnell sollte alles gehen, 
Bluthe und Frucht bei einander sein. Wahre Volkskultur 
geht indcssen den langsamen Weg durch Elementarschulen, 
und datz Rutzland diesen Weg nicht einschlug, sieht man ihm 
aus den ersten Blick an. Tausend und aber tausend fremde 
Kunstler sind ins Neich gezogen, die Ruffen lernten von ihnen, 
denn kein Volk llbertrifft das russische an natllrlicher Geschick- 
lichkeit, aber bei keinem sieht man auch auffallender, datz 
Fertigkeit der Hånd und Kultur des Kopfes zwei himmelweit 
verschiedene Dinge sind. Peters grotze Verdienste lassen sich 
unmdgli'ch verkennen, aber ein gutes Ding w ill Zeit haben, 
Peter hatte sie nicht, und nun hat sich die Zeit an seinen 
Schbpfungen furchtbar geracht. Die sremden Handwerker 
und Kunstler Rutzlands gleichen den Lorbeerbaumen der kai- 
serlichen Lustschloffer. Wie viele ihrer auch beisammen sind, 
sie ftehen einsam da, wie lange sie auch bleiben und sich fort- 
pflanzen von Geschlecht zu Geschlecht, sie bleiben Fremdlinge. 
Die Birke wird nimmer zum Lorbeer, ja ihr wird durch die 
Ankdmmlinge viel Saft und Sorge entzogen, sie mutz daS 
Ungemach des rauhen Himmels tragen, und weitz es nicht 
beffer, wahrend jene Auslander uberall geschont und gewartet 
werden.

Unter den Ergdhlichkeiten der russischen Zunge sieht der 
Wodka (Brantwein) oben an. Das ift weltbekannt, und 
doch wLre ich in weiner Meinung fast irre geworden, weil 
ich in jeder Woche kaum Einen sah, welcher in Bogenlinien 
seine Stratze wanderte. Bei naherer Erkundigung erfuhr ich, 
datz die Strenge der Polizei den rohen Ausbruch der Trun-



kenhelt verhutet. Wird ein Tobender auf der Straffe gefun- 
den, so fchleppt ihn der nachste Butschnik in die Butke 
(WachthLuschen), deren es in jeder Straffe mehre giedt. 
Hier schlSft er seinen Rausch aus, bekommt funfzig Stock- 
prugel, und muff einige Tage lang die Straffen fegen oder 
dergleichen Strafarbeiten verrichten. Doch macht man, je 
nachdem ein Trunkfalliger zum ersten oder zu wiederholten 
Malen ergriffen wird, einen Unterschied im Strafen, wenn 
auch nicht so milde, wie im Konvikt zu Tubingen, wo ol» 
suspieiouenr crspnlae- ob orspulaur, oder ol» orapulaur 
ivgeMem weniger oder mehr Tischwein abgezogen wird. Um 
indeffen einen Ruffen trunken zu machen, ist eine ziemlkche 
Quantitat Brantwein erforderlich, zumal da die Schenkwirthe 
den Spiritus reichlich mit Waffer verdLnnen. Beim An- 
blick eines Wankenden pstegt man zu sagen: der hat den 
Kaiser gesehen — darum grufft er noch. Das Trinken ist 
und bleibt Gotterlust fur den Ruffen, und selbst Madchen 
theilen die allgemeine Lust, wovon ich folgendes Beispiel im 
Gasthause zu Kronstadt erlebte. Nachdem sich das Dienst- 
mLdchen in kurzer Zeit mehrmals benebelt und bei angedroh- 
ter Strafe Befferung gelobt hatte, gkng die Hausfrau eineS 
MorgenS aus, und trug ihr auf, eine Stude zu scheuern. 
Das Mdchen f<ingt die Arbeit an, aber die kalte Naffe des 
Fuffbodens mag sie an ein wLrmeres Nah erinnern, sie holt 
die Schnapspulle, leert dieselbe und geht wicder an die Ar
beit. Bald darauf kam die Wirthin, und fand das Madchen 
stnnlos auf dem Boden im Waffer lkegen. Die Polizei wurde 
gerufen, und die Furcht vor ihr gab dem Madchen so viel 
Bestrmung, daff sie auf den Boden lkef, um sich zu erhangen, 
avein die Trunkenheit war zu groff, und wahrend sie einen 
Strick um ihre Gurgel zu schlingen suchte, kam schon ein 
GrSnrock und fLhrte sie ab und rur Ruhe. — Eines 
Tages, erzahlt man, ging Kaiser Alexander auf den Boule
vards bei der Admiralitet spazieren, als ihm ein in Trunken
heit taumelnder Seeoffizier begegnete. „ W a s  machst Du 
hier?" fragte der Kaiser ernst. „Ew . Majestat — lallte 
der Offizier — ich — ich lavktt." Der Kaiser l<ichelte und



der Offizier hatte sich durch die Antwort vom Arrest befreit. 
— Storch schreibt der Unmatzkgkeit im Brantweim die groffe 
Sterblichkeit zu, welche unter den Ruffen in Petersbur- 
grd^er sein sol! als unter den Auslandern.

Nachst dem Brantwekn ift der Tschai (Thce) des Ruffen 
liebstes GetrLnk. Blanke Theemafchinen sieht man aller Orten 
aufgestapelt, und kann das Getrank in jeder Garksiche, zu 
jeder Tagszeit und von einem Wohlgeschmack bekommen, ge- 
gen wclchen der in Deutschland sogenannte Kaiferthee wie 
warmes Wasser schmeckt. Unser Thee verliert auf der langen 
Seereise viel von seinem Geschmack, und was er noch be
halt, wird in England durch Aeschen- und Schlehenblatter 
verfalscht, dagegen erhalten ihn die Ruffen unverdorben durch 
Karavanen aus China. Unter den kalten Getranken ift der 
Meth beliebt, deffen beffere Sorten kuhlend und wohlschme- 
ckend. Als nationalen Trank nenne ich noch den Quas. Er 
wird aus Noggenmehl und Malz bereitet, indem man davon 
einen Brei macht, diesen g<!hren latzt und nachher abklart. 
Minze, Rosinen und andere Zuthaten verandern den sauer- 
lichen Geschmack des Quas, dessen beste Sorte Kissischtschi 
heitzt. Zur Kuhlung im heiHen Sommer dienen auch Gurken, 
welche von gemeinen Leuten roh oder eingemacht wie in 
Berlin auf den Stratzen verkauft und verzehrt werden. Das 
tLgliche Gericht des Ruffen ist Schtschi, eine Kohlfuppe, 
welche selbft in befferer Zubereitung mir nke behagte. Andere 
Nationalgerichte sind Kascha (dicker Grutzebrei), Botwinja 
(kalte Schale von Quas mit Fischen, Fleisch oder Gurken), 
Snetki (an der Luft gedkrrte Fische), Pkrogi (Kuchen mit 
Fleisch, Eiern und rothen Beten gefullt), Twarock (gMsete 
Milch). Knoblauch und Zwiebeln sind bekanntlich grotze 
Lieblm^e. Die Mahlzeit kann man in Kurland, wie in 
Petersborg, Finnland und Schweden m'cht beginnen, ohne 
vorher ein Schalchen als Reizmittel getrunken zu haben. 
Unter SchLlchen verfteht man ein Glas Schnaps, welcher 
sich in der feinern Gesellschaft zum Liqueur verfeinert. Fleisch 
wird von den Ruffen autzer der Faftenzeit viel gegeffen, und 
grotze Heerden Ochsen kommen wbchentlich aus der Ukraine



nach der Residenz. Das Weitzbrod ist fthr gut, und wird 
vom Volke unglaublich hertz verschluckt. So eigenthllmlich 
und zweideutig auch der Anstrich ist, welchen die russische 
Reinlichkeit hat, so wurde der gemeine Russe eS fur fthr 
unreinlich halten, wenn er nicht wdchentlich wenigstcns em 
Dampfbad nahme. MLchte man doch in Deutschland diese 
Ansicht theilen. Ieder russische Bauer hat seine Badestube, 
und besucht sie gewbhnlich Sonnabends. Der Sonnabend 
scheint im ganzen Norden der eigentliche Badetag seit uraltec 
Zeit zu sein, die Danen nennen ihn Lower-, die Schweden 
Ldrdag d. h. LLgerdag, von ldw und lbger, waschen, baden. 
Zn den russischen Stadten sind der DampfbLder unzahlige. 
Au den vielen vorhin erwckhnten kirchlichen Festtagen kommen 
die Geburts- und Namenstage der F-amilienglieder, welche 
alle sestlich begangen und von Verwandten und Hausfreun- 
den sorgfaltig beachtet werden. Unter den Spielen lieden die 
Russen das Schachspiel vorzugsweise, und es ist etwas ganz 
Gewdhnliches, vertiefte Schachspieler auf der Stratze oder 
unter den Arkaden deS Goftinnoi-Dwor sitzen zu sehen. Von 
der feierlichen Wafferweihe am 6. Januar, von dem bunten 
Gewimmel um die Schaukeln in der Osteewoche, und von 
der feierlichen Prozession, welche sich am 30. August aus der 
kasanschen Kirche nach dem Alexander Newski Kloster begiebt, 
håbe ich viel gehbrt, war aber nicht Augenzeuge, und kann
keine treue Bilder mittheilen.

Ein Lob håbe ich den Russen noch nicht ertheilt, wel-
chetz Storch ihnen giebt, datz sie namlich die perstnliche 
Sicherheit nicht leicht gefahrden, gegen die HLHern Stande grotze 
Ehrfurcht haben, und datz ein gebietendes Wort, erne Offizler- 
schleife am Hut mehr helse als die beherzteste Gegenwehr. 
Storch giebt den leidigen Grund davon aufrichtig an das 
Gefkhl der Leibeigenschaft. Viele tausend Bewohner der 
Hauvtstadt sind Leibeigene, gleich den Millionen ihrer Lands- 
lcute im weiten Reiche. Trotz aller Kbrperkraft des Russen 
scheint die Leibeigenschaft den Geist des Widerspruchs volltg 
autzzuldschen, und alle bSrgerliche Einrichtungen sorgen treu- 
«ch fi»r unbedingten Gehorsam. I^hrlich zichen grotze Scha-



ren von Mannern aus dem Znnern deL Landes ost mehre 
hundert Meilen weit nach der Hauptftadt, um als Aufwar- 
ter. Diener, Kutscher u. s. w. ihr Brod zu verdienen. Viele 
Gartenarbeiter kommen nur im Sommer zur S tadt, und 
gehen im Herbst in ihre Heimath. Andere kommen im W in
ter mit Miethschlitten, und verlassen die Nesidenz beim Schmel- 
zen des Schnee's. Manche kehren kaum alle drei Iahre zu 
Weib und Kind zuruck. Viele bleiben immer in der Stadt. 
Alle diese Leute sind Leibeigene. Haben sie aus dem Grund 
und Boden ihrer Herren nicht Brod genug? O ja, aber die 
Herrschaft bedarf ihrer daheim nicht, und zieht von ihnen in 
der Hauptftadt grosiern Gewinn. Mein petersburger Freund 
I .  hat einen Diener, welchem er monatlich 85 Rubel Lohn 
giebt, der Mensch bekommt davon nur 10, sein Herr die 
sibrigen 25. Wieviel der Herr verlangt, hangt ledkglich von 
seiner Willkkr und von dem Verdienfte des Leibeigenen ab. 
Wenn also ein Gutsbesitzer viele hundcrt Menschen als 
lebendiges Kapital von seinem Gute absendet, so ift es mdg- 
lich, dasi die meiften menig Zinsen, immer aber mehr als in 
der Heimath bringen, sind zufallig pfiffige Kbpfe darunter, 
welche in der Residenz ein Handelchen anfangen und sich zu 
bereichern wiffen, so kann ein einzkger Kopf jahrlich mehre 
tausend Nubel dem Herrn eintragen. Die Leibeigenen kbn- 
nen zwar ihre Freiheit mit ungeheuren Summen erkaufen, 
allein kein Gesetz zwkngt den Herrn zur Freilaffung, keinS 
setzt seinen Forderungen ein Ziel. Warum entlauft denn 
der Leibeigene nicht, und setzt sich dadurch in Freiheit? Da
ske haben die Gesetze gesorgt. Jahrlich mutz jeder Leibeigene 
sich vom Herrn seinen Pasi crneuern laffen, und bleibt da
durch mit ihm in unaufldslicher Verbindung. Fkr jeden 
Tag, welchen die neue Herrschaft in der Stadt den Diener 
ohne erneuerten Pasi behalt, muffen zwei Rubel Strafs be- 
zahlt werden. Durch Flucht ins Ausland zu entkommen, ist 
saft undenkbar, denn ohne Pasi wllrde er llberall an den 
Grenzen ausgefangen. Einen Pasi dahin zu erhalten ift fur 
den reisenden AuslLnder autzerordentlich schwer und fur den 
Ruffen fast unmoglich, wofern er nicht vornehmer Herr oder 
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im Gefolge eines solchen ist. Und was soMr der gemeine 
Ruffe in einem Lande anfangen, wo man nicht russisch sprrcht, 
nicht russisch ledt? Wie sollte er auf den Gedanken anS Aus- 
land kommen, da er nur dunkle Vorstellungen von einem 
Lande hat, in welchem es anders zugeht als in Ruhland. 
Voltaire sagt im erften Buche seines historischen Romans: 
„E in  altes unter ihnen (den Moskowitern) heiliges Gesetz ver- 
bot ihnen bei Todesftrafe ohne Erlaubnih ihres Patrlarchen 
ihr Land zu verlaffen, und dies Gesetz deshalb gegeben, um 
ihnen die Gelegenheit zu benehmen, ihr 2och kennen zu ler
nen, gefiel einer Nation, die in der Liefe ihrer Unwiffenhelt 
und ihres Elends allen Verkehr mit ftemden VLlkern verab- 
fcheute." Setzen w ir dazu eine natllrliche Vaterlandsliede 
aller Menschen, die liebe Gewohnheit und den Gedanken, dah 
Pater und Grohvater es nicht desser, sondern schlimmer ge- 
hadt haben, und dah es in der Hauptstadt nicht schwer halt, 
sich ein ansehnlicheS Vermdgen und ein bchagliches Leben zu 
verschaffen, wenn nur der Herr kein zu starker Blutsauger 
H ^  haben w ir die Grllnde angegeben, warum das 
Volk die Leibeigenschaft nicht fbhlt, oder sie nicht so drLckend 
findet, als sie unS erscheint. Klima und Boden fichren Ge- 
nugsamkeit und einen unvertilgbar leichten und srbhlichen 
Sinn herbei. G ift und Gegengift legte die Natur stets nahe 
heisammen. So blutarmes Lumpengesindel wie in den llbri- 
aen HauptfiLdten Europa's findet sich in Petersborg wege« 
Leichtigkeit deS Verdienstes, Wohlfeilheit der ersten Lebens- 
bedllrfniffe, Genugsamkeit der Ruffen und Strenge rhrer Po- 
lizei nicht, allein wir haben in unsern StLdten auch mcht 
eine so ungeheurr Zahl unfreier und bedauernswLrdiger Ge. 
schbpfe. Dah die Knechtschaft ein Elend sei, leidet keinen 
Zweifel, und wenn die Negierung den Adel zur Freilaffung 
seiner Leute zu bewegen sucht, wenn fie durch Militairkolonien, 
Findelhauser und andere Anstalten die Zahl der Freien jahr- 
lich vermehrt, fo verdient sie grohes Lob. Wenn aber der 
Cicerone des Herrn von Lkdemann*) llber Kammern, Zun

.) Petersborg wie eS ist. Von Wilh. v. Ludemann. DreSden ls30 . 
Ein sehr lesenSwettheS Buch, deffen rinzigrr Zehler dann besteg



und Konstitution sagt: „w ir  bcdurfen ihrer nicht; der Ruffe 
hat keine Klage gegen seine vaterliche Regierung," so ist das 
zwar wdrtlich wahr, nur fragt sich's, ob die Worte im Lone 
wahrer Zufriedenheit oder des Milleids gesprochen werden. 
Ein un/ultivirtes Volk bedarf der Volksvertretung nicht, son
dern einer vaterlich strengen Negierung. Kammern, Iu r i 
und Konstitution ware bei ihm ein Unsinn. Wie darf man, 
wo die Lekbeigenschaft Gesetzeskraft hat, an Klagen gegen die 
Regierung denten? Kaiser Nikolaus fuhrt, davon bin ich 
stberzeugt, nach besten Kraften eine wahrhaft vaterliche Ne
gierung, und Rustland schreitet unter ihm unaufhaltsam und 
mit Riesenschritten grotzen Veranderungen entgegcn. Wann 
aber Rutzland fur eine Konstitution reif und fo der Zeitpunkt 
da sein wird, nach welchem Alexander mit Sehnsucht blickte, 
— wann nicht mehr alles von den Ukasen, d. h. unwkder- 
ruflichen Befehlen des Selbstherrschers aller Reusten und sei- 
nes dirigirenden Senats abhangt, — wer will's verkiinden? 
Vorlaufig ist es gewist noch nothig, dast der Kaiser Mittel- 
punkt alles Nechts und aller Macht sei, um die Macht der 
Grosten zu brechen, das Loos der UnglScklichen zu mildern, 
um jede heilsame Veranderung nach und nach ins Leben, 
und Wahrheit und Recht auf den Lhron zu rufen. Mochte 
man hier und da rascheres Eingreifen in das Bestehende 
wunschen, so lastt sich doch nicht l^ugnen, dast groste Vorsicht 
und Weikheit dabei erforderlich ist. Iene Worte legt Herr 
von Ludemann einem russischen Patrioten in den Mund, und 
w ir verargen es ihm nicht, wenn er auch llber das im Aus- 
lande ihm bekannt gewordene statistische Tabellenwesen mit 
Verachtung spricht. Die Trauben sind fauer — sprach dcr 
Fuchs. W ir sind auch der Meinung, datz unser Staatswohl 
nicht davon abhangt, ob wir die Anzahl dcr Quadratmeilen, 
Bchynette oder Webstuhle wiffen, das Zahlen ist indeffen so 
unnLtz nicht. I n  Nustland zahlt man auch, kann's aber so

dast der Verfafser zu sehr alleS Schlechte entwcder verschweigt, 
oder ihm eine Seite abzugewinnen sucht, wo es in einem mildern 
zu vortheilhaften Lichte erscheint.
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des Kaisers, dast man vor Kurzem wieder aufhdrte, die S o l
daten im Lesen und Schreiben zu unterrichten? Wurden die 
Leute etwa schon zu klug, oder schadete es, wenn alte Soldaten 
vor Freude uber die neue Kunst alle Wande mit Kohle und 
Kreide bemalten? O Ganse Rustlands, wie waret ihr bisher 
fo glucklich! Euch wurden nicht von jedem Bauerjungen die 
Federn zum Schreiben ausgerupft! Vielleicht bleibt ihr ach! 
noch lange unangerastet von der euch so verderblichen Auf- 
klarung.

Die Bildung des Adels liest sich nicht so beschranken 
wie die des Volks, und da sich das Interesse des Staats 
und der Edelleute in der militairischen Erziehung vereinigte, 
so war man leicht zufrieden. Anders verhalt es sich mit 
den Anstalten fur wissenschaftliche Bildung. Offenbar be- 
durfen die Universttaten eines freundlicheren Zuschnitts. Die 
Zahl der Studirenden kann nur wachsen, wenn tiichtige 
Kenntniffe und unbescholtener Charaktcr mehr gelten als mi- 
litairischer Rang. Iahrlich werden einige Universitatslehrer 
abgeschickt, um die unter ihrer Direktion stehenden Schul- 
anstalten zu bestchtigen, und die Fortschritte derselben zu 
untersuchen. Nur die Noth mag solche Einrkchtung enrschul- 
digen, denn die Professoren bedurfen in den Ferien der Nuhe, 
und felten mbchte ein Jurist oder Mediciner den wahren 
Zweck seiner Inspektionsrejse zu erfullen im Stande sein. 
Welche Kenntnist und Erfahrung im padagogischen Fache 
ist erforderlich, um den kurzesten Weg und das rechte Ziel 
genau zu bezcichnen, welcher Scharfblick, um die uniformirten 
Lehrer und die Spiegelfechtereien der Schliler zu durchschauen. 
Es kann wohl mancher Schuster zugleich einer Gerberei, der 
Buchbinder einer Papiermuhle, der Arzi einem botanifchen 
Garten vorstehen, im Allgemeinen aber ist solches unzulasflg, 
und wahr bleibt das Spruchwort: Schuster bleib' bei dei- 
nem Lersten.

Au den dringend nothwendigen Reformen in Rutzland 
gehbrt ferner, dast die Diener der Gerechtigkeit durch S tu
dium und Praxis, nicht im Lager und auf Schlachtfeldern 
das blirgerliche Rechi lernen mussen; dast die bemahe absoluts



Gewalt der Generalgouverneure beschrankt werde, welche, 
wenn sie einem schlcchten Subjekt in die Hande M t ,  noth- 
wendig in grauliche Tyrannei ausarten must; datz das 
Chaos der Gefetze besser geordnet werde, und nicht jeder fur 
seinen Nachfolger alle Prozeffe aufzubewahren suche. Vor 
allen Dingen must die Besold'ung der meiften Beamten und 
Magistratspersonen erhdht werden, damit sie nicht auf Spor
teln und Spitzbiibereien gleichsam angewiesen stud. Er- 
Kahlt ist mir Folgendes, was ich gern glaube, obgleich ich 
es nicht juristisch beweisen kann. Es reift jemand nach ti
ner russischen Universitatsftadt, um daselbft in einer Rechts- 
sache wichtkge Papiere einzusehen. Dabei kommt ihm auf 
Kurze der Zeit viel an, und er bittet den, welcher die Pa
piere aushandigen kann, datz dieses innerhalb drei Tagen 
geschehen moge. „  W ir sind beide — sagt er -  Man
ner, welche die Welt kennen, und ich werde mlt 300 Ru
beln fur die Bemuhung erkenntlich sein." „Freilich, — 
wird ihm geantwortet — sehe ich, dast Sie ein Mann von 
Weltkenntm'st sind, ich bin auch nicht ganz unbekannt in 
meinem Fache, allein in drei Tagen ift's wohl nicht mbglich, 
die Akten anzuschaffen. Wollten Sie noch hundert Rubel 
zulegen, dann lietze es sich vielleicht bewEelligen." Die 
verlangte Summe von 400 Nubel wird versprochen und d»e 
Akten kommen schnell heran. — Ein Anderer kommt nach 
Petersbura, um sich eine bedeutende Stelle im Staate 
zu verschaffen. Sie ift durch eine hohe Person zu erlan- 
gcn — fur 10,000 Nubel. Der Bewerbcr »ft zum Zahlen 
bereit, macht aber zur Bcdingung, datz er die eine H str 
jetzt, die andere erft nach Antritt der Stelle zu zahlen branche. 
Das wird ihm erlaubt. Nun schneidet er 10,000 Rubel 
Papiergeld in der Mitte durch, giebt die eine Halste ab und 
sichert sich dadurch vor anderweitigem Verkauf seiner Stelle. 
Das Zerschneiden des Papiergeldes macht namlich dasselbe 
nicht ungllltig, nur must man sammtliche Stricke beisain-
men haben. _,

Wo milde Gerechtigkeit und wahre Aufklarung sich gr-
gens-Ms »„terscktzca, da stur,« das Rcich der Willkar, und



blinder Gehorsam verwandelt sich in fteie Pflichterfullung. 
Das Kind mutz unbedingten Gehorsam leisten, wenn aber 
seine Geisteskrafte sich entwickeln, dann mutz es vernunftige 
Gegenvorstellungen machen durfen. W ill man diesen Anstand 
nicht naturgemasi fordern, sondern gar unterdrucken, so tyran- 
nisirt man den werdenden Menschen und vergreist sich an 
seinem heiligsten Nechte. Zn der Regierung der Kinder wie der 
Vblker beftehl die feinste Kunst in dem xas trox »ouverner.

Schlietzlich fuhre ich noch an, was der geistvolle An- 
cillon uber Rusiland sagt in seinem Buche siber den Geist 
der Staatsverfastungen: Bei einem Volke, wo die Lcib- 
eigenschaft einheimisch ist, wo der Adel das Ritterwesen, und 
also den Rittergeist nicht gekannt hat, und wo es keinen 
dritten Stand giebt, kann die gesetzmasiige Freiheit nur sehr 
langsam gedeihen. I n  solchem Zustande der Dinge ift die 
unbeschrankte Herrschaft nothwendig; auch unter dem Aep- 
ter des menschenfreundlichsten Kaifers kann die Allgewalt 
nicht nachlaffen. Je weniger sie sich fiihlen liesie, desto mehr 
Despotksmus wsirden die Grosien und StaatSbeamten aus- 
uben, und thaten sie es nicht, fo wurde die furchtbarste 
Anarchie hcrvorbrechen. Die Unermetzlichkeit des Neiches, 
die Mannigfaltigkeit der Vdlker, der Mangel an Gemeingeist 
und an Adel der Gesinnung bei den Beamten, fuhren im
mer wieder zum Despotismus zuruck. Zn solchen Staa- 
ten sindet ein unglucklicher Kreislauf statt. Die Rohheit des 
Volks bringt darin den Despotismus hervor, und der Des
potismus vermehrt die Rohheit und den Stumpfflnn deS 
Voltes dermatzen, dasi das Volk sich mit ihm, wie mit eis 
nem rauhen, unfreundlichen Klima abfindet, ohne ein beffe- 
res zu fennen oder zu wunschen. Was zu diefer sclavifchen 
Gleichgultigkeit beitragt, ist der Umstand, dasi in solchen Staa- 
ten ausruhrische Bewegungen die Sache immer auf densel- 
ben Punkt zursick fuhren. Die Verschwbrungen st r̂zen und 
bestrafen den Despoten, aber nicht den Defpotismus. Zwek 
oder drei solcher Erfahrungen stosien dem Volke einen lei- 
denden Gehorsam ein, der alleS Schreckliche gefuhllos und 
ruhig ertrLgk.



Wenden wir uns nach diesen beilaufigen Bemerkungen 
zu den russischen GroHen, uber welche das Urtheil des Herrn 
von Ludemann eben so treffend als wahr zu sein scheinr. 
„D e r Ruffe von S tande," sagt er, „ is t religibs ohne ir- 
gend eine seste und gelauterte Moral, er ist dienstfertig, 
hbflich, hlllfreich ohne echten Sinn fur Freundschaft, wohl- 
thatig ohne wahres MitgefLhl, genustsuchtig und zerstreut, 
unbesorgt und leichtsinnig uber jede Vorstellung, zartlich fur 
seine Familie und Despot in seinem Hause, unbestandig 
in seinen Wunschen, neuerungssuchtig und dem Wechsel 
ergeben wie ein Nordamerikaner, leidenschaftlich in seinen 
Freundschaften wie ein Italiener, aber unzuverlasstger wie 
ein Franzose, frei von Rangstolz und doch nach auHerer Aus- 
zeichnung lststern, und unter allen Nationen dem Deutschen 
am entgegengesetztcsten." I n  Petersburg bestehen die hdch- 
sten Familien grosten Theils aus Hofleuten. Der alte, un- 
abhangige und reiche Adel ist in Moskau geblieben. Mos- 
kau ist in den Kopfen unzahliger Ruffen noch immer die 
wahre Hauptftadt des Reichs. Das Vorhandensein von 
zwei so machtigen Stadten scheint ein gefahrliches Ding. 
Erreicht ift der Zweck der Griindung Petersburgs, die Han- 
delsftadt an der Newa bluht, ja sie ist mehr als Handels
stadt geworden. Die Entfernung des Hofes von Petersburg 
droht die Stadt und seine Entfernung von Moskau droht 
die Monarchie zu Grunde zu richten, folglich muH der Kai- 
ser es mit beiden Stadten halten und das ist schwer.

Die hbhcrn Stande in Petersburg befieistigen sich des 
auHern Anstandes sehr, und Ehegatlen trennen stch haufig 
in aller Liebe und Freundschaft, ohne offentliches Aergernist 
zu geben. Ie  weiter nach Suden, desto ostener giebt sich 
der Mensch wie er ist, je weiter nach Norden, desto mehr 
weist er dem stttlichen Fehler ein Mantelchen umzuhangen. 
Ein bestimmtes Urtheil uber die Sittlichkeit Petersburgs zu 
fallen, H6lt deshalb sehr schwer, und fordert eine Bekannt- 
schaft, welche stch der Neisende in wenigen Wochen m'cht 
verschaffen kann. In  der Gesellschaft geht alles pLnktlich 
nach den Gesetzen des feinen Tons. Ueber Religion wird



hier bekanntlich nicht gesprochen. Wer wissenschaftliche 
Dinge zur Sprache brachte, wurde viele in Verlegenheit 
setzen, und nur den Wiederhall der eignen Skimme horen. 
Von Politik wird auch nicht geredet, theils weil man sich 
vor geheimen Aufpaffern furchtet, theils weil man an 
der Staatsverwaltung keinen Antheil nimmt und nehmen 
kann. Stoff zur Untcrhaltung geben Kunst-, Hof- und 
Stadtneuigkeiten, doch halt man sich bei allem moglichft 
auf der Oberflache. Kaffeehauser, Restaurationen, Salons 
und dergleichen politische Kannegiehereien werden von ange- 
sehenen Burgern, aber nicht von vornehmen Russen besucht. 
Diese ziehen sich in Familienzirkel, Klubbs und Assembleen 
zusammen, und das Theater ist flir sie beinahe das cinzige, 
dffentliche Vergnugen. Die Veranderungssucht der russischen 
Grosien in prachtvollen Wohnungen, kostbaren Gerathschaf- 
ten, Sammlungen aller Art, so wie ihre furchtcrliche Spiel- 
wuth erklart sich durch die schlechte Erziehung, den unermess- 
lichen Neichthum und durch die Mvglkchkeit, sich nach erlit- 
tenem Verlust durch einige Leibeigene schnell zu crholen. So 
lange der russische Adel nicht auf dem muhsamen Wege der 
Bildung sich ein ehrenvolles und doch glanzendes Leben zu 
verschaffen sucht, wird er in die Aufhebung der Leibeigenschaft 
ungern willigen. Die Zahl der Dienerschaft eines russi
schen Grofien grenzt ans Unglaubliche. Storch, ein glaub- 
hafter Zeuge und groster Kenner Rutzlands, erzLhlt in seinem 
Gemalde von S t. Petersburg, Graf Nasumowski håbe in 
der Residenz bestandig neun hundert sieben und zwanzig Men- 
schen zu seiner Bedienung um sich gehabt, Graf Stroganow 
dagegen nur sechs hundert. Genannter Graf Nasumowski 
hielt immer offene Tafel, an welcher sich nach einmaliger 
Empfehlung jedermann, wenn es ihm beliebte, einfinden 
konnte. unter solchen Gasten war einst ein fremder Offi- 
zier. Der Graf traf ihn auch in seiner Bibliothek, und 
lernte ihn hier beilaufig als einen kenntnitzrekchen Mann 
schLtzen, fragte aber nie nach seinen Umstanden, und der 
Offizier scheute sich seinen Wunsch wegen Anftellung vor- 
zutragen. Pldtzlich fthltc der Offizier an der Tafel, nach-



dem er sich lange Aeit regel,nLHig daselbst eingefunden halte. 
Der Graf vermisite ihn, aber weder er noch seine 827 Die
ner wusiten Namen und Wohnung des Mannes. Man gab 
sich alle ersinnliche Muhe, ihn aufzufinden, und traf ihn nahe 
bei der Residen; auf einem Luftschloffe im Begriff abzurc,- 
scn Er kehrte inS Haus zuruck, und erhielt nach kurzer 
Unterredung mit dem Grafen eine ansehnliche Stelle in der

^ ""u n te r solchen Verhaltniffen kann wohl in dem Leben 
der Grosien das bescheidene Pflanzchen des HLuslichen S in- 
nes und Glucks nicht tiefe Wurzel schlagen. Der vornehme 
Herr kommt vor allen Gesellschaften nicht zu sich selbft, d,e 
Einsamkeit lasit ihn die innerliche Seere fuhlen, und trelbt 
ihn wieder zu seinen Genoffen, welchen der Besuch aus dem- 
selben Grunde auch herzlich willkommen ,ft. Wert entfernt von 
echter Freundschaft HLrt dies Zusammenleben auf s o ^  
Glucksgdttin ihr Angesicht wendet. Das stllle Gluck filcht 
aern die laute Stadt, wieviel mehr wird's flrehen, wenn daS 
schbne Geschlecht der hdhern Stande die S tllle , Emfachhett, 
Matigkeit und Wirthschaftlichkeit nicht l.ebt, nrcht kennt. 
Die ^amwuth der jungen Damen ist grenzenlos, und zer- 
L  BMH-« d°- S«-- N« °-rg°u°-.
ungeheure Summen, ihre Putzsucht halt kem Masi, und d,e 
Sckminke, diese letzte Oelung der fterbenden ^chonhert, rft 
in RuHland beim Edelfraulein wie beim Bauermadchen an 
der Tagesordnung. Die Wbrter r o t h ,  schdn und Farbe 
sind in der russischen Sprache gleichbedeutend. Kaumlst 
die Schbne einige Iahre verheirathet, jo w.rd aus der Z.e - 
liese ein Waschlappen, die ganze Figur schlottert nach- 
lassig einher, bie Kleider hangen nur am Lelbe, un eme 
liebenswSrdige Matrone ist felten wie em wecher Råbe. 
Wieviel der Haushalt jahrlich kofte, ift der Frau gerrngst 
Sorge. Weibliche Handarbeiten sind nicht belrebt, aber auf
dem Klavier wird viel geklimpert, im ^ '^ M n  und M 
viel aevfuscht. Um die Kuche kummert sich dre Frau sehr 
wenig, und ihren Kdchen wird Gemuse, Fleisch, Gefiuge, 
Fische zur -estimmten Aeit ins Haus gebracht. D,e H



frau als Person und als Wort ift daher im Nussischen vdl- 
lig unbekannt. Dasi hier nur von Nusfinnen die Nede sei, 
und die ehrenwcrthen Frauen der Auslander nicht in dies 
Sundenregister gehbren, versteht sich von selbft.

Mcistens sollen die Auslander in Petersborg, so viel 
die Umstcknde eS gestatten, ganz so leben wie in der Hei- 
malh. M it fremden Nationen bin ich dort weni'ger in Be- 
ruhrung gekommen, und rede deshalb nur noch von unsern 
deutschen Landsleuten, deren Anzahl sehr betrachtlich ist. Der 
Deutsche spricht die russische Sprache gelaufiger als die ubrigen 
Fremden, leistet zugleich auf seine nationalen Eigenthumlich- 
keiten so leicht Verzicht, und schmiegt sich allen Sitten und 
Gebrauchen der neuen Heimath so traulich an, dasi er durch 
die engsten Verbindungen, selbst durch Heirathen mit den 
Nuffen am leichtesten verschmilzt. Der Mangel an National- 
charakter geht so weit, dasi man in allen Standen Einzelne 
trifft, welche nur Nussisch reden, obgleich ihre Eltern geborne 
Deutsche maren. Es betrubte mich sehr, als ich einer solchen 
Deutschrussin durch einen Dollmetscher etwas von dem Ge- 
burtsorte ihrer Eltern und ihren noch lebenden AngehLrigen 
in Deutschland erzahlen musite. Aehnliche Erfahrungen giebt's 
jedoch leider in Menge, und gewisi bei keincm Volke so viel 
als bei dem deutschen. Aus Paris kehren genug Deutsche 
zuruck, welche dort alles Deutsche verlernt haben. Nach 
Versicherung dieser Narren reichten zwei Zahre hin, sie nar- 
risch zu machen und ihre Muttersprache vergeffen zu lasten, 
obgleich eS in Paris ganze Stratzen giebt, wo fast aus- 
schlietzlich Deutsch geredet wird. Zn der Stadt am Gensers 
see, welche ein Mekka geworden frir presthafte Standesperso- 
nen, wenn sie gute Trauben und feines Franzdsisch einneh- 
men wollen, in der Stadt, welche 1479 die Maikafer feier- 
lich vor Gericht laden und in den Bann thun liesi, — in 
dem feinen StMchen Lausanne gl'ng ich eines Abends mit 
Freund S t. zu Tische, wo wir nur noch einen Reisenden 
vorfanden. W ir redeten ihn natllrtich in der Landesfprache 
an, sprachen unter einander immer Deutsch, mit dem 
fremden Herrn aber fvrtwahrend Franzdsisch, so schwers



M ig  dieseS auch unserer Zunge abging, und erfuhren nach- 
her aus dem Fremdenbuche, daH der franzdsische Hrrr ein -
6ou8eiI1er cis Hnlle sei. . .

Abgesehen davon, daH die Deutschen rn NuHland vor-
jugsw-is- «u den ang.sehensten Stellen im Staats- und 
Lriegsdienste zugelaffen werden, »eichn-n s,e stch besonders 
ais Handwerker und Fabrikanten aus, und chre ^uge > 
Petcrsburg war biShcr elne sehr gunstige. Die russisch 
Arbeiten stchen den deutschen bedeutend nach, aber gesetzt 
auch, sie kam-n ihnen an inncrm W-rthc und autzercr gc- 
falliaer Schdnheit gleich, so > s t  das Borurth-il dem Deut- 
ch-n -inmal so gstnstig, und di- « ,a n d °re i d.r »°rn°hm-n 

Muffen so start, datz s-tbst di- groffte W°hlf->lh°.t der rus. 
stsch-n Waaren wenigstens die »ornehmen Kaufer gewitz mcht
anlockt. Der deutsche Meiste« ordnet an, schneidet ju ,
Lbcrlsttzt seinen grotzen Theils rusfischen Gesellen die Han - 
arbei? Er spekulirt sorgfaltig, wie -k dem G-schmack und der 
N-uerungssucht der Grotzen st-ts neue Nahrung .°,che. E 
macht Reisen nach Deutschland, Nicht um das Land s- ner 
Jugendtraume mit den lieden alten Lrinn-rung-n noch -m- 
ma, ,u b-grlitz-n, —  s° ctwaS klimmert ,hn autzerordentlich 
wenia -  sonde-n um neue E-findung-n sich anju-ignen, 
und si- w° mdglich noch vollkonunener alS ,n Deutschland 
inS "eden »u rusen, denn es wird ihm der reiche Aufwan 
r-ich b-jahit. Er reist nach Italien und Frankrcich, um
mancherlei Handelsartikel aus der -rst.n 
de- Zwischenhandler nicht »u b-du-f-n, und 
Procent daran zu oerdicnen. Er erhalt die »ruest -
artikel aus Berlin, Wien, Paris und London, ""tz  si- °st 
uur menig vcrstndcrn, sie glcichsam aus dem eu s ) 
FranMchen ins Russisch- ubersctzcn, um si- ^ - r  n-u- 
Gestalt dem G-schmack- s-iner Kaufer oorzasiihr . '
sckasit sich die Gewandtheit in der franjosischen Sp ch / 
um in seinem Laden mit j-dcm Auslander s-rtig 
und des Russtschen ist er autzerdem schon kundig. A f 
Weise -rmirb-er leich. -in bettSchtsich.- V«mbg-n, 
tert mit jedem Jah'- siinc UnternehMiinzen, und suyrl



angenehmes, nicht felten verschwenderisches Leben. Im  W in
ter halten die deutschen Handwerker Gesellschaften, Klubbs, 
und B<ille in Salen, welche so autzerordentlich grotzartig 
mit Saulen und Malere! geschmuckt sind, datz man hier die 
seinften Zirkel, nur nicht Handwerker erwarten mbchte. I n  
ihrem Sommerklubb fand ich viele Zeitungen und periodische 
Schriften, Kegel- und Schachspiel, einen grotzen Garten, 
und ekne ganz angenehme Gesellschaft kenntnitzreicher Burger, 
so datz ich auf einige Stunden mitten in Deutschland zu sekn 
glaubte. Das gcnugt den Leuten nicht. Sie wollen den 
Sommer noch mehr genietzen, und das Landleben soll auch 
frir sie der Honig sein, worin sie die Pille des Stadtlebens 
verschlucken. Kbnnen sie auf dem Lande nicht in Palasten 
wohnen, so wohnen sie doch in Hutten. Die Familie zieht 
auf ein benachbartes D orf, und wenn der Vater nicht im
mer dort sein kann, so kommt er mehrmals in der Woche, 
am Sonnabend und Sonntag gewitz hinaus. Kollemage 
und die drei Dorfschaften Pargala an der Stratze nach W i- 
borg sind solche russisch-deutsche Sommersitze. I n  Kolle
mage ist die Luft rein und erfrischend, aber ein Landleben 
ohne Bltithen und Obstbckume ware fLr mich ein sehr fades. 
Die wenigen Obstbaume in Peterhof waren von Naupen 
entblattert und die letzten, welch>e ich in Rutzland sah. Aus 
den sudlichen Gegenden deS Reichs kommen Aprikosen, Pfir- 
siche, Kirschen und andere Fruchte von vorzuglicher Schbn- 
heit aber ohne Geschmack nach Petersburg. Die deutschen 
Zwetschen kommen auch in Treibhausern nicht fort. Apfel- 
sinen und Zitronen kommen zu Schiffe aus Italien, Aepfel 
aus Stettin, Rostock und Lubeck. Die Bauern in Kolle- 
mLge ziehen Erdbeeren und Gemuse fur die Stadt. Wer 
ihre Faulheit tadelt, kennt nicht die Knechtschaft mit ihren 
Wirkungen. Ieder Bauer dieses Dorfs zahlt seiner Herr- 
schaft eine jahrliche Abgabe von 200 Rubel. I n  den be- 
nachbarten Dorfern muffen sie eben so viel zahlen, und au- 
tzerdem viele Dienste leisten. Einer von diesen Bauern wurde 
gefragt, warum er sich zum Effen eines so schlechten Topfes 
und Lbffels bediene, da er doch bessere Gerathschaften billig in



der Stadt kaufen konne. Er antwortete, wenn der Gutsherr 
sahe, dah der Bauer mehr Aufwand mache, sv fordere er 
immer mehr Abgaben. Weshalb also die LeuLe in Schmutz 
und Faulheit stecken blciben, ist klar genug. SvkrateS 
nannte zwar die Faulheit eine Schwefter der Freiheit, und 
das Beispiel der alten Deutsche« zeugt fur diese Behaup- 
tung, allein die Faulheit ist eben so sthc eine leibliche Toch- 
ter der Knechtschast. 2n KollemLge soll sogar ein Bauer — 
o grohes Munder! — zkemlich lesen kdnnen. Anmuthkgee 
als KollemSge liegen die DLrfer Pargala an und zwischen 
HLgeln versteckt. Die freundlichen Parkanlagen mit Aus- 
stchten nach Petersburg, Hdhen und Tiefen, Schaukeln, 
Schleudern und Rutschbahnen sind das Werk des Grafen 
Schuwalow. Dieser unermudete Wohlthater seiner Unter- 
aebenen war im Frbhling geftorben. Sein Grab m»t fn- 
schen Blumen bekrLnzt und von theilnehmenden Seelen be- 
sucht, zeigte an, dah es den Staub eines Gerechten berge. 
Nahe beim Grabe laht die GrLfin eine Kirche bauen. Wenn 
man in diesen und andern Ddrfern um Petersburg so mele 
StLdter sieht, so glaubt man ganz Petersburg ser zum 
Thore hinaus gegangen, und wundert sich beim Emtrttt in 
die Stadt, die vorige Menschenmenge wieder zu finden.

Unter den deutschen Landbewohnern lernte ich ein jun
ges Frauenzimmer kennen, deren Lebenslauf ich in der KSrze 
mittbeile Sie war in Aftrachan am kaspischen Meere ge- 
boren, und spLter mit ihrem Vater S  nach Zrkuzk in S i
birien gezogen. Auf Koften der wurtemberglschen Krone 
machte Herr M . eine Reise in die Bergwerke S.b.nens, 
entledigte sich seiner Auftrage und Verpfllchtungen gegen 
Wurtemberg und trat in rufstsche Dienste. Dlescr M . 
kam auf feinen Reisen nach 2rkuzk, und besuchte unsern 
dort ansassigen S ., welcher zufallig an dem Tage Kmdtaufe 
bielt, und den Landsmann M . zu Gevatter bat. Aufi 
ibm sollte des TLuflings damals elfjahrige Schwefter Pe-
trowna, Pathe werden. Dkese selbft noch Kind, kam nicht
cher als bei der Taufhandlung zum Vorschein. Nach dcrsel- 
ben faat M. zu S.: „Sie hatten mir die Tochter lreber



zur Frau geben kdnnen, als datz sie da mit mir Pathe 
geworden i f t . "  — „D ie  kdnnen Sie noch immer bekom
m en," antwortet S . scherzend. M . macht daraus Ernst, 
verlobt sich noch an demselben Tage mit dem elfjahrigen 
Kinde, und reist zu seinen Geschaften ab. Nach einem hal
ben Zahre kehrt er zuruck und halt Hochzeit. Der Mann 
war damals funfzig, die Frau elf und ein halbeS Zahr alt, 
sie lebten in zwolfjahriger Ehe und wurden mit sechs Kin
dern gesegnet. Anfangs wohnten sie in Zrkuzk, spater in 
Zekatharinburg, wo das Oberbergamt uber die Bergwerke 
Sibiriens ist. Vor zwei Zahren starb nun der Mann, vor 
ihm vier seiner Kinder, und das Llteste der gegenwartig 
sechs und zwanzigjahrigen Wittwe ist ein noch lebender Knabe 
von elf Zahren. Ih r  Eheherr war kindisch in sie verliebt 
und pries sie in Petersborg als die grotzte Schbnheit S ib i
riens, aber sie ift gelb wie eine Tatarin und nichts weniger 
als schon. Da ihr die Zugend gefehlt hat, so holt sie die- 
selbe als Wittwe nach. Iugend und Alter sind auf eine 
merkwurdi'ge Art in ihrem Wesen vereknt, nicht wie es ftkn 
soll, der Iugend frische Kraft von des Alters Weisheit ge- 
mildert, sondern des Alters matte Schwache mit der Zu
gend Unmundigkeit gepaart — ein trubseliger Anblick. Durch 
Zekatharinburg kamen, so erzahlte sie m ir, wbchentlich im 
Sommer und Winter grotze Transporte von Verbannten. 
Vom Grade der Schuld hangt die Entfernung der Ungluck- 
lichen ab. Manche kommen nach Jrkuzk, 859 deutsche Mei- 
len von Petersborg; andere arbeiten in den fchauerlichen 
Tiefen der Silberbergwerke von Nertschinsk an den Gren
zen der Mongole!; noch andere kommen nach OchoHk, wel- 
ches in der Nahe von Kamtschatka fast noch einmal so weit 
cntfernt ift als Zrkuzk. Das Entlaufen der Gefangenen 
ift nicht gut mbglich, und sangt man sie auf, so wird die 
Strafe HLrter. Uebrigens mutz man auch bei Sibirien den 
Suden vom Norden wohl unterscheiden, denn im sudlichen 
Sibirien wLchst Getreide, Kartoffeln, Blumenkohl und Ge- 
m̂ se aller Art recht gut, das Korn sogar wild. Jrkuzk 
liegt wohl eben so slldlich wie Berlin, aber wegen der



Geblrge und des nahen Baikalsee's ist es dort kalt, der 
eigentliche Sommer dauert nur vier Wochen, im August 
fallt ost schon Schnee und man tragt bestandig Pelze. In  
Irkuzk stnd auster einem russtschen Erzbischof auch prote- 
stantisch-deutsche und katholische Geistlichc. Den Verbannten 
wird bei ihrer Ankunft ein grauer Kittel, ein holzernes Haus- 
chen und etwas Acker angewiesen. Dicsen bebaucn sie, spm- 
nen und weben wahrend des langen Winters, und verfer- 
tiaen mit vieler Mtihe und Kunst mancherlei Sachen, um 
sick dadurch zu ernahren. Unter den Verbannten stnd mele 
ehemals Vornehme, denen solches Schicksal an ihrer Wiege 
nicht gesungen wurde. Geld kdnnen sie nicht mitbringen, 
weil es ihnen unterwegs von den Mitgefangenen geftohlen 
wird. Die Unglucklichcn heiralhen dort einander, d-nn S i-  
dirienstrafe ist biirgerlicher Tod, loft die fruher bestandene 
Ebe auf, und nur der strafbare Thcil wird wrggeschickt, der 
ander- must »uruck bleibm, Frsth-r wurden den V-rbannt-» 
die Rasen aufgcschlitzt, und drei Stempel m,t Pulver auf 
S tirn  und Mangen gebrannt. Noch j-tzt st-ht man val- 
alte Leute so gebrandmarkt einher gehen. Alexander schaffte 
diese Barbare! ab. Kaiser Nikolaus schrankte die S.b.ncn- 
strafe ein, und ein ganz neuer Ukas enthalt sogar die Mog- 
lickkeit der RLlckkehr nach langem Wohlverhalten, nebft der 
Beftimmung, daH Greise uber sechzig Zahre nicht mehr nach
Sibirien wandern sollen.



Der Reisende in Petersburg und
Kronstadt.

'Dchauen w ir noch einmal auf die Kaiserstadt an der Ne- 
wa, und durchfliegen mit schnellem Blick diese Stratzen, Kais, 
Brucken, Platze und Garten, diese goldenen Palaste, Feen- 
inseln und Lustschldsser mit ihren glanzenden Festen, diese 
Tempel mit den Sangerchdren, hochgewolbten Kuppeln und 
vergoldeten Thurmen, diese Niesenbauten aller A rt, dkese 
Gemalde, Gemmen und SchaHe Italiens, diese wunderbaren 
Erzeugniffe Sibiriens, dieses frohliche Volk mit seknen S it 
ren und Gebrauchen, dieses bunte Gemisch von den Natio
nen der Erde, kurz diese Vereinigung deS ganzen Morgen - 
und Abendlandes — dann gestehen w ir, dast Petersborg, 
wenn das Auge allein entscheidet, gewitz die erste Stadt der 
Welt genannt zu werden verdient. Was wurde Schldzer 
sagen, wenn er Petersborg jetzt sahe? Vor sechzig Zahren 
schrieb er in den Fragmenten uber sein Lffentliches und 
Privatleben: „Rutzland ist eine grotze Welt und S t. Pc- 
tersburg eine kleine Welt im Auszuge. Heil jedem jungen 
Menschen, der als gelehrter Neisender seine Lehrjahre in die- 
ser grotzen und kleinen Welt anfangt! Ich kam und sah 
und staunte, und ich kam doch nicht vom Dorfe her! Hatte 
mich mein Schicksal vorher nach Konstantinopel, Aleppo 
oder Peking geschleudert; ich wurde da vielleicht mehr mkr
Neucs, und auf den ersten Anblick Befremdendes gefunden 
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haben; aber nicht daS Auffallende in der Mannichfaltigkeit, 
das Lehrreiche, das Geisterweiternde, wie in Petersborg, 
Vieles, was anderswo schbn aber klem ist, ist hier prLchtig 
und groff. VieleS, was anderswo groff ist, ist hier koloffa- 
lisch, gigantisch. Asiatischer Luxus bis zur Verschwendung, 
mit feinem europaischem Geschmacke gepaart. Dem s6- 
mirsri wird hier kein Stoiker treu bleiben kdnnen; dafllr, 
wenn er sich hier ausgewundert hat, wird er anderSwo sich 
Lider desto weniger wundern durfen. Wenn auch ein Mei- 
ster das Gemalde dkeser Stadt beschriebe, so wkrde er doch 
manche seiner Beschreibungen mit der Einladung schlieffen 
muffen: Komm selbst und sieh' und hbr' und fuhle!"

Unter den mir bekannten Stadten kann Berlin mit Pe
tersborg am mcisten verglichen werden. Berlins Straffen, 
Platze, Prachtgebaude und PalLste findet man in Petersborg 
in bedeutend vergrbtzertern Matzstabe wieder. Der erste 
Eindruck beider Stadte auf den Reisenden wird durch die 
vorangegangenen Wusten noch erhbht. Wer von Hamburg 
kommt, findet beide von Soldaten Liberfullt, ubrigens aber 
die Straffen todt und menschenleer. W ir lustwandeln in 
den Straffen der Residenz, da ist wenig oder nichts, waS 
das Auge beleidigte, hier hat alles seine gute Seite nach 
auffen gekehrt auf hbhern Befehl, und das HLHliche verbor
gen nach polizeilicher Verordnung. Hier geht alles nach dem 
Lineal, aber man ermudet, ehe man das Ende der unabseh- 
baren Straffe erreicht, und der Wind fegt kalt durch die 
katten Steinklumpen. Hier fallt uns ein Palaft in die Au
gen, welcher offenbar groffe Summen gekostet hat, auch fest 
und gut erhalten ist, aber nicht bewohnt wird, weil er zu 
altmodisch aussieht, oder weil seine Wande an Unerfreuliches 
erinnern. Dort steht ein Prachtgebaude, eben fertig gewor- 
den, kbstlich und herrlich von auffen, prachtvoll im Znnem 
und doch dde, denn in den Herzen seiner Bewohner ist eS 
ode geworden, Mann und Weib leben getrennt von einan- 
der. Die reinlichen Straffen, die angestrichenen Hausse und 
die vielen PalLste gefallen auf den erften Blick, aber un- 
merklich erzeugen fie ein heimliches Berlangen entfernt zu



feitt von der Pracht und den glatten Worten, und eS wLchst 
die Sehnsucht nach der trauten Heimath, wo die Menschen 
und ihre Herzen nicht so weit von einander wohnen, wo die 
nicht so karge Natur in jedem Fkiihling und Herbst Schahe 
spendet, wie kein Kasser und kein Kbnig es vermag. Die 
Pracht der Gotteshauser und die tagliche Volkerwanderung, 
welche man in Petersborg mit Verwunderung sieht, sucht 
man in Berlin vergebens. Datz hier dagegen Oper und 
Schauspiel vortrefflicher sind als dort, w ill ich nicht als be- 
sondern Vorzug nennen. Berlin hat unschatzbare VorzLge 
vor der glanzenderen nordischen Schwester durch die freieste 
FLrderung aller Wiffenschaften und Kunste, durch die vor- 
trefflichsten Schulen, durch eine bluhende Universitat, durch 
lebendige Negsamkeit und Gewerbsthatigkeit eines f re ieren 
Volkes, endlich durch eine Stadtordnung, welche den Geist 
der hdchften Gerechtkgkeit, Huld und Milde athmet. Gleich 
ausgezeichnet aber sind beide Stadte dadurch, dasi in ihnen 
Monarchen wohnen, welche durch unablassiges Strebcn ihre 
Volker zu beglucken, nicht nur die herzlkchfte Liebe ihrer 
Unterthanen, sondern auch die dankbarste Verehrung der 
M it-  und Nachwelt mit vollem Nechte verdienen.

Bist Du nun entschloffen, geliebter Leser, die Kaiser- 
stadt an der Newa zu besuchen, es reuet Dich nie, denn deS 
Sehenswerthen, Einzigen und Wunderbaren giebt's hier gar 
viel. Schon manches håbe ich getadelt, doch das schrecke 
Dich nicht ab, sondern bereite Dich vor. Verschweigen 
konnte ich es nicht, gerade weil es aus Furcht oder Ver- 
blendung nur zu ost verschwiegen wird. Merke D ir noch 
Einiges. Bucher, Karten, Plane mutzt Du mitbringen, 
benn dort sind sie schwieriger zu bekommen als im Auslande. 
Ie  neuer desto besser, weil dort in kurzer Zeit sich viel ver- 
andert. Es ist sogar interessant, einen Plan von 1810 und 
1830 zu vergleichen. Das beste Gasthaus ift das Haus eis 
ncs Freundes, und dieser der beste Fremdenfuhrer. Fehlt 
D ir solcher, dann fehlt D ir sehr viel, und fast mbchte ich 
dann rathen, die Neise zu unterlaffen. Ich håbe die Stadt 
mit und vhne solchen Fuhrer gesehcn, im Gafthaufe und bei
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cinem Freunde gewohnt, und kenne den Unterschied wohl. 
Gaftfreundschaft ift im Norden natllrliches BedllrfniH, des- 
halb ein Gemeingut aller Stande. Aus eben diesem Grunde 
ist es auch mit den GasthLusern der Nesidenz nicht weit her. 
Sie sind allzumal schlecht, und stehen mit dem ubrigen 
Glanze in einem unangenehmen Misiverhaltnisi. Die Lusiere 
SchLnheit eines Hauses macht den Aufenthalt darin noch 
nicht angenehm. In  Rucksicht auf Einrichtung, Bedienung 
und sonftige Bequemlkchkeiten wurden die crsten Gasthauser 
PeterSburgs in Frankfurt a. M . zu denen des dritten Nan- 
geS gehdren, auch w ill ich lieder im unbedeutendsten Schwei- 
»erdorfe logiren, als im ersten Hotel der nordischen Residen
sen. M it meinen Neisegefahrten bewohnte ich im Hotel Lon
don ein Aimmer der dritten Etage, fur welches man sich 
wdchcntlich 35 Rubel B ., beinahe zehn Thaler, zahlen lietz. 
Das Haus liegt zwar an der Newskischen Perspektive und 
hat die Aussicht nach der Admiralitat und dem Mnterpalast, 
aber in unserm Zimmer waren Fusiboden, Wande, Meubeln 
und Betten HLchft unsauber. Znnerhalb einer ganzen Woche 
sind unsre Betten kaum einmal gemacht. Solche Kleinigkei- 
ten desorgt sich in Petersborg der Reisende selbst. Das Stie- 
felvutzen und Servicen des Kaffee war die einzige Bedienung. 
Rathsam mdchte es sein, die Stiefel selbst zu putzen, dea 
Kaffee in einem Konditorladen zu trinken, und fur unvorher- 
gcsehcne Falle etwas Proviant im Zimmer zu halten. Unter 
der Dienerschaft redete ein einziges Madchen Deutsch, und 
dieser Posten wurde in zwei Wochen von drei verschiedenen 
Personen bekleidet. Wer auHer dem Nussischen noch Deutsch 
oder Franzdsisch versteht, braucht in PetcrSburg nicht Mar- 
keur zu sein. Der Wirth mutz, dem Hause nach zu urthei- 
len, wohl ein Nuffe sein, wir haben ihn nie gesehen, und 
als ich ihn spiger meines Paffes wegen sprechen wollte, 
schlug mir der Markeur mein Verlangen hartnackig ab. 
Oeffnete man die HauSthur, so stieff man auf die Lager
statte des Dwornik, welcher eine Art Thurhuter vorstellte, 
und Schweizer genannt wurde. Gut, datz nicht alle Schwei
zer so baschkirenartkg auSsehen, sonst ginge kein Mensch nach



der Schweiz. Auf unserer Nechnung standen dieselben Sa- 
chen unter demselben Datum mehrmals angeschrieben, und 
man lietz stch berektwillig Abzuge machen. Wer nach RuH- 
land geht, mutz sich an die unverschamteften Lugen und 
Prellereien gewbhnen. Keinem Russen darf man vollen 
Glauben schenken, und bei Geldzahlungen mutz man jedes- 
mal sorgfaltig akkordiren. Im  Lugen haben sie eine furcht- 
bare Fertigkeit, und sehen dabei so ernst aus, als wenn sie 
die ausgemachteste unumstdsilichfte Wahrheit behaupteten. 
An unserm Gafthause war nachst Aussicht und Lage im 
Mittelpunkte der Stadt die Restauration daS Beste, doch 
auch hier sollte es ohne VerdruH nicht abgehen. W ir hatten 
sie haufig besucht und wollten am Abend vor unserer Tren- 
nung hier beisammen sein. Ich trete ein, gehe durch mehre 
Zimmer, die Freunde sind noch nicht da. Der Markeur 
bringt mir den Speisezeddel, und ich suche ihm durch Zeichen 
anzudeuten, datz ich die Meinkgen erwarte. Nun setze ich 
mich in eine Ecke, die Zeit wahrt mir lang, ich laste mir 
Effen bringen, warte, esse, bezahle und w ill eben gehen, als 
ich die Langersehnten in einem Nebenzimmer bemerke. Sie 
hatten einen gebildeten Russen bei sich, hatten sich durch ihn 
nach mir erkundigt, ein und derselbe Markeur hatte unS 
fruher und so eben bedient, hatte uns taglich beisammen 
gesehen, war meinethalben gefragt worden, und lietz unS 
Loch getrennt von einander speisen. Von diesem Gasthause 
mag man auf die ubrigen schlietzen. Das Hotel des 
Herrn Demuth soll etwas beffer sein, hat aber keine so 
gunstige Lage.

Eine Privatwohnung auf einige Wochen zu miethen 
HLlt in Petersborg schwerer als in andern grotzen Stadten. 
Um Zeit zu ersparen, musi man im Mittelpunkte der Stadt 
wvhnen, wo solche Zimmer felten sind. Als w ir eines Tages 
elnem Aushangeschilde folgten, geriethen w ir in die Mbrder- 
grube eines Schneiders, welche eben so theuer als schmutzig 
war als die in Stadt London. Gute Kaffeehauser sind in 
PeterSburg nicht vorhanden, wohl aber viele russische Restau
rationen, in denen man ziemlich gut speist. Die Unbequem-



lichkeiten dek Newawaffers vermindert der Fremde dydurch, 
datz er wenig trinkt und das Menige mit Wein yder Rum 
vermifcht. Wer tangere Zeit bleiben w ill und nicht bestan
dig einen Dollmetscher bei sich haben kann, lerne die noth- 
wendigften russischen Wdrter und RedenSarten, doch weil 
dies sehr schwer halt, so kaufe man sich lieder einen ge- 
druckten Dollmetscher. Datz man seine Zeit gehorig ein« 
thcilen und sich haufige Ruhetage vergbnnen muffe, um daS 
Gesehene still geordnet im Gedachtnist zu bewahren, weist 
jeder Neisende, und wutzte er es nicht, so wird er es bald 
erfahren.

Dast man aber vierzehn Tage vor der Abreise ins Aus- 
land mit der Besorgung des Passes anfangen muffe, mbchte 
nicht jedem bekannt sein, und ich theile deshalb meine Er- 
fahrungcn mit. Nach der Ankunft wurde mein Past zum 
Nasseradel (Stadttheiloffizier) gebracht, mit deffen Unterschrift 
versehen, und dem Pastbureau fur Auslander sibergeben, 
wogegen ich eine auf ein Iah r gultkge Aufenthaltskarte be- 
kam. Diese ift in russischer, deutscher, englischer und fran- 
zbsischer Sprache abgefastt, und kostet zehn Nubel. Um einen 
neuen Past zur Abreise zu erhalten, must man Namen, Stand, 
Vaterland und Logis dreimal in die Petersburger Zeitung 
sctzen laffen. S tatt deffen kann auch ein Burger sur den 
Abreisenden gut sagen. Diesen Weg hielt ich fur den leich- 
tern, und erfuhr leider zu spat, dast er der bei weitem schwie- 
rigere sei. Wenn ein Burger gut sagt, so must er sich auf 
sunfzig Iahre verbindlich machen, die vom Abreisenden ktwa 
zuruck gelaffenen Schulden zu bezahlen, das Gutsagen must 
schriftlich geschehen, der Burge must ein steinernes — kein 
holzernes! — Haus besitzen und nachweisen, dast dieses 
Haus schuldenfrei ist. Kurz, die Sache ist so weitlauftig, 
datz nicht leicht ein Freund fllr den andern Burgschqft lei- 
stet. Der Weg durch die Zeitung ist anderthalb Wochen 
lang, weil die Namen der Abreisenden nur Dienftags und 
Freitags bekannt gemacht werden. Fur die dreimalige Be- 
kanntmachung zahlt man zwei Rubel, und erhalt dafur in 
der Zeitungsexpedition die drei Blotter in doppelteo Aus-



gaben, nSmlich in rufsischer und deutscher Sprache. Nun 
latzt man sich vom Hauswirth cknen Schein daruber auS- 
stellen, datz sich bei ihm in Folge der gemachten Anzeigen 
kein Gl<iubiger gemeldet håbe. Um diesen Schein zu erhal« 
ten, wandte ich mich an den vorhin geruhmten Markeur in 
Stadr London, er aber erklLrte mir, datz der Wirth sich nicht 
sprechen laffe, den Schein nicht ausftelle, und datz er, der 
Markeur, es auch nicht thue, um sich kernen Verantwortlich* 
keiten auszusetzen. Wedcr sanfte noch harte Worte ftuchre- 
ten, und ich mutzte mich geduldigen, bis nach einer Stunde 
der Hausknecht kam, welcher dann beim Quartierlieutenant 
die verlangte Erklarung mundlich abgab. Die rkcksichtlich 
der nicht gemachten Schulden ausgeftellte Q.uittung mutz 
jetzt vom Major des Stadttheils unterschrieben werden. 
Wohlversehen mit Auftnthaltskarte, dreifacher Zeitung und 
Bescheinigung von Lieurenant und Major begiebt man sich 
nun zum Patzbureau fur Auslander, und nimmt einen 
Stempelbogen fur zwei Nubel mit. Auf diesen Stempel
bogen soll wohl der Patz geschrieben werden? Nein, so weit 
sind wir noch nicht. Der Reisende fchreibt im Bureau unten 
auf den Bogen seinen Namen, und l§tzl uber demselben eine 
Bittschrift ( ! ! ! )  an den Gouverneur von S t. Petersborg 
anfertigen, damit dieser sur den Unterzeichneten die Ausftel- 
lung eineS PaffeS ins Ausland erlaube. Am folgenden Tage 
geht man wieder zum Btireau, die Bittschrift ift geschrieben, 
eine bejahende Antwort gnadigft ertheilt, und — Freude uber 
Freude! — man zahlt noch funf Nubel und der Patz wird 
ausgefertigt. Doch halt, wir sind noch nicht am Ende. Der 
Patz mutz, wenn man zu Schiffe abgeht, im Zollamte nahe 
bei der Borse unterschrieben werden, und nun erft kann man 
von Petersburg abgehen. Man mutz sich sogar zeitig davon 
machen, denn der Patz ift nur fbr drei Wochen gultig, und 
in Kronstadt solgt noch ein kleines Nachspiel. Stehen w ir 
jetzt einen Augenblick still , denn man mutz sich im Sommer 
von den weiten Wegen auf hartem Pfiafter bisweilen aus- 
ruhen, auch wenn man eine Droschke zu Hulfe nahm, um 
zur rechten Zeit in dem BLreau einzutreffen, deffen Leute



auch der Nuhe bedLrfen, und daflir recht pllnktlich sorgen. 
Zunachst mutz ich die unerwartete Freundlichkeit aller im 
Bureau der auslsndischen Paffe angeftellten Personen loden. 
Hier kann man beilaufig das Ohr fur verschiedene Sprachen 
uben, denn in einer halben Stunde hort man oftmals Nus- 
stsch, Polnisch, Deutsch, Englisch, Franzbsisch, Schwedisch 
und Hollandisch reden, nicht felten mchre Sprachen zu glei- 
cher Zekt. Wenn der alke Thurhuter des Patzburcaus ffcht, 
datz man ein Papker in Hcinden dem Ziele sekner Wunsche 
nahe ift, dann halt er erst die leere Hånd hin und bffnet 
dann die Thur. Datz ich den Hausknecht in Stadt London 
filr seine mLndliche Q-uittung belohnen mutzte, verfteht ffch. 
Die Schreiber in den Unterbureaus sollen durchaus kein 
Geld fordern, allein ihr geringer Gehalt zwingt sie auf be- 
deutsame Blicke und heimliche Handbewcgungen sich einzu- 
uben, und sie verstehen es, die Scheine nicht eher aus den 
Hånden zu lassen, als biS man den Beutel gezogen hat. 
Deffen ungeachtet mutz man viele vergebliche Wege machen, 
sich an mehren Orten mehrmals unterschreiben, und autzer 
im Hauptpatzbiireau stels einen Dollmetscher bei stch haben. 
Die Vistrung der auswartkgen Gesandten, durch deren Lan
der man reist, macht autzer den Wegcn keine Schwkerkgkeit. 
So schwer macht man dem Auslander den Abschied von Rus
land, dem leibeigenen Nuffen ist er ganz unmdglich, das sieht 
der geneigte Leser nun wohl ein.

Endlich lag S t. Petersborg hinter mir auf immerdar. 
Meine Brust fing an stch zu heben, und in drek Stunden 
brachte mich ein Dampfschiff nach Kronstadt. Ueber den 
Abgang schwedischer Schiffe hatte ich sorgfaltige Erkundkgun- 
gen eingezogen, aber Segelschiffe sind wcder Posten noch 
Dampfboote, der Wind war entgegen, und ich mutzte noch 
acht lange Tage in Kronstadt bleiben. Vor dem kostspieligen 
Aufenthalte in Kronstadt war ich gewarnt, allein die noch- 
malige Hin- und Herrcise mit dem Dampfboote kostete zehn 
Rubel, und Petersborg mochte ich nicht wieder sehen. Ich 
fand bei dem alten hollLndischen Kapitain Douwes ein er-



tragliches Unterkommen, und laS das einzige Buch, welches 
ich zufallig bei mir fuhrte, den Horaz, von Anfang bis zu 
Ende durch. Mein Mantelsack lag in der Tamoschne (Zoll- 
haus) von wo er nach Revidkrung des Passes plombkrt auf 
das schwedische Schiff gebracht wurde. Fur den Patz sorgte 
der Translateur. Als ich mkch bei ihm erkundigte, was fur 
die Vistrung zu zahlen sei, forderte der Mann mit aller nur 
denkbaren Gemuthsruhe und Bestkmmtheit f2nf Rubel. 2ch 
Lffnete den Geldbeutel, wollte mich einiger Munzen entledigen, 
und konnte mit dem Abzahlen der Bankorubel in Silbergcld 
nicht sogleich in Ordnung kommen. Da griff er hulfreich zu, 
nahm — so viel sah ich wohl — nicht zu wenig, strich das 
Geld rasch ein und dankte mir beim Weggehen dreimal sehr 
verbindlich. Verwundert daruber, wie sich ein Offiziant so 
sehr bedanken kdnne, erkundigte ich mich wegen der funf 
Rubel und erfuhr, datz der saubere Herr durchaus nichts 
fordern durfe, und ich um die funf Rubel, vielleicht um noch 
mehr geprellt sei. Der Translateur ist ein Deutscher, aber 
— schon lange in Nutzland. Mein papierner Freund gab 
mir daruber folgende Erklarung: AIaAnurn pauperies oppro- 
briuin ^uillvi8  jubel el Lavere et psti virtutiscius viarn 
rlegerere arlluae. Aufenthaltskarte und PaH haben mir im 
Ganzen vier und zwanzig Rubel, und die dazu erforder- 
lichen Droschken und Trinkgelder auHerdem etwa zehn Rubel 
gekostet.

Nachdem vorstehende Bemerkungen uber Petersburg und 
Nutzland langst geschrieben waren, kam mir die Vo^axe sa 
Ku8 8 ie : letlres ecrltes en 1 8 2 9  par I^eon Heoouarll 6 s 
Ln 8 8 ierre, s kari8  1 8 3 1 , in die Hånd, und ich kann mich 
nicht enthalten, daS Endurtheil des Franzosen hieher zu setzen. 
l^ous ^uitterons au premier jour keter8 liourK et Is Kus- 
sie; ce ve sera pas sans regrets. l-'bosprtalite, <;ui 6 ans 
ee ps^s est une Iiabitulle et pressus un besoio, laisse a 
tous eeux c>ui I'ont eprouvev 6 es souveoirs 6 elicieux. 
N ai8  eetle verlu iv 8 linetive e8 t Is 8 euls ebose, ^ui en 
Hussie allaebs et selluise un etrav§er. lba nature v e8 t 
repoussante; le pevple v est svili, et Is speetacle lle son



ilotismo attrists et revolte; 6 es privatious 6 e tvnte esxece 
v  r>tteu6 eut le vo^SAeur; uve police soup^ouuerrss le 
lieot Lous sa tutelle, et cbscuu specule pour le trompsr 
Lur la covLsuce vu le clelaut 6 'experieuce cjn'il laisse 
entrevoir. b.e luxe et le bou Avut qui presi«leut sux 
reuuioos, la msgnikeence cles sppartemeus, Is Arace et 
l'smsbilite 6 es Lemmes, tout 8 e reuvit pvur eblouir et 
eucbsuter au premier sbor6 . llu  iostavt vu 8 e croit 
clsos uu psvs 6 eia vieux civilisstiov, et l'ou cbercbe 
vaiuemeut a recauusitre les ^esceullsns <le ces Arossiers 
Aloscovites, oui au commeucemeut clu 6 eruier siecle 
bsuuissaieut les lemmes <le leurs assemblees et rezsr- 
^sieut comme uu sacrileAS ^'a^opter 6 es moeurs etrau- 
xeres. Alsis bieutot, ksmiliarise avec ces brillans clebors, 
vu voit ou'il msu^ue a cette societe plus 6 'uu element 
essentiel pvur etre iostruits et cultivee sutaut yu'ells est 
simable et bospitaliere., Les pisisirs iotelleetuels lao- 
suisseut, kants 6 'slimens. I^a litteraturs est ksible et 
vsissaute, la politiyus muette, Is tbeatre me6 iocre; .une 
censurs vmbrsAeuse repousse ils la krontiere les sour- 
vaux et les livres etranAers; les kommes <le merits sont 
rares, et le vice 6 'une e6 ucstiou qui se boroe a eilleurer 
la scieuce se Lait seutir 6 s toutes parts. —  I-.e jeu bats 
la 6 ecs<leuee 6 e l'aristocratie russe; i l  6 ouoe eu memv 
temxs a la societe une pb^siouomie uviforwe, czui psr- 
lvis inspire le ^sAvut et l enuui. K«u llussie le sol, 
le peupls, la societe meme, u'out r^eut <l sttra^ant, 
c'est uu ps^s ^u'il kaut voir, mais <ju'il ue kaut poiut
bsbiter.

Kronstadt liegt auf emer Insel im finnlschen Meer- 
busen, und diese Lage macht die Aufuhr von Lebensmitteln 
beschwerlich, und den Aufenthalt theuer. Der Name zekgt 
an, dast die Stadt grosten Theils der Krone gchort. Man 
steht hier beinahe nichts als Kanonen, Schiffe, >L>eesoldaten, 
Matrosen, und was mit ihnen in nLchster Berkhrung stcht. 
Feinen Ton wird man von den Seeleuten eben so menig als 
von den Kanonen erwarten. Erst seit dreistig Jahren haben



sich einige Privatteute, meistens Gastwirthe, hier niedergelgs- 
sen, um die abreisenden Fremden der uberflufsigen Zehrpfen- 
nige zu entledigen, und die ankommenden nuf Sankt Peteps 
Stadt allmalig vorzubereiten. Bei den furchtbaren Feuer- 
schlunden erinnerte ich mich cineS Knaben in Meiningen, 
wclcher als beredter Fremdenfuhrer im patriotischen Hochge- 
fuhle sagte: „das sind unsere acht Kanonen, und in der 
Stadt haben w ir noch eine, aus der wird geschoffen, wenn 
Feuer ift."  Die englische Sprache tont am starkften aus 
dem babylonischen Sprachengewirr in Kronstadt hervor. Die 
meisten Schiffe kommen mit Ballast oder Steinkohlen, und 
nehmen russtsche Produkts als Riickladung. Ein fester Molo 
von Granitquadern umgiebt den Hafen, welchcr etwa drei- 
hundert Schiffe faHt. Im  Winter nimmt er die Flotte auf, 
welche im Sommer bei Reval liegt, oder auf dem Meere 
kreuzt. Er ist der grotzte Kriegshafen NuHlands, aber das 
sutze Wasser giebt die Schiffe einer schnellen Faulnitz preis. 
Kauffahrteischiffe uberwintern ungern und nur dann hier, 
wenn das Eis unerwartet fcuh den Busen verschlietzt. Im  
Hafen darf kein Feuer angezlindet, folglich auch keine Pfeife 
geraucht und kein Essen gckocht werden. Fruher nahm der 
Koch des zuerft ankommenden Schiffes die allgemeine Schiffs- 
kliche des Hafens in Beschlag, hietz Admiralkoch, lietz sich 
Wein, Rum und Geld reichlich schenken, und stand sich da
bei nicht ubel. Daraus entstanden mancherlei Unordnungen, 
weshalb jetzt der Koch des ersten Schiffs bei der Brandwache 
angehalten, nach der Polizei abgefLhrt und ihm erklart wird, 
datz es mit seiner Admiralitat nichts sek. Die Kbche ver- 
schiedener Nationen sind getrcnnt, und wirklich begreife ich 
nicht, wie fruher ein englischer Magen mit schwedischer Kliche 
vorlieb nehmen konnte. Die Feftungswerke der Stadt auf 
der Seite, wo die Insel eine schmale Landzunge ausstreckt, 
sind erft unter der jetzige« Negierung begonnen. Nach den 
Kuften zu ift der Meerbusen seicht und fur Kriegsschiffe un- 
zugangli'ch. Die tiefere Newastrbmung wird von Kronslott 
und einigen kleinen Forts beherrscht, welche mit grotzen Ko



sten mitten im Mere angelegt sind. AuHer den gewaltigen 
Ankern der russischen Flotte und der Wurde eines Admiral« 
kochs ift mir in Kronftadt nicht viel Neues vorgekommen. 
DaS Neden Lbcr Wind und Wetter ift etwas Altes, der ge- 
wbhnliche Anfang und LuckenbLHer derer, die nichtS zu reden 
wiffen, allein wenn irgendwo so hat eS in Seehafen grohe 
Bedeutung, man beobachtet den Himmel und spricht daruber 
mehr als einmal taglich.



KreuzzSge auf  dem f inntschen
Meerbusen.

Traue dem leitenden Gott und folgr dem schweigenden Weltmecr.
Schi l ler.

Auf dem Kajutendeck der Diana von Stockholm.
Donnerstag NachmittagS den 19. August 1830.

(§ o  ist er denn endlich gekommen der langersehnte Tag, und 
schon bin ich weit cntfernt von Kronstadt, fern von den Be- 
trugereien und Unverschamtheiten der russischen Grunrdcke. 
Dienstags ging ich an Bord. Der Kapitain wurde mit den 
Paffen von Petersborg jeden Augenblick zuruck erwartet. 
Da zog Abends ein schweres Gewitter am Himmel auf. 
Ein nordisches Gewitter hatte ich mir langst gewllnscht. Sie 
sind felten, denn die Hktze des Tages kuhlt sich in den Nach- 
ten ab, und wo die Menschen so viel donnern, braucht eS 
der Himmel nicht. So war ich ordentlich erfreut, als sich 
neulich im Barbier von Sevilla einkge Wetterwolkentbne 
vernehmen liesien. StLrker und naturlicher maren sie jetzt 
im Hafen zu Kronstadt. Blitze erhellten die Wolkennacht 
und den Mastenwald, ein schwerer Regen sturzte nieder, und 
ich kroch zum erften Male in die Koje, neugierkg, wie eS 
sich hier im engen Raume uber dem Waffer schlafen laffe. 
Am andern Morgen war mir so ach und weh zu Muthe 
megen der vielerlei ungewohnten Gerllche, dasi ich bei Zeiten



anS Land stieg, um nicht schon im Hafen seekrank zu werden. 
Der alte Kapitain und Gastwirth lachte bei meiner Nuckkehr, 
und versorgte mich mit feinem Schiffszwicback und andern 
Lebensmitteln, wofern mir die Schiffskost nicht behagen wurde. 
Abends Holte mich der Schwede ab. Alles war fertig, und 
meine Freude vollk'ommen, als der Wknd, der seit sechs Wo- 
chen westlich geweht und nur auf uns gewartet zu haben 
schien, in der Nacht mit eintrctendem Neumonde sich uber 
Norden hcrum nach Nordost wandte, und so den Vorher- 
sagungen des Kapitains entsprach. Als ich heut Morgen vier 
Uhr aus der Kajute trat, maren mir eben im Begriff den 
Hafen zu vcrlaffen, die Hafenpolizei verlietz den Bord, und 
der wolkenlose Himmel lietz eine gute Fahrt hoffen. Englan
der, Hollander und Franzosen segelten zu gleicher Zeit auk. 
Bald war die zwei Meilen weit in See liegende Brandwache 
erreicht, wo PLffe, Ladung und Mannschaft nochmals nach- 
gesehen wurde, der Hafen von Kronftadt schwand aus dem 
Gesicht und nun Adieu Rutzland!

Die Sonne scheint warm auf das Verdeck, aber daS 
grotze Bramsegel schirmt mich gegen ihre Strahlen. Der 
Wind weht angenehm kuhl, und steht fest nach Aussage der 
Schiffleute, weil er uber Mitternacht nach Morgen herum 
gelaufcn ist. „West Nord W est!" rust der Kapitain dem 
Steuermann zu, und „West Nord W est!" tdnt es wie ein 
Echo vom Struer her. Segle nur immer nach West, eS 
muff sich die Kuste D ir zeigen! — Unsre Schiffmannschaft 
befteht aus sieben Mann. Der Kapitain Bergmann, vierzig 
Iahre alt, ein Mann in Kraft und Fulle, auf dem Masser 
groH geworden wie sekne Grostvckter und seine Sbhne, von 
renen der zwanzigjahrige Steuermann, der dreizehnjahrige 
Kajlltenwclchter ist. Von den vier Matrosen zLhlt keinee 
Lber zwanzig Jahre, alle rkistig und munter, um flink an den 
Tauen hinauf zu klettern. DaS ist wichlkg fur den Augen- 
blick der Gefahr, wo alles Heik oft von der Schnellkgkeit 
mehr als von det Starke abhangt. Bis Mittag sahen w ir 
links die Kllfte von Zngermannland. Sie ist jetzt verschwun- 
den. Aur Nechten liegt wie ein Nebelstreif am ausiersten



Horizonte die Kuste von Karelen. Eine rufsische Kutterbrigg 
segelte an uns voruber, und da sie die Flagge gezogen, mutzte 
auch der Schwede nach Seegebrauch sein Vaterlandszeichen 
wehen laffen. Den ganzen Tag ift das Meer ruhig gewesen, 
nur schwache Wellen bespiihlen das Fahrzeug. Bei solcher 
Fahrt befindet sich der Paffagier, auch wenn er nie zur See 
gewesen, munter. Ein Beefsteak am Morgen und ein Gemisch 
von Grutze, Kartoffeln, Kohl und Mohrruben zu Mittage 
hade ich mir wohl schmecken laffen, dann ein Schlafchen auf 
dem Verdeck gemacht und wieder einkge Oden des Horaz ge
lesen. Wenn glucklicher Wind die Segel schwellt, dann ist 
die Seefahrt eine Lustpartie und das Segelschiff dem Dampft 
boot vorzuziehen. Ein leises LLftchen reicht hin, um durch 
die Fluthen zu tanzen. Man hat nicht die Unannehmlichkeit 
des schwarzen Ranchs, HLrt nicht das Pfeifen des Dampfs, 
das Peitschen der Rader, das Stdhnen einer wunderlichen 
Maschine. Aber eins fehlt mir, eine befreundete Seele, um 
mit mir zu gentesten diese himmlische Wonne, um durch Plau- 
dern und Scherzen die Stunden zu kurzen. Seid mir darum 
im Geiste gegrustt, ihr fernen Freunde und sorget nicht angft- 
lich fur mein Leben. Der Himmel lacht mich freundlich an, 
er hat mir hold gelLchelt von Iugend auf, und fuhrte er 
Wolken und Sturme herbei, sie sind stets gnLdkg voruber 
gegangen. AlaoioZ 8lal inovL in8U8k8 D6k onni88»
Selbft in Nustland kann es wke in diesen Tagen zwanzkg 
Grad warm werden, und was die Rauhheiten des MeereS 
betrifft, so giebt Freund Horaz wieder den Lroft ttorrrila

vroeuLt aenuora osvitae!
Freitag NachmittagS.

Als ich gestern Vorftehendes geschrieben, sahen w ir noch 
die Jnsel Bjorko und einen Leuchtthurm, Seskar Fyr auf 
der schwedischen Seekarte genannt. Im  Westen glaubte ich 
viel Land zu fthen, aber es waren landahnliche Nebelftreifen 
da wo Horizont und Meer rusammen fliesten. Die Schiffer 
nennen es Butter- oder Schmierland. Es bildet sich am 
spaten Nachmittage und verschwindet mit untergehenderSonne. 
Die russische Kutterbrigg war bei Sesk^r Fyr vor Anker ge-



gangen. Eine ondere Brigg von zwanzig Kanonen segelte 
gegcn Abend ebcn dahin. Diese kleinen Kriegsschiffe sollen 
am Eingange des Meerbusens bestandig kreuzen, allein die 
Offiziere schlafen lieber am Lande als auf ver See. Kapitain 
Bergmann hatte 1808 auf der schwedischen Flotte als Ma
trose gedient, und vcrsicherte mit patriotischem Zngrimm 
und durch Kraftausdrucke, welche den Seeleuten eigenthum- 
lich sind, datz sie die ganze russische Flotte HLtten gefangen 
nehmen tonnen, ware nicht der schwedische Admiral von den 
Nuffen bestochen. Sederstrom, so hietz der Schwede, bekom 
nach der Schlacht auf dem Markte zu Stockholm Peitschen- 
hiebe und wurde erhangt. Das Urtheil meines Kapitains 
uber die russtsche Seemacht lautete nicht zu Gunsten dersel- 
ben. „Es fehlt den Nuffen, sagte er, besonders an tkch- 
tigen Seeofstzieren. Wie viele Iahre gehoren dazu, um 
durch tagliche Beobachtung Wind und Waffer recht kennen 
zu lernen. Die rustischen ^sstziere, meistens junge Leute, 
bringen mathematische Kenntniffe aus ihren Schulen mit, 
haben aber nicht als Matrosen gedient, kennen nicht die Ein- 
richtung und Handhabung des Schiffes von Grund auS, 
haben keine Erfahrung, keine Lust zum Waffer, mdgen lieber 
auf ihren Gutern als im Sturme kommandiren, kurz, sie 
sind keine geborne Seeleute. Ein Seemann must auf dem 
Waffer grost werden, und auf dem Lande nach ihm schnap- 
pen, wie ein Fisch im Trocknen. M it seinem Schiff ist er 
zusammen gewachsen, und kann es nicht laffen, auch wenn 
er mit Tod und Teufel zu kampfen hat. Der gemeine Ruffe 
ift nur ein Landsknecht, kann nur gchorchen, und vor lautcr 
Gehorsam denkt er nicht nach im Augenblicke der Gefahr, »st 
nicht behende und klug zugleich, wartet auf Befehle, ehe er 
zuareift, und wenn sie kommen, oft dazu noch falsche, dann 
ist eS meist zu spat. Zn den Linien der Landtruppen mag 
solcher Gehorsam zweckmastig sein, zur See taugt er gar nicht. 
I n  Schweden baut man die Schiffe von Eichenholz, ver- 
wendet darauf viel Zeit und Sorgfalt, und sieht mehr auf 
Zweckmastigkeit als auf SchLnheit. Der Bau einer russischen 
Frcgatte stiegt gleichsam in ein paar Wochen »n dre Hohe,



das Schiff ift hubsch, aber leicht, von Tannenholz." Ueber 
dtn Schiffbau der Russen horte ich fruher ahnliche Urtheile 
von andern Schweden, und sie muffen wohl richtig sein, da 
Storch, ein Freund und Kenncr Rutzlands, sich fosgender 
Matzen autzert: „M an hat Beispiele, datz Linienschiffe in der 
bestimmten Absicht gebaut sind, um nur v ie r  Iahre zu bie
nen, und unter vierzkg Linienschiffen war kein einziges, das 
langer als zehn Iahre ausgedauert hatte. Unter Katharina 
wurden in drei Wochen vkerzig Galeeren gebaut. In  England 
dauert ein Kriegsschiff funfzig Iahre, aber das Holz dazu 
wird auch zehn Iahre lang getrocknet." Luft am Seewesen 
und Vorliebe fur alles Schwedische hatten meinen sonft so 
ruhigen Kapitain beredt gemacht. Alles zielte darauf hinaus, 
datz die Russen nie grotzen Nuhm zur See erlangen wurden, 
und hbchstens mal eine lurkische Flotte verbrenncn konnten.

Vielleicht hatte er noch lange Reden gehalten, ware ich 
nicht auf das Vorderdeck gegangen, um zum ersten Male die 
Sonne im Meere untergehen zu sehcn. Ein herrliches Schau- 
spiel! Liebliches blaues Gewolk mit goldenem Rande um die 
sinkende Sonne. Die Feuerglut des Himmels zunehmend 
glirhender, je naher sie dem Saume des Horizontes kommt. 
Rund um mich fluthende, ewig sich erneuernde Wogengebilde. 
Hohe Masten naher und ferner im Purpur des westlichen 
Himmels. Feierlich wehmuthige Stimmung meiner Seele, 
bei welcher auch das Kleine durch Theilnahme zu etwas Gro- 
tzem wird. Spielende Muckenschwarme — uberall in der 
SchLpfung Leben und kein Tod. Ich sitze am Bug.^) Der 
rauchende Schornftein traulich mir zur Seite. Die Matrosen 
still thatkg, nur der Koch fegt, kramt, bereitet das Abend- 
brod, und untcrbricht dadurch auf Augenblicke das tiefe 
Schweigen. Vor mir zur Nechten und Linken die Anker, 
ruhig rastende, treue Stutzen zur Zeit der Noth. — Ietzt 
beruhrt die Sonne den Dunstkreis der Erde, und erscheint 
als grotze, glLhende, strahlenlose Kugel. Die Wolken druber

) Bug hertzt das Vordertheil deS SchiffeS, davon Bugspr ie t  -er 
Mast, welcher vorn am Bug gleichsam Zeigefinger des SchiffeS ist. 
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kleiden sich immer dunkler, ihr gelber Rand wird immer 
blaffer. Die Feuerscheibe versinkt in einen schmalm schein- 
baren Landftrich. -  So sinke Du, o Mensch, nach chaten- 
oM m  Leben krLftig, ehrenvoll, herrlich in den Schootz der 
miitterlichen Erde! -  Bald ift sie verschwunden. - -  Das 
Roth der LLmmerwolken wird matter — immer matter.
_  Nun -  nun ift sie dahin.------------ Aber ftehe, em
wunderbarer Wiederschein im Meere zeigt fte noch emmal, 
jetzt als kleine, halbe, unten platte Scherbe -  tttzt als gro
vere. — Auch dieser Nachschein schwmdet, die nahen Wolk- 
chen erbleichen, die obern sind ganz dunkelblau. — So ver-
aehn des Lebens Herrlichkeiten'.-------- Srehe da komm
etwas geschwommen, naher und immer naher — em starter 
Baumftamm treibt am Schiffe dahin - d a h ^  
lichen Meere ohne Ziel und Richtung, b.s d.e Welle chnaus 
w irft an entlegener Kllfte. So der Mensch ohne Hoffnung 
ohne Glauben, ohne Liebe im Meer des Lebens. -  -  Und 
nun soll es Nacht werden, und lch wrll ruhen NN Bettchen 
uber schaukclnden Wogen. Sei mit uns, Allguttger. -aft 
Deine Minde ruhig sort uns fuhren, fern von Gefahr ver-
boraener Sandbank oder K lippe!------- El da. nnr w.ll-
kommen, em Leuchtthurm im Weften — und im Suden e.- 
ner — und druder ein freundlicher Leitstern. — Das war
der erfte Tag meiner ersten Seereise.

Als ich heut Morgen das Verdeck betrat, fuhren nur
nabe an Hochland oder HLgland hin, einer Insel unter dem
s-chjigsten"ad- der Br-ile, mitt-n im stnnischen
da w° »  sich -m w-li-stm °uSd°HM. Im >̂hrc E  ff->
hier -in- S-lschlacht vor. 2H-- waldig-n »ug-
wir -rst Nachmittags aus d-m G-stcht. D-r Wmd >ff sort-
dan-,nd gffnstig aber schwach, Uld w,r l-gm >" d°- S  Md
kaum -im M -ik  M ick. DaS S-hauk-'n d.L ^ h -  
und d« Aal jum F-ffhstS- hat-ea m.ch d s«k.auk 
macht, all-in ich hi-l. mich in d« W- - d-s Sch ff 
man die Bewegung am wemgften suytt, uno on ^ 
ist »°rub-r. I n  di-stm AugenbUck >ch »um ,
meder ^estland, noch Znsel, oder ^.euchttyurm, nu. ^



und Masser ringsum. Ein EnglLnder ift den ganzen Tag 
hinter uns her gesegelt, und bleibt in grbsterer oder gerin
gerer Entfernung, je nachdem fur ihn oder fur uns der Mind 
gunstiger ist. Von der austerordentlich verschkedenen Starke 
und Nichtung der Minde hat man auf dem festen Lande gar 
kerne Vorstellung. Unser Steuermann tragt in das Neise- 
journal taglich mehrmals ferne Beobachtungen llber Mind, 
Masser, Kompas, u. dergl. Heute war die Sonne fruher 
aufgeftanden als ich, morgen will ich mich zeitig wecken 
laffen, und jetzt aufs neue rhrem Untergange zusehen.

Freitag NachmittagSim Hafen Hango Udde, an der 
finnlandischen Kuste, den 27. August 1830.

Als ich heut vor acht Tagen Vorftehendes geschrieben, 
nahm ich mein Platzchen am Bugspriet wieder ein. Einer 
von den Matrosen hammerte, ein Anderer schusterte, der 
Dritte rieb Oelfarben ein, der Vrerte fuhrte das Steuer, 
denn alle muffen alles lernen, um es in Zeit der Noth zu 
kbnnen. Nun wurde die Geschwindigkckt des Schiffes mit 
der Logleine erforscht, Mind und andere Schr'ffe beobachtct, 
dies oder jenes Segel anders gewcndet, um den Mind sol
ler aufzufangen. Wahrend deffen schaute ich nach Abend zur 
untergehcnden Sonne. M ir war so warm und wohl ums 
Herz. Jetzt stimmten die Matrosen in ihrer Kajute ein from
mes Abendlied an. Von dem Schwedischen vcrstand ich nichts, 
und die rauhen, ungewiffen Zunglingsftimmen tdnten unan- 
genehm, aber bewegten mich tief, denn der Ausdruck unge- 
heuchelter Frommigkeit lag auf allen Gesichtern. Wenn das 
wilde Element den relr'giosen Sinn der Menschen nicht 
schwacht, dann mutz das Volk, welchem ste angehdren, ge- 
wr'H ein frommes und gottesfurchtiges ser'n. Nach dem Ge- 
sange wurde ein Gebet verrichtet, noch ein kurzes Lied ge
sungen, und nun stiegen die Matrosen aus enger Behausung 
aufs Verdeck. Kaum waren ste oben, als es aus Sudwest 
heftig zu wehen begann. Der Sonnenuntergang war ein 
sturmkscher gewesen, wild zogen stch die Wolken wahrend des 
Abendgebets zusammen. Nun fing es an zu regnen, und
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mit Bangigkeit sah ich zum ersten Male, wie die Matrosen 
trotz Wind und Wogen §u den Maftkbrben hinaus stiegen, 
und am Sutzersten Ende der schrag liegenden, hoch aus und 
nieder gehenden Rahen (Segelstangen) die Segel einrestten 
und festbanden. An einem dieser Enden hing der Kajuten- 
wLchter, ich hielt ihn fur verloren, und argerte mich uber die 
Lieblostgkeit seineS Vaters, welcher das dreizehnjahrige Kind 
folcher augenblicklichen Todesgefahr preis gab. Der Knabe 
verrichtete alle Befehle, kam glticklich herunter und nach- 
mals llberzeugte ich mich, datz es doch noch etwas grotzere 
Gefahren giebt, wo alsdann die geubtesten Matrosen auf d«e 
schlimmsten Punkte gestellt wurden. Wer zum ersten Male 
das Schlachtgetummel vernimmt, dem ist die Brust voll und 
bang wegen der Dinge, die da kommen sollen, so mir berm 
ersten Brausen des Meers. Die See ging so hohl als ware 
das Master im ungeheuren Kochen begriffen. Es rvar zehn 
Uhr Abends und schwarze Nacht rings ausgebreitet. Nur 
wo die Sonne untergegangen, schimmerten zwischen finster 
aufgethllrmten Wolken einige helle hervor, deren Wiederschetn 
uber den Wellen den Anblick noch schauerlicher machte. M rt 
jedem Augenblick schlugen die Wellen hdher, und der Wmd 
wehte aus Westen uns gerade entgegen.

Ev dricht sich dit Esette mit Nlacht, mit Ntacht,
Und sie seufzet hinaus in die finstere Nacht,

* Das Auge vom Weinen getrubet.
Sonnabends war der Himmel dick mit Wolken behan- 

aen, der Wind immer westlich, doch ohne Regen, die Wel
len hoch. Ich frage den Kapitain, ob das Sturm ware . 
Er schllttelte lachend den Kopf und sagte, ich wurde wohl 
noch erfahren, wie ein Sturm aussahe. In  der Nacht hat
ten wir laviren mllffen. Den ganzen Tag kreuzten wlk 
von Sudwest nach Nordwest, und kamen kaum drei Merlen 
weiter. Morgens neun Uhr waren wir der russischen Flotte 
ganz nahe, und wichen den Kriegsschiffen sorgfaltig aus, 
denn grotze Herren machen gegen kleine wenig Komplimente. 
Der Kaiser auf einem Dampfboote lietz die Flotte manovnren. 
Mich kummerte nicht Flotte, nicht Kaiser, ich war sehr froh,



als wir sie spLt NachmittagS aus dem Gesicht verloren. 
Abends zeigte sich der Kokskarleuchtthurm. Das unaufhbr- 
liche Schaukeln hatte meinen Magen in Aufruhr gebracht, 
der Appetit war verschwunden und Widerwille gegen Essen 
und Trinken ftellte stch ekn. Nur durch die Kraft des W il- 
lens hielt ich die Seekrankheit noch einige Zeit zuruck. Des 
Lavirens mude richtete ich Blicke voll Sehnsucht nach der 
esthlandkgen Kufte, und bemerkte eine lange schroffe Felsen- 
wand, wahrscheinlich dkeselbe, an welcher vor einigen Wochen 
der erfte Anblick des Meeres nach der Landerwllste uns uber- 
raschte. Wie war die Stimmung meines Gemuths damals 
und jetzt so ganz und gar verschieden!

In  der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag 1^ Uhr 
rief der Kapitain den KajlltenwLchter und kundigte Sturm 
an. Ich hatte nicht fest geschlafen, aber das Work Sturm 
machte mich urplbtzlich wach. Dass es drautzen bunt her- 
gehe, merkte ich in der Kajute, denn obgleich hier kaum ein 
Menfch Naum hatte, so fiel ich doch beim Ankleiden aus ei- 
ner Ecke in die andere, und war meines KLrpers gar nicht 
machtig. Sturm ! Sturm! — das Wort zuckte wie ein 
elektrischer Schlag durch meine Glieder. In  wenigen Minu- 
ten wankte oder kroch ich aufs Verdeck, fah und horte das 
Toben der Wellen, und machte mich fertig zur letzten Reise. 
Noch war es nicht so weit. Um drei Uhr wandte sich der 
Wind zu meiner grbtzten Freude bftlich, aber die Freude war 
von kurzer Dauer. Im  Weften und Osten hatte es in der 
Nacht aus ganz verschiedenen Richtungen gesttirmt. Schiffe, 
welche weit vor uns, und andere, welche hinter uns gewefen, 
waren am Morgen bei uns. Ihre Zahl etwa zwanzig, ihr 
Anblick ein leidiger Trost. Nun schlugen die Wellen garftig 
durch einander, und dem Kapitain war schlimm zu Muthe, 
was er jedoch erst Tags darauf gestand. Bei solchem Wek- 
lenkampfe wird das Fahrzeug furchtbar zusammengedr^ngt, 
als sollte es zerriffen werden, und gehorcht dabei dem Steuer- 
ruder nicht. M ir war das grause Spiel bald zuwider, doch 
hielt ich es aus Unkunde im Seeweftn fur minder gef<ihr- 
lich. Unter mehren Tauen rih das des Steuerruders, und



die Hast der arbeitenden Matrosen verrieth die Wichtigkeit 
des Augenblicks. Meine hdchste Noth begann um acht uhr 
Morgens, als der Wind uber Sudoft und SLd nach 
Si^dwest herum lief, und nun mit erneuter Wuth uns ent- 
gegen sturmte. Dem Sturme voran ging em furchterlichrtz 
Kochen der See. Graue Vbgelchen, kleincr als Sperlinge, 
flatterten im Schaume der empbrten Wogen, kamen aufs 
Schiff als suchten sie Rettung, hingen sich an die Taue, 
verschwanden pldtzlich und waren wieder da. Mitleidsvoll 
hcltte ich sie fangen und dem Tode entreitzen mogen, denn 
ich wutzte nicht, datz sie von Natur Sturmesgefahrten sind. 
Das Heulen des Windes in den Segeln, sein Pfeifen zwi- 
schen den Tauen, ein innerlich krampfhaftes Knattern und 
Knarren der Masten und deS ganzen Schiffs bis in die un- 
tersten Ribben hinab, das Brullen der Meereswogen, das 
Schlagen und Sturzen der Wellen am Schifflein dahin — 
ein wildes, schreckliches Schauspiel, eine furchterliche Musik! 
Ietzt sturzt die donnernde Windsbraut mit verdoppelter 
Wucht daher, in endloser Reihe wogen schaumende Hugel 
heran, alles so weit das Auge reicht in wilder unaufhor- 
licher Bewegung — nein, die Sprache des Menschen hat 
nicht Worte fur diesen Kampf der Elemente. Wahrend das 
Vorderdeck in der Tiefe der Welle sich an der folgendeN 
hinaufschwingen w ill, ift das Hinterdeck hoch am AbhaNge 
der uberwundenen. Ietzt geht's vorn in die Hohe, die 
Schwere des Schiffs drangt oben durch die Woge hindurch, 
das Wasser platzt am Bug, spritzt hoch empor, sturzt brau- 
send uber das Schiff bis zur Mitte deffelben, und lauft in 
den Ninnen zur Seite ab. Noch ist's nicht abgelaufen und 
schon brauft eine neue Welle daher. Mehrmals waren wir 
in Gefahr, durch das Anprallen des Waffers bei dem Schutz 
in die Tiefe das am Hintertheile des Schiffs befestigte Boot 
zu verlieren. Im  hkchften Sturme sind alle Segel fest ein- 
gebunden und das Schiff treibt mit den Wellen dahin. 
Stumm und kalt stehen oder liegen die Matrosen umher, 
sehen Schiff und Waffer an, aber mit einer Gleichgultigkeit 
alS lagen sie hinler dem Ofen. Sobald die furchterliche



Wuth des Mindes nachlLtzt, wkrd das ftLrkste Segel aus- 
gespannt und durch Laviren gegen den Mind gearbeitet. 
So ll das Schiff umgelegt, d. h. sein Laus verandert wer« 
den, dann eilt jeder auf semen Posten. Der Kapitain brullt 
den Matrosen die Befehle zu, und sie brusten sie nach auf 
allen Punkten. Jetzt wird mit aller Kraft gearbeitet — 
Alle find fertig — „Klara M inde" rust die Donnerstimme 
des Kapitains, den Sturm ubertbnend, — das Tauwerk 
schnarrt, — jetzt wendet sich das Schiff, — das Segel schlvc- 
tert einen Augenblick — nun fatzt es neuen Mind — die 
Taue werden befestigt — die Arbeit ist gethan und die M a
trosen stLrken sich durch Brod und Rum, denn wegen der 
einstllrzenden Wellen kann an Sturmtagen nichts gekocht 
werden.

Von Mitternacht bis Morgens acht Uhr hatte ich beim 
Steuer gestanden und fuhlte mich matt. Als jetzt der Sturm 
losbrach, — er wahrte den ganzen Sonntag bis ties in die 
Nacht hinein — da ward ich von allen Gefuhlen des Schre- 
ckens und Schaubers ergriffen. Dem gewiffen Untergange 
glaubte ich mich augenblicklich Sberliefert. Zede von den 
Millionen Wellen war længst grotz genug, um das Schiff 
mit Mann und MauS inTodesnacht zu senken. Wcit aus- 
holend sturzten die offenen GrLber mit weitem Schlunde 
heran. Das Schiff flog auf und meder, aber immer gluck- 
lich hindurch. Im  Sturme den Sturm zu genietzen, daran 
denkt man nichl, so herrlich auch das Schauspiel in der 
Erinnerung ift. Der Seemaler Vernet lietz sich im Sturme 
an einen Maftbaum binden, und wahrend Matrosen und 
Kapitain den Augenblick des Todes erwarteten, bewunderte 
er die Mannkgfaltigkeit der Scenen. Mer kein Vernet ist, 
kann auch den Muth nicht haben, wenn er zum ersten Male 
in dem furchterlichen Spiele flch befindet. Nach anhaltender 
hbchster Spannung, wahrend welcher man gleichsam fort- 
wahrend stirbt, sturzt man einem kalten Gleichmuth in die 
Arme. Der Paradiesvogel fliegt aus dem Sturme, der sein 
Gefieder packt, hbher hinauf wo teiner ist. W ir sind aber 
keine Paradicsvbgel. W ir brechen zusammen unter den



Sturmwinden des Lebens. W ir verlieren uns in ftumpfe 
Fuhllosigkeit, sobald die Noth eine grotze, ungewvhnte und 
anhaltende ift. Erst sM  erholt sich mancher und taucht auf 
aus langem Ungluck, aber viele sinken und kehren nicht wie- 
der. Der Du am M en festen Ufer stehst, den Sturm von 
ferne siehst, ihn nicht aus elgener Erfahrung kennst, prahle 
nicht mit Deinem frischen Gleichmuthe, freue Dich mit dem 
glkcklich geretteten Schiffer, rkchte nicht den gesunkenen.

Langer als zwanzig Stunden schwebte ich bald hoch 
auf kochender Woge, bald uber ihrer schwarz gewdlbten 
Tiefe. Mochte ich schon Tags zuvor nichts essen, so war es 
mir jetzt vollig unmbglich. Im  Magen lag es mkr zentner- 
schwer, da ich aber nicht fett und kein Frauenzimmer bin, 
so wollte ich nicht seekrank rvcrden. Nach dem hartnackig- 
sten und wie ich fllhlte, mir immer schadlicher werdenden 
Widerstande, streckte ich endlich Sonntag Abends das Ge- 
wehr, vomirte zweimal bittre, dunkelgrllne Galle, und war 
nun augenblicklich so schachmatt, als ware mir das Mark 
aus Arm und Bekn geblasen. Gegen Leben und Tod llber 
alle Begriffe glekchgultig sah und hdrte ich beim Niederstei- 
gcn in die Kajute das Toben der Wellen durchaus gefuhl- 
los an, legte mich mit voller Kleidung in meine Koje, und 
versank in den tiefsten Schlaf.

Montags beim Erwachcn fuhlte ich mich neugeboren. 
Der Himmel war blau, der Sturm vorllber. M it Sudost 
kamen wir in die Nahe der Insel NargL. Dieses Eiland 
ist mit Wald bekranzt und hat im Znncrn einkge Menschen 
und FruchtLcker. Nach Aussage des Kapitains war das die 
erste Insel, welche Karl X I I .  eroberte und die letzte, welche 
Schweden an Nutzland abtrat. Karl wohnte einige Zeit 
auf Nargd, und der Kapitain sah vor etwa acht Iahren 
uber der Thur eknes massiven Hauses die eisernen Buchstaben 

X I I .  Gegen Mittag stiegen im Sudost Gewitter 
auf. Einzelne helle Wolken wdlbten sich zu mancherlei Ge
stalten. Uebrigens blieb der Himmel heiter und die Sonne 
schien warm. Verschiedene Seethiere kamen zum Vorschein, 
und der Kapitain erklarte sie verdrietzlich fur schlimme Vor-

-



-oten. Der Wind wehte so sanst, so leise, so unfuhlbar — 
nun schlotterten die grosien Seegel — die obersten fasiten 
noch etwas Wind — auch sie lietzen nach — die Windstille 
war da, und das Schiff lag fester, als waren hundert Anker 
ausgeworfen. Anfangs machte mir die weite spiegelglatte 
Flache Vergnllgen als Gegensatz zum Sturme, allein bald 
wi'rd es unangenehm so durchaus unthatig und unbeweglich 
da zu liegen. Gestern zu viel W ind, heute gar keinen. 
M it jeder Stunde wird der Zustand peinlicher. Wenn man 
durch Erfahrung weitz, dasi nur Klippen und Sandbanke, 
nicht aber Sturm und Wellen das Schiff zu zertrummern 
vermbgen, dann ist anhaltende vollige Windstille unertrag- 
licher als der schrecklichfte Sturm. Das scheint dem Land- 
-ewohner unglaublich, aber viele Seeleute bestatigen es, 
und ich stimme ihnen schon nach der Erfahrung eines hal
ben Tages bei. Am Lusierften bstlichen Horizonte verfolg- 
tcn wir mit dem Fernglase einen Kahn, welcher von der 
stnnlandischen Kuste nach der esthlandischen hinuber ruderte. 
Sich mit solchem Fahrzeuge auf das offene Meer zu ma
gen, verrath ausierordentliche Kuhnheit. Beim Anblick des 
Kahns stieg zuerst der Wunsch nach dem Lande in meiner 
Seele auf, allein den Ruderer zu rufen war bei dieser Ent- 
fernung unmoglich, und er war schwerlich schon im Hafen, 
als die Wuth der Winde aufs neue losbrach und ich gern 
meknen Wunsch zuruck nahm. Auf warme und lange Wknd- 
stille folgt haufig Sturm. Durch die Warme verdunnt stch 
namlich die Luft und durch den Sturm setzt sie sich wieder 
ins Gleichgewkcht. Wahrend der Windstille sieht man am 
Horizonte Wolken wie Alpen sich erheben, sie bedecken schnell 
ben Himmel, das Meer kocht auf, und der Regen stllrzt 
wie in den Tagen Noahs furchtbar hernieder.

Dienftags wurde bei Regen und Weftwind immer la- 
Mittag sahen wir die sinnlandische, am Abend 

die esthlandische Kufte mit dem Leuchtthurm von Baltisch 
Port. Eine schwarze Wolkenwand lag von Suden nach 
Norden am westlichen Himmel ausgebreitet vor uns. Nun 
ging's in die sinstre Nacht hinein, und die Matrosen



ftiegen wieder vom Abendgebet zu den hochften Masten hin- 
auf. Hohe Wellen machtcn mir keine Sorge mehr, aber die 
Schiffskoft gcfiel dem ausgefegten Magen menig. Ich war 
nicht krank aber verwirrt. Die Tage wahrten mir lang, 
langer noch die Nachte. Dumpf rauschend schlugen die 
Wellen an mein Lager. B -i vcranderter Nichtung der Fahrt 
rutschten die schweren Kisten und Kasten und mas Beweg- 
liches im Schiffe war, hin und her. Knarrend schienen dann 
alle Ribben und Fugen des Fahrzeugs zu zerreisten. Ekne 
sehr unangenehme Musik war mir das Stohnen der Was- 
serpumpen, welche ansangs taglich einmal, dann bei zuneĥ  
mendem Leck Lfters, jetzt alle zwei Stunden arbeiten must- 
ten. Wer im Hasen die Wahl hat, sehe sich vor und ver- 
traue sich keinem alten Fahrzeuge an. Als gegen halb zwei 
Uhr Nachts all dieser Spektakel ungewdhnlich stark losging, 
schlug ich den Mantel um und kroch aufs Verdeck, wo mich 
der Kapitain mit den Worten empfing: ,, Hu, wie er brullt! 
Last ihn nur kommen! W ir muffen noch einen Sturm ha
ben, ehe es beffer wird." Ich starrte in die Nacht hinein. 
Nur der Leuchtthurm von Baltisch Port schimmerte aus 
weiter Ferne. Der Wolkenhimmel so unruhig als das Meer. 
Mein trockner Gaumen lechzte nach Erquickung. Ich suchte 
uberall mich sefthaltend daS Vorderdeck zu erreichen, um 
aus der Tonne Trinkwaffer zu einem Glas Limonade zu 
schbpfen. Da bravste eine Welle uber mich her, um m.r 
den letzten Rest der Betlwarme zu rauben.

Pretzt der Zitrone saftigen S tem !
F>erb ist des Lebens innerster Kern-

Mittwochs abwechselnd Regen und Sonnenschein, hei- 
terer Himmel und furchtbm drohendes Angestcht deffelben, 
aber immer hohe Wellen, immer Westwind, immer lavlrt 
und mit oller Anstrengung nicht aus der Gegend von L a - 
lisck Bort weg zu kommen. Der Kapitain erzahlte mir, 
datz er auf der i-tz.-n Fahr. »an S.ackhalm nach 
bnrg -jn.n -ussisch-n Graf an Bord g-habt, chn nahe b- 
Ballisch Por! auf »ner Jnsel ausgesetzt und dafur !>hn 
iaten b-kamm-n hade. Ich ihm jetzt die H W -, »»"n



sechs, acht, endlich zehn Dukaten, aber nein, — der Schwe- 
den Sinn ist hart wie das Eisen ihres Landes. Gegen 
Abend kam uns wieder em kleiner Nachen zu Gesicht. Er kam 
etwa hundert Schritte weit an uns vorbei, zwei Menschen 
satzen barm, die Matrosen riefen ihnen zu, aber sie ruhrten 
sich nicht. Eine weibliche Gestalt satz mit dem Nucken an 
das kaum armdicke Mastbaumchen gelehnt, unthatig, den 
Kopf mit einem Sack bedeckt. Der Mann fuhrte liegend 
mit der rechten Hånd hinter sich das Steuer, um die Linke 
hatte er ein Tau gewickelt und hielt damit das durch- 
locherte Segel. Wenn Galeerensklaven und andere To
deskandidaten auf diese Weise den Wellen preis gegeben 
wurden, so konnten sie wahrlich sur die barbarische Gnade 
menig danken, und diese Kustenbewohner stellen ihr Leben 
um den geringsten Preis dem offenen Tode entgegen. Sie 
wachsen auf zwischen Brandungen, und saugen dieTodes- 
verachtung mit der Muttermilch ein. Das Sterben ken- 
nen die Schiffer uberhaupt nicht, sie verhullen sich die B it- 
terkeit des Todes durch das mildere Wort a u f der See 
b le iben. Lebendig oder todt wollen sie nur in ihrem Ele- 
mente sem. In  Grabesnacht den Todesschlaf zu schlafen 
scheint ihnen nicht so frei, als in einen Sack gefteckt 
und auf ein Brett gebunden, oder wenn es sein soll auch 
ohne -iese Zurustung hinab zu sinken in das fiuthende
Weltmeer. Hier sind sie ja eben so gut wie auf dem stil
len Gottesacker in der Hånd des Allmachtigen, und brau- 
chen weder Sarg noch Leichenbitter, noch Stolgebllhren zu 
bezahlen. Das Seelebcn mutz gewaltige Neize haben, denn 
die Leute werden krank auf festem Grunde, und kurirt, so- 
bald sie Seeluft riechen. Nur auf Augenblicke haben sie zu 
kampfen, dann gilt es den grotzen Kampf auf Leben und 
Tod; nun ruhen sie wieder Tage und Wochen lang aus,
und erwerben dadurch mehr, als qualten sie sich auf dem
Lande unaufhorlich ab. Bei allen Berufsarten hangt der 
Landbewohner uberall von den Begierden seiner Seele, oder 
von den Launen und Leidenschaften seiner Umgebung ab, 
auf der Sce gilt der kurze Befehl ohne Widerrede, der Ka-



pitain ist unumschrankter Selbstherrscher, Gesetzgebung und 
Gesetzeserfullung sind Kinder des Augenblicks und unzer- 
trennlich beisammen, und das ewige Einerlei von Hunmel 
und Masser, Liber welche der Mensch nicht zu gebieten Hat, 
giebt der Seele eine Ruhe und Gleichgultigkeit, von welcher 
der Bauer bei der unabandcrlichen Wiederkehr von Saat- 
und Erntezeit uns nur ein schwaches Abbild zeigt. M it der 
Katte des stoischen Weisen sagt der dem Glauben an ein 
unerbittliches Sckicksal ergebcne Seemann: Mein Vater und 
Grosivater ist auf der See gcblieben, ich werde auch wohl 
da bleiben, und sierben mutz ich ja doch einmal.

Donnerstag.
Fortwahrend unterhandle ich mit dem Kapitain, er- 

hdhe die Summe, aber er w ill mich nicht ans Land setzen, 
weil das Einlaufen in den Hafen von Baltisch Port oder 
Habsal bei Westwind und schmalem Fahrwaffer gefahrlich 
ist. Auch kann er, wenn der Mind sich nordlich wendet, 
vom Hafen nicht heraus auf die See, und so kbnnte ein 
einziger Tag seine letzte diesjahrige Fahrt nach Amsterdam 
vereiteln. „M are ich," sagt er, „was ost genug der Fall 
Lft in vier Tagen nach Stockholm gekommen, so trafen dre 
petersburger Briefe mit der Post durch Finnland spater ein 
als ich, dann hatte mein Handlungshaus die Ladung nicht 
versichert, und ich zdge diese ganze Summe. M ir ist es un- 
anaenehm genug, aber ich kann es nicht andern. Masser 
ist kein Land, Segelschiff kein Steinboot. (So nennen dre 
Schweden die Dampfboote.) Wenn ich nicht durchaus ge- 
zwungen werde, so gehe ich nicht vor Anker. Viellelcht be
kommen wir diesen Nachmittag drei Uhr mit dem ersten Mond- 
viertel andern M ind ." Ich hdrte die kalte Rede an und 
fugte mich. Drei Uhr Nachmittags kam, die Wolken mach- 
ten allerlei kriegerische Bewegungen, der Mond wechselte, 
der Mind nicht. Er lief kurze Zeit hin und her, wir stan
den alle voll Erwartung, bis er sich wieder recht ordentttch 
im Westen feftsebte. So zerplatzten denn auch diesc Hoff- 
nun^n wie Seifenblasen. Aum Lesen war ich so wemg 
ols j»»> D-nklil aufgkl-gt, dcnn d>! S-ckrankh-it und das



lange Stehen in freicr Luft bei Wind und Negen hatten mich 
entkraftet. Die Hoffnung auf beffern Wind war oftmals 
angeregt und ftets vereitelt. Wie lange das so fortdauern 
werde? — Der Kapitain wusite es aus seinem Tagebuche 
so weni'g als ich aus meinem Horaz. Er war auf zwei 
Monate mit Grutze, Brod und Rum versorgt. Unser Ge- 
muse hatten wic theils aufgezehrt, theils weil es faulte, riber 
Bord geworfen. Das Rauchfleisch natz und hasilich wurde 
mit dem Brode, so ost der Regen nachliesi, an der Luft ge- 
trocknet. Seit drei Tagen machten die Wellen das Zuberei- 
ten warmer Speisen unmbglich. Zwar war ich der einzige 
Passagier, doch zu abgestumpft, als datz ich mich nach einem 
Freunde herzlich hatte sehnen konnen. Die Matrosen spra- 
chen nur Schwedisch. Der Kajlltenwachter hatte in Amster
dam mehrmals llberwintert und dort etwas hollandischeS 
Deutsch gelernt. Wenn er Nachts bisweilen in die Kajute 
trat, fragte ich ihn wohl: Wie steht's drautzen? — Schlccht. 
— Hat sich der Wind noch nicht verandert? — Nein. — 
Regnet es noch? — Ja. — Jst kein Leuchtthurm zu se- 
hen? — Nein. — Wenn wir nun aber auf Klippen ge- 
rathen? So sind wir verloren. Das waren seine kurzen 
Antworten, das seine traurigen Trostredcn. Bruder Steuer- 
mann lietz noch feltener ein deutsches Wort uber die Zunge, 
verstand mich wohl, aber schamte sich zu antworten, und 
war deshalb stumm wie ein Fisch. Den Kapitain mochte 
ich in seinec Aufmerksamkeit auf Steuer und Segel gerade 
dann nicht storen, wenn ich am liebften ein Trostwort ver- 
nommen hatte. So stand ich denn schweigend und verlaffen 
da. Ein starker Regenguh trieb mich Abends in die enge 
mit Segeltuch bis nahe unter die Decke bepackte Kajute. 
Ich nahm den Horaz zur Hånd, und las die angemerktcn 
auf Schiffahrt bezuglichen Stellen. Es ist ihrer eine ganze 
Menge, aber wenig Lrost in den Ehrentiteln, welche das 
Meer bekommt, indcm es das windige, sturmische, ungewiffe 
und schiffbruchige heitzt. I in  hochsten Unmuth klammerte 
ich mich an ein Tischchen und schrieb Trauerbriefe, wahre 
existolss ex xonio. Spater trat der Kapitain in die Kajute,



sah meinen Trubsinn, Holte eine schwedische Bibel hervor und 
ubersetzte mir eine, wie das abgegriffene Blatt zeigte, oft gele- 
sene, fur Seefahrer gewitz die schdnste Stelle der heil. Schrift. 
Sie lautet: „die mit Schiffcn auf dem Meere fuhren und 
trieben ihren Handel in grogen Waffern; die des Herrn Werke 
erfahren haben und seine Munder im Meer, wenn er sprach, 
und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob, und 
sie gen Himmel fuhren, und in den Abgrund fuhren, datz 
ihre Seele vor Angst verzagte, datz sie taumelten und wank- 
ten wie Trunkene, und wutzten keinen Nath mehr; und sie 
zum Herrn schrieen in ihrer Noth, und er sie aus den Aeng- 
strn fllhrte, und stillete das Ungewitter, datz sich die Wellen 
legten, und sie froh wurden, datz es stille geworden war, 
und er sie zu Lande brachte nach ihrem Wunsch: — die 
sollen dem Herrn danken um seine Gllte und um seine M un
der, die er an den Menschenkindern thut." Ps. 107, 23 ff.

I n  der Nacht vom Donnerstag zum Freitag ging 
es wieder toll her. Der Sturm war heftiger als am 
Sonntag. Der Kapitain hatte sich etwas zur Ruhe gelegt, 
und es mochte drei Uhr Morgens sein, als der Steuermann 
ihn plbtzlich rufen lietz. Mas vorging, wutzte ich nicht, 
alle schienen sehr bewegt. Harte Morte entfuhren dem Ka
pitain, aber die innere.Bewegung lietz ihm sichtbar nicht 
Zeit zu langem Fluchen. Die Lichter im Nachthause, welche 
beide Kompaffe erhellen, wollten erloschen. Wahrscheinlich — 
ich håbe es auch nachher nicht bcstimmt erfahren — mochte 
der Steuermann halb eingeschlafen sein und nicht recht wis- 
sen, wie lange er nach Nordwcst fteure. Eine Latcrne 
wurde angezSndet, auf den Seekarten der Punkt gesucht, 
wo wir spLt Abends gewesen, hin und her gemeffen — 
aber wozu? Jetzt war Holland in Noth. Kein Leuchtthurm, 
kein freundlicher Stern zu sehen. sillus atra nocts
swierun sxxsret. Schwarze Sturmnacht uberall, und das 
Meer in schaumender Wuth. Kamen wir den Kuften, be- 
sonders den finnlandischen zu nahe, so waren wir ohne Net
tung verloren. Zn Finnland erwarteke uns der steinerne 
Tod, in Esthland begrub uns der Sand. Der Kapttam



war sehr besorgt, und ich------- mik vergingen vor Angst
alle Gcdanken. Hinauf getrieben zur hbchsten Hdhe der 
Gefahr sah ich im Geifte schon, wie wir am Felsen zerris- 
sen und sanken. „Wemi's nur erst Morgen ware!" sagte 
der Kapitain zu wiederholten Malen. Das Tageslicht wer- 
den wir wohl nicht wieder fthen — dachte ich, setzte mich 
schwekgend auf die Bank an der Gallerie des Hinterdecks, 
und fiog nun wieder bergauf bergab. Jede halbe Stunde, 
wurde der Laus des Schistes verandert, um so vie! a!s 
mdglich auf demselben Fleck zu bleiben. Zm Sturme auf 
der Sce zu ankern ist unmoglich, denn die Wuth der Wel
le« zerreitzt die dicksten Ankertaue wie Zwirnfaden. Nach lan
gem Harren und manchem Seufzer graute endlich der Tag. 
Nie hade ich fur daS Tageslicht Gott inbrunstiger gedankt 
als hier. Der Sturm verdoppelte wo moglich seine Wuth. 
Aber wie ward mir leicht ums Herz, wie frohlich HLrte ich 
jetzt das Brullen der Wogen, als der Kapitain sagte, er 
wolle in einen bequemen stnnlandischen Hasen einlaufen. W ir 
mutzten in der Nacht unfern der esthlandischen Kuste gewe- 
scn sein, denn nach langer nordwestlicher Fahrt erspahten 
wir erst gegen zehn Uhr Morgens, die autzersten Klippen 
und den Leuchtthurm von Hango Udde. Sogleich fiatterte 
am Hauptmast die schwedische Flagge, die Boller wurden 
abgebrannt, und nach einer Stunde kam ein Lootse daher 
gerudert. Mann und Boot waren bald hoch auf der Welle, 
bald und lange in deren Tiefe unserm Blick entzogen. Wer 
menschliche Kuhnheit und Kraft bewundern will, must einen 
Lootsen in seinem gefahrlichen Handwerk arbeiten sehen. 
Selbst die Matrosen sehen's an und staunen. Wie der 
Mann unter furchterlichen Brandungen von seiner Jolle auf 
unsre Galeasse kam, das sah ich, aber begreife es nicht. 
M it Schnaps und Brod wurde er empfangen, man wech- 
selte wenige Worte, er trat ans Steuer und fuhrte uns 
glucklich durch viele Klippenreihen zum Hasen.

Zwischen oden Granitbldcken saust hier ein kalter Wind, 
aber kein Dorf und keine Refidenz hat mich in meinem 
Leben frohlicher gemacht als Hangd Udde. Unglucklicher



H

Weise ist der Zollner zum Vergnugen aus den Fischfang 
gefahren und der Schiffbesucher w ill nicht erlauben, dasi ich 
ans Land steige. Hangb Udde liegt am Ende der schmalen 
Landzunge, welche die sudlichste Spitze von Finnland aus- 
macht, und selbst auf der Karte von Europa angegeben ist. 
Udde bedeutet im Schwedischen Vorgebirge, b Insel, also 
Hangb Udde Vorgebirge der Insel Hang. I n  der schwedi
schen Geschichte steht Hangb mit Betrubnisi als der O rt 
bezeichnet, wo Admiral Ehrenschild 1714 in einer Seeschlacht 
geschlagen und mit seiner Flotille gefangen wurde. Ob die 
Ruffen hier auch mit goldenen Kugeln schoffen, weisi ich 
nicht. Von der Natur ist ein tiefer geraumkger Hasen, von 
den Ruffen ein kleines Fort angelegt. DaH ich den Russen 
noch einmal in die Hande falle, geschieht gegen meine Er- 
wartung, doch jetzt nicht ungern. Der Hasen gewahrt eine 
sichere Zuflucht, und ift zum AuSlaufen bei den meiften 
Winden ganz bequem. An Platz fehlt es uns nicht, denn 
unser Schiff ist das einzige im Hafen und das zwblfte in 
diesem Jahre. Der hungrige Besokare (Schiffbesucher oder 
Visitator) verschlingt unsre Erbsen, Nauchfleisch und Zwie- 
back, obgleich sie von der Seeluft triefend und widerlich ge- 
worden, als waren es Leckerbissen. Mich hat ein Gericht 
frisch gesangener Strbmlinge gelabt. Der Strbmling, (die 
Schweden nennen ihn Strbming) ift eine kleine Art von 
Heringen, die an den Kusten der Oftsee bis hinauf nach
Tornea gefangen wird. Frisch oder auch gesalzen, schmeckt 
er feiner als der grosie Hering. Auf der See tobt der 
Sturm noch fort, und der Kapitain w ill's hier abwarten bis 
der Wind sich andert. Ich stehe noch in Zweiftl, ob ich uber 
Petersburg den Jammerweg zu Lande rrickwLrts, oder ob ich
in Abo aufs neue mich den ungewiffen Elementen uberliefern 
soll. Vorlaufig hat mir der Anblick des Landes das Zutrauen 
zu Wind und Wasser vollig vernichtet. So ift der Mensch 
mit seinem Muthe, mit seiner Niesenkraft ein ver^nderliches, 
durch und durch wankelmuthigeS Geschbpf. Entzuckt war 
ich in den ersten Tagen der Fahrt, und jetzt bin ich froh 
zwifchen bden Klippen wie ein Kind im Schoosie seiner



Mutter. Blicke ich auf Meer und Leben zurllck, so bitten 
sich viele Vergleichungspunkte dar. J^nglinge ziehen wie 
Flusse heran sich zu stllrzen in des Ozeans fluthendes un- 
absehbares Neich, und es verschlingt sie mit all ihren stolzen 
Namen. Windstille ist unertraglich. Der erfahrene Schiffer 
sieht den kommenden Sturm , es bebt ihm die Brust, aber 
des Himmels leuchtende Sterne zeigen die Bahn, und er 
steuert muthkg hindurch, der unerfahrene hbrt im Sturme 
nur Todtengesang, sieht im Meere ekn weites Grab, und 
verliert wenigstens auf Augenblicke den Kopf. Das sutze 
Flustwasser wird bittersalzig, bis zum Grunde bewegt, da- 
mkt es nicht faule- aber stitz wird es wieder, wenn es gen 
Himmel steigt.

Wol tmann,  Reise rc. 13



s
Reise von HangH Udde nach Abo und

Stockholm.
ES ist mude deS MeereS mein S in n , 
Wogen sin- gar w il-e Gesellen,
Nordens geliebte und feste Fjallen 
Locken mich zu sich ich musi dahin.

Tegner.

E rs t Sonnabend Mittags kam der Zollverwalter vom Fifth- 
fange zuruck. Ich ware soglekch ans Land gestlegen, ader 
der weltkluge Kapitain bemerkte: „diese Menschen wollen 
hoftich behandelt und gebeten sein, sonst thun sie nicht was 
man will. Der Mann ist mude, must erft speisen, sein M it- 
tagsschlaschen haltcn, und wir durfen ihn darin nicht storen. 
Als das alles geschehen sein konnte, hingen w ir unsre besten 
Kleider um, zwei Matrosen setzten uns ans Land, der Kapis 
tain suhrte das W ort, und richtig — der Hafenmonarch 
weigerte stch den Past zu visiren. Mein Past, sagte er, sei 
flir Nustland abgelaufen, wenn er visire, stande ihm Amts- 
entsetzung bevor. Dem Meere entronnen, dachte ich, w ill 
dich das Land nicht aufnehmen, oder aus Furcht vor ihren 
Obern wollen die Menschen lieber Unmenschen sein ! Das 
zuckte mir wie ein Schwerdt durchs Herz, ich bist die Zahne 
zusammen, und eine Thrane rollte uber die Wange. Unbe- 
sorgt hatte ich sein kdnnen, im Vertrauen auf die Allmacht 
deS silbernen Adlers, aber mein Aufenthalt in Nustland war



nlcht lang genug um mich ein fur alle Mal daran zu ge- 
wohnen, dast man dort durch Geld immer am sichersten und 
schnellesten zum Rechte gelange. M it nicht vdllig zwei S il- 
berrubeln wac die Erlaubnist zur Reise durch Finnland er- 
kauft, freundlkch druckte der Zollner mir beim Abschicde die 
Hånd, und froh, als ware eine Zentnerlast mir von der Bruft 
gewalzt, fuhr ich um funf Uhr Nachmittags auf einem Wag- 
lein landeinwarts. Fragt mich in allem Ernste eine ehrliche 
Seele, ob nicht ohne Beftechung sich derselbe Zweck erreichen 
liest, so antworte ich: nem. Der Zollner war erster und ekn- 
ziger Hafenaufseher, der Kommandant hatte etwa uber zwei 
Kanonen und zehn Soldaten, aber nichts uber melnen Past 
zu sagen, und wLrde schwerlich mir gunstiger gewesen sein, 
inzwischen war er verreist. In  den Seesturm zuruck zu keh- 
ren, oder auf vollig ungewisse Zeit hier im Hasen zu liegen, 
war mir unmoglich, dagegen schilderte man die Fahrt von
Abo durch den Alandssund als schnell und stcher. Einfache 
Darstellung meiner Sachc, Bitten und Vorstellungen fruch- 
teten nicht. Schwedisch verstand ich so wenkg als russisch, 
das stumme Geld war fur mich beredt. Ein Silberrubel 
war nicht genug, und ich lcgte so lange hinzu, bis die Ge- 
rechtigkeitSwage sich mir zuneigte. Ein edler Unterthan des 
Kaiserreichs hat Folgendes erzahlt. An der polnisch russischen 
Grenze fragt ihn der Offiziant, ob er Kontrebande bei sich 
håbe? M it hohler Hånd halt er ihm einen Silberrubel hin 
und verneint zugleich die Frage. Kaum hat der Kerl den 
Rubel in der Tasche, so sangt er an: ja man kann nicht 
wiffen, ich mutz doch mal zusehen. Der Menschen- und 
Ruffenkenner holt die Brieftasche hcrvor, blattert unter dem 
Papiergelde, und halt ihm einen Funfrubelschcin entgcgen, 
mit den Worten: „ich håbe keine Kontrebande, hier ift die 
Bescheinigung." — „J a , der S c h e in  ist vollgultig," er- 
wiedert der Beamte, greift nach dem Zettcl, und die Grenz- 
visitation war beendigt. Was wird aber ein Professor der 
Moral aus Dorpat an der Grenze thun? Wofern er in 
Rutzland kein Neuling ist, so offnet auch er wahrscheinlich

13*
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seine Tasche, und schiebt die Schuld auf die Regierung, 
welche ihre Leute so schlecht besoldet.

Hangd, mit elenden Fichten, Heide und dllrrem Flug- 
sande machte mir schwache Hoffnungen fur Finnland, doch 
war ich ganz glllcklich, fuhlte festen Boden unter mir und 
sah bald, datz Finnland wohl recht hubsch ist. WLHrend der 
Seefahrt hatte ich einige schwedische WLrter gemerkt, jetzt 
ging ich bei jedem Postillon in die Schule, und war auf- 
merksamer als in irgend einer fruheren. Es ist ein sonder
bar Ding, so allein und unvermuthet ein sremdes Land zu 
betreten, und mit Menschen aus den untersten Klassen um- 
zugehen, deren Sprache, Sitten und Einrichtungen man nicht 
kennt. Zndeffen scheint das schwieriger als es in Finnland 
ist. Frdhliche Gemuthsftimmung kam mir zu Hulfe, auf 
den ersten Stationen wurde ich mit den Leuten sehr gut fer- 
tig, zehn Uhr Abends hatte ich die ersten vier M ilen  zurllck 
gelegt, und erreichte im Dorfe Bjorsby die petersburger 
Stratze. Man sShrte mich in ein gerLumiges Zimmer. 
Wahrend ich da meine schwedischen Brocken auskramte, rich- 
tete sich in der autzersten Ecke eine menschliche Gestalt im 
Bette auf. Abgespannt und nur auf meine Bedurfnisse 
achtend, hatte ich jenes Bett kaum bemerkt. Ein dunnes 
Talglicht verbreitete in dem grotzen Zimmer schwache Dam
merung. Wer sich in meine Lage versetzt, wird das Ange- 
nehme der Ueberraschung ermesten, als der Mann in weitzec 
SchlafmStze mich Deutsch anredete. Hier im fernen Finn- 
land eine deutsche Zunge — das gotz ein unerwartetes Freu- 
denbl auf die Lebenslampe. Der Mann war ein Mecklen- 
burger, kam von Schweden und wollte nach Petersburg. 
Eine Frage drangte die andre, bis der Schlaf Gedanken und 
Worte allmalig verstummen liest.

Am Morgen bot mir der Landsmann ein Plahchen in 
seinem Wagen an, ich lehnte es dankbar ab und schlug die
Stratze nach Abo ein. I n  der Gegend von Hangd und
Bjorsby wird allgemein Schwedisch, dann bis nahe vor Abo 
Finnisch gesprochen. Selten stnd die Stationen, wo niemand



das Schwedische verstSnde. AufklLrung giebt daruber die 
Geschichte. Die Finnen sind die Ureinwohner des Landes, 
vielleicht Ueberrefte der alten Scythen, rvelche durch irgend 
eine grosse Gewalt zerrkssen in viele Volkerschaften, in die 
noch so genannten Finnen, in Lappen, Esthen, Liven, Kuren, 
Letten, Preussen, Ungarn, Wojulen, Wotjaken, Tscheremiffen, 
Tschuwaschen und andere zertheilt wurden. Nur die drci 
crsten haben sich ziemlich rein erhalten, weniger die drei sol- 
genden, am wenigften die ubrigen. Ein grosses Verbindungs- 
mittcl fur die finnischen Stamme war die Osrsee, und es ist 
begreiflich, wie Ptolemaus die PhinnZ bstlich von der Weich- 
sel, Tacitus die Fenni in der ausserften Spitze von Preussen, 
im jetzigen Kurland, nennt. Der zahlreiche Stamm der 
Slaven hatte das Eigenthumliche, dass er die Finnen nicht 
zuruck drangte, sondern sich mit ihnen vermischte. Um die 
Mitte des zwolften Zahrhunderts begannen die Schweden 
ihre Eroberungen in Finnland, und verbreiteten dort ihre 
Sprache, germanische Kultur und christliche Lehre. Einem 
freicn Volke, dem frekesten der Erde, angehdrend, und die 
Freiheit uber alles liebend, verftopften sie im eroberten Lande 
dkesen Urquell alles Guten nicht, regierten mehr durch Milde 
als durch Strenge, und erwarben sich im Laufe der Iahr- 
hunderte die Folgsamkeit und Liebe der Finnen in hohem 
Grade. Als spatere Ankommlinge haben die Schweden vor- 
zugsweise die Kusten inne. Harte Nachbaren waren dagegen 
die Russen, die Freundschaft mit ihnen stets von kurzer 
Dauer und nie aufrichtig. Papfte erlietzen Bullen, worin 
sie jedem gegen die unglaubigen Russen zkehenden Finnen 
gleich einem Kreuzfahrer volligen Ablatz zusicherten. Hexen- 
prozesse, Pest und oftere Hungersnoth waren die ubrigen 
Wurgengel des Landes. Unter Karl X I I .  wutheten die 
Russen, besonders die Kosaken, furchterlich. Die Einwohner 
fluchteten Lber das Meer und in die Lappmarken. Peter 
der Grosse, der alles Grosse liebte, grotze Baume und grosse 
Menschen, — die Eiche war sein liebster Baum, — nannte 
Karl ost seinen lieben Bruder, ehrte den ungebeugten Helden- 
muth des Schwedenkonigs, und wcintc bei der Nachricht von



deffen Tode. Karl dagegen, ein Held in der Selbstbeherr- 
schung, hatzte Peter recht aufrichtig, wie uberhaupt die 
Schweden nie anders als mit Jngrimm auf die Rusien 
bli'cken, und jederzeit schlagfertig sind, wenn es gegen sie zu 
Felde geht. So brach denn 1741 und 1788 wiederholt 
das Kriegsungluck los, das letzte M al offenbar durch 
Schwedens Schuld. Endlich waren die Gebeine der erschla- 
genen VLter begraben und zu Anfang unsers Zahrhunderts 
grunten die Saaten der Sohne im gliicklichen Finnland, 
da zog das letzte Ungewitter heran, und im Frieden zu
Abo 1809 wurde Finnland bis hinauf zum Tornea wahr- 
schelnlich auf immer an Rusiland abgetreten. Dieser Frie- 
densschlutz macht den Schweden grotzes Herzeleid, aber die 
Zuruckgabe des Landes scheint politisch unmbglich, so lange 
Petersborg russische Hauptstadt bleibt. Bei einer Zusam- 
menkunft des Kbnigs von Schweden mit Alexander soll die
ser gesagt haben: „fordern Sie Alles, aber nur nicht Finn
land." Wenige Soldaten und Polizeipersonen sind die ein- 
zigen Russen, welche ich im Lande sah. Die russische Negie- 
rung hat dem neuen Grotzfurstenthume die frkhere Gerichts- 
barkeit und manche Vorrechte gelaffen, und die Finnlander 
haben wohl Ursache zufrieden zu sein. Datz indeffen die alte 
Liebe zu Schweden nicht so schnell rostet, wird durch die 
sortwahrende obgleich erschwerte Verbindung mit Stockholm, 
wie durch raumliche und geistige Entfernung von Petersburg 
wohl begreifiich.*) DieseS bezieht Korn, Holz, Fleisch, Dut
ter und andere Ausfuhrartikel Finnlands naher und wohl- 
fciler aus dem Innern Rusiland. Finnland schickt nur Gra- 
nitsaulen nach der neuen Hauptstadt. Schweden hat gegen

*) Wenn also die Zeitungsschreiber in Petersburg wahrend des letzten 
polnischen Aufstandes die Finnlander als eine durchaus russisch ge- 
sinnte Nation lobten, so haben sie in ihren Deklamationen nur 
theilweise Recht Solches mutz ich erklaren, wenn mich auch diese 
russischen Politiker nach ihrer eigenthumlichen Rechtsphilosophie zu 
senen Volksbetrugern rechnen, „die unter der Larve des Eisers fur 
Freiheit und Recht nur Unterdruckung oder eigenen Gewinn im



Finnland Norwegen eingetauscht, allein waS Norwegen ent- 
behrt, das fehlt auch Schweden; was jenes erzeugt, hal die
ses in Menge. Zwischen Schweden und Finnland fand aber 
Las umgekehrte Verhaltnitz S ta tt, und beide Lander befan- 
den sich bei ihrem Austausch wohl. Norwegen, das armste 
und freieste Land der Erde, hat sich ubcrdies durch seine 
Grundgesetze gegen jede Verschmelzung mit Schweden sorg-
faltig verwahrt. . ^ .

Durch Vermischung mit den Schweden mogen sich d»e
eigenthumlichen Zllge der Slldsinnlander verandert haben. 
Die meisten Bauern, welche ich sah, hatten ein weitzliches 
oder blondes Haar, blafses schwedisches Gesicht, und stachen 
gegen die rothbraunen russischen Soldatenkbpfe sehr ab. Un- 
ter Len Mannern waren blaue langschdstkge Leibrocke allge- 
mein, und das Wort Frack ift den Schweden bekannt. Bei 
den zahlreichen Kirchgangern fand ich autzer wenigen blrihen- 
den Madchen nur Alltagsgesichter in reinlichen Kleidern. 
Pferde und Wagen werden wie in Kurland bei der Kirche an 
einen Zaun gebunden. Alle etwas ausgezeichnete Madchen 
trugen schwarze Schleier. Einige adelige Iungfrauen suhr- 
ten die Zugel des einspLnnigen Nosses mit zarter Hånd, und 
hinten an der Kariole hing ein kleiner Zokei. Adelige Iung- 
frau — sage ich, denn so nannte man in Finnland die 
Tochter eines Edelmannes, die eines Vornehmen hiesi tugend- 
reiche Iungfrau, und die eines Handwerkers tugendsameS 
Madchen. So ost ich einen finnischen Kutscher bekam, hdrte 
ich Stunden lang keinen Laut, dagegen die Schweden sich 
gern unterreden. Die eigentlichen Finnen sind dmckelsarbig,

Schilde fuhren." Die Finnlander wurden sehr unklug handeln, 
wenn sie, von blinder Liebe zu Schweden geleitet, ohne gerechte 
Klagen uber hartes Unrecht, zu einer Aeit sich erheben wollten, wo 
Ruhland nur ein V o lt m it Hulfe zweier andern bekriegt. WaS 
noch die Crgebenheit des stnnlandifchen Jagereorps anlangt, so 
bestand dieses grosten Theils gar nicht aus Finnlandern, son« 
dern aus Russen, fvlglich war schon sein Name eine 5ffentlich« 
Unwahrheit.
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ftarkgliedrig, llber die Matzen ernst, dtister, still und stumm. 
Jhre GeiftesthLti'gkeit ist schwach, ihr Eigenstnn start, und 
wenn der Schwede einen Eigensinnigen bezeichnen w ill, so 
nennt er den Finnen. Bis diese Stunde gilt mit wenigen 
Ausnahmen, was Tacitus von ihnen 6erm. 46. sagt:
8or6es omuiuru so torpor proeeruiu. ksouis wira keritss, 
ioells psupertss. 8ecuri s6 versus kowiues, securi 
all versus lleos, reiu llilkc illiius iu  ssseouti suut, ut illis  
»s vow guilleru opus esset. Sie sprechen langsam und 
mit grober Stimme. In  der finnischen Sprache tressen 
felten harte Konsonanten zusammen, die tiefen A-Laute 
håbe ich schon erwahnt. Datz jedoch die Sprache weichen 
LLnen nicht durchaus abhold sei, mag folgendes Verschen 
reigen:

L iL I, U Li, UaSuisen!, Nahe, nahe, meine Freude,
LuL i, LuiSsisem. Dicht bei m ir, dicht, mein Herzchen!

Dieser Vers giebt zugleich ein Beispiel, wke die Finnen mit 
dem gewohnlichen Reim, welcher bei ihnen em Erzeugnitz 
neuerer Zeit if t ,  noch den Sinnreim oder Parallelismus der 
Glieder und den Sylbenreim oder den gleichmatzigen Anhang 
mehrer Wbrter zu verbinden suchen. Neigung zur Dichtkunft 
haben die Finnen schon in den frllhesten Zeiten gehabt, doch 
ift kein wirklich vorhandenes Gedicht alter als die Refor
mation. Gegenwllrtkg haben sich die Musen von den Kuften 
in die innern Walder und Berge zuruck gezogen, wo der 
unvermischte Stamm des Volts noch jetzt durch Impro
visatoren einen sanften Schleier llber die talte Wirklichkeit 
w irft.

Finnland ift frei und glticklich, insofern es nicht wie 
das llbrige Rutzland in Knechtschaft seufzt. Das finnlandische 
Wappen ist ein mit Rosen umgebener Lbwe, in der rechten 
Vordertatze halt er ein blotzes ^chwerdt, mit der Linken tritt 
er auf einen Scibel, alles im rpthen Felde. Adelige M ter 
giebt's menige, von Leibeigenschaft keine Spur. Eignes Land 
ist jedem daS siitzeste, sein Wald der angenehmfte — sagt



eln finnisches Sprichwort, und mit angeftrengter THLtigkeit 
bauen die Leute ihren Acker. Wo es nur mdglich war, ha
ben sich Menschen angesiedelt, und die Thaler mit Hlltten 
und Dbrfern ubersaet. Autzerordentliche Fiille und Frucht- 
barkeit sucht man unter dem 61" nordlicher Breite verge- 
bens. Sleben Monate gehoren hier zum Winter, und das 
Trei'beis aos Norden ist den Wirkungen der Fruhlingssonne 
lange hinderlich. Der finnlandische Flachs ist gut, aber die 
Manner wollen nicht spinnen, als verachteten sie die weibische 
Arbeit. Hopfen und Laback werden nur zum Bedarf gebaut. 
Mehr als das Rauchen scheint das Kauen des Tabacks be- 
liebt zu sein. Wenn ich meinen Kutschern eine Hånd voll 
feinen petersburger Wachstaff mittheilte, waren sie immer 
hoch erfreut. Der Taback wurde um 1650 in Finnland be- 
kannt, und nach damaligem Sprachgebrauche getrunken. Man 
verbot den Gebrauch desselben, und verurtheilte einen Bur- 
schen zur Kirchenbusie, weil er vor dem Genusi des heiligen 
Abendmahls einige Pfei'fen Taback getrunken hatte. Kohl, 
Nuben und Kartoffeln sind die einzigen Gemuse, welche gut 
gedeihen. Die ersten Kartoffeln kamen durch Soldaten im 
siebenjahrigen Kriege 1762 aus Pommern nach Finnland. 
Man straubte sich lange gegen die Peruaner, denn man hielt 
sie fllr giftig als zum Geschlecht der Solanen gehorend. I ln  
ubrigen Europa forderte ihre weite Verbreitung ja auch die 
Dauer eines Zahrhunderts. Nur die koniglichen Gaste zu 
Paris kummerten sich schon 1616 um das Gift nicht mehr, 
und verzehrten die Kartoffeln als Lcckerbissen. I n  Finnland 
war ihr Nutzen gering, so lange man keine Keller hatte; 
auch jetzt benutzt man sie dort nicht zu Starke, Mehl, Grutze 
und Brod, noch bereitet man darauS Bier, Essig, Syrup, 
Brantwein und Champagner, oder gar Kafe und Bulter; 
dennoch war die Kartoffel keinem Erdstrich segensreicher als 
dem hohen Norden, in welchem sie selbst da fortkommt, wo 
das Korn der Kalle wegen nicht mehr reift. I n  guten Zah- 
ren erntete man in Finnland von Roggen und Gerste das 
siebente oder achte Korn, und schickte dann 45,000 Tonnen 
Getreide auswarts. An Kornmagazine wurde nicht gedacht.



Ueberschwemmung und nasikalte Sommer sbhrten oftmalS 
Misiwachs und Hunger herbei. Dann wurden die leeren 
Aehren, Spreu, Stroh, Birken- und Fohrenrinde zu Mehl 
geftampfr, und daraus Brod gebacken. Solchcm Elend ist 
durch allgemeine Verbreitung der Kartoffel abgeholfen, und 
schwerlich wird je ein Iahr wieder kehren, wo, wie 1696,
die Hungersnoth allein im Stifte Abo in neun Monaten siber 
60,000 Menschen wegrafft.") Seit Anfang dieses Jahrhun- 
derts hat man versucht aus Rennthiermoos Mehl und Brod 
zu machen, nachdem es zuvor durch Kochen die Bitterkeit 
verloren hat. Das DLrren des GetreideS wie der Gebrauch 
der Dampsbader scheint finnischen Ursprungs zu sein. Das 
Brod wird in Finnland und Schweden in runden Kuchen 
ikakor) gebacken, etwa wie die judischen Matzen, und wie sie 
durchlbchert, damit es sich ohne Schimmel ein halbes Iahr 
und langer erhalte. Es ift knochenhart und heitzt, well es 
beim Zerbrechen knackt, mit Recht Knackebrod. I n  den erften 
Tagen schien es mir unmoglich, solches Brod zu essen, und 
ich fstrchtete wirklich die Zahne darauf abzubrechcn. Ungluck- 
licher Weisc kam nach der Seekrankheit eine unbeschreibliche 
Ehluft hinzu, und jedesmal wurden meine Kinnbacken durch 
das Brod mstde, ehe noch der Appetit gestillt war. Spater 
ift mir das Brod recht lied geworden. Seine Farbe ist 
braunlich grau, seine Gute und Dicke in Stadt und Land 
verschieden. Wo sich Waffecmuhlen nicht anlcgen laffen, hat 
jeder Gutsbesitzer ein Windmuhlchen, und der Bauer nimmt 
zur Handmuhle ost seine Zuftucht. Die Windmsthlen sind

In  Folge des naffen Sommers von 1830 hat Schweden und Finn
land wirklich nochmals zum Brode auS Birkenrinde seine Zuftucht 
genommen, doch tritt der Fall jetzt autzerst felten ein, und man 
konnte diese geographische Merkwurdigkeit ruhig aus Krnderschnf- 
ten hinweg streichen; indeffen die meisten Jugendlehrer suchen nun 
einmal das Auffallendste auS allen Weltgegenden zusammen, wlsien 
in der Nahe ihrer Kinder des Anziehenden und Lehrrerchen nrcht 
genug, und verderben durch den fteten Genuh des Prkanten dre 
Zunge und den Magen der Jugcnd so sehr, datz fte fur rhre nachste 
Umgebung alle Ausinerksamkeit verliert.



so winzig, als »varen sie von Kindern zum Spiel erbaut, 
liefern schlechtes Mehl und die Kleie wird uberall mit zum 
Brode genommen. Bei den Finnen wie im ganzen Norden 
ift der Brantwein beliebt. Vom thllringer Walde an nord- 
»varts, kann man alle zwanzig Meilen wahrnehmen, wie es 
mit dem Brantweintrinken crescendo bis zum Nordkap geht. 
Alle Festtage werden mit Brantwein gefeiert, und die alten 
stnnischen Ausdrucke Hochzei t  t r i nken ,  Begr<ibni tz 
t r i nken  deuten hinreichend an, worin man daS Festliche 
sucht. Wein ift wahrscheinlich zuerft von niedersachsischen 
Kaufleuten eingefuhrt, und deshalb heitzen noch jetzt alle 
Weine Saxan W iina, sachsische d. h. deutsche Weine, ohne 
datz man gerade an das edle GewAchs Naumburgs oder 
Witzcnhausens zu denten hat. Das Getrank der alten Fin
nen war Iuoma, ein berauschendes Bier. Bei Einweihung
der Universitat zu Abo labten stch die Professoren an gutem 
finnlandischen und rostocker Bier. Jetzt kommt das gute.
Oel genannt, von Stockholm nach Abo, und das mit Mas
ser reichlich versetzte Dunnbier nennt man svag dricka (schwach 
Trinken).

Finnlands Walder beftehen meift aus Tannen, Fichten 
und Wachholderbaumen, an sumpfigen Stellen giebt's viel 
Erlen, im Ganzen wenig Birken. Ob die Eiche in Sud- 
finnland einheimisch sei, latzt sich bezweifeln, aber nordlich 
vom 61. Grade soll sie nicht vorkommen. Kinder der Flora 
find die durfti'gen Binsen, Sumpfkuhblumen, Riedgraser, 
Wiesenfuchsschwanz, ein Heer von Beeren und Heidekraut 
in Menge. Eine eigenthumliche Weise des Ackerbaues, 
welche man im Schwarzwalde felten, in Schweden haufig, 
in Finnland am haufigften fieht, ist das Svedjen oder Ein- 
aschern eines Waldstrichs. Das Holz wird gefallt, bleibt 
ein Iahr liegen, um auszutrocknen, dann sucht man das 
Nutzholz heraus und zundet das ubrige an. Die Asche ver- 
tritt die Stelle des Dungers, man pfiugt oder wuhlt den 
Boden um, halt zwei bis drei Ernten, und latzt darauf das 
Holz wieder zwanzig bis dreitzkg Iahre lang wachsen, um 
das Experiment aufs neue vorzunehmen. Gute Landwirthe



erklLren sich eifrig gegen das Svedjen, und es mag nur da 
von Nutzen sein, wo elende mit schlechtem GebLsch und 
verkrkippelten Baumen bewachsene Striche abgesvedjet wer- 
den. Zn schonen Waldungen håbe ich es nie gesehen, desto 
haufiger bewunderte ich den Fleist, wclcher mitten zwischen 
unzahligen Granitbldcken jedes Platzchen ftuchtbarcr Erde, 
oft nur drei Fust breit, zum Kornbau benutzt. Merkwurdrg 
ift, datz in Finnland und Schweden fruchtbare Aecker und 
gewaltige Felsmaffen von Granit, die doch zum Urgebirge 
der Erde gehdren, unmittelbar bei einander liegen. So et- 
was kcnnt man in Deutschland nicht, denn die Granitstucke 
in den Sandwststen Preustens sind ein todtes Gesiein, wel- 
ches wahrscheinlich aus Finnland oder Skandinavien stammt, 
weil nach der Meinung neuerer Naturforscher die letzten 
grosten Ueberschwemmungen sich vom Norden aus uber Eu
ropa verbreiteten.

Eine schbne Natur erwartct wohl der Leser in Finnland 
nicht, und wird deshalb gleich mir dura) das Gegentheil
uberrascht. Von Bjorsby bis Abo fLhrt man zwanzig deut- 
sche Meilen weit ununterbrochen uber Berg und Thas, wo 
die malerischen Partien mit jedem Augenblicke wechseln, und 
ein Anblick den andern an Schonheit ubertrifft. Hugelrei- 
hen und Berge, Walder und Felder, Seen, Flustchen, Was- 
serfalle, Dorfer und unzahliche einzeln liegende Hutten wech
seln mit einander ab. Schlesien hat lange Gebirgszuge und 
weit ausgedehnte Thaler, isi aber eintoniger als Finnland. 
W ir haben eine sachsische und srankische Schweiz, warum 
wollen wir nicht Finnland zur nordischen erheben? Unter 
dem 61. Grade wundert man sich, wie die geringe Hohe 
des Harz- und Riesengebirges im Stande ist, die deutschen 
Schonheiten dergestalt abzukuhlen, oder in ein solches un- 
liebliches Aschgrau zu hullen, datz sie den finnlandischen nicht 
felten nachstehen. Hier bilden die Thaler nicht wie m 
Schlesien unabsehbar lange Wafferwege zwischen den Gebir- 
gen, sondern die dem Pol nahe Natur hat mit Granitblokken 
wie mit Ballen gespielt, hier sie mitten in der Ebmc zer- 
sireut, dort zu Bergen und Hugelkctten vcrsammelt, welche bald



als wilde Niesenmafsen, bald mit Baumen aufs lieblichste 
gruppirt erscheinen, und um welche Seen, Wiesengrunde und 
Fruchtfelder bunt gelagert sind. Das lockere Felsenlabyrinth zu 
Adersbach in BLHmen mit seinen Pauken, Zuckerhuten und 
Mehlsacken ist wohl sehr merkwsirdig, aber man watet in 
dem Zeugen seiner Verganglichkeit, Lm Sande. Finnlands 
GranitblLcke werden davern, bis einst, wke auch der Norden 
prophezeiht, die alte Mutter Erde sich im Feuer verjSngt. 
Mchr den finnlandischen ahnlich, liegen die Granitmaffen zu 
Stonsdorf bei Warmbrunn in Garten und Wiesen zerstreut. 
Die Seekuste ist durch solche Felsen bunt gezackc, gewohn- 
li'ch gar kein Strand vorhanden, und das Wasser an dem 
Felsenufer so ties, dah es die schwersten Schiffe tragt. Die 
Wasserfalle Finnlands werden nicht erst sur den Reisenden 
gemacht wie in Adersbach und Schreiberhau am Niesenge- 
birge, ja Imatra soll Schaffhausen und Terni an Donner 
des SturzeS weit ubertreffen. Gern hatte ich diese und die 
schonen Falle bei Kajana und die Mktternachtssonne bek
Tornea gesehen, allein es war zu spat. Auf einer Reise 
durch Finnland erfuhr einst Alexander, dast bei Kajana ein 
Finne wohne, welcher in grostec Achtung bei den Seinen 
stehe und Furst genannt wcrde. Der Fiirst kam, und die 
beiden Monarchen waren recht freundschaftlich zusammen. 
Was ich von der Schonheit Finnlands sagte, gilt nur vom 
Suden, welchen ich sah, der Norden soll menschenleer, kalt, 
und sumpfig sein, weshalb die Eingebornen das ganze Land 
Suomemaa (von suo Sumps und maa Land, Sumpfland) 
nennen, womit der Name Fenni bei Tacitus stbereinstimmt, 
indem im Islandischen fen Sumpfland, im Hollandischen 
fen oder fenne eine sumpfige Wiese und im Niedersachsischen 
fennen, eine Wiese mit Vieh betreiben, bedeutet. Erwahnen
must ich noch die Lage der neuen Kirche zu Sala auf einem 
kegelformigen isolirten dastehenden Granitberge ^). Rund 
umher im Thale liegen viele Dorfer zwischen wogenden Ge- *)

*) S a la  herstt im Finnischen wirklich auch Instl.



treidefeldern, und an sie schlietzt sich wieder em kleiner Kreis 
von Bergen, an deren Futze hier und dort noch em Ddrf- 
chen aus der Tiefe des WaldeS guckt. Die zahlreichen Be- 
wohner der Umgegend scheinen zu der einen Kirche zu ge- 
hbren, welche wie eine Mutter zwischen ihren Kindern und 
Lber sie erhaben mit hohem Thurmfinger zu dem noch hb- 
hern Himmel weiset. I n  ganz Finnland ift der evangelische 
Glaube herrschend, und so sindet hoffcntlich der Priester und
Kbnig von Salem in Sala eine wurdige Verehrung.

Als ich zur letzten Station vor Abo kam, war es dunkel 
geworden, regnete und der schwarzgraue Himmel hatte gro- 
Hen Waffervorrath. Auf die Frage nach dem Tagebuche, 
wies man mich in ein kohlschwarzes Zimmer, wo einige 
Leute bei brennenden Kienspanen auf der Erde kauerten. 
Solche Locher nennen die Finnen PLrte, doch hat sich/hre 
Anzahl so vermindert, daH man nur felten eine sieht. Hier 
konnte ich nicht Lbernachten, also frisch in den Regen hin- 
ein. Ein alter Finne setzte sich stumm an meine Seite. 
Weder Gegend noch Weg waren zu sehen, denn kaum 
schimmerten die schwarzweitzen Werftpfahle durch die Negen- 
nacht, und gaben mir die ausierft einfache Unterhaltung, datz 
ich sie an den Knopfen meines Mantels auf- und abzahlte. 
Das Pferd lief seinen ruhigen Lrab unaufhbrlich fort, doch 
hatte ich ihm noch schnellere Beine gewbnscht, und beschenkte 
deshalb den Alten mit Tabak, allein vergebens. Endlich ka
men einzelne Lichtpunkte zum Vorschein; ihre Zahl ward
grdsier, immer grbtzer — es war Abo.

Beim Eingange der Stadt keine Thore, die Strasien 
wLfte und leer. Ueberall einzelne Hauser, Ruinen, Steinhau- 
fen, Bauholz. Nun fuhren wir Sber eine Briicke und bald 
darauf zu einem Thorwege hinein. Es war der Hof des So
cietetshus und die erften mir entgegen tretenden Leute — 
deutsche Schauspieler. Unter Societetshus versteht man hier, 
in Helsingfors und allen schwedischen Sadten ein angesehencs 
Gasthaus, wo sich Mittags und Abends die etz- und trink- 
lustige Burgerschaft einsindet, wo Fremde logiren, und wo



wahrend des Sommers von herumziehenden Schauspielern das
Volt unterhalten wird. Abo (finnisch Turku, aus dem 
schwed. T o rg ^  Markt) hatte 1825 bel der letzten Zahlung 
13,550 Einwohner ohne Soldaten und Studenten. Eine 
Feuersbrunft legte die Stadt am 4. Sept. 1827 in Asche. 
Das Feuer begann auf einer Hohe im Weften, der Wind 
verbreitete die Flammen, und auHer wenigen massiven Ge- 
b^uden, wozu das Societetshus gehbrt, blieb nur eine ent- 
legene Stratze verfchont. Der Winter war vor der Thur, 
man siuchtete in die umliegenden Dorfer, und manche Fa
milien sind nicht zuruck gekehrt. Die Trummer rauchten 
drei Wochen lang, und noch sieht man uberall Schutlberge 
und Holzftotze von halbverbrannten Valken. Eine Menge 
Arbeiter kam aus Finnland und Esthland, und die Einwoh- 
nerzahl soll sich schon wieder auf 11,000 belaufen. Die 
Hauser werden nach russischer Art von Holz gebaut, menige 
von Stein, alle Straffen bilden gerade Linien, und ein 
freier Raum von funfzig Fuff umgiebt jedes Haus. Nach 
romischer Art zu reden, bilden also die Hauser Inseln, und 
mas Tacitus von unsern Vorfahren sagt, lafft sich auf die

o
Bewohner von Abo anwenden: „die Ortschaften legen sie 
nicht auf unsere Messe mit zusammenhangenden Gebauden 
an, sondern jeder umgiebt sein Haus mit einem freien Platze, 
als Schuhmittel gegen Feuersbrunfte." Isolirung der Hau
ser ift wirklich das einzige Mitte! gegen groffe Feuersbrunfte,
und auf Vorsichtsmaffregeln zu denken, hat man in Abo 
wohl Ursache. Wahrend etwas mehr als sechshundert Jah- 
ren ist die Stadt sechsmal vollig durch Feuer verwuftet, 
1198, 1318 und 1700 mit Hulfe der Ruffen, 1509 durch 
die DLnen, 1522 durch einen in die Luft ftiegenden Pulver- 
thurm. Groffe Feuersbrunfte fanden aufferdem ftatt in den 
Iahren 1458, 1473, 1546, 1549, 1552 u. s. w.

O
Abo liegt langs den Ufern des Aurajoki, (des Fluffes 

Auro, denn Zoki heifft im Finnischen der Fluff) rings von 
Felsenhugeln umgeben, welche mit grauem Moos uberzogen 
em etwas kahles Ansehen haben. Kbnnte man hin und



wieder Baume anpfianzen, so wstrde sich das EinfLrmige, 
Nordischkalte verlieren und die Lage der Stadt reizend sein, 
aber die Erdschicht uber den Felsen ift dunn, und dkschwa- 
chcn Wurzeln der Baume konnen den gewaltkgen Wmden 
nicht widerstehen. Eine schone Aussicht hat man von der 
Sternwarte nach Sudweft, wo die Aura zwischen den finni- 
schen Scharen sich ins Meer ergiesit. Walder und Berge 
vcrsperren den Anblick des nahen Meeres, allein ich håbe daS
Meer zur Genuge gesehen und die Bewohner von Abo auch. 
Die niedrigfte Klasse der Stadter redet Finnisch wie die 
Bauern der Umgegend. Die meisten Birger sind schwedi- 
scher Abkunst und in fruheren Zeiten waren viele deutsche 
Familien hier ansassig, so dasi 1638 ein deutscher Leh- 
rer angestellt, spater auch deutscher Gottesdienst gehalten 
wurde. Zetzt ist die Anzahl der Deutschen sehr ge- 
schmolzen, weil ihre Nachkommen nichts als Schweden sein 
wollen. Die Burger treiben viel Handel und versorgen 
noch immer Stockholm mit Holz, Butter, Fleisch und Heu. 
Ganze Schiffsladungen mit halben Schweinen werden ver- 
schickt. Auch mit Lheer und Strbmling wird viel gehan- 
delt. Ehedem wurde viel Korn nach Schweden gesichrt, allein 
Schweden leidet bei mehr Produktion weniger Mangel, hat 
auf fremdes Korn starken Einfuhrzoll gelegt, und Finnland 
sitzt mit seinem Korn in der Klemme. Wie schwer mag eS
den Schweden geworden sein, das liebe Abo als AuSland 
zu betrachten, und zwischen den SchLren eine Mauth gegen
Aland zu errichten. Durch Schiffbarmachung der schwedk- 
schen Flllsse w ill man kunstig auch der Holzzufuhr aus Finn
land uberhoben sein. Schweizerweiden und Alpenl'rauter
sind um Abo nicht, und doch ift das Vieh wohl genahrt 
und die Milch schmeckt fast wie schweizerische Nidel. S y 
ringe, Ahorn, Linde und Vogelbeere kommen bei Abo fort, 
wenn sie etwas Schutz gegen die Sturme haben. Die na
hen Znsulaner ziehen Gemllse und einiges Obft, besonderS 
Aepfel. Kirschen schmecken nicht sutz, sind aber doch Kir- 
schen. Sie werden etwas sp§t reis, ich asi sie namlich im

'F-
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Arifange Septembers, und das waren nicht etwa einzelne 
Nachzugler, sondern auf dem Markte gab es ihrer recht viele. 
Auch die kleinen Hundepflaumen (Kriechen) kommen fort, ja
einmal follen in Abo sogar Weintrauben reis geworden sein. 
Im  Iahre 1760 wollten schwedische Patrioten auch in Finn- 
land Maulbeercn pflanzen und Seidenwllrmer ziehen, aber 
sie haben nicht viel Seide dabei gesponnen, und die Maul- 
beerbaume langft in den Ofen geworfen. Wohnung, Kler- 
dung, Lebensweise, alles ist hier durch die Schweden ger- 
manisirt, und wenn man aus den schmutzigen Gasthausern
Petersburgs in das saubere Societetshus zu Abo kommt, 
so glaubt man in Deutschland zu sein, doch ift der Wirth, 
Herr Levison, auch ein Deutscher.

I n  Dunkel gehllllt liegt Finnlands heidnische Vorzeit. 
Hauptgdtter waren Kawe, WajnamLjnen und Hilst. Kawe 
schuf den Menschen, und der hochgestellte Sohn der weiten 
Schopfung hiefi selbst der grofie Kawe. Wajnclmojnen das 
gute Urwesen, Erfinder der Musik, Urheber aller geistigen 
Kultur, Schiffbauer, Donner-, Jager- und Fischergott, der 
durch die Tbne seiner Leker W ild und Fische herbei lockte. 
Das bose Grundwesen war Hiisi, Sackamieli Gottin der Liebe. 
Der Unfterblichkeitsglaube der fi'nnischen Naturkinder erwar- 
tete nach dem Tode die Fortsetzung des bisherigen Lebens. 
Im  Todtenreiche (Tuonala) fand also Ehe, Iagd und Fisch- 
fang S ta tt, und dem Verftorbenen legte man Bogen und 
Pfeile ins Grab. Ausgezeichnet ift das finnische Heidenthum 
durch feinen Zauberdienft, und je nordlicher die Stamme, 
desto zauberkrZftiger. Die Sudft'nnlander furchteten die Nord- 
finnlander als tuchtige Hexenmeifter, und diese hatten wieder 
vor den Lappen grotzen Respekt. In  kalten Sumpflandern 
bilden sich im Sommer viele sonderbare Lufterscheknungen, 
und darin liegt wohl ein Grund des hartnackigen Glaubens 
an Geistererscheinungen, stregende Drachen u. dgl. m. Auch 
die Nebelgebilde, Wolkenzuge und der Nordlichter wunder- 
sames Leuchten mochten zu manchem Aberglauben Anlatz
geben. Hauptort des Orakels fur die finnischen Vblkerschaf- 
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ten Ivar die Insel Oesel, wie Rugen und Helgoland fur die 
ihnen benachbarten Stamme. Mittelft Zauberschlaf, Schein- 
tod und Krankheit enthllllten die Finnen den Schleier der 
Zukunst, vielleicht verftanden sie gar schon das Magnetisirrn.
Zn der Osternacht fuhren die Hexen nach Blakulle im Katte
gat, dem schwedischen Blocksberge, und man konnte sie 
fchmieden und dreschen hdren. Bilder, Statuen und pracht- 
volle GLttertempel kannte der heidnische Norden nicht, weil 
das rauhe Klima solche Heiligthllmer zu schnell vernichtete, 
oder auch, weil es den Menschen an Kunstfertigkeit und 
Werkzeugen fehlte. Desto mehr war innere Anschauung 
und geheimnitzvolle GlaubenSlehre verbreitet. Bischof Hein
rich von Upsala ward im zwdlften Jahrhundert Apostel Finn- 
landS, und bei seinem Amtseifer erschlagen. Munder ge- 
schahen durch den Leichnam des Martyrers, Papste sprachen 
ihn heilig, und die bekehrten Finnen verehrten ihn als himm- 
lischen Vertreter. Ihm  zu Ehren wurde ein Mineralbrunnen
bei Abo die S t. Heinrichsquelle genannt, Festtage und Zahr- 
markte gefeiert, 1300 ein Dom gebaut, und die Gebeine des 
Heiligen als grdsites Kleinod darin aufbewahrt. Der Dom 
ift von Backfteinen aufgefShrt, weder von autzen noch innen 
hubsch, hat aber treulich ausgehalten unter den StSrmen der 
Zeit. Seiner Kostbarkeiten ist er mehrmals beraubt, und 
1720 schickten die Rusten Heinrichs Ueberrefte dem Zar Peter 
fkr seine RaritLtensammlungen zu. Wahrscheinlich liegen sie 
noch irgendwo in Petersborg verborgen. Beim letzten Brande 
verlor der Dom die obere Halfte des Thurms, welche jetzt 
von Holz hergeftellt wird. Bei der unchristlichen Weise, 
mit welcher das Chriftenthum im Norden verbreitet wurde, 
verlor sich das Heidenthum nur autzerlich, innerlrch nicht, 
fondern es fchmolz mit dem Christenthum zusammen, ohne 
bast man stber den wunderlichen Synkretismus stritt. Die 
Mbnche, eine sudliche Geburt, waren im Norden etwas 
Fremdartiges. Zauberei, Hexerei und Aberglaube aller Art 
hatten freies Feld. Die Reformation wurde schon zu LutherS 
Zeiten in Finnland eingefuhrt, wirkte jedoch sehr langsam, 
denn das Land lag zu sehr im Argen.



Um die geistige Finfternisi zu vertreiben grLndete Schwe-
den 1640 die Universitat zu Abo, erhielt sie nachmals unter 
drsickenden Umstanden, und erwarb sich das grotze Verdirnft 
die Kultur Finnlands durch diese Anstalt aufs wohlthatigste 
gefordert zu haben. Bei Einweihung der Universitat wurde, 
wie Nuhs erzahlt, ein Schauspiel: „ d i e  S t u d e n t e n , "  
aufgefuhrt. Narren spielten die Hauptrollen, das Stsickge- 
fiel, und wurde oft wiederholt. Zm Zahre 1661 ward ein 
Student der Zauberei angeklagt und zum Tode verurtheilt, 
weil er sich mit dem Teufel in ein Bundnitz ekngelassen. 
Dieses wurde dadurch von den Nichtern bewiesen, ,, dasi der 
Student in kurzer Zeit autzerordentliche Fortschrktte gemacht 
und nicht nur seine Mitschuler, sondern selbft seine Lehrer 
Lbertroffen håbe, und sogar einen andern Studenten, der 
vorhin wenig konnte, zwei fehlerfreie lateinische Briefe schrei- 
ben lehrte." Der aufgeklarte Kanzler Peter Brahe bestatkgte 
das Todesurtheil nicht, erklarte es fur eine Schande der Aka- 
demie, und der Student ward nicht ein Opfer seines Fleisies. 
Zehn Jahre spater standen viele Professoren und Studenten 
im Nufe der Zauberei. Als Beweis fuhrt man an, dasi ein 
Student in der Bibel gelesen und gleich ganze Kapitel aus- 
wendig gewusit håbe. Ein anderer Student wettete in einem 
Zuge eine Kanne Bier auszutrinken, und wie er ansetzte — 
war der Krug leer. Selbst an hitzigen Schwarmern hat's 
dem kalten Lande nicht gefehlt. Der tolleste von ihnen, Na- 
mens Wallenberg, hatte 1798 aus einer Schrift des Jakob 
Bohme den schwarzen Fleck des menschlichen Geistes — so 
nennt Bouterweck die SchwLrmerei — in seinen Kopf ge- 
bracht. Chriftus und Bibel waren nichts gegen seine Weisheit, 
die Obrigkeit wsirdigte er keiner Antwort, und in der Festung 
Tawastehus hat er seine Tollheit mit seinem Leben geendet. 
Wohl reist noch jetzt hier und da ein Finne heimlich in die 
Lappmarken, um sich bei recht ausgelernten Hexenmeistern 
Raths zu erholen, im Ganzen vermindert sich jedoch dee
Aberglaube durch die Bemuhungen der protestantkschen Geist- 
lichkeit.



Nach dem Brande wurde die Universitat 1828 von Abo 
nach Helsingfors verlegt, wohin ihr die Regierung schon1819 
voran ging. Man kdnnte sagen, der Brand sei den Ruffen 
crwLmscht gekommen, allein das ware doch ein zu barbarischer 
Wunsch; alS er indeffen S ta tt gefunden, benutzte man ihn, 
die alte Hauptstadt FinnlandS nieder zu drucken, denn sie
lag wegen der hundert tausend Alandsinseln zu gefahrlich nahe 
bei Stockholm.*) Die Anzahl der Studenten belief sich vor 
Zeiten auf 40V, von denen die meisten Landeskinder und 
Theologen maren. Modellsammlung und Bibliothek sind von 
den Flammen verzehrt. Nach mtmdlichen Angaben soll letz- 
tere 40,000 Bande start gewesen, und mit ihr wichtige 
Handschriften Lber die Geschichte FinnlandS verloren gegan- 
gen sein. Nur von den Buchern, welche zufallig m den 
Hånden der Studenten maren, sind einige gerettet. Das 
massive Universitatsgebaude ift dem Hofgericht, dem Konsisto
rium und andern Behbrden eingeraumt. Auch der Tempel 
Uraniens, die Sternwarte, blieb von deS Feuers Wuth ver- 
schont. Sie liegt auf einem Granitberge, um deffen Fust 
die Stadt sich ausdehnt. Professor Arielander, ein liebens- 
wSrdiger M ann, setzt seine astronomischen Beobachtungen 
hier so lange fo rt, bis die neue Sternwarte in Helsingfors 
vollendet ist. FLr astronomische Vorlesungen haben sich bis
her nie ZuhLrer gefunden. KSnftig wird die Sternwarte 
wahrfcheinlich in eine griechische Kirche verwandelt, woran eS
den Russen in Abo bisher fehlt. Lage und Gebaude eignen 
sich sehr zu diesem Zweck, ker S8pera — uber Gramtblocke 
auf 162 Stuffen — sck ssira heisit es jetzt im ergentuchen, 
ksnftig im bildlichen Sinne, allein die Hohen des Glaubens 
sind noch erhabener als die der Sonnen und Planeten.

Im  Arbeitshause und in AbohuS — dem Schlotz von 
Abo, denn HuS heitzt auch im Niedersachsischen so viel als

. )  virtus sc kerocis subieclorum io§rsta unxsrsvt'bus, sc 8« 
crekim ipsnm quo 1u1iu8 so suspeclins. I'scit. ^§rie. ^1.



Schlosi, z. B . Hus Pletz — wird stir die Armen und Ge- 
fangenen Gottesdienst gehalten, und viele Einwohner nehmen 
Theil daran, eingedenk deffen, dasi wkr allzumal Arme, Ge- 
fangene und Bcfangene sind. Die cinzige ekgentliche Kirche 
der Stadt war und ist der alte Dom, in welchem sonntaglkch 
dreimal in finnischer und dreimal in schwedifcher Sprache 
gepredigt wird. Ein protestantischer Erzbischof hat hier sei- 
nen Sitz. Fruher besasien die Professoren der Theologie 
und Philosophie, wofern letztere zugleich Theologcn waren, 
in den umliegenden Dbrfern Prabendenpfarren, hielten Vikare 
und predigten nur wahrend der Ferien. Auch in Helsingfors 
sind die Professoren ausier dem Gehalte von 244 Rubel S . 
auf Pastorate angewiesen. Um Finnlands Volksschulen steht 
es schlecht, und doch um allgemeine Bildung beffer als in 
Rutzland, weil in Finnland wie in Schweden, Norwegen und 
ISland jede Mutter ihre Kinder lesen lehrt, und das Kind 
nicht eher konfirmirt wird alS bis es lesen kann. Eigentliche 
Dorfschulen sind gar nicht vorhanden, sondern wandernde 
Schulmeister ziehen in grosien Kirchspkelen umher und lehren. 
Ihre Besoldung ist erbarmlich wie das, was sie leisten. An 
einem neuen Schulplanr ist lange gcarbeitet, und fehlte es 
nicht wie in vi'elen Staaten fur solche Dinge an Geld, so 
ware man langst vom Rath zur That gediehen. Einige Edel-
leute haben in und bei Abo mit bestem Erfolg Lankafter- 
schulen angelegt.

Im  Societetshus zu Abo gab die deutsche Schauspieker- 
truppe aus Reval wahrend des Sommers wbchentlich einige 
Vorstellungen. Obgleich wenkge Einwohner deutsch verste- 
hen, so besuchen sie doch das Theater fieitzig, und nehmen 
mit schwachen Leistungen vorlieb. Diesmal machten die Kin
der des Herrn Klemm, zwei Knaben von fims und acht Jah- 
ren, und ein neunjahriges Madchen ihre Kunststucke, indem 
sie eine vom Vater flir sie angefertkgte Oper: die T a l en t -  
probe,  mit deutschem, franzbsischem, italienischem, schwe- 
dischem und russischem Gesang auff^hrten. Der Vater ist 
dabei Soufsteur, und hat die Kinder fo in Furcht gesetzt,



dasi dem fSnfjahrigen Knaben auf der Btchne zu Helsingfors 
in Gegenwart des Kaisers etwas Menschliches widerfuhr. 
Die Kinder leifteten wirklich mehr als viele alte Schauspieler, 
und erwarben sich grosien Beifall. Mich hat es schrecklich 
betriibt, datz die armen Geschbpfe durch folche Dressur um 
ihre Kindheit und dadurch um das ganze Leben betrogen 
werden.

In  Abo gab ich eknen Brief nach Petersborg zur Post, 
und wurde bei dieser Gelegenheit an die Billigkeit des russi- 
fchen Briefporto erinnert. Die Entfernung beider Stadte 
von einander betragt etwa achtzig deutsche Meilen, und das 
Porto dafkr 42 Kopeken, oder etwa drei gute Groschen. Ja, 
man zahlt in Rutzland fur eine Entfernung von 3000 Wer- 
sten (428 deutschen Meilen) nicht mehr als 50 Kopeken 
Banko. Fande diese Wohlfeilheit nicht S ta tt, wer kdnnte 
dann in Rusiland Briefe schreiben? Was den russischen Po
sten mdglich ist, sollte bei doppeltem oder dreifachem Preise 
den deutschen Posten auch mdglich sekn. Zur Entschuldigung, 
ja zum Ruhme der preusiischen Postverwaltung l«!Ht sich da
gegen sagen, datz sie von dem Ueberschutz ihrer Einnahme, 
welcher jahrlich siber eine Misiion betragt, einkge hundert 
Meilen lange neue Chausseen angelegt hat.

Wer auch nie den Norden bereift, wird doch missen 
wollen, wie man hier reift. Das finnlandische Postwesen 
ist altschwedische Einrichtung, welche sich durch ganz Schwe- 
den und die hdhere Posttaxe ausgenommcn, in Norwegen 
eben so sindet. Grosie fahrende Posten sind hier iiberall un- 
bekannt, und ihr Mangel erschwert ohne Zweifel den Buch- 
handel und die Fdrderung allgemeiner Kultur sehr. Nur 
einmal unter Karl X I I .  waren fahrende Posten auf kurze 
Aeit vorhanden, und die einzige jetzt bestehende Packet- 
post soll zwischen Stockholm und Norrkdping von Privat- 
leuten errichtet sein. Ausierdem kennt man nur Brief- und 
Extraposten, und von letzteren reden wir hier. Man f§hrt 
gerade nicht bequem, aber so schnell wie vielleicht in keinem 
andern Lande der Welt, und so wohlfeil, dasi Handwerks-



-ursche und genierne Soldaten fehr hLufig mit Extrapost rei
sen. Herr Botaniker Lessing reifte ebenfalls im Herbft 1830 
durch einen Theil Schwedens, und wahrscheinlich, um nur 
den Behauptungen aller fruheren Reisenden zu widersprechen, 
sagt er, das Reisen mit der Post sei n icht b i l l ig ,  denn die 
Meile håbe ihm fur zwei Wagen acht gute Groschen gekostet, 
und nicht schnel l ,  denn obgleich er den grbsiten Theil der 
Nacht zu Hulfe genommen, sei es ihm nicht gelungen, in 
vier Tagen mehr als fims und vierzig schwedische (etwa sieb- 
zig deutsche) Meilen zuruck zu legen. Er fand ferner nicht 
die gepriesene Genugfamkeit und Zuverlassigkeit der fahrenden 
Bauern, klagt uber viele betrunkene Burschen und — uber 
schlechte Wege. M it was sur ubertriebenen Vorftellungen 
Herr Lessing nach Schweden gekommen sein mutz, wird der 
Leser aus dem abnehmen, was ich zu derselben Zeit zu er- 
sahren Gelegenheit halte, und woruber ich hier getreu be- 
richte. Wagen und Pferde sind nicht Eigenthum der Post
halter oder des Kbnigs, sondern der in der Umgegend woh- 
nenden Bauern. Wer keinen Wagen mitbringt, kann nur 
eine Karra (sprich Tscharre) bekommen, d. h. einen Karren, 
oder ein zweiradriges, hohes, kurzes und ostenes Fuhrwerk, 
etwa wie unsere Kariole, aber ohne Federn und llberhaupt 
cinfach wie ein Schinderkarren. Man rieth mir in Stock
holm einen bequemen Sitz oder ein mit Federn verschenes 
Waglein fur zwanzig Daler zu kaufen, was sich mit gerin
gem Verluste uberall an den Grenzen verkaufen laste. Damals 
hatte ich den erften Versuch in Finnland schon gemacht, 
wiederholte ihn jetzt, fllhlte zwar jedes Steinchen, und war 
in den ersten Tagen an allen Gliedern gelahmt, spater aber 
kutschirte ich auf dem Antihypochondriakus frdhlicher als im 
bequemsten landauer Neisewagen, oder in einer potsdamer 
Journaliere. Gegen Hypochondrie giebt es sicher kein pro- 
bateres Mitte! als eine Extrapostreise durch Schweden, worauf 
ich Aerzte und Hypochonder, die sich selbst kuriren wollen, in 
allem Ernste aufmerksam mache.

Die Station heiht das Hall, und statt unsers Posthau- 
ses haben die Schweden ein Gastgifvarehus oder Gastgifvare«



gård (Gastgeberhof). Der fahrende Bauer, unser Postillon, 
heiHt SkjutSbonde (sprich Schustbunde), abgeleitet von dem 
alten Worte skjut, Pferd. Viele in der N<ihe der Landskasse 
wohnende Bauern haben sich gegen gewiffe Privilegien ver- 
pfiichtet, Pferd und Wagen nach der Station zu schicken, 
so oft die Reihe sie trifft. Sechs Uhr Abends, in manchen 
Gegenden zwblf Uhr Mittags, tressen die Leute auf der 
Station ein. Kommen Reksende, so werden sie befdrdert, 
kommen keine, so ziehen die Bauern nach 24 Stunden wie- 
der heim, und andere treten an ihre Stelle. Dieser Einrich- 
tung wird vielfach und wohl nicht ohne Grund vorgewor- 
sen, datz sie die Bauern zur Faulheit und andern Lastern 
verleite, allein sehr oft werden Kinder und alte Leute abge- 
schickt, weil man sie zu Hause am leichteften entbehren kann. Ihre
Pferde heitzen Hallhastar, und sindet man sie vor, so geht's 
in wenigen Minuten weiter. Sind sie ausgegangen, dann 
kommen die Pferde des Gaftgebers (Gckftgifvarehastar) an 
die Reihe. Ihre Anzahl ist wie die der vorigen fstr jede 
Station genau bestimmt. Sie stehen im S ta ll oder auf 
der nahen Weide, werden schnell herbei geholt, und derAuf- 
enthalt auf der Station wahrt etwa eine Viertelstunde. Wenn 
aber bel grosser Menge der Reisenden auch diese Pferde ver- 
braucht sind, dann kommt die letzte Klasse, die Neservehastar, 
welche aus den skjutspftichtigen Dorfern erst geholt werden. 
B is zu ihrer Ankunft muss der Reisende an zwei Stunden 
warten. Das ist mir auf ekner Reise von hundert und dreissig 
deutschen Meilen nur einmal in Halmstad begegnet, denn
wenn auch keine Hall- und Gastgifvarehastar da waren, so 
sand ich fast immer solche, welche zwar ihre Fahrt von einer 
der nachsten Stationen gemacht hatten, um aber etwas zu 
verdienen, sogleich dieselbe Station zuruck und wohl gar noch 
eine weiter suhren.

Aus dem Hall angekommen, fragt man zunachst nach 
dem Hallkarl. „ J a  well straks han en ander hast" (ich 
w ill sogleich ein anderes Pferd haben) — und der Hallkarl 
bringt alles in Ordnung. Er steltt, nach unserer Art zu reden,



eine Art Wagenmeister oder Schirrmeifter vor, und sorgt da- 
fSr, dasi Reisenden und Bauern alles zukommt, was ihnen 
gebuhrt. Man geht in das Gastgifvarehus, wo in reinlicher 
Stube das Dagbok auf dem Tische liegt, daneben Feder und 
Dinte. Name und Stand des Neisenden, Klasse und Zahl 
der Pferde, die letzte und nachste Station werden eingeschrie- 
ben, der vorige Skjutsbonde bezahlt, — denn hier zu Lande 
bezahlt man die Poft xostnumeranZo — ein anderer Wagen 
steht bereit, der Mantelsack oder Koffer ift von den Leuten 
umgepackt, und nun geht's nach einem Aofenthalte von skins 
hbchstens zehn Minuten im Fluge davon. Das Titelblatt 
sedes Dagboks enth^lt Angabe der nLchften Stationen und
ihrer Entfernungen, die Zahl der taglichen Hall-, Gastgifvare- 
und ReservehLstar, und das Stationsgeld fur Pferd und Wa
gen. Im  Tagebuche selbft sieht man, wieviele Pferde an dem 
Tage schon gebraucht sind,wodurch ein widerrechtlicherAufenc- 
halt der Reisenden durch die Gaftwirthe verhutet wird. Muffen
Neservehastar geholt werden, so thut es der Hallkarl, lauft 
Stunden weit, reitet im Galopp zurLck, und bekommt daflir 
als Geschenk, nicht als Schuldigkeit — einen Schilling Driks- 
penningar (Trinkgeld). Eine Person mit 400 schwedische 
Pfund Gepack und zweirLdrkger Karra braucht nur ein Pferd 
zu nehmen. J a , sogar zwei Personen mit menig Gepack 
nehmen nur ein Pferd, und der Skjutsbonde mag zusehen, 
wie er nach der Station kommt. Is t daS Pferd stark, so 
hangt sich der Junge hinten irgendwo an, wo nicht, so lciuft
er nach, und findet auf dem Hall Rotzlein, Wagen und 
Geld vor, wZhrend der Reisende langft liber alle Berge ift.

In  Finnland wird nach rusfischen Werften, haufiger 
nach schwedischen M ilen  gerechnet, und jede Meile in vier 
Viertelwegs getheilt. Die schwedische Meile hat 10 Werst, 
und kommt beinahe anderthalb deutschen Meilen gleich. Eine 
genauere Angabe ift die, datz 19^ schwedische Meilen zu 
dreisilg geographischen oder zwei Graden der Breite gehbren. 
Fur Pferd und Wagen zahlt man in Finnland auf die 
schwedische Meile 60 Kopeken Banko, welches ungefahr vier



gute Groschen ausmacht. I n  Schweden werden 16 Schil
ling Banko (etwas siber vier gute Groschen) fsir die Meile 
bezahlt, und vier Schilling mehr, wenn die Station von ei- 
ner Stadt auSgeht, weil der Unterhalt fur Menschen und 
Thiere hier etwas theurer ift. Fur den Wagen zahlt man 
in vielen Gegenden nichts, in manchen einen halben Schil
ling, und fsir die vierradrigen Wagen zwischen Helsingborg 
und Gothenburg einen Schilling. Iede schwedische Meile 
soll gesetzlich in anderthalb Stunden zuruck gelegt werden, 
sllein der Bauer fahrt schneller als das Gesetz befiehlt, und 
wsirde sich schamen, wenn er auf einer Station von drei 
deutschen Meilen — grosier sind die Stationen in der Regel 
„icht — langer als zwei Stunden zubrachte. Von Trinkgeld 
ift nicht die Nede, verspricht man aber en litten fup branwin, 
dann fahrt der Mensch unsinnig drauf los. Es ist mir hau- 
sig vorgekommen, dasi der Skjutsbonde, wenn ich bezahlt 
hatte, stehen blieb, das Geld mehrmals nachzahlte und am 
Ende sagte, es sei nicht richtig. Ich nahm es zuruck und 
rechnete ihm vor: „D u  haft so viele Meilen gefahren 
ja -  die Meile kostet so viel — ja -  der Wagen so viel 
— ja — und nun sind noch zwei oder drei Schillinge ubrkg, 
welche Du als Trinkgeld behalten sollft." -  Ietzt ging dem 
Bauerjungen ein Licht auf, denn er hatte fur sich nichts ge- 
rechnet, weil er von seinen reiseyden Landsleuten nie etwas 
bekommt, er dankte vielmals und ging srbhlich hinaus. So 
etwas nennt man, denke ich, Gensigsamkeit. Unterwegs 
kommt es niemand in den Sinn einzukehren, und es darf 
nur mit ErlaubniH des Reisenden geschehen. Von Bjorsby 
bis Abo fuhr ich in einem Tage von Morgens acht bis 
Abends neun Uhr, fruhstllckte inzwischen, ah Mittagsbrod, 
vesverte dann fast auf jeder Station, tkat Morgens und Nach- 
mittags w^hrend eines Gewitters ein halb Stsindchen in ein 
nahes Haus, und legte in diesen dreizehn Stunden vierzehn 
schwedische oder uber ein und zwanzig deutsche Meilen zuruck. 
Das gesammte Extrapoftgeld fur diese Entfernung betrug 
etwa zwei Thaier und vier gute Groschen. Heitzt das mcht 
billig und schnell reisen? In  Preuffen wLrde fur jene Ent-



ftrnung die Fahrpost vier, die Schnellpost sechs und die 
Extrapoft mindestens zwanzig Thaier kosten.

Auf jener Fahrt nach Abo hatte ich zweimal Kinder
von acht bis zehn Iahren zu Postillons, dami wieder hoch-
bejahrte Manner, eknmal — in Schweden nie, was jedoch nur
Zufall war — einen betrunkenen Burschen, mit welchem ich
iiber lange Granitblokke, im vollen Galopp, nicht ohne Le-
bensgcfahr, unter Todesangst einer gerade auf einer Felsen-
ccke, in einem grosten Wagen uns begegnenden Familie, hin-
ab rutschte. Mehre Postillone wurden mude, ubergaben mic
die Zugel und schliefen ein. Nach Landessttte kutschiren die
Reisenden selbst, deshalb sttzt der Neisende, auch wenn er nicht
fLhrt, stets zur Nechten, der Leibkutscher freundschaftlich ihm
zur Linken. Es ist gut, wenn man selbst fahren kann, allekn
der Skjutsbonde fLhrt in der Regel schneller, selbst Kinder
kutschiren sehr geschickt. Nur die Herren Ofsi'ziere und Schiffs-
kapitaine sollen noch geschickter sein, und die armen Lhiere
jammerlich misihandeln. Eine Peitsche ftchren sie, wie jeder
reisende Schwede, mit sich. DaS Instrument thut auch bis-
weilen wirklich Noth. Manche Bauern peitschen ihr Pferd
felten, andere nie, indem sie ohne Peitsche, blos mit dem
Schnalzen des Mundes das Nbsilein in Trab setzen wollen,
was nicht immer gelingt. Mein Kapitain sagte m ir, datz
den Bauern bange wurde, wenn er mit seinen Kollegen im
Herbst von Stockholm landwarts nach Hause fichre. Die
Pferde sind etwas grbster als die Littauer, und bekommen,
wie diese, keinen Haser, sondern wekden auf Feldern und
Wiesen Tag und Nacht bis ties in den Winter hinein. Fragt
man den Bauer um das Alter seines Pferdes, so antwortet
er sehr bezeichnend: es lauft ins dritte, vierte Gras. Von
der Klugheit der schwedischen Pferde weitz ich aus fremder
Erzahlung mehr als aus eigener Erfahrung. Nur bergan
gehen sie Schritt, aber die Wagenrader sind kaum oben, das
Pferd schLumt, und doch f<ingt es von selbst wieder an
zu laufen. Bergab und in der Ebene scheinen sie nicht
langsam gehen zu kbnnen, und stsirzen selbst im wildesten 
laufe nie.



Das schnelle Reisen wird durch die Wege begiinftigt,
welche durch ganz Schweden biS hinauf nach Tornea ganz 
vortrefflich, ja nach Clarke's Urtheil die besten der Welt sind. 
Diejenigen Bauern, welche Aecker an der Straffe haben, 
muffen die Straffe unterhalten, und ein grober Fluffkies 
macht in vielen Gegenden die Sache leicht. Ueber das Niesen- 
aebirge fuhren keine geebnete Straffen, wie uber die etwas 
ardtzeren Riesengebkrge der Schweiz. Ueber den Harz ist stlt 
wenigen Iahren eine Straffe von Goslar nach Klausthal 
und Ostekode angelegt, und an einer andern nach Nordhau- 
sen wird sogar gearbeitet. Wer noch 1828 von Gotha nach 
Schmalkalden suhr, machte die Erfahrung, daff man sich in 
den Hohlwegen des Thuringer WaldeS recht ordentlich fest- 
fahren konnte. In  dem armen nordischen Finnland sind die 
Wege schon seit langer Aeit geebnet, obgleich das Bergwaffer 
sie im Fruhjahr ost zerreitzt. I n  Halland am Kattegat hade 
ich viele Meilensteine mit den Iahrzahlen 1666 und 1777 
gesehen, ein Zeichen, daff hier die.Mege schon ,n Ordnung 
waren, als die Btirger Berlins es fllr etwas Groffes h.el- 
ten, in einem Tage den vier Meilen langen Sand nach Pots
dam auszumeffen. So ausgefahrene Straffen wie in man
den Gegenden Deutschlands håbe ich im Norden mcht ge- 
s«h-n, ft-ilich sind do-t auch die schw---n, Spur haltendm, 
d/utsch-n Lastmagen unb-kannt. Vergle.cht man d.e Post
e n  DeutschlandS und SchwedenS, so w.rd man sich 
wundkrn, in dem nordischen Reiche nnr zwei Stadt- »on er- 
niner Bedeutung, und doch eine so grvsie Menge wohlun cr- 
hasi-ne- S-rak-n «u finden. Da ist tein S.adtchen ,v°n 
fLnftausend Einwohnern, i« welchem nicht dm , mer und
mehre gut- Stratz-n fsihrten, und auf allen d.esen Stratzen
b-tahlt man — k-in Chauffeegeld. 2m Mecklcnburglschen 
uud Holst-misch-n dageg-n, ja »wischen dm beidm grosim 
Hansen Lbbek und Hamburg maren b>e Wege b iihn so 
strcht-rlich, datz man, st-tt Wegg-ld W g°b°n, b,ll>g° W  si 
rkvai bekommen mdtzte °IS Schme-j-ng-Id-r fur,amm--l,che 
Stose und a« Sntschadigung far j-rbrochen- Achsen. tider 
die Hanfeaten arbeiten ja schon — ja schon an emer Kunst-



stratze, und daS Haupthindernitz bei vielen Dingen im theuren 
Baterlande ift unstreitig die bunte Manmchfaltkgkeit der acht 
und dreitzig souveraknen L«!nderchen.

Wie mag wohl einem Schweden zu Muthe sein, wenn 
er nach den guten Wegen seiner Heimath deutschen Boden 
betritt? S tatt des kleinen Antkhypochondriakus die grotze 
Maschine eines holsteiner StuhlwagenS — die Extreme be- 
rLhren sich — diese Veranderung latzt sich ein Schwede wohl 
gefallen, aber die Wege! die Wege! und welcheStotze! W ir 
begleiten den Reisenden in Gedanken weiter, er kommt vor 
ein Weghauschen, ftutzt und steht zum erften Male den lan
gen Arm und die hohle Hånd. Es mutz damit doch seine 
Richtigkeit haben, denkt er, denn kber der Hausthur steht 
das Wappen des Landesherrn. Er fahrt Lber eine Brkcke 
— „h a lt ! "  heitztes, „hier wird Br^ckengeld bezahlt." Das 
mehrt wieder seine Erfahrungen, denn Br^ckengeld ist in 
Schweden fast ganz unbekannt. JeHt kommt er in ein er- 
barmliches Stadtchen — deren gkebt es in Schweden zu 
DuHenden, also nichts Neues — aber auf einmal rennt aus 
dem Nathskeller ein Mensch auf ihn los und fordert —
Pflastergeld------- . Nein, liebe, deutsche NathSkellerpflaster-
geldforderer, nehmt es einem reisenden Schweden nicht ubel, 
wenn er sich vor dem Bezahlen erst uber eure Forderungen 
etwas wundert. Endlich kutschirt unser Schwede nach Ge- 
wohnheit seines Vaterlandes eigenhandig, siehe da begegnet 
ihm auf der Chaussee ein mit Ochsen bespannter, fchwer be- 
ladener, langsam einherwankender Heuwagen. Datz er den 
Ochsen ausbiegt, ist naturlich, und eben so naturlich, datz er 
rechtS herum lenkt, weil zur Linken dicke, frischgeschlagene 
Steme liegen. Kaum ist das geschehen, so springt ein Herr- 
haltunsfest hervor, fallt den Pferden in die ZLgel und for
dert zwei Thaler Strafe, weil der Herr eben — uber die 
Kantensteine gcfahren håbe. Der Schwede widersetzt flch, 
denn wozu Kantensteine? Der Staatsdiener befiehlt langsam 
zu fahren, geht mit ruhiger Miene bis zum nachsten Chauffee- 
hause voran, hier wird der Schlagbaum herunter gezogen, 
und w ill der Schwede weiter, so zahlt er seine zwei Thaler,



ond weisi von jetzt an, was die Kantensteine zu bedeuten 
haben. Solche Bemerkungen sind nicht aus der Lust gegrif- 
fen, sondern auf unsern schlechten Stratzen von Schweden 
gesammelt, gut aber, dasi viele Dinge im lieben Deutschland 
beffer sind als die genannten, sonft mdchte den Leuten gar 
hald das Heimweh bei uns ankommen.

Zch bin mit dem Poftkapitel noch nicht fertig. W ir 
ruhmen die preutzische Oberpostdirektion, welche flir die Rei
senden auf jeder Station ekne freundliche Paffagierstube schuf, 
woselbft ein hohern Orts unterzeichneter Speisezettel hangt, 
ohne datz man deshalb zu Geldausgaben genbthigt wLre. I n  
Schweden besteht diese Einrichtung schon seit wer weisi wie 
langer Zeit und wird, wir hoffen es, nach hundert Iahren 
auch in Deutschland allgemein verbreitet sein. Herodot er- 
zahlt, datz an der vierhundert deutsche Meilen langen Perser- 
siratze von Sardes nach Susa viele kdnigliche RuhchLuser 
und vortrefftiche Herbergen eingerichtet waren. Solches lasen 
unsere Altvordern und wunderten sich, hielten es, wie manche 
andere Erzahlung des Grosivaters der Geschichte, fur ein 
Mahrchen, und niemand dachte an Verbesserungen, bis Herr 
von Nagler 1821 mit seinen Paffagierftuben hervor trat. Im
schwedische« Gaftgifvaregard sindet man einfache, reinliche, 
wohlschmeckende, nahrhafte Kost, und Sberall frisch uberzogene 
Betten. Nur an wenigen Orten kleiner Nebenstratzen ist 
nichts als Brod, Butler, Milch und Brantwein zu haben. 
Wer mehr gebraucht, mutz sich mit Proviant versehen.̂  Hat 
jemand in Schweden uber irgend etwas Klage zu fShren, 
so bemerkt er es im Dagbok, das Vergehen wird gewisi be- 
straft, dem Uebel sicher abgeholfen, denn das Buch musi am 
Ende jedes Monats dem Landshbfding (Landshauptmann) 
sibergeben werden, und vor ihm hat jeder schwedische Skinder 
Manschetten. M it Spasien und Dummheiten das Buch anzu- 
fullen, und so die gute Einrichtung allnnilig zu Grunde zu rich-
ten, das leidet der schwedische Ernst und der Hallkarl nicht, 
denn er achtet genau auf alles, was man einschreibt. Die 
freien Schweden haben in allen Dingen und so auch im
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Postwesen autzerft einfache Gesetze, jeder Bauer kennt und' 
befolgt sie, verlangt aber auch eben so unerbittlich vom Rei
senden ihre Befolgung. Die eknfachen Karren kann man 
darum nicht tadeln, well fie als allgemeines Landfuhrwerk 
fiberall sich finden, und die Wohlfeilheit des Reisens moglich 
machen. In  den Zahren, wo man grotze Reisen macht, kann 
man mit solchem Fuhrwerk wohl fertig werden. J a , es hat 
fur jeden Zfingling, wofern er kekn altes Weib ift, etwas 
unbeschreiblich Freies und Frohliches, mit dem eknfachsten 
Waglein in der Welt so fiber Berg und Thal zu rollen.
Die Schweden zumal sind abgehartei und ausdauernd wie 
ihre Pferde. Wer bequemer ift, mag sich ein befferes Fuhr
werk kaufen, und wer ost im Lande reist, hat solches ohne- 
hin. So ll man Schweden den Vorwurf machen, dafi es 
weniger von Leuten bereift wird, welche grofier Reisemaschinen 
bedfirfen, und nur in Wirthshausern loglren, welche Reich- 
hard mit drei Kreuzen bezeichnet? Solche Neisende mfiffen 
nothwendig auf vielen Stationen wenig Pferde und viel 
Langcweile finden. Einkger Matzen latzt sich auch diesem 
Uebelstande durch Vorbothen abhelfen. FLrbud nennt man 
einen offencn Laufzettel, welchen man bis zu eknem feftge- 
setzten Punkte vor sich her schickt. Ffir jede Station wird 
ein besonderer Zettel geschrieben. worin Zeit der Ankunft und 
Zahl der Pferde genau bemerkt ift. Diesem Vorbothen giebt 
man einen Kofter, Mantelsack oder irgend eine Sache von 
Werth mit, um dadurch die Skjutsbonden zu versichern, datz 7 
man nicht ausbleibt. Vdllig unversehrt findet man die Sa-
chen am Ziele vor, mfiffen aber die Hallhastar langer als
zwei Stunden nach dem feftgesetzten Zeitpunkte auf den
Reisenden warten, dann mutz er Strafe oder Wartegeld 
bezahlen.

Endlich erwahne ich die autzerordentliche Sicherheit, mit 
welcher man in Finnland, Schweden und im ganzen Norden 
reift. Seit Menschengedenken ift kein Reisender angefallen, * 
geplfindert oder gar ermordet worden. Auf den Gastgifvare-
gårds sind Abends ost eine Menge Skjutsbonden, sie parken 
die Sachen des Reisenden um, und es ware ihnen bei der

O



' Finsternisi leicht mbglich etwas zu entwenden, aber man ver- 
mitzt nie etwas. Nur mit Brod, Kase, Stock, Peitsche und 
dergleichen Kleinigkeiten nimmt es ihre Moral nicht genau, 
ahnlich ber deutsch-burschikosen, welche solchen Diebstahl mit 
dem Euphemismus sch iesien bezeichnet. Der reisende 
Schwede lagt auch Nachts sein Gepack auf offenem Wagen 
liegen. Von den achtjahrigen Skjutsbonden ift es jedermann 
bekannt, datz sie mit Geld versehen sp<lt Abends allein ihre 
Stratze durch lange WSlder und menschenleere Gegenden 
zuruck fahren, aber die Kn^blein sind vbllig unbesorgt wie 
ihre Eltern. I n  dem heiligen Lande Italien werden die Lf- 
fentlichen Poftwagen am hellen Mittag ausgeMndert, und 
man kauft von Rauberhauptleuten Paffe, um sich zu sichern 
gegen ihre Banden. Die Menschen im Suden ersetzen also 
reichlich die nordischen Baren und Wblfe, welche nur bei 
der strengsten W in kM lte  den Reisenden Gefahr drohen. 
Auch bei allen Seen^ woran im Norden kein Mangel, ist 
flir Fortschaffung der Reisenden durch kleine Fahrzeuge ge- 
sorgt und ihr Preis genau bestimmt.

Zwischen Abo und Stockholm ging frLher em Dampf- 
schiff, jetzt nur «in Packetboot, und zwar unregelmasiig, je 
nachdem Wind und Ladung ift. Bier und zwanzig Paffa- 
giere fanden sich in der Fruhe eines schdnen Herbftmorgens 
an den Ufern rer Aura ein, um die Fahrt anzutreten, darun- 
ter Kaufleute, Profefforen, Notare, Kandidaten und Frauen- 
zimmer. Die meiften waren versammelt, man wartete noch 
auf einen Geiftlichen. Er kam, begleitet von Kindetn und 
Enkeln. TrennungSschmerzen lagen auf ihren Gesichtern, nur 
das Antlitz des Gottesgelehrten zekgte bei stiller Wehmuth 
eine himmlische Ruhe und Ergebung. Die Schiffer stietzen 
ab vom Lande. Die Kinder und Enkel folgten an der Ufer- 
strasie mit naffcn Augen, und als sie nicht mehr folgen konn- 
ten, winkten sie mit den Tkchern das letzte Lebewohl. Auf 
alle Paffagiere machte diese Scene einen tiefcn Eindruck, denn 
wer hatte nicht wenigstens einmal schmerzlichen Abschied ge
nommen von einer geliebten Seele? Hiezu kam noch die 
Personlichkeit des Mannes, welchcr, ein Finne von Geburr,



fruher Professor in Abo, jetzt Doktor der Theologie und Pa
stor zu S t. Clara in Stockholm, Sekretair der schwedischen 
Akademie, einer der ausgezeichnetsten schwedischen Dichter und 
zugleich ein edlcr vortrefflicher Mensch ist. Seln Name, 
Franz Michael Franzen, wird in ganz Schweden mit vor- 
zuglichcr Hochachtung genannt. Aus seinen Unterredungen 
leuchtete uberall ein kindlich fremmer Christensinn hervor. 
Was sie betrafen, gehdrt nicht fur die Lesewelt, genug, ich 
håbe in der Nclhe dieses Mannes wahrend der Seefahrt und 
spater in Stockholm kostliche Augenblicke verlebt, und aus der 
weiten Erde weisi ich niemand, den ich in so kurzer Zeit so 
hcrzlich lieb gewonnen hatte, als ihn. Mein Lob soll Fran- 
zens Namen nicht entweihen, wohl aber darf ich ihn selbst 
reden lassen, auch das Denkmal erwahnen, welches der grbhte 
schwedische Dichter Tegner in der Romanze Axel ihm setzte:

Jm Walde schlugen Nachtiaallen,
Gesang soll in den Thalernvallen 
So zart, so unschuldsvoll, so schon,
Gleich einem Liede von Franzen.

Hier ist eins von den Liedern Franzens, mit ziemlich 
wortlicher Ucbcrsetzung, um zugteich dem Leser von der grosten 
Verwandtschaft der schwedischen und deutschen Sprache eine 
Probe zu gcben.
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D e s  M e n s c h e n  A n  t l i  H.
Ode an Selma.

1. Schon begann der sechste Tag der Zeit seinen Purpur- 
schleier uber dem Cederwalde zu heden. Goldgeflugelt schwebte 
der Schmetterling uber den Bach zur Rosenhecke und kutzte 
ihre Schonheit.
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Der blsnrl sorKeos tsrsr I^sts 
Lit oLochliKt tropp.

2. Die Perle schimmerte im Wasserspiegel; weisi glanzten deS 
SchwaneS Segel auf dunkler Flache; der Wein rothete sich 
in der Traube; zart und unschuldig girrte die Taube in 
Edens Haine.

3. Aber die hochste Schonheit fehlte in der Natur — die Krone 
fehlte noch in der Schopfung, bis der Mensch aus dem 
Staube sein Antlitz zum TageSlichte erhob, bis er die Augen 
erhob.

4. Der Schnee auf den Alpen behielt nicht seinen Glanz; die 
Morgenrothe sank verdunkelt hinter den Bergen meder; das 
Gestirn des Tages, welches vorher so schon leuchtete, wollte 
nicht niehr uber der Erde siehn.

5. Huldigend beugten sich die Thiere vor den Augen, welche 
aus dem Staube sich erhoben, aus welchen Anmuth und Liebe 
lachelte, aus welchen unsterbliche Hoffnung strahlre durch der 
Sorge Thranen.



6. Ln§Ia8karan stsr betsxen,
8er ile talancke bsks§en,

0
Ocb pa 8kaparn ser.

8daparv tr^ckto altt inao^el
pa rsitt werk; ock i 6ess spexel 

8er 8in bilck ocb ler.
7. I 80in akrllrev: ^-Oet ar io§ev

0
8ovr §er or6vivA6v at tivxev; 

81uinp6n 8ta1I6e 6 e m " —
varar! bioti tilt kallav 8tiKen,
8en ert avlete ocb ti^ev,o

kocknen, oek §sn kew.
8. 8e 6ea xsrvbs ^Vi868 pnnns,

8« en laks ak 6et 83»ns,
/^ecil», n^tti^s.

8s en blick nr kjeIt6N8 oxa,
8e ett eickckrâ  ak 6et K6^«,

8tors, llri8ti§a.
9. Ock 6et 8ko»s, inilcks, Ijukws? — 

L>vkt win 8eiins8 mor»vn!tnk^s
krsn 6688 purpurkinck.

8s 6«88 vAvn, oinws, t>I^§s!
8s 6s88 inorks locksr

8orAlo8t, kor en winck. —

6. Der Engel Schaar steht erstaunt, sieht die sprechende Schvn- 
heit, und sieht auf zum Schopfer. Der Schopfer druckt sein 
Siegel auf sein Werk, sieht im Spiegel desielben sein B ild
und lachelt.

7. Die ihr behauptet: „Es ist keiner, der die Dinge ordnet; 
der Aufall hat sie so hingestellt" -  Thoren! bloh zur O.uelle 
steigt hinab, seht eller Angesicht, schweigt, errothet und geht

zuruck.
8. Siehe des alten WeiseN Stirne — ein B ild  deS Wahren, 

Edeln, Nutzlichen. Sieh den Blick des Heldettauges ei- 
nen Feuerstrahl des Erhabenen, Grohen, Kuhnen.

9. Und daS Schone, Milde, Lieblichel — Lufte meiner Selma 
Morgenhaube von ihren Purpurwangen! Sieh ihre Augen 
wie zartlich und verschamt! Sieh ihre dunkeln rocken sorg
los im Winde ftattern!



10. Uliistervverik uli IVaturen,0
L,uuk truu Ln»!cUU6 till dj uren, 

6  udad elste!
8jsl6«8 lsrk i dodli^ketsn,o
6ar du ej till ewrAbeten, 

wiensk osulets?

l I . ^ s k ! js — Ln^lsr su 8l<sII rors
o ..

8elius8 ups»8vn, dct de lrors 
Henn68 rost lilsnd 8?L. 

Lslurs! sn i Hii»l6N8 8slsr 
^eu i Llvse'erm dslsr

ker jsx 86 ps di§!

10. Mcistcrwerk dcr N a tu r, Bindcglied vom Engel bis zum 
Thier, GottcS Urbild! Der Seele Hulle in der Sterblich- 
keit, gehst du nicht m it unS zur Ewigkeit, Menschen- 
antlitz?

11. Ach! ja — Engel selbst wird Selma's Anblick ruhren, wenn 
ste ihre Stimme unter sich horen. Selma! einst in deS 
Himmels Salen, einst in  Elysiums Thalern werd' ich dich . 
wiedersehn!

Auf dem Schiffe lernte kch noch eknen jungen Notarius 
kennen, welcher so geringen Gehalt bekommt, dast er das 
Geschaft der Knabenerziehung bis auf bessere Zeiten fortzu- 
setzen genothigt ift. Er verftand, wie alle gebildete Schwe- 
den, die deutsche Sprache recht gut, hatte sie aber nie gere- 
det, und wenn es bisweilen nicht gehen wollte, so nahm er 
zum alten Rom seine Zuflucht.

Auf der Fahrt nach Stockholm brachten wir zwei Tage 
und zwei N6chte zu. Der Wind war so gllnstlg, dast wie 
nicht einmal alle Segel gebrauchen konnten, um nicht zwi- 
schen den Scharen Gefahr zu laufen. Am ersten Abend 
kamen wir an eine so enge Stelle, dast man auf beiden 
Seiten des SchiffS hatte ans Land springen kbnnen. Der 
Mond schien, aber die Schiffer magten die Durchfahrt nicht, 
lkesten um zehn Uhr die Anker fallen, und gingen mit anbre- 
chender Dammerung durch den Engpast. Der Zauber jener
stillen Mondnacht unter den unMbaren Inseln des Alands-



sundes gehbrt zu dem SchLnsten der ganzen Neise. Eine 
unaussprechliche Nuhe, ein fast uberirdischer Friede herrschte 
weit und breit, Mond und Skerne funkelten in der Spiegel- 
glatte des bezahmten Meeres, und die Reisenden unterhielten 
sich traulich bis tief in die Nacht. Ueberall Anselchen, deren 
manche wohl noch kein menschlicher Futz beruhrte. Ganz un- 
merklich der Uebergang vom durrcn, eben aus dem Wasser 
hervor tauchcnden Felsen bis zu dem drei Meilen langen

o
waldigen Aland. Solche nackte, schmale Eilande (Holme) 
wahlte sich die rauhe Gerechtigkeit fruher Aahrhunderte zu 
Skatten deS Zweikampfs (Holmgangs). Hier konnte der Feind 
dem Feinde nicht ausweichen, der jahe Felsenabhang und 
das Meer brullte den K^mpfenden unaushdrlich zu: „au f die
Mensur!" Mehr als achtzig Alandsinseln werden bewohnt, 
und kragen Getreide, Fichtcn, Erlen, Birken und Haselge- 
busch in dQnner Erdschicht. Das Geftein besteht meiftens
aus rothem grobksrnigen Granit. Alands Pflanzenrekch soll 
an zweihundert Kryptogamisten z^hlen, und unter den Thie- 
ren werden Wolfe als die schlimmsten Gaste genannt. Ctwas 
Ackerbau und der Fang des StrLmlkng, Hering und See- 
hund nahrt 12,600 Znsulaner. Die Russen machen einige 
Platze fest, und ihre SchLrenflotte hat hier sichere Hafen. 
Die gewohnliche und nachste PoftftraHe von Petersburg nach
Stockholm fuhrt Lber Aland, die andere einige hundert Meilen
wekter Lber den bothnischen Meerbusen uber Tornea herum. Das
Alandshaff ift die funf Meilen breite Verbindung der Ostsee mit 
jenem Meerbusen. Am Mittelpunkte des Haffs sieht man kurze 
Zeit den finnifchen Leuchtthurm auf der einen, den schwedk- 
schen auf der andern Seite, und rund umher nur Himmek 
und Haff. Sonntags frkh weckte man mich mit der Nach- 
richt, datz wir in wenigen Minuten in Stockholm waren. 
Da sprang ich vom Lager auf, und begrutzte des freien Lan
des schbnste Stadt, den Stolz der Schweden, das Paradies 
des Nordens.



Das Segel schwoll, im Schaume flog 
Der Kiel hin auf der Ostsee Fluthen.
Bald in der Abendsonne Gluthen,
Stehn Sweas Berg' und stehen noch,
Trotz Sturmes und der Zeiten Flugel,
Der Schopfung alte Riesenhugel.

Tegner.

(^t6ckholm ift St6ckholm — sagen die vom Auslande heim- 
kehrenden Schweden, und behaupten damit eine unumftdtz- 
liche Wahrheit. Die vielgeliebte Residenz scheint ihnen, und 
das wollen sie eigentlich in jenen Worten sagen, die schdnfte 
von allen. Der Berliner, Wiener, Petersburger, und jeder 
G roM dter behauptet von seiner Vaterftadt daffelbe. Alle 
haben Recht, jeder in einer einzelnen Beziehung. Drese Be- 
ziehung ift aber jedem durch lange Gewohnheit so ftberwie- 
gend geworden, daft er im patriotischen Hochgefuhle gar 
keinen andern Matzftab kennt, und seiner Vaterftadt unbe- 
dingt den Vorzug giebt. Ein islandisches Sprllchwort sagt 
sogar, Island sei das schdnfte Land, auf welches die Sonne 
scheine. Was macht Stockholm so schon? — Etwa Palafte, 
Luftschldffer, Kirchen, grotze Parks, herrliche Strahen mit 
Prachtgeb^uden und wunderbaren Bauwerken aller Art? 
Nein, in dieser Hinsicht ift Stockholm gegen Petersborg ein 
Dorf. Vielleicht Rcichthum der Bewohner und ein vielbe-



wegteS kaufmSnnisches Leben? Nein, Stockholm hat wohl 
ziemlichen Handel, aber Schweden ift arm. Oder Ueber- 
fulle von Anstalten fur Kunst und Wiffenschaft, oder ein 
glLnzender Hofstaat mit prachtvollcn Garden, Nationalfesten, 
Ballen, Opern, Schauspielen? Nein, diese Dinge finden sich 
leider in manchem Residenzchen Deutschlands grostartiger und 
schbner. Stockholm ist ausgezeichnet schbn durch seine Lage 
und durch seine Bewohner.

Wo der Malar in zwei engen Stromen zwischen Gra- 
nitbergen sich hindurch zur Ostsee vrangt, da ist Stockholm 
auf sleben Znseln gegrundet. Ueberall Buchten des Sces, 
welchcr stch hier schmal zusammen zieht, dort freier aus- 
dehnt, grofie doch nirgends unabsehbare Wafferspiegel bildet, 
und in tausendfachen Krummungen hin und her sich min
det. Die Ufer bald abschussig von nackten Felsen, bald 
mit grlmen Wiesen, stppigen Feldern, mit Eichen oder dun- 
kclm Nadelholz bedeckt. Hier ein enges Thal, eine finstere 
Schlucht, dort ein betrachtlicher Bcrg, um welchen ein Pfad, 
eine Stratze stch mindet. Alles mehr freies Werk der in 
ihren Bildungen unerschopflichen Natur, als muhsame Scho- 
pfung des Menschen, deffen freundliche Wohnungen an die 
Felsen gelehnt aus den Tiefen hervorsehen und im See sich 
sviegeln. So ift die unmittelbare Umgebung Stockholms 
ein schbner Garten, ja die Stadt selbft ohne Mauern und 
Thore lagert sich frei um die Hugel her, und dehnt stch im 
Zickzack hier und dorthin aus, ohne datz man die Waffer- 
scheide der Siebeninselftadt genau zu sondern vermag. Auf 
einem Spaziergange in diesem grofien Lustgarten bemerkte 
ich einst die hohe Kolonne eines Privatgartens, welche eine 
schone Aussicht versprach. M it Erlaubnitz des Gartners klet- 
terten wir vier Mann hoch das Treppchen um einen Mast- 
baum hinauf, doch oben angelangt fing das Ding dergestalt 
an zu schwanken, dafi w ir Schonhcit der Gegend und Son- 
nenuntergang im Stich lietzen, und nach dem nahen Gasthaus 
Mosebake (Mosts Hugel) eilten, wo wir auf festem Grunde 
Magenftarkung fLr den muden Leib und die schonste Ausstcht 
auf Stockholm genoffcn. Ob Mosebake an den Bcrg Nebu



erinnern foll, von welchem der Fuhrer Israels das gelobte 
Land Lberschaute, weitz ich nkcht. Der Englander Wilson 
leitet den Namen anders ab und fchreibt Moses Bacho. 
Die Haufer der Stadt mit dem majeMisch hervor ragenden 
Schlost, die Hugel und Berge, die Landhauser, Wiesentha- 
lcr und Wafferbuchten, alles liegt da in lieblicherMischung, 
ein grotzes Ganze, fstr e in Gemalde zu grotz, fur das Auge 
herrlich und das.Herz erqukckend, zumal wenn man so liebe 
Schweden um sich hat. Die Ausficht vom Observatorium 
auf dem gegenuber liegenden Brunkenberge ist beschrankter, 
doch nicht ohne eigcnthumliche Reize. Wenn die Panoramen 
des Herrn Enslen in Berlin nicht lugen, so haben die nor- 
dsschen Enthusiasten Unrecht, wenn sie Stockholm mit Ve
nedig und Konstantinopel vergleichen. Venedig hat achtzig 
Inseln, viele Wafferanstchten, aber kelne Walder und Gra- 
nitberge, und seine Stratzen sind Kanale. Konstantinopel 
liegt in grdsterer Ebene, hat die weiten Flachen am Bos- 
porus und nur in der Ferne lange Bergketten, deren Anblick 
und Gestalt vollig anders ist als die waldigen Hugel und 
die gezackten Einschnitte der fchwedischcn Scharen. Bauart 
der Hauser und Thllrme ist bei allen dreien so verschieden 
wie die Kbpfe, welche sie bauten und bewohnen. Endlich 
giebt Himmel, Luft und Vegetation dem Gemalde jener 
sudlichen Stadte einen so sanften warmen Ton und zaube- 
rischen Rekz, deffen die freundlich ernste nordische Schone 
nimmermehr sich ruhmen kann. Kurz mit den Vergleichun- 
gen ist es hier wie Lberall nichts.

Stockholms Bewohner sind allzumal echte, blauaugige 
Schweden, fern von einem dunten und gar bald widerlichen 
Vblkergemisch; schbn von Gestalt; mastig im Genutz; muthig 
rm Kriege; Freunde der Freiheit, Kunst, Wiffenschaft und 
wahrhaftiger Aufklarung; geistreich und ernst, nicht ohne 
stille Heiterkeit; von Herzen gut, ftomm und streng prote
stantisk; zugleich fein, hkfiich, zuvorkommend und von ri
ver Gastfreundschaft, welche alle Erwartungen des Fremden 
sibersteigt. Zu wllnschen ware, datz ihr gerader Smn die 
unzahligen Komplinlente und Fdrmlichkeiten, die sorgfaltige



Rangordnung bei Tische, die ekelhaften Handkusse und der- 
Sleichen Lappalien aus dem geselligen Leben nach und nach 
verbannte. Die Madchen und Frauen Stockholms zeichnen 
sich vor den Petersburgerinnen vortheilhaft durch SchLnheit 
aus, mehr noch durch hauslichen Sinn, aber Liebe zur Klei- 
derpracht Lst Lhnen mit jenen gemein. Die Manner haben 
ein recht germankschcs Ansehen, etwas hohe Backenknochen 
und eine frische, bluhende Farbe. An den vielen Dalekarls 
in Stockholm sieht man autzer kraftkgen Gliedern recht schone 
Gesichter. Von den wcnigen Auslandern mbchten wohl die 
Deutschen die zahlreichsten sein.

Nun zunachft ein Wort llber die Gastfreundschaft der 
Schweden als einen ihrer hervorftechendsten Charakterzuge. 
Beispiele erlautern die Sache am beften. Kaum hatte der 
schon erwahnte Hauslehrer und Notarius meine Wohnung 
erfahren, als er mich besuchte und mir, so-viel in seinen 
Kraften ftehe, dienlich zu sein versprach. Datz seine Lehr- 
ftunden ausgesetzt wurden um einen Fremden herum zu fuh- 
ren, schien ihm wie den Eltern und Kindern eben so natur- 
lich als nothwendig. Die dringendsten Notariatsgeschafte 
machte er fruh Morgens ab. Bei unscrn Wanderungen 
war bald im Kaffeehause, bald Fahrgeld, Trinkgeld u. dergl. 
zu bezahlen. Mein Notarius hatte wahrlich nichts weniger 
als Geld und Gut, dennoch wollte er das Bezahlen mir 
anfangs nicht erlauben. Eines Morgens waren w ir umhcr 
gewandert, der Mittag kam heran, mein Begleiter wollte 
nach Hause, spazierte noch aus der Brucke vor dem Schlosse 
mit mir hin und her, um wegen der Nachmittagspromenade 
zu uberlegen. Aetzt begegnete uns einer seiner Kollegen und 
Freunde, welchem er mich als deutschen Reisenden vorstellte, 
rndem er die Bitte hinzu fugte, mich nach dem Thiergarten 
zu begletten, wozu er selbft nicht gut Zeit håbe. Der neue 
Freund, ich will ihn B . und jenen A. nennen, obgleich 
wahrscheinlich in Geschaften begriffen, zeigte sich augenblick- 
uch so bereit, als w<!re er nur darauf ausgegangen, derglei- 
chen Drenste zu suchen. A. wollte uns noch cinige Schritte 
vegleiten, konnte sich aber nicht trenncn, wir durchstrciften



Lhiergarten und Gegend weit und breit, besuchten die Lust- 
schlbffer Rosendal und Haga, und kehrten erft spLt Abends 
zur Stadt zuruck. B . begleitete mich bis zum Gasihause 
und fragte, ehe wir einander gute Nacht wunschten, od eS 
mir am andern Morgen neun Uhr gelegen ware, das Resi- 
denzschlotz zu besehen. Die verabredete Stunde war noch 
nicht da und schon Lffnete B. die Thllr. Kaum eingetreten 
sagte er: „ich danke frir gestern." W ie, dachte rch, der 
dankt fSr gestern? Er war dabei freundlich wre numer, 
aber zu ruhig als dast er Scherz treiben konnte. ^Wofur, 
mein Lieder? M ir steht es vielmehr an, recht herzlich zu 
danken, "  erwiederte ich. Er schien bei weiner Rede eben 
so in Stocken und etwas Verlegenheit zu gerathen wie rch 
bei der seinigen; wir sprachen dann Lider den Gang zum 
Schlosie und ich erfuhr zufallig lange nachher, als ich schon 
zwanzig Meilm von Stockholm entfernt war, dah es mchtS 
a,S schwedische Hbflichk-it ist nach -inem S-st- 
qem Dergndgcn bei der nSchsten Zusammenkunst far dai 
lehte M al zu danken. Pah, DLrcher und was man nur auf 
Reisen bedarf, alles ward mir freundschaftlichst besorgt. 
FortwShrend hatte ich einen oder mehre Begleiter um mrch 
und zwar alle, mit denen ich in nahere Beruhrung kam. 
Meine Sorge war nur auf die Auswahl der Begletter ge- 
richtet, um doch jedem einen Tag Ruhe zu lasien fur ftrne 
Gesckafte. Ohne jemand besonders empfohlen zu sem, kam 
ich nach Stockholm, und sah mich in wenigen Stunden von 
den dienftferligsten Freunden umgeben. Kernen von alle« hatte 
ich zuvor gesehen, keinen werde ich wieder sehen, und alle ta- 
men mit uneigennlltziger, aufopfernder, herzlicher ^e e nur en - 
aegen. Noch fur den Tag der schon bestimmten Abrerse wurde 
ich zu einem Feste in Karlsbcrg eingeladen, und hatte ^ahrsze.t 
und bevorstehende Wafferpartie Lrber Sund und Oftsee m.ch 
nickt zur Eile bewogen, meine schon unttlgbare Schuld 
i„s  Unendlichr gehbnst. und diest G-stst-undfch-st find-t m-m 
nicht blotz in Stockholm, sondern in allen Stadten und Dor- 
fern Schwedens, wofern man nur selbst den Menlchm mensch- 
lich begegner. An die ersten Bekanntschafren knupfen sch



gar leicht alle weitere Empfehlungen durch ganz Schweden an, 
Auf dem Lande darf man dreift zu jedem Gutsbesrtzer oder 
Prediger gehen, und wird llberall aufgenommen, als ware 
man ein alter Bekannter. Ja man sieht in Schweden die 
Gaftfreundschaft so sehr als etwas Unerlatzliches an, datz ei- 
nige Prediger hundert Tonnen Hafer als Vergutung flir be- 
herbergte Reisende erhalten. Woher diese Erscheinung? Der 
rauhe Himmel macht die Menschen gegen einander mild, in
deni er sie abhLngig von einander und hulfsbedllrftig macht. 
Nicht so im Suden, wo selbst der Schwache sich ohne Mllhe 
Nahrung verschafft, und deS Obdachs kaum bedarf. Zn 
Rom helfen zehn Empfehlungsschreiben von den angesehensten 
Personen nicht so viel als in Stockholm ein einziges freund- 
liches Wort. Im  Norden ift des Reisens aber auch weniger 
als im Suden, und wie wollte z. B . ein deutscher Romer alle 
aus Deutschland kommende Maler und Poeten bci sich aufneh- 
men, zumal da diese Leute in der Regel an hungrigem Magen 
und leerem Beutel laboriren? Zm innern Schweden ist es da
gegen fur einen Pastor ein seltenes Fest, wenn ein Neisender 
bei ihm einkehrt, von der jetzigen W elt, ihren Kllnsten und 
Erfindungen redet, oder ihm erzclhlt, wie man gegenwartig 
auf Universitaten noch cinige andere Ansichten vortrage autzer 
denen, welche er aus seinen dreitzigjLhrigen Heften noch im
mer als die Fortschritte neuester Zeit predigt. Vergeffen 
darf ich endlich nicht, datz die Nationaleitelkeit der Schwe
den an ihrer rkhmlichen Gaftfreundschaft einen nicht unbe- 
deutenden Antheil hat. Man nennt die Schweden die nor- 
dischen Franzosen. Nun ja , der Schwede ift hoflich und 
liebenswtzrdig wie ein Franzose, aber zugleich Mann von 
Wort und That wie ein Deutscher. Seine und seines Lan
des Wkrde und Vorzllge dem Fremden nicht zu verbergen, 
ift sein sorgfaltiges Streben, und an unzahligen kleinen Fu
gen merkt man, wie die Leute alles thun, um dem Resten
den ja keine ungunstige Meinung von Schweden beizubrin- 
gen. Zn Petersborg freute sich ein Schwede hcrzlich, datz 
ich sein Vaterland eincr Reisc werth achte. Solche Schatze, 
mcinte er, wurde ich vort nicht sehen wie in der Kaiscrstadt,



aber er glaube, ich werde Schein und Sein zu unterscheiden 
wissen, und sein liebes Schweden recht liebgewinnen. Der 
Mann hat wahr gesagt. Datz Tegners Frithiof m drei 
deutschen Uebersetzungen erschienen, und desscn Nachtmahls- 
kinder sogar in Kurland gelesen und sehr gclobt seien, war
ihnen nicht minder erfreulich. Als unser Packetboot von Abo 
in den Hasen zu Stockholm einlief, machte man mich auf 
die Grdtze und Sicherheit des Hasens aufmerksam. Die 
autzerordentliche Stille r2hre daher, datz es gerade Sonntag 
Morgen sei, und das kirchliche Leben der Hauptstadt jede 
Sabbathschandung verhute. Auch hatten viele Schiffe Ladung 
crhalten, und waren auf ihrer diesjahrigen letzten Fahrt. 
Solches mLffe man dem Fremden bemerken, wurde aus- 
drucklich hinzu gefugt, sonft konnte der erste Eindruck leicht 
falsche Ansichten erzeugen. Ueber Schuberts Reise durch 
Schweden wunderte man sich, wie ein Auslander so autzerft 
richtig urtheilen kbnne, datz nur ganz unbcdeutende Fehler 
sich im Buche fanden. Ueber Arndts Neise sagte ciner mciner 
jungen Fuhrer eben so aufrichtig als wahr, datz diefts vor- 
trcffliche Buch jetzt zwar etwas alt geworden und sonft nur 
einen Fehler håbe, mehr zu loben als oft zu loben wLre. 
Das kame daher, meinte er, datz jeder Schwede ftch bemuhe 
einem Manne wie Arndt alles Schone und Hcrrliche vor- 
zufuhren, ihm das Lobenswerthe zu erzahlen, das Tadelns- 
wurdige zu verschweigen, und ihm seinen Aufenthalt auf 
jede Weise angenehm zu machen. I n  Schweden werden die 
deutschen Bllcher Lber Schweden gewitz eben so viel gelesen 
alS in Deutschland, zumal wenn Schweden darin gelobt 
wird. Wenn Euch also, Ih r  lieben Freunde jenseit des Belt, 
nach Iahren vielleicht auch dieses Buchlein in die Hånd 
gerath, zSrnet nicht,. wenn hier und da meine Ueberzeugung 
nicht Lbereinstimmt mit Euren Wunschen. Mag immer- 
hin ein wenig Eitelkeit bei Eurer Gastfreundschaft im Spiele 
sein, ich will Euch den liebenswiirdigen Stolz gern laffen. 
Naturliche HerzensgLtc ift doch bei ihr die ftLrkfte Triebfedcr 
und ich gestehe dankbar, datz ich kcin Land kcnne, in wel- 
chem eS sich anMthmer reisen lietze als in Schweden.



Und zugleich wohlfeiler, denn mit wenigem Gelde kann 
man hier weit kommen. Die Armuth Schwedens mutz man 
kenncn, um sie beim Urtheil sber tausend Dinge wohl zu 
beriicksichtigen. Eine driickende Armuth, ein Mangel an 
den nothwendigsten Lebensbedurfniffen ist nicht damit ge- 
meint. Der Bauer erntet selbst in den nbrdlichen Gegen- 
den so viel Getreide und Kartoffeln, datz er den Stadter 
damit versorgt und nur bei grotzem Mitzwachs fremde Ein- 
fuhr nbthkg wird. Schweden hat einen unermetzlichen Ncich- 
thum an Eisen, aber das ist auch der einzkge bcdeutende 
Ausfuhrartikel. Cold und Silber kommen fast nur durch 
Eisenhandel ins Land. Alle Gegenstande des Lu^us und 
viele andere Erzeugniffe des Auslands werden gegen Eisen 
eingetauscht. Datz dabei von grotzem Ueberschutz nicht die 
Nede sein kann, ist begreiflich. Als klingende Munze håbe 
ich nur ein Paar ganz neue Dukaten, wenig Kupfer und 
gar kein Silbergeld gesehen. Man bedient sich ausschlieslich 
des Papiergeldes. Geldbeutel sind entbehrlich, wo man die 
Schatze in Brieftaschen verwahrt, und sonderbar kam es 
mir vor, als ich zum ersten Male ein Sttick Papier als 
Trinkgeld einem Diener in die Hånd druckte. Aus Papier 
Geld zu machen verstanden zuerst Chinesen und Mongolen, 
jetzt auch christliche KLnige, und ich laffe mir das Kunftftuck 
gefallen, so lange das Papier vollen Werth hat wke in 
Nutzland und Schweden, oder, wenn man gar Agio darauf 
bezahlt wie bisweilen in Preutzen. Das schwedische Pa- 
piergeld besteht in grotzen dsnnen Blattern, welche der 
Bauer viermal zusammen legt und in schmutziger Tasche bei 
sich trSgt. Auf diese Art wird das Papier leicht zerriffen, 
mU Stecknadeln und Zwirn zusammen geheftet, andere 
Stucke Papier, Briefe und Rechnungen darunter gekleistert 
und es gllt, so lange man die Angabe des Werths und die 
tiefsten Unterschriften sehen kann Der gute Name die- 
ftr Manner sagt eben gut, datz man das Lumpenblatt jeder 
Zert in offentlichen Kaffen einlbsen kann gegen klingende 
Munze, und g u t hertzt ja unter Kaufleuten der, von wel- 
chem man keinen Bankerott furchtet. Der Reisende thut



wohl, wenn er in emer Grenzstadt fo viel Papier wechselt, 
als er flir die Reise durch Schweden zu bedLrsen glaubt. 
Am brauchbarften sind die kleinsten Schillingszettel, denn 
die Scheine zu zehn, funfzig oder hundert Thalern larm 
man mitten im Lande gar nicht, oder mit grosier Muhe 
wechseln. Den Unterschied zwischen Reichsgeld und Banko, 
nach welchem zwei Banko- oder Speciesthaler- gleich drei 
Thaler RiksgLldssedlar ist, merkt man sich leicht. Ieder Tha
ler Hat 48 Schillings, der Bankthaler ist nach unserm Gelde 
ungefthr zwblf gute Grofchen, der Neichsthaler ein Drittel 
weniger. Beiderlei Papiergeld wird Lberall gleich gern ge
nommen. Die stockholmer Kaufieute wollten mir die in 
aller Welt M igen  hollandischen Dukaten nicht wechseln. 
Louisd'ore sah man neugierig als etwas Fremdes an. End- 
lich war ein Goldschmied so M g ,  mir einige Dukaten ge- 
rade nicht zu meinem Vortheil abzukaufen, und der Lbrrgen 
erbarmte sich ein Sohn Israels. M it Wechseln oder Em- 
pfehlungen an schwedische Handlungshauser m Stockholm 
und Gothenburg wurde der Neisende am besten berathen fem. 
In  den ubrigen Stadten kbnnte man, maren auch alle Ta- 
scken mit Dukaten gespickt, in Geldnoth gerathen. Noth- 
w-ndi° ist -ndlich, dast man Kupfergeld in so geoster 
M-na- b-i stch sthr°' «>S K°ff« °d-r Manttlsack g-statt-n. 
Man braucht eS b-i unzahligen Schlagbaumen nnd auf ,c- 
der Station, w° di- L-nt- nicht wechseln konnen oder n.cht 
wollm und man genbthigt ist, m.hee Schilling- schw.nden 
zu laffen. Zum Wechseln des Silbergeldes sollen dre Bauern 
bereitwilliger sein, und ein solches Stllck als grogen Schatz 
bewahren, allein es ift" felten, und lch håbe es mr -ånde 
nie, in Hamburg desto haufiger gesehen. Um das Munz- 
wesen stand es in Schweden beinahe rmmer schlecht, und das 
wirkte auf den Handel sehr nachtheilig. Karl X I I .  M ug 
in der Noth kupferne Daler, zuerst nut ber^nschnst. x 
Klle, als er aber merkte, dag dres leere Worte se , 
er einen Merkur darauf, w e l c h e r  e.n Lugner war von An- 
fang. Ein Herr Segermann wtll kurzlrch »n der P z 
Kalmar groge Silberadern entdeckt haben, durch deren Be-



trieb alleS Papiergeld eingezogen werden konnte. Er hat 
dem KLnig die Sache vorgestellt und ich wunsche guten Er- 
folg. So lange dergleichen Adern nlcht ftiesien, ift Schwe- 
den eln geldarmes Land, und doch hat es — menig Schul- 
den, keine Bettler von Profession und keine geborne Faulen- 
zer. Welches Land kommt ihm darin gleich? Wer den ar- 
gen Bettel zu Elbingrode am Harz, zu Dingelftcldt auf dem 
Eichsfelde, in BLHmen und im Kanton Schwyz kennt, wird 
sich wundern, wenn cr in ganz Schweden auf keinen Bett- 
ler stbsit. Seine Durftigkeit ift also eine sehr achtbare, 
auch macht nlcht Geldarmuth ein Land schwach, sondern 
Mangel an Menschen, Talenten und Kredit. Alle Besoldun- 
gen und Einnahmen sind in Schweden gering, aber man 
lebt genugsam und kann fur meniges viel haben.

Die Hauser Stockholms crzittern nicht vom Geraffcl 
glZnzender Equipagen. Zwar håbe ich Stockholm im Som
mer gesehen, allein ich weitz wohl, wie es im Sommer in 
Residenzen aussteht. Anders Hauptftadte sieht, HLrt und 
riecht man schon in weiter Entfernung, nach Stockholm 
komme man von welcher Seite man w ill,  man sieht es 
nicht eher als bis man darin ist. Nichts Neiches und 
Grosiartiges kundigt die Residcnz an, ja wer ihre Nahe 
nicht durch Bucher, Karten und die letzte Station erfuhre, 
kdnnte autzerordentlich kiberrascht werden. Auf der kom'gs- 
holmer Brllcke suchte ich der funften Ausgabe des Conversa- 
tionsle^icons zufolge, die vielen Privatpalaste der schwedischcn 
Grosien, aber ich konnte am sudlichen Ufer des Malar nur 
einige Fabriken und keine Palafte entdecken*). Wenn man

*) I n  der siebenten Auflage des Conversationslexicons wird dieser 
Aussichr nicht niehr gedacht, der Artikel Stockholm ist umgearbei- 
tet, aber der Verfaffer hat gewitz Kvpenhagen, Berlin und Peters- 
burg nicht gesehen, sonst wurde er schwerlich behaupten, Stockholm 
sei die schonste aller nordischen Stadte, was ich nur in Rucksicht 
auf Lage zugeben kann. Er sagt serner, man konne in Stockholm 
auf Booten oder in Equipagen seine Freunde besuchen — nun ja, 
das kann man zur Noth in Berlin auch, und in Petersburg latzt



das dem altesten Sohn OSkars gehbrende Gchaude einen 
Palaft nennen w ill, dann sind vikle Stratzen von Darm- 
stadt, Munchen, Karlsruhe, Potsdam, Berlin und deinahe 
ganz Petersburg aus Palasten zusammen gesetzt. Indeffen 
nennen die Italiener jedes grotze Haus xsllaro. Das Schau- 
spielhaus ist von autzen ertrLglich, im Jnnern altmodisch, 
die StScke einfach, das Spiel der Theaterhelden und des 
Orchesters gut, der Glanz der Garderobe und Dekorationen 
gegen Berlin um em halbes Jahrhundert zurkick. Stockholms 
Straffen stnd groffen Theils eng und krumm, auf Sbder- 
malm dorfartig, die Markte unansehnlich, und die einzige 
Drottninggata (Kbniginstraffe) auf Norrmalm lang, gerade, 
die beste von allen, nur fllr ihre Lange viel zu schmal. An 
die berliner Friedrichsstraffe, oder an die petersburger Per
spektiven und Linien mutz man nicht denken, wenn man die 
Drottninggata schbn finden will. Der Mangel guter Trot- 
toirs wird dem Futzganger fiihlbar, und es ift vorlLufig 
keine Hoffnung, datz es damit beffer werde. An Steinen 
fehlt es nicht, und wollte man fie gleich in Form von Plat
ten haben, so kbnnte das Dorf Mester-Plana am Mener 
die Residenz damit versehen, obgleich der nahe Granit vor- 
zllglicher ist als jene cntfernten Thonschieferplatten. Ge- 
wohnheit macht gleichgultig, und DSrftigkeit gebietet jede 
mdgliche Ersparnitz. Die BrScke vom Schloffe nach Norr
malm ist recht hllbsch, aber prachtig fand ich fie nicht. I n  
der Mitte steht fie auf einer Insel, welche beim Bau will- 
kommener war als beim Anblick, benn nur auf der Nord- 
seite ist voller Strom, im Sllden ist's trocken. Die Newa- 
brucken sind von Holz, aber die Aussichten auf Strom und 
Stadt unstreitig schbner. W ill man auf den Brkckenbau

man sich an unzahligen Orten ubersetzen, um grotze Umwege zu 
ersparen. DeS Verfaffers Freunde muffen zufallig alle am Wafler 
wohnen, sonst wutzte ich nicht, datz man in den drei hundert ge- 
»flasterten Stratzen umher schifft. Eine zu grotze Vorlrebe sur 
Stockholm hat in jenem Aufsatze viele dergleichen Ueberttetbungen

erzeugt.



felbst sehen, dann sind die Brucken zu Frankfurt, Dresden, 
Prag und Regensburg langer und grotzartkger, die Rhone- 
brucke bei S t. Maurice und die Orbebrstcke im Kanten WaadL 
kuhner alS alle. Die Weftminster- und Waterloobrstcke in 
London, die Loirebrucken zu B lo is, Orleans und Saumur, 
endlich die eisernen Brstcken xovi 6« jsrckin ro^a l in PariS 
und die Southwarkbrstcke in London sind doch auch nicht 
zu vergeffen. An diese Brucken erinnere ich, weil schwedi- 
sche Enthusiaften die stockholmer Brstcke ganz unmasiig prei- 
sen. Das Arbeiten in Granit versteht nur ein Volk, die 
Russen, und alle schwedische Bauten der Art sind vollig un- 
bedeutend gegen die Werke in Petersborg. Das schwedische 
M ilita ir mit Einschlutz der Garden ift eden so wenig glan- 
zend als Karls X H . blauer Rock mit kupfernen KnLpfen. 
Die Offiziere erscheincn ausier dem Dienfte stels in bllrger- 
licher Kleidung, und man erkennt sie dann nur am Schnurr- 
bart. Weit entfernt, alle diese Dinge zu tadeln, lobe ich sie 
vielmehr, w ill nur vor einseitigem, ubertriebenem Lobe be- 
wahren, und gestehe, datz ich mich unter dem echt burger- 
lichen Volke nicht nur ausier-rdentlich heimisch und wohl 
fuhlte, sondern, dasi ich tausendmal lieber in Stockholm alS
in Petersburg wohnen mochte.

Der Hafen ift fur die schwersten Schiffe ties genug, 
sicher, geraumig und zum Ausladen der Waaren sehr be- 
quem. Einen brelten schonen Kai von Quadersteinen in der 
Nahe des Hafens håbe ich wahrscheinlich oft betreten, aber 
in Petersburg verwohnt, ihn gar nicht bemerkt, und erfahre 
sein Dasein erft lange nachher durch Herrn Willlbald Alexis. 
Der Hafen mit seiner Umgebung ift der Mittelpunkt aller 
Thatigkeit und Bewegung Stockholms. Grosie Seeschiffe 
hier auf fpiegelglatter Flache, von der S tadt, den Inseln 
und Bergen rund umgeben zu sehen, ift ein feltener Anblick. 
Wie dem Krieger zu Muthe sein mag, wenn er den Schlacht- 
gefahrten in stiller Heimath sindet, und mil ihm redet von 
bestandenen Gefahren, von Getkmmel und Wogen der 
Schlacht, so mir als ich im Hafen zu Stockholm meine Diana 
betrat. Eine Wvche lang hatte Kapitain Bergmann in Hangs 
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Udde geharrt, bis eintretendcr Ostwind ihn in 36 Stunden 
nach Stockholm segeln lietz, wo er am Abend vvr meiner 
Ankunft emtraf. Wohl mir, datz ich die sieben langen Tage 
nicht zwischen den Klippen von Hangs, sondern im freund-
lichen Finnland und in Abo zubrachte. Vor einigen Jahren 
nahm derselbe Kapitain einen Neisendcn in Kronstadt an 
Bord, der Wind war zwei Wochen lang entgegen, der Nei- 
sende lietz sich an der finnlandischen Kuste aussetzen, wenige 
Stunden darauf wandte sich der W ind, und der Kapitain 
kam nun in zwei Tagen, der Neisende dagegen in zwei Wo
chen nach Stockholm. Das sind Windbeuteleien, denen 
man auf Segelschiffen ausgeseht ist.

Stockholm hat 250 cigene Fahrzeuge und verschifft jahr- 
lich im Durchschnitt 212,000 Schiffpfund Stangeneiscn. Die 
Getreidcausfuhr Schwedens betrug 1829, 534,165 Tonnen 
und die Einfuhr 519,064. Autzer einigen Preutzen fah ich 
hier nur schwedische Schiffe. Die Auslander muffen zchn 
Procent Zoll bezahlcn, die Inlander halb so viel, wodurch 
man die schwedische Schiffahrt heben will. I n  Kronftadt 
haben alle Nationen gleiche Abgaben, und man sieht unter 
funfzig fremden Schiffen kaum ein russischcs. Vielleicht 
surchten sich die Auslander vor den schwedischen Scharen, 
zwischen denen die Fahrt bei widrigcm Winde gefahrlich ift, 
und die genauefte Ortskenntnitz erfordert. Selbst nach Eng
land gehen die Schweden mit voller Ladung, und kehren 
haufig mit Ballast heim, weil sie Zucker, Kaffee und andere 
Kolonialwaaren direkt aus Indien beziehen. Der Kredit der 
schwedischen Kaufleute wurde ubrigens dadurch sehr geschwacht, 
datz 1821 binnen vier Jahren 3000 Hauser Bankerott mach
ten. Eine Flotille von Dampfschiffen, in taglkcher Be- 
wegung zwischen den Windungen deS Malar, zeugt von 
dem lebhaften Verkehr der Landftadte mit der grotzen Eisen- 
niederlage Stockholms.

Die Manufakturen und Fabriken Stockholms håbe ich 
nicht besucht, weil sie nicht ausgezeichnet sind. Nur eine 
Dampfmllhle am Malar sah ich, welche mit einer Kraft von 
hundert Pferden bei stets gleicher Schnelligkcit gutes Mehl



berettet. Nach der fimften Ausgabe des Conversationslexi- 
cons wird der Seidenbau in Stockholm eifrig betrieben,
und auf Ladugardsland allein ftehen 30,060 Maulbeerbaume.
Ich kam nach Ladugardsland und fragte nach der Plan
tage, aber m'emand gab mir Auskunft, selbft alte Stockhol
mer erinnerten sich ihrer m'chr. I n  der siebenten Auflage 
jenes Werks ift die Maulbeerpflanzung richtig verschwun- 
den, um vielleicht in der achten wieder zu erscheinen. Die 
Sache verhalt sich so. Um das Jahr 1760 mag in Stock
holm eine Pflanzung gleichzeitig mit der schon crwahnten 
in Finnland vorgenommen und — untergegangen sein. In  
Schweden hat es an Projektmachern nie gefehlt, viel baares 
Eeld ging fur Seidenwaaren ausier Landes und so kam die 
Zeit, wo man hier wie im Auslande uberall Seide spinnen 
wollte. Preusien zahlte 1782 uber drei Millionen Maulbeer
baume, und Friedrich d. Gr. liesi seine Dorfschulmeifter, d. h. 
alte Invaliden in Bchandlung der Bckume und Seidenwurmer 
unterwciscn. Die theuersten Pferde sind immer die Stecken- 
pferde, allein sie muffen in Residenzen geritten werden. Fe
der Burger hat Liebhabereien und jeder Bauer seine Grillen. 
Napoleon gab inzwischen dem Norden S to ff, uber andere 
Dinge als uber Seidenwurmer zu denken, sie verschwanden 
und krochen bei der Warme des Friedens abermals hervor. 
I n  Potsdam wird jetzt fur den Seidenbau viel geredet und 
gethan, und in Stockholm hat sich 1830 eine Gesellschaft 
zur Befbrderung der schwedischen Seidenproduktion gebildet. 
Graf Adelswclrd ist ihr Wortfuhrer, und Kronprinz Oskar 
hat ihr einen Landstrich zur Anpftanzung von 2400 Maul- 
beerbaumen geschenkt. Eine beffere Spekulation ist wahr- 
scheinlich die Veredlung der Schaafzucht, sur welche man 
seit der Mitte des vorigen Iahrhunderts sehr thatig war. 
Schweden hat sogar den Ruhm, das erste Land gewesen 
zu sein, welches durch Schaferschulen und Einfuhrung der 
Merinos die Schafzucht zu verbeffern suchte. Das rauhe 
Klima schadet diesen Thieren nicht, ja sie werden im Nor
den starker und ihre Wolle blcibt cben so sein als im Su- 
dcn. Ein viel grotzeres Hindernitz ist Unzulanglichkeit des

16*



Winterfutters, denn 6 bis 7 Monate muffen dort die Schaafe 
auf dem Stalle gefuttert werden, und die Merinos lieden 
gutes Heu, was in Schweden nicht so gar haufig ist.

Neich ift Stockholm an bffentlichen DenknEern oder 
Vusten, wie man hier die Statuen gewbhnlich nennt. Aus 
dem Niddarhustorget (Nitterhausmarkt) errichtete die Nitter- 
schaft Gustav I. (Wasa) xatrise, libertatis, reliAionis v iu - 
ckici, nobili civi, oplimo re§L ein Standbild ^), ihm, der 
entronncn aus danischer Gefangenschast mit einem Hauflein 
Dalekarls begann, die Feinde des Vaterlands vertrieb, die 
Uebermacht der Grosten, namentlich des Erzbi'schofs, schwachte, 
und die lutherische Lehre verbreitete. Die Relterstatue sei- 
nes Enkels Gustav I I .  Adolphs, des grostten aller Schwe- 
denkbnige, steht bei der erwahnten Brucke aus Norrmalm 
vor dem Opernhause. Der Kdnig reilet ein stolzes Rost, 
das Gesicht nach dem Schloffe gewendet, das Haupt mit 
Lorbeeren umwunden, in der Nechten ein Kommandostab; 
am Fustgestell die Brustbilder von Torstenson, Wrangel, 
Baner und Konigsmark. Der Franzose Larcheveque hat zu 
beiden Statuen das Modell gemacht. Karl X I I .  ist seit 
kurzem aus dem mit Alleen umgcbenen Paradeplatze, dem 
schdnsten aller Platze Stockholms, eine Statue errichtet. 
Gustavs I I I .  Standbild steht beim Hasen an dem Platze, 
wo er 1790 mit der Scharenfiotte nach blutigen Seegefechten 
als Sieger von Svenskesund landete. Der Monarch im KL- 
nigsmantel lehnt sich mit der Linken aus das Steuerruder 
einer Galeere, und halt in der Rechten einen Oelzweig. 
Das mit Lorbeeren geschmiickte Haupt soll sprechend ahnlich 
sein, was sich bei einem Meifterwttke Sergells erwarten 
lastt. Bei der feierlichen Enthullung dieser Statue 1808 er- 
hielt Sergell das Adelsdiplom und die Erlaubnist, GuftavS 
Statue in seknem Mappen zu fsthren. Gustav war gelehrt, 
ehrgeizig und ksthn, sein Leben unruhig, sein Ende schrecklich. *)

*) Kerne Relterstatue, wie Herr Willibald AlexiS berichtet, sondern 
eine -ttstu« xeclestrie.



Nachdcm er die Aristokratis lange bekLmpft, wurde er von 
Ankarftrom auf einer Maskerade im Theater zu Stockholm 
1792 erschoffen. Wie Casar hatte ihn ein Billet vor den 
Verschworenen gewarnt, aber der Saal war ruhig, der Kd- 
nig trat ein, viele Masken umringten ihn, jetzt klopfte eine 
auf seine Schulter mit den Morten: „gute Nacht! Maske", 
augenblicklich stel der Schust und die redoutablen Redouten 
wurden lange Zeit eingestellt. Im  Zeughause bewahrt man 
den Maskenanzug des Konigs auf. Die Statue Karls X I I I .  
im Kdnigsgarten 1821 aufgestellt, ist von Sergell modellirt 
und in Paris gegossen. Alle diese Statuen sind von Bronze, 
wecken den Schbnheitssinn und unterhalten die historischen 
Erinnerungen des schwedischen Volkes. I n  Berlin sind den 
Triumvirn Scharnhorst, Bulow und Blucher Denkmaler er- 
richtet, warum noch immer keins dem grosten Friedrich? 
Der jetzige Kbnig von Schweden furchtet nicht, die Liebe sei- 
nes Volkes dadurch von sich abzuwenden, datz er den Man- 
nern, welche vor ihm auf dem Throne fasten, Denkmaler 
stiftet.

Unter den Kirchcn Stockholms ist kei'ne als Pracktge-- 
b^ude ausgezeichnet. Die Adolph-Friedrichskirche und S t. 
Clar<i verdienen einen Besuch wegen der Arbeiten Sergells. 
I n  jener ist das Monument des Descartes ( k 1650), in die
ser die Auferstehung Christi als Basrelief. Die Ritlerholms- 
kirche zieht nicht minder den Fremden an. Gottesdienft 
wird darin nur an besonders feierlichen Tagen gehalten, und 
als altes Franziskanerklofter ist sie nicht schbn, aber die Vor- 
zeit tritt hier machtig vor unsre Seele, hier ruhen die Vol-
kerhirten. Magnus Ladulas (d. h. Scheunenschlost, weil er 
das Eigenthum seiner Unterthanen gegen fremde Naubereien 
schutzte, der erste schwedische Konig, ^  1290) und Karl V I I I .  
(ein milder KLnig in wilder Zeit, l- 1470) liegen vor dem 
Altare, vben an der Mand hangen ihre schweren Rststun- 
gen. W ir wenden uns zur Linken des M ars  und treten 
an den Sarg Gustav Adolphs des Grotzen, des frommen, 
hochherzigen Helden, welchcr frir Deutschlands Frckheit am 
6. Nov. 1632 bei Lutzcn stel, nahc bei dem Steine, welcher



vor ihm der grotze Stein, nach ihm der Schwedenstein heitzt. 
Fur groste Manner scheint gewdhnlicher Schlachtentod zu 
gcmein, man ruft der Parzen dunkle Macht herbei, um sie 
zu verhZngnistvollem Ende zu fuhren. So soll auch Gustav 
Adolph durch Franz Albrecht Herzog von Lauenburg meuch- 
lerisch erschosten sein, aber der Kbnig kannte kerne Gefahr 
und ritt ohne Helm und Harnisch in die ltitzener Schlacht. 
Hatten die Kugeln ihn bisher verschont, mustte er darum 
stets wohlbehalten aus dem Getummel wieder kehren? Un- 
mittelbar vor der Schlacht dichtete und sang er:

Forfares ej du lilla  hop —
Verzage nicht du Haufiein klein

— und dieser Schwanengesang endete mit den Worten:

Gott ist m it uns und w ir m it Gott,
Den Sieg woll'n w ir erlangen.

Gustav Adolph ist als Steger geschieden und als Siegcr 
lebt er sort im Andenken dankbarer Nachwelt. Er nahm, 
schreibt Voltaire, den Beinamen des Grotzen, das Bedauern 
des Nordens, die Achtung seiner Fcinde mit ins Grab. I n  
seinem Zelte fand man das Buch des Grotius jnre delli 
el pseis, welches er fteistig las, und wenn ein Konig den Na- 
men des allerchristlichsten verdient, so kommt er Gustav Adolph 
zu. Am 20. December wird jahrlich zu Stockholm durch 
eine Altarrede in der Schlohkapelle sein Gedachtnitz erneuert. 
Seinen blutigen Koster von Elensleder zeigt man in Wien, 
sein Herz blieb zu Weitzenfels in dem Lande, fur das es 
blutete, — was jedoch mein Fuhrer in der Kirche zu Stock
holm nicht zugeben wollte, — sein Leichnam ruht in Schwe- 
dens Hauptftadt. Einfach und grost wie Gustav ist sein 
Sarg von dunkelm italienischen Marmor mit rdthlichen Flam
men durchstreift. Zur Seite Degen und Rustung, vorsichtig 
an Ketten geschlossen, damit es Naritatensammlern nicht cin- 
falle, sie mitzunehmen. Zu LStzen, Weimar und Leipzig zeigt 
man auch Schwerdter Guftavs, und wir uberlaffen eS den 
Liebhabern, ihre Echthcit zu untersuchcn. Ueber dem Sarge



hangen die mit B lut gefarbten Fahnen aus den Kriegen fur 
Freiheit des Glaubens und Gewissens. Wie stande eS ohne 
Gustav Adolph wohl jetzt in Deutschland? Das Oestreich, 
welchem er die Spitze bot, liegt nach zwei Jahrhunderten 
noch in grauenvolle Geisternacht gehullt. Die Schwerdter 
rosten, die Religionskrige haben ausgewuthet und sich in 
Federkrkege umgewandelt, welche Dinte und kein B lu t ko
sten. Anders gerustet mit heiligen Mkenen, demuthig hoch- 
muthigen Blicken, langen Gebeten, vor sich her schickend die 
Erklchung seiner vdlligen Nichtswrirdigkeit zieht ein anderer 
Feind jetzt gegen die einfache Lehre unsers Herrn zu Felde, 
und feine Wcrbungen greifen taglich um stch. Trbsten wir 
uns! Wenn das Evangelium nicht angefochten w ird, so 
rostet es gar, sagt Luther. Unser Muth wird nicht manken, 
die Wahrheit nimmer untergehn.

Gustav Adolph gegenuber zur rechten Seite des Altars, 
ruhen die Gebeine Karls X I I .  im schwarzen Marmorsarge. 
Ueber ihm die erbeuteten Fahnen von Narwa, an der Wand 
der Degen, welchen er in seiner Todesstunde trug, und nach 
welchem er unwillkuhrlich griff, als die Kugel seinen Kops 
zcrschmetterte. Vielleicht ware er nie der Lowe gcworden, 
maren nicht Nustlarids Peter, Danemark und Polen ver
bundet uber den jungen wehrlosen Schwedenkonig hergefal- 
len. Gereizt fuhr er auf und wkithete und ruhete nicht 
eher, als bis er am 30. Nov. 1718 zu Friedrichshall die 
Seele aushauchte. Hier ruhet nun der unruhige, unermud- 
liche, anfangs auch unuberwindliche, der groHmuthige, sich 
selbst beherrschende, bis ties nach Asien bertihmte Karl. Ei- 
nen R itt hat er gemacht, wie kein Konig vor und nach ihm, 
286 Meilen in 14 Tagen von Demotika bis Stralsund. 
An 300,000 tapfre Schweden hat er in den Tod gefuhrt, 
um — seine Lander zu verlieren. Schweden, an diesen Sarg 
siihrt eure jungen Kdnige, damit sie Bcsonnenheit lernen, 
wenn sie zum Kriege ziehn. Hier

Schwore, dcincm Volk ein salifter Fuhrcr,
Deiner Welt ein Friedensgott zu scin!
Hier, schau her, wenn dich nach Ruhme durstet!



Aahle jene SchLdel Volkerhirt! —
J s t. es denn so reizend, sich m it Trummern 
I n  die Weltgeschichte einzubaun?

Was HLtte Karl lersten kLnnen, wenn er zu rechter Zeit 
aufzuhdren verstand, und seine Niesenkraft dem wahren 
Wohle des Vaterlandes opferte! Karl steht beiseiner Nation 
noch immer hoch in Ehren. Wie in tatholischen Landern 
die Heiligenbilder, so schm̂ ckt sein Bild viele tausend Bauer- 
hutten. Er ist der Abgott scincs Volks, das GedLchtnitz 
heiner Heldenthaten sullt alle Kopse und das ist die einzige 
Frucht der vielen Wunden, welche Karls Tollkuhnheit dem 
Reiche schlug. Als neulich bei der Geburt des Herzogs von 
Schonen zufallkg Karls X l l .  Wiege unversehrt, in alter- 
thumlicher Form mit reicher Bildhauerei und von auhen 
ganz vergoldet ausgesunden wurde, da hat wohl mancher 
Patriot darin schone Vorbedeutungen gesehen. Karls blauen 
§Nantel, in welchem er stel, den Noel mit ledernen ^aschen 
und die Stiefel mit schweren eisernen Sporen, bewahrt man 
im Zeughause zu Stockholm. Das Kreuz und der Stein 
an der Stelle, wo er stel, war von reisenden Schweden nach 
und nach mitgenommen, weshalb der jetzige Konig hundert 
Iahre nach seinem Fall ihm dort ein neues Denkmal errich- 
ten liest. Am 30. Nov. Abends 6^ Uhr, in demselben Au- 
Kenblicke, wo Karl vor einem Iahrhundert stel, hielten die 
Studenten in Upsala eine Todtenseier, gingen im langen 
Fackelzuge zum Dom, stimmten Karls Marsch bei Narwa 
an, hiclten Reden, sangen Gustav Adolphs Schlachtlied und 
Luthers: Eine seste Burg ift unser Gott. MLge Gustav 
Adolphs Todestag demnachft ahnlich gefeiert werden ). *)

*) Nachrichten auS Stockholm vom 6. November 1832 melden: 
Heute, als am 200jahrigen Jahrestage des Todes Gustav Adolphv, 
wurde auf Befehl S r. M a j. deS KonigS der S a rg , in welchem 
die Reste jenes grotzen Monarchen stch befinden, auS dem Gewol e 
der Riddarholmskirche geholt und in dem marmornen Sarkophag 
beiaesekt, welcher in dem Chor dieser Kirche errichtet worden, de- 
ren WLnde mit den glorreichen, von dem Helden der protestanti- 
schcn Kirche so theuer erworbenen Trophaen geschmuckt waren.



Vi'ele tausend erbeutete Fahnen und die Wappen dcr 
Seraphinenritter schmllcken die Wande der Nitterholmskirche. 
Unter den Grabmalern schwedischer Grotzen ncnne ich billig 
zuerft das des-Axel Oxenftierna. Er studierte Theologie zu 
Nostock, Wittenberg und Jena, ward einer der grotzten Staats- 
manner aller Zeiten und vertrautcster Freund des grotzen 
Gustav, deffen Feuer er durch seine Nuhe dampfte, nach 
deffen Tode er die Angelegenheiten des protestantischen Deutsch- 
lands vom Untergange rettete und stets wohlthatig wirkte, 
-is er 1654 von der Buhne des Lebens abtrat. Ein anderer 
Held aus Gustavs Schule ist Torstenson, beruhmt durch 
seinen Eilmarsch von Schlesien nach Holstein, durch seine 
Siege bei Schweidnitz, Leipzig, Iankow, durch seinen Zug 
-is  vor die Thore Wiens. Eine Buste und eroberte Fah
nen schmucken sein Grab. Stenbock, Feldherr und Freund 
KarlS X I I . ,  mit ihm Sieger bei Narwa, fand 1717 
einen langsamen Tod uber faulem Waffer im Kerter zu Ko- 
penhagen, nachdem er vier Zahre vorher seinen Nuhm durch 
Verbrennung der Stadt Altona befleckt hatte. Gyllenstierna, 
Lowenhaupt, Johannes Baner und viele anders ruhen hier

Diese ruhrende Feierlichteit, welche die allgemeinste Theilnahme 
erregte, begann m it feierlichem Gottesdienste, bei wclchem der Ge- 
sang gesungen ward, den Gustav Adolph selbst verfatzt hat. Nach
dem der Bischof W allin eine aus die Fcier bezugliche treffliche Rede 
gehalten, wurde der Sarg von den Tragern aufgehoben, und, von 
dem Konige allein beglcitet, nach dem Sarkophag gebracht, in wel- 
chem die irdischen Ueberreste des Siegers von Lutzen beigesetzt wur- 
den. DaS Reichsbanner, welcheS man bisher in der Hauptkirche 
der Residen; aufbewahrte, wurde feierlich nach der Riddarholms- 
kirche gebracht und bei dem Sarkophage aufgepflanzt, wo eS auch 
kunstig verbleiben wird. Heute Abend sind alle offentlichen Ge- 
baude prachtig erleuchtet, so wie auch der Platz Gustav Adolphs, 
deffen Reiterstatue m it einer schimmernden Glorie umgeben ist. — 
Se. K. H. der Kronprinz haben sich in Begleitung ihrer beiden 
altesten Prinzen nach Upsala begeben, um dort der Grundstein- 
legung zu dem Denkmalc beizuwohnen, welches dem Andenken 
Gustav Adolphs des Grosien errichtet wird. I n  allen Kirchen des 
Konigreichs findet am hrutigen Tage feierlichcr Gvttesdienst statt.



auf heimathlichem Boden. Die Asche des letztern brachte, 
wie eine lange Inschrift sagt, Senator Hopken nach Stock
holm, nachdem er sie lange vergebens gesucht. Baner war 
durch ein thatenvolles aber uppiges Leben entkraftet zu Hal- 
berstadt im Mai 1641 geftorben. Zm Kriege wie im Frie- 
den hatte Schweden immer grotze Manner, und es ist so voll 
von ausgezeichnet festen Charakteren, wie vielleicht kein Land
der Welt.

Wenn aber je ein Schwede diese Bemerkungen uber 
Stockholm liest, dann wundert er sich, wie ich so lange von 
dem kdniglichen Schloffe schweigen kann. Gemach, Freund, 
w ir sind schon da. Das Schlotz ist das grdtzte, hochste und 
schdnste Gebaude der Stadt. Gleich beim erften Blick auf 
Stockholm HLlt es nothwendig jedermann sur die Residenz des 
Kdnigs, und das macht dem Baumeister Ehre. Es ift im 
italienischen Geschmack gebaut, und 1754 fertig geworden. 
Alle Verzierungen sind einfach, das ganze Gebaude wurdig 
eines schwedischen Monarchen und des Volkes, welches durch 
Abgaben so treu beim Baue hals. Das Schlotz hat eine vor- 
tteffliche Ausstcht auf alle Theile der Stadt, auf Meerbusen 
und Berge umher, bildet ein grotzes Viereck mit geraumigem 
Hof und zwei Flugeln im Osten und Westen. Nur weitz 
ich nicht, welches der Haupteingang sein soll, und das ift 
nicht Fehler des Baues, sondern der zufalligen Umgebung. 
Dem Gebaude nach zu urtheilen ist der Haupteingang auf 
der Westseite, wo auch die SchloHwache ist, und uber dem 
Portal die Vildnisse schwcdischer Regenten glanzen; allein 
diese Seite ift durch nahe Privatgebaude noch mehr beengt, 
als das grotze Portal des Berliner Schlosses. Friedrich der 
Grotze wollte die Hauser wegreitzen, aber die Eigenthllmer 
sagten <)uocl non ! und die Hauser stehen bis diese Stunde. 
Vielleicht hatte der Baumeister zu Stockholm Tessin gleiche 
Meinung und gleiches Schicksal. Auf der Oftseite ift ein 
GLrtchen mit Terrassen, und im Suden steigt man auf 
Treppen in die Stratzen hinab. Der Hof bcdient sich der 
Nordseite, deren Auffahrt man jetzt mit blaulichen Granit- 
quadcrn ausbaut. Diese Auffahrt ist hoch und steil, allcln



kdniglkche Pferde haben nicht vie! zu ziehen. Als Meisterwerk 
der Baukunft betrachtet ist das Schlotz wirklich sehr schdn, 
jedoch mdchte sich das neue michailowsche Palais zu Peters
borg und das wurzburger Schlotz neben dem stockholmer 
sicher nicht zu schamen haben. Die Schweden sind darin 
einverstanden, datz ihr Schlotz das schdnste in Europa sei, 
und in der Frage, ob ich je ein schdneres gesehen, lag schon 
die verneinende Antwort. Meinen Widerwillen gegen die 
Schlofferschau håbe ich in Stockholm zum letzten Male uber- 
wunden. Sehr einfache Einrichtung im Znnern erwartete 
ich, und meine Erwartungen sind noch ubertroffen. Einer 
von den Dienern des Kronprinzen ftzhrte mich in den Zim- 
mern herum. Wahrend meine schwedischen Freunde die schwe- 
dischen Herrlichkeiten bewunderten, sprach ich mit ihm siber 
das Fest in Peterhof, uber die Palafte und Kostbarkeiten 
der russischen Hauptstadt. Wie schlug der Mann die Hande 
zusammen, wie wutzte er gar nicht Worte zu fi'nden fur die 
Dinge, welche er dort gesehen, und von denen es ihm zu 
Stockholm nie eingefallen war, datz sie irgendwo inderW elt 
ezistiren konnten. Er hat gewitz nicht in den Spruch der 
Schweden eingestimmt: Stockholm ift Stockholm, oder er 
had mit den Worten einen andern als den gewdhnlichen Sinn 
verbunden. Wie die Konigin von Saba zu Salomo wird 
wohl auch Kronprknz Oskar zum Kaiser Nikolaus sagen kon- 
nen: Es ift wahr, was ich in meinem Lande gehdret håbe 
von Deinem Wesen. Und ich håbe es nicht wollen glauben, bis 
ich gekommen bin, und håbe es mit Augen gesehen. 1 Kbn. 10.

Konig Karl X IV . Johann ift eine lebendige Widerlegung 
derer, welche glauben, Kbnige mLtzten nothwendig als Prin- 
zen zur Welt kommen. Johann Bernadette, Sohn eines 
franzosischen Juristen, wurde Soldat, und hatte es durch 
neunjahrigen Dienst bis zum Unterosfizier gebracht. Da brach 
die Revolution aus, er ward General, Marschall von Frank- 
reich, Furft von Ponte Corvo, 1810 Kronprlnz und 1818 
Kbnig von Schweden. Die ersten hundert Thaler sind 
schwerer zu verdienen als nachher hundert tausend; jene cr- 
fordern vie! Schweitz, diese ein paar Federstriche und Gliick.



Wenn Karl Johann auch nicht wie CLsar von sich rllhmcn 
kann, funfhundert Schlachten gewonnen und tausend Stadte 
erobert zu haben, so hat er desto mehr Herzen gewonnen 
durch menschenfreundliche Milde. Hannoveraner und Lbbeker 
zeugen davon, und die Berliner gedenken sciner, wenn sie 
am Schlachttage von Grostbecren nach der Wahlstatt ziehen. 
Dast er in den Befreiungskriegen fur sein neues Vaterland 
sorgte und nicht bart war gegen das alte, ist der Zug eines 
edeln Herzens. Die freie Wahl eines sreien Volkes hat ihn 
zum Lhrone gerufen. Folkets karlek min belbning (des Volkes 
Liebe meine Belohnung) ist sein Wahlspruch. Gelkebt von 
treuen Unterthanen und dankbar gepriesen sur tausendfache 
Aufopferungen um des Landes Wohl ruht der siebzigjahrige 
Greis auf unverwelklichen Lorbeeren. Kronprinz Oskar denkt 
und handelt als Schwede, tritt in die Fuststapfen des Vaters, 
und wird ein echter Burgerkom'g werden. „D u  hast, sagt 
Legner in -Mer Rede am Oskartage, nicht blos den weitge- 
feierten Namen Deines kbniglichen Vaters, sondern auch den 
nicht minder weitgefeierten des Nordens aufrecht zu erhalten, 
wo groste Erinnerungen um den Thron schweben, und kein
Kdnig zu sciner Ehre schlLft."

Im  Erdgeschost des stockholmer Schloffes ist eine B il-
dergallerie d. h. eine dunkle Stude mit einigen durch Staub 
und Alter crgrauten Gemalden. Besser steht es um das kleine 
Museum, dessen neun Musen vortrcfstiche Antiken sind. So 
gut erhaltene Statuengruppen soll es autzer dieser nur zwei 
geben, die aus der Villa des Cassius zu Tivoli, und die der 
Kdnigin Christina zu Zldefonso. Wahrlich die sinnvollen Ge- 
sichter und die feinen Stellungen der kastalischen Iungfrauen 
verdienen ein langes Beschauen. Amor und Psyche, und be- 
sonders ein Faun sind herrliche Meisterwerke des schwedischen 
Bildhauers Sergell, letzteres gewist eins der schdnsten Werke 
neuerer Zeit. Auch seine Modelle in Thon und Gyps haben 
mir sehr gesallen, und es leidet keinen Zweifel, dast Sergell 
zu den Bildhauern vom ersten Range gehdrt. Eine groste 
Sammlung von Tellern, Schuffeln und Vasen werden ge- 
zcigt, welche Raphael eigenhLndig gcmalt haben soll. Nur



Loretto erfreut sich einer grdtzern Sammlung. Sie sind fiuch- 
tig gemalt, und ich håbe sie fiuchtig gesehen, weitz aber so 
viel, bast Raphael durch seine unvergleichlichen Madonncn 
und nicht durch diese Teller unsterblich wurde. An der Biblio- 
thek im Schlost ist nicht viel zu sehen, doch soll sie reich an 
wichtigen Handschriften fur nordische Mythologie und Ge- 
schichte sekn. Es wurde mir eine Bibel mit Luthers hand- 
schriftlichenBemerkungengezeigt; ferner eine alte Uebersetzung 
der Edda; die Teufelsbibel, d. h. eine Mappe mit dreihun- 
dert Eselshauten, worauf die Bibel alten Teftaments, der 
Flavius Josephus, Chroniken medicinische und andere Bllchec 
geschrieben und der Teufel lu  oxiiwa lorws gemalt ist. Das 
Conterfei dieses Herrn scheint den Leuten besonders gefallen 
zu haben, daher der Name des Buchs, welches ubrigens als 
6ollex KiKsuieus bekannt und von Prag hieher gekommen 
ist. Das Prachtwerk uber die Expeditkon Napoleons nach 
Aegypten — es koftete funfzehnjahrige Arbeit und mehre 
Millionen Franken — wurde mir dadurch anziehend, dast mein 
F-uhrer viel uber Alexandrien erzahlte, welches er vor zwei 
Jahren als Arzt auf einer schwedischen Fregatte besuchte, 
die den Seeraubern Respekt gegen die schwedische Flagge bei- 
bringen sollte.

Die Schweden liebten von jeher Wisienschaft und wahre 
Ausilarung, und ihre Konige gingen mit schonem Beispiele 
voran. Konigin Christine, Gustav Adolphs Tochter, sammelte 
nicht ohne Unwillen der Schweden, die ausgezeichnetften 
Manner ihrer Zeit um sich, Hugo Grotius, Joh. Freinsheim, 
Jsaak Vossius, Nic. Heinsius, Cartesius, Hcrm. Conring, 
Sam. Bochart, Meibom u. a. m. Selbft der tollkuhne 
Sohn des Mars Karl X I I .  wutzte viel Mathematik, und 
liebte die Alten, wenn er auch nicht aus dem Curtius seine 
Plane gesogen hat. Die Akademie der Wissenschaften hat in 
einer ansehnlichen Reihe von Banden ihre Verhandlungen der 
Welt mitgetheilt. Sie entstand durch sechs Privatmanner 
und Linne war ihr erfter Prasident. Nicht durch Unterstutzung 
der Krone, sondern durch reiche Vermachtniffe ihrer Mitglie- 
der wird sie erhalten. Sie macht Kalender frirs ganze Land,



und erhLlt dadurch seit 1747 groste Summen. Ihre reichen 
Naturaliensammlungen waren gegcnwartig wegen Ortsver- 
Znderung in Unordnung. Aus der Natur des Landes erklart 
sich's, warum die Schweden Naturgeschichte und Chemie mit 
besonderer Vorliebe treiben. Talentvolle Maler und Bild- 
hauer werden auf Lffentliche Kosten nach Rom gesandt, und 
die Fruchte davon bleiben nicht aus. Die Schulen Stock
holms sollen i'etzt besser sein als fruher. I n  den Gymnasten 
und den meksten Stadtschulen wird kein Schulgeld bezahlt. 
Die funfmonatlichen Schul- und Universttatsferien stnd offen- 
bar zu lang. Wie in Berlin ein franzbstsches Gymnasium, 
so ift in Stockholm eine deutsche Schule, beide ursprsinglich 
von Kindern der Fremden, jetzt meist von Einheimischen be- 
sucht, um desto besser die fremde Sprache zu lernen. Man 
achtet in Schweden die Deutsche« austerordentlich hoch, und 
deutsche Bllcher stnd dem Schweden Bsicher der Weisheir, 
ohne dast er deshalb blind nachbetet und die eigene Kraft 
erftickt. I n  allen Gymnasten wird das Deutsche gelehrt, 
die deutschen Klassiker erschienen zu Upsala in einer grosten 
Sammlung, und Herr Willibald Alexis d. h. Hering genost 
die hohc Vaterfreude eins seiner Kinder in schwedischer Ver- 
wandlung vor dem Fenfter eines Buchladens in Stockholm 
zu finden. Die deutsche Kirche Stockholms hat auch eine 
Auszeichnung vor allen Kirchen des Reichs — ein Glocken- 
spiel. Glucklicher Weise hat stch diese niederlandische Erfin- 
dung deS funfzehnten Iahrhunderts langft uberlebt, und 
das ewige Einerlei gefallt hdchftens noch einem hollandischen 
Langohr.

Nahe bei Stockholm war vor Kurzem eine Erziehungs- 
anftalt errichtet, nach dem Mustek der hillschen Schulen zu 
Birmingham und London. DaS einzige Neue derselben be- 
steht darin, dast die Schlller statt der sonst stblichen Punkte 
und Kreuze etwas Handgreifliches, kleine Munzen, als Zei- 
chen der Belohnung erhalten, und dieselben als Strafe zu- 
rllck zahlen. Ob dies Munzwesen seinen Zweck erreiche, 
mutz longere Erfahrung lehren. Necht kaufmannisch steht die 
englische Erfindung aus, denn jede Arbeit und jede Tugend



wird mit baarer Munze bezahlt. Im  Leben geht es nicht 
so, in Schweden am wenigsten, und sollte die Schule das 
Sammeln metallener Schatze befdrdern, das allgemein ver- 
breitete Papiergeld wird spater diese Luft wohl unterdrucken. 
Datz man beim Unterricht ftuffenweise, anschaulich, grundlich 
zu Werke gehe, ist nichts Neues, aber wenn es geschieht, 
stets lobenSwerth. Die hiesige Anstalt ist noch im Werden, 
ohne Direktor, durch das Zusammentreten von sechs Lehrern 
entftanden und geordnet. Ein siebenter besorgt die Oekonomie 
der Anstalt. Unter den Lehrern ift ein Englander, ein Fran- 
zose, die iibrigen Schweden. Mehre haben die hillsche Anstalt 
kennen gelernt, einer ift dort selbft erzogen. Man erwartet 
noch einen Lehrer aus England, und korrespondirt sieitzig 
mit den Gebriidern H ill. Nur Knaben bis zum funfzehnten 
Iahre werden angenommen, zur Universitat vorbereitet, und 
zahlen jahrlich dreihundert Bankothaler. Die Gegend ift wie 
zu einer Erziehungsanftalt gemacht. 2n landlicher Stille lie
gen die Gebaude der Anstalt, von der Stadt durch einen 
matzigen Hugel getrennt. Am nahen Meerbusen warenVor- 
kehrungen zu einer Schwimmschule getroffen, und die Kunst 
Tialfs wird hoffentlich im langen Winter wohl geubt, zu- 
mal da die Stockholmer gute Schrittschuhlaufer sein sollen. 
Buschige Seeufer, Thal und Hugel, Wiesen und Saatfelder 
geben llberall die lieblichften Ansichten, abwechselnder und 
schoner als zu Schulpforte und Schnepfenthal. Das Ge- 
muth der Iugend wird dadurch heiter, das Herz weit und 
empfanglich fur alles Gute. Wenn nur die Lehrer hubsch 
einig sind, und das Ihrige unermlldet thun, dann mutz die 
Anstalt gedeihen.

Datz Kinder von sechs Iahrcn, statt ihre Muttcrsprache 
reden zu lernen, nach einer dickleibigen franzbsischen Sprach- 
lehre abgerichtet werden; datz Schulvorfteherinnen Kinderballe 
veranstalten, wozu die kleinen Geschdpfe. durch Karten fbrm- 
lichft eingeladen, woselbst die Damchen von den Herrchen mit 
moglichstem Anstande zum Tanzen engagirt werden — von sol- 
chen ungeheuren Verrucktheiten einiger Verzieherinnen Deutsch- 
lands håbe ich in Stockholm nichts gehort. Dergleichen
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Schande kbnnen nur Miethllnge auf sich nehmen, welche 
durch allerlei Hokuspokus schwache Eltern blenden, und denen 
es am Ende einerlei ist, ob ste das innerste Leben des heran- 
wachsenden Menschen ln seinen tiefsten Wurzeln anfachm 
oder erfticken, wenn sich nur Schulerzahl und Einnahrne 
mehrt. Stockholm zeichnet sich ubrigens weniger durch vor- 
treffiiche Schulen, als durch die verschiedenartkgfte Versorgung 
aller Hulfsbedurftigen aus. Arme Kinder finden freien Un- 
terricht;^) Handwerkslehrlinge bcsuchen Sonntagsschulen; 
Verwahrloste werden im Lesen und im Christenthume unter- 
wiesen; Tagediebe halt man zur Arbeit an; Gebrechlichen 
und verungluckten Burgern wird Unterstutzung zu Theil; 
die vortrcfflichsten Waisenhauser sorgen fur viele tausend 
Kinder; Spitaler, Irren- und Taubftummenanstalten mildern 
die Leiden der Menschheit — und alle diese Instituts besitzen 
groHe kdnigliche Schenkungen und reiche VermLchtniffe von 
Privatpersonen, unter denen sich besonders die Freimaurer 
ruhmlichft auszeichnen, so datz Stockholm in dieser Hinsicht 
wahrscheinlich die reichste aller Hauptstadte ift.

Um uber die Sitllichkeit einer Stadt richtig urtheilen 
zukonnen, mutz man langer daselbst verweilen als ich in Stock
holm. Das schwedische Volk ift gewitz ein frommes und echt 
christliches, und nach allem, was ich gesehcn, ware ich gern 
bereit, ein gllnstiges Urtheil zu fallen, aber der Schein trSgt, 
und ich furchte, datz man hier wie in Petersburg die sitt- 
lichen Gebrechen zu uberfirniffen versteht, denn in Stockholm 
ift schon das dritte oder vierte Kind ein uneheliches. Worin 
der wahre Grund dieser Erscheinung liege, ist mir unbekannt. 
I n  den dffentlichen Entbindungshauscrn wird wie in Peters
borg die Menschenfreundlichkeit so weit getrieben, datz man 
kein Frauenzimmer um ihren Namen fragt. Wohl mogen 
viele bedrLngte Provinzialinnen nach der Hauptftadt eilen, *)

*) Die Anzahl solcher Kinder betragt nach einer Angabe von 1831 
2410, und die Unterhaltung dieser Schulen 15,000 Thaler jahr- 
lich. DaS Armenwesen deS Landes soll m it der Hauptftadt auf 
gleichen Futz gese t̂ werden, waS jedoch schwer halten mochte.



alleln damit ist obige Klage noch nicht aufgehoben. HLuser 
wilder Lust sind in Stockholm nicht vorhanden, wcnigstenS 
keine bffentliche. Der KLni'g soll zu ihrcr Anlegung gerathen 
haben, aber die StLnde waren durchaus dagegen, und mit 
Necht, denn es ist keineswegs durch Erfahrung bewiesen, 
datz ste der Sittlichkeit mehr Gewinn als Nachtheil bringen. 
Seestcidte sind immer schlechte Sittenschulen, aber Stockholm 
ist keine so grosie Handelsstadt, und im Hafen sind fast nur 
schwedische Matrosen. Auch unter den Bauern in Schweden, 
Finnland und den Lappmarken — man sagt nicht Lappland 
— soll die Zahl der autzer der Ehe erzeugten Kinder merklich 
zunehmen, doch meistens in Folge des coueudiius smicipsius 
verlobter Personen. Die Jugend wie das Alter halt ihn 
nicht fur unerlaubt, und die Heirath der Verlobten bleibt nie 
aus. Das erinnert an den Kiltgang im schweizerischen Has- 
lithale, deffen Bcwohner der Sage nach aus Schweden 
stammen. Tanzgesellschaften wahren in Stockholm kurze Zeit, 
und die Tafelrunden halten mit denen zu Hamburg und 
Wien keine Vergleichung aus. Vor der Mahlzeit itzt der 
Schwede an einem Ncbentische etwas weiches oder auch 
Knackebrod und trinkt ein Schluckchen Brantwein zur An- 
regung deS Appetits. Nun beginnt die Tafel mit einem Vor
esien von Fleisch oder Fischen, dann erst solgt die Suppe, 
weil sie, anfangs genossen, den Magen betrugt, indem man 
bald darauf wieder hungrig wird. Die Elbinsulaner sind 
ebe.i so klug. Nach der Suppe kommt der Braten, und Kon
fekt macht den Beschlutz. DaH die Schweden viel essen, hat 
man in Deutschland an ihren Soldaten gesehen, doch sind sie 
weder Fresier noch Leckcrmauler. So lange ich die schwedische 
Aunge HLrte, fuhlte ich meine deutsche ftarker, und schrieb die 
erhdhte Etzlust erst der Seekrankheit, nachher der frischen Luft 
zu. Svag dricka (Halbbier) vertritt gewdhnlich die Stelle 
des Weins. Thee ist wenig beliebt, aber die schwedische« 
Kaffeeschwestern kamen 1818 in nicht geringe Verlegenheit, 
als man, um dem Luxus und der Schwelgerei Einhalt zu 
thun, die Einfuhr der vielgeliebten Bohne vcrbot, und eine 
Art Wicken ^stra^slus daetieu8 zu bauen ansing. Ob da- 
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måls auch Kaffeeriecher in Stockholm angcftellt wurden, wie 
unter Friedrich dem Grotzen in Berlin, weitz ich mcht. Ieht 
trinkt man den levantischen Trank nach wie vor, doch fand 
ich seincn Wohlgeschmack nkcht so vorzuglich wie Schubert. 
Auch geht man sehr sparfam damit um, und theilt ihn kopf- 
wcisc, nicht in Portionen aus. Wenn ich am Morgen nach 
der Nechnung fragte, crkundigte man sich gewbhnlich erft, 
wievicl Kopf ich getrunken hatte oder noch trinken wurde. 
Genug, der Kaffee verdkrbt die Schweden nicht, Klima und 
Boden eben so wenig, denn wo der Mensch mit Muhe dem 
Acker sein Stuckchen Brod abgewinnt, da ift er gut, nur 
wo ihm wie in Italien alles von selbft in den Mund f<M, 
wird er faul und schlecht. Am wenigften leidet das fchwe- 
dische Volk an einer widrigcn Ueberbildung, an gluhender 
Einbildungskraft, oder an zu weit getriebener Verfeinerung. 
Die Kirchen werden fieitzig besucht aus religibsem Bedurfnifi, 
und der Bevollmclchtigte der brittischen Bibelgesellschaft ge
stand, datz er kein Land bereist håbe, wo die Bibelverbrei- 
tung mehr. aus inniger Ueberzeugung hervorgehe als in 
Schweden.

Unter Schweden und Stoikern finden fich nach Hufe- 
land viele Beispiele des HLchften Alters. Das gilt vom plat
ten Lande, nicht von der Hauptstadt. Mthselhaft und merk- 
lich grotzer als in andern HauptftLdten ift namlich die Sterb- 
lichkeit Stockholms. Besonders in einigen Gemeinden uber- 
trifft jahrlich die Zah! der Geftorbenen bei weitem die der 
Gebornen. WLHrend die Bevdlkerung anderer Refidenzen 
nicht ohne Besorgnih ungeheuer wachst, belief fich die Ein- 
wohnerzahl Stockholms 1798 auf 80,000, 1819 nur aus 
70,000, und seitdem ift fie gestiegen, hat aber die alte Hdhe 
noch nicht erreicht. Was dem Tode die reiche Beute zufuhrt, 
ob unsittlicher Lebenswandel, Mangel an hinreichender kraf
tiger Nahrung, oder die Kirchhbfe innerhalb der Stadt, oder 
die AusdSnstungen einkger Schutthugel namentlich bei, der 
kdnigsholmer Brucke, oder ob der Kranz von Bergen die 
feuchten Seenebel einschliefit und das Zustrbmen frischer Luft 
erschwert, ich weift es nicht. Feuchte Kellerwohnungen todten



hier wenigftens die Mcnschen nicht, denn der Andrang deS 
Meeres wird durch die Scharen abgehalten. Gras und 
Baumwuchs sind frisch wie die wehende Seeluft. Der Som
mer wahrt zu Stockholm nicht viel langer alszu Petersborg, 
welches nur 36 Minuten ndrdlicher, aber 12 Grad Lftlicher 
liegt. Der unbeftandige Fruhling, hier die widerlichste aller 
Iahreszeiten, stellt flch im Durchschnitt am 4. April in Stock
holm ein, sechs Tage spater in Upsala, 12 Tage spater in
Abo und 17 Tage spater in Petersborg. Der lange Winter 
ift klar und frisch, und die Schweden sind gegen ihn weniger 
cmpfindlich, als gegen die natzkalten Winter sudlicher Lan
der. Der Herbft ift warm, trocken und heiter, doch ift das 
eigentlich nur der Spatsommer, und die alten Skandinavier 
nahmen mit Necht nur zwei Zahreszeiten an, die Zeit der 
kurzen und der langen Nachte. Uebrkgens ift Schweden »var
mer als andere Lander unter gleicher Breite, weil das Mere 
es saft rund umgiebt, und weil dieses eine sehr gleichmaftige 
Temperatur behalt, weshalb z. B. der Oftwind dort nicht so 
kalt als in Deutschland if t ,  und am Nordkap die starkste 
KMe bei Sftdwind eintritt.

Stockholms ncichste Umgebungen bilden einen groften 
Luftgarten, gegen welchen unsere gewohnlichen Garten wie 
Ameisengebilde erscheinen, Menschengedanken gegen die Ge
danken Gottes. Ich bedaure die Stockholmer nicht, datz sie 
kein Peterhof, Pawlowsk und Zarskoje-Selo haben. An 
welchem Ende fte ihre Stadt verlassen, uberatt mehr als jene 
kaiserlichen Schbnheiten, uberall dicht bei der Stadt ein still 
heiteres Landleben, Felsenwande, Meerbusen, Wiesenthaler, 
Walder und was sich das Hcrz wLnscht, nur keine Palaste. 
Konigliche Lustschlbsser — nun ja, es giebt deren hier auch, aber 
der Fremde suche fte nicht, sondern mache haufig Spazier- 
gange, wobei er gelegentlich auf die Lustschloffer stosten und 
sehen wird, dqH hier nichts zu sehen ift. Der Thiergarten 
hat aufter ein paar Damhirschen wie der berliner keine 
Thiere, sondern lustwandelnde Menschen. Er ift grotzen Theils 
vom Meer umstossen, hat schone Fels-, Wald- und Wafter-
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partien, groste Eichen, freie Plahe und gute Wege, welche 
im Anfange des Sommers von Neitern und Wagen belebt 
sein sollen. Am sudostlichen Ufer steht eine Reihe von Sorn- 
merhauschen, und in einem kleinen Theater wird biswellen 
gespielt. An dem Platze, wo der schwedische Anakreon Karl 
Michael Bellmann ( l - 1795) viele seiner Lieder sang, ift ihm 
1829 ein Denkmal errichtet. Ein Schuler Sergells, Na- 
mens Bystrdm hat die Buste von° Bronze verfertigt. Nahe 
beim Thiergarten ist das Lustschlbstchen Rosendal, wo der 
Kdnig im Sommer oftmals weilt. Auf der Nordseite des 
Landsitzes steht auf einem Rasenplahe die grdstte Porphyrvase 
der Welt, lichtroth mit weisten, grunen und schwarzen Flecken, 
zwblf Fust im Durchmeffer, neun Fust hoch, auf einem drei 
Fust hohen Untersatze von ungeschliffenem Granit, in Elfdalcn 
nach dem Muster einer in Herkulanum aufgefundenen Vase 
gearbeitet und 1825 hier aufgestellt. Bei dieser Vase harkte 
ein Dalekarl das Heu zusammen, in seiner eden nicht statt- 
lichen Lanhestracht, und wahrscheinlich als Taglohner im 
Dienste des kbniglichen Gartners. So etwas fallt auf, wenn 
man aus Petersborg kommt, aber der Anblick des schmuck- 
losen, treuherzigen Thalkerls hat mkch innig gefreut. EtwaS 
groster als das gar zu bescheidene Rosendal ist Haga, aus 
einer andern Seite der Stadt, hinter dem Norrmalm. Zwi- 
schen schattigen Baumen liegt einsiedlerisch und sumpfig das 
Schlostchen Haga, abermals ein Zeugnitz von der Genugsam- 
keit des schwedischen Hosts. - Wenige Lorbeerbaume bezogen 
megen herbstlicher Kalte schon in den ersten Septembertagen 
ihre Winterquartiere. Nirgends kurz geschorner Rasen mit 
schdnen Blumenbeeten, kaum eknige lange Rabatten mit 
Astern und andern gar gewbhnlichen Herbstkindern. Seit 
Gustav HI. Haga anlegte, hat man der Natur freien Lauf 
gelaffen, und die Hånd ruhig in den Schoost gelegt. Zu 
einem kleinen Pavillon wird der Fremde gefuhrt, damit der 
still durchs Leben Wandelnde seiner Futztritte rauschenden 
.Wiederhall vernehme. Die schwedischen Studenten lieben 
als Futzganger die Sporen nicht, sonft kbnnten sie hier den 
Klang der Sporen recht gentesten. I n  der Deckenwdlbung



des Pavillons bildet sich nLmlich ein Echo, doch tdnt es nicht 
fo stark wie der Nesonanzboden des wurzburger Schloffes. 
Im  Iahre 1786 legte man feierlich den Grundftein zu einem 
grosten Schloffe, allcin da der Grund schon groste Summen 
kostete, so fand man darin Grund genug, es bei diesem 
Grunde zu laffen. Die schwedischen Kbnige haben wenig 
Sorgen, und bedllrfen kein so grostes Sanssouci wie das bei 
Potsdam oder wie die Eremitage in Petersborg. Aarskoje- 
Selo mit seinen Schloffern und Anlagcn hat, glaube ich, 
allein eben so viel gekostet als die Residenz- und Lustschloffer 
in und um Stockholm zusammen genommen. Meine jungen 
Schweden lietzen es in den Schattengangen um Haga an 
munterer Unterhaltung und an schdnen nationalen Liedern 
nicht fehlen, der Himmel war heitcr wie mein Gemllth, und 
ich ubcrhaupt in einer Stimmung, worin man leicht etwas 
schdner findet, als es wirklich ist, allein so reizend auch die 
Umgebungen Stockholms sind, die koniglichen Lustschloffer 
find durchaus unbedeutend, und kein deutscher Grotzherzog 
lietze sich an ihnen genugen. Wer einen schdnen und doch 
llusterst einfachen koniglichen Landfitz sehen w ill, gehe nach 
Weil bei Stuttgart. Drottningholm endlich, zu Deutsch 
Kdnigininsel, das grostte aller schwedischen Lustschloffer, licgt 
auf einer Znsel im Malar, eine Meile von Stockholm. Die 
Chauffce dahin suhrt durch anmuthige Gegenden, und wer 
den Staub nicht liebt, kann uber den Malar jeden Morgen 
mit dem Dampfboote dahin sahren. Das Schlost ist nach 
Tesfins Plan gebaut. Andere Fursten bauten Marmorpalaste 
und — bewohnen sie nicht, hier ift man mit einem Mar
mor zim mer zufricden. Am Ende des Gartens steht ein 
Lusthaus, China genannt, und ein paar andere gelbe Hauser, 
worin man vormals Seide spann, heitzen Canton. Schade, 
datz man nicht auch ein Pecking und Nanking gebaut hat — 
doch wo in der Welt gabe es etwas Widerlicheres als die 
lebendige Mumie des chinefischen Neichs? Karlberg ist seit 
1792 aus der Neihe der Stockholmer Lustschloffer verschwun- 
den. Das stattliche Gebaude bekam zwei lange Flllgel, und 
wurde in eine Krirgsakademie umgewandelt. GegenwLrtig
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wcrden bort 150 Kadetten oder sogenannte Studenten zu 
Land- und Seeoffizieren gebildet. Von der kdnigtzholmer 
Brllcke rudert stiindlich ein Kahn dahin ab, wofern sich Pas- 
sagiere a 5 Schilling einfinden. Wen die Einrichtung, drr 
Unterricht und die Lehrer der Anstalt nicht anziehen, bleibe 
weg, denn an der Reitbahn, dem Turnplatze und den Schat
teringen des Gartens ist nichts zu sehen. Daffelbe gilt 
von Ulriksdal, welches eine Meile entfernt im Norden der 
Stadt liegr, und 1822 in eine Invalidenanstalt verwandclt 
wurde. Bei manchen andern Schloffern ist diese Verwand- 
lung nicht erst nbthig.



Reise von Stockholm nach Upsala und
Dannemora.

Itulll est iu viscers terrss.
</r»r ct.

2 /? it schwerem Herzen schritt ich am Morgen des Abschieds 
durch den Schloffhof, an der Nitterholmskirche vorsiber, zu 
den Ufern des Malar. Da sammelten sich an hundert Men- 
schen mit Kisten und Kasten, besonders Frauenzimmer mit 
Packchen, Kdrben und Schachteln. M it dem Schlage acht 
Uhr gingen drei Dampfschiffe ab nach Upsala, Sbder-Telje 
und Arboga.^) Ein herbstlicher Nebel lag auf dem See, 
und lietz die Gegenstande kaum auf eine Viertelftunde weit 
erkennen. Der Blick auf Stockholm vom Malar aus ist 
ganz vortrefftich. Ueber eine Meile weit sind die User des 
Sees mit vielen Hauschen geschmuckt, welche vereint mit den 
Baumgruppen und Wafferansichten dem Zeichner reichen 
Stoff darbieten. An Znseln fehlt's dem Malar nicht, er Hat 
l>ber 1300, doch kdnnen sie unmoglich grotz sein, denn der 
ganze See ift nur zwolf Meilen lang, und an den meisten 
Stellen so schmal, dasi er mehr einem Flust als einem See 
gleicht. Wie der See so sich gebildet håbe, erzahlt uns die 
nordische Mythologie. Die Gdttin der Zungfrauen Gefion *)

* )  D ie »nttlere Sytbe in Upsala und Arboga wird lang aus- 
gesprochen.



nahm den Kdnig Gylfe von Schiveden durch ihren Gesang 
so ein, datz dicser ihr alles Land versprach, welches vier 
Ochsen in einem Tage umpfifigen kbnnten. Gefion verwan- 
delte ihre vier Sohne, die sie von einem Niesen hatte, m 
Ochsen, und diese zogen so gewaltig, datz Gefion ein grohes 
Stuck Land mit fich nahm, welches sie Ffinen gegenuber ins 
Meer setzte. Dieses Land ift die jetzige Insel Seeland, und 
das in Schweden ausgeriffene Stuck der M<Uar. An vielen 
Stellen haben die Ochsen nicht alles umgeriffen, daher die 
Menge Znseln. Der Malar und fast jeder See, welchcn ich 
spater in Schweden sah, gewshrt durch die buschigen Felseninseln 
so reizende Aussichten, datz nur ein warmerer Himmel uud 
der Duft von Orangen fehlt, um sich nach Italien zu trau
men. Auf dem Wege nach Upsala fahrt man rechts an 
Drottningholm vorbei. Die Ufer werden einformiger, und 
zeigen fast nur Wald oder kahles Feld. Einige Brucken 
hemmen die Fahrt, und damit man nicht zu schnell von dan- 
nen komme, werden uberall Paffagiere abgesetzt und auf- 
genommen.

Drei Meklen vor Upsala liegt zur Nechten an einer 
Bucht des Malar das in der altesten Geschichte Schwedens 
berfihmte Sigtuna. Hier war der Hauptsitz des altskandina- 
vischen GlaubenS, der Verehrungsort Odins. Vom Kau
kasus kam, Chroniken zufolge, Sigge, Ffihrer eines Asiaten
stammes, machte sich zum Herrscher des Landes baute S ig 
tuna, richtete den Gottesdienft ein, und setzte sich selbst an 
die Stelle deS alten bisher verehrten Odin, deffen Namen er 
annahm. Odin, Gott der Gotter, thront auf wunderbarem 
Throne, den man in allen Landen sicht. Von ihm und sei- 
ner Gattin Frkgga leiten alle Gokter ihren Ursprung ab, 
weshalb Odin Alfadur (Allvater) heitzt. Iahrtausende wahrt 
seine Herrschaft, bis einft Riesen den Himmel sturmen und 
Fenris, ein ungeheurer Wolf, das Weltall verschlingt. Dann 
cntfteht ein neuer Himmel und eine neue Erde, fiber welche 
nicht Odin, sondern ein Machtkgerer herrscht. Auf der neuen 
Erde wachsen die Ernten ohne Saat, alle Noth vergeht und 
es glLnzt die goldbedeckte Burg schbner als die Sonne, wo



die Schaaren derer, die Treue hielten, wohnen follen. Die 
Meuchelmdrder aber, die Verfuhrer und die Meineidigen 
werden in Giftftrdmen maten. So dkchtete und glaubte der 
Norden. Das heilige Sigtuna wurde 1188 von esthnischen 
Seeraubern erobert und verbrannt. Odin fluchtete nach Upsala. 
Kbnig Kanut setzte den rauberischen Fremdlingen einen Damm 
entgegen, indem er vor den Ausflutz des Malar ekn Schlofi 
baute. So hob fich nach und nach an der Stelle elender 
Fischerhlltten des LandeS neue Hauptstadt, welche KLnig 
Birger in der Mitte des dreizehnten IahrhundertS mit Mau- 
ern und Thllrmen umgab. Langsam bluhte fie auf, denn 
noch 1560 zLhlte Stockholm nicht mehr als drei Barbiere, 
fstnf Backer und zehn Schneider. Das Volk knupft die 
Entftehungsgeschichte der Stadt an ihren Namen. Man licfi 
einen Stock oder Valken treiben, und an dem Holm (Insel), 
wo er hangen blieb, grundete man die Stadt. Bessere Er
klarer finden in dem Namen Stockholm eine Znsel, deren 
sumpfige Tiefen zum Hauserbau viele Stocke oder Pfahle er- 
forderten. Stockholm bluht, Sigtuna ift gesunken, cin arm- 
seliges Neft von hochstens vierhundert Eknwohnern. In  der 
Mitte zwischen Sigtuna und Upsala liegt zur Linken Sko
kloster mit fruchtbaren Feldern und schonen Alleen. Domini
kaner, Benediktiner und Nonnen fanden gute Weide auf dem 
fetten Platzchen. Es gefiel spater dem schwedischen Feldmarschall 
Wrangel, er baute hier nach AbschluH des westphalischen 
Frkedens mit deutschem Gelde ein Schlotz, aber Kriege rie- 
fen ihn auS landlicher Ruhe wieder aufs Schlachtfeld. 
Spater kam das Gut an die graftich brahesche Familie, deren 
Tycho als Astronom bekannt ist. Eine Meile vor Upsala 
wird aus dem See ein Flufi, dessen ganze Breite das Dampf- 
schiff einnimmt, ohne auf dem Thonboden sitzen zu bleiben.

Um funf Uhr ift man in Upsala. Die MusensLhne 
spazieren am Ufer, schauen und begrufien die Passagkere. , 
Wie die Råben an den Fischerkahnen mårten und mit ein- 
ander kLmpfen um die ausgeworfene Beute, so steht ein 
Heer von Jungen am Landungsplatze vor Upsala, um durch 
Spedition erwahnter PLckchen und Kaftchen einige Schillinge



zu verdienen. Ich wLhlte mir einen kleinen Buben aus, wel- 
cher von seinen amtseifrigen Kollegen mehrmals unsanft zu- 
ruck gedrchigt war, und nun triumphirend mit meinem Man- 
telsack abzog. Der Landweg nach Upsala betragt sleben 
schwedische Meilen, die Wafferftraste etwas mehr, und die 
Fahrt auf dem Dampfboot kostet zwei Bankothaler ( nach 
deutscher Rechnung zehn und eine halbe Meile fur einen 
Lhaler). Wahrend ich vom Schiffe nach der Stadt wan- 
derte, erkundkgte ich mich bei einem Studenten nach dem
GLstgifvaregard und austcrte, dag ich sogleich nach Danne- 
mora wolle. Der junge Mann gab sich angclegentlichst 
Milhe mir zu verdeutschen, dast ich nothwendig einige Tage 
hier bleiben und die Merkwurdigkeiten von Upsala sehen 
muffe, vor denen kein Fremder so schnell voruber eile. Mor
gen, antwortete ich, w ill ich die Gruben zu Dannemora 
und die Wafferfalle von Elfkarleby besuchen, dann aber 
komme ich zu den SchStzen der alten Musenstadt zurLck. 
Zetzt verklarte sich daS Antlitz des patriotischen Junglings,
er bcgleitete mich zum Gaftgifvaregard und empfahl sich. 
Meinen Mantelsack nahm der Gaftwirth in Verwahrung, 
eine Teufelskarete war fcrtig, ich fuhr zum Thorwege hin- 
aus aber siehe — der kleine Skjutsbonde war in der Ge- 
gend, wohin ich wollte, nicht bekannt. Schnell ruckte ein 
kundiger Wagenlenker vor, und ich eilte jeht nicht blos zum 
Thorwege, sondern auch zum Thore hinaus. Doch die Stadt 
hat keine Thore, sondern liegt nach nordischer Sitte recht 
offenherzig da. Nahe bei Upsala sind die F-ruchtfelder fiach, 
einformig und ohne besondere Unterhaltung. Wciterhin hat 
die Riesennatur aus finnlandische Art mit Felsbldcken gespielt. 
Zu Tausenden liegen sie auf den Feldern umher, und zwi- 
schen ihnen etwas fruchtbare Erde, welche der Fleitz des Land- 
manns bebaut. Gerfte und Hafer wurden eingefahren, oder 
auf langen Stangen und Pyramiden vor groster Nasse ge- 
schutzt. Junge Roggensaat keimte schon wieder aus dem 
Schooste der Allerzeugerin hervor. Den ganzen Tag war der 
Himmel bewblkt gewesen, jetzt schaute die Sonne kurz vor 
ihrcm Untergange noch einmal so gluhend hervor, alS wollte



sie mit dem goldenen Wolkensaume die versaumte Tages- 
herrlichkekt in flln f Minuten nachholen. Wahrend dieses 
Schauspiels erreichte ich Gamla- oder Altupsala, deffen Kirche 
aus Steinen des Gbttertempels Odins erbaut sein soll. Hie- 
her nLmlich ward von Sigtuna der Sitz der Oberpriefter 
und Konige verlegt, und die nahen Upfalahogar d. h. Hohen, 
Hugel oder HunengrLber hLngen damit zusammen. Noch zur 
Aeit Gustavs I .  wurde hier llber den Grabern der Altvor- 
dern vor bewaffneter Volksversammlung Gericht gehalten, 
deffen Ausspruchen selbst der KLnig unterworfen war. Tegner 
singt in der Frithiofs Saga:

Ich kam zum T ing *) dort auf dem GrabeShugel,
Und rings an deffen Seiten, Schild bei Schild,
DaS Schwerdt gesaflet, standen Norrlands Manncr,
Der eine dicht gereihet an den andern.
B is  auf zum Gipfel. Auf dem Richtersteine,
Der Wetterwolke gleich, fast Konig Helge.

DaS nachste Hall von Husby bis Andersby ist Liber 
zwei schwedische Meilen entfernt. Mein zwolfjahriger Skjuts- 
bonde schlief ein, ich nahm die Zllgel, und fuhr bei Nacht 
und Nebel frisch darauf los. Die Dunkelheit nahm zu, zeigte 
trLgerisch Abgrunde, wo W ald, Felsen, wo Waffer stand, 
und je scharfer ich sehen wollte, desto grbtzer die Tauschung. 
Der Knabe mutzte pfeifen, um munter zu bleiben, allein bald 
konnte er pfeifen und schlafen, abwechselnd und zugleich. 
Sechzehn SchlagbLume der Station weckten ihn auf Augen- 
blicke, und maren ihrer noch einmal so viele gewesen, sie 
hatten den Jungen nicht lebendig gemacht. Sobald das 
Pferd stand, sprang er vom Wagen, Lffnete, setzte sich wie- 
der zu mir, pfiff und schlief nach besten Kllnsten. Einmal 
lag er ganz fest, mir kamen an eincn Schlagbaum, Pferd 
und Wagen standen, eine Todtenstille von wenigen Minuten 
solgte, dann sprang er erschrocken auf und rannte nach dem 
Schlagbaum. Aus Tag war inzwischen finstre Nacht, aus 
sanftem Thau allmckig dicker Regen geworden, und mein

*) VolkSversmmnlung.



* treuer Mantel wollte das Masser nicht mehr beherbergen. 
Endlich 10^ Uhr kamen wir nach Andersby. Die Fenfter 
des Gastgifvarehus leuchteten weit in die Nacht Hinein. Als 
ich die Stubenthure dffnete, da siackerten lichte Flammen 
auf dem Heerde, am Feuer stand ein rosenwangiges Magd- 
lein, und beim Backofen war eine Frau mit dem Einschie- 
ben runder Brodfladen beschaftigt. I n  zwei Ecken standen 
grotze Gardinenbetten, aus einem derselben wimmerte eine 
Mgliche Stimme hervor. Die Hausmutter war krank und 
der grosse Naum, in welchem ich mich befand, war Wohn-, 
Schlaf-, Kranken-, Koch- und Backstube, alles in allem. An 
der Wand viele blanke Schkffeln und Tellcr, auf den Tischen 
und Brettern eine Menge frischer Brodkuchen, welche in der 
Nacht noch in den Ofen sollten. Sie hingen am andern 
Morgen auf Stangen an einander gereiht unter der Stuben- 
decke. Nur im FrLhjahr und Herbft pfiegen die Bauern zu 
backen und zwar so viel, datz der Vorrath fur ein halbes 
Zahr ausreicht. M ir war nkchts erwunschter als des Heerdes 
lodernde Flammen. Die uplandische SchLne bemuhte sich, 
mich zu verstehen und meine hungrige Seele zu erquicken. 
Aus dem erbetenen Ruhrei wurde eine Art Eierkuchen mit 
stngerlangen Speckstucken, etwas Milch und Ei llberzogen, in 
der Pfanne mehrmals umgewandt. Gegen elf Uhr sehte ich 
mich zu Tische und nach zehn Minuten ins Bette. Die zwei 
Stationen hatten mich sehr gelahmt, ich erwachte mehrmals, 
zog und reckte meine armen Gliedcr, schlummerte wieder ein, 
und so fort bis Morgens funf Uhr, wo ich aufstand und 
die dampfende Pfcife im Munde nach dem drei fjerdedels
mil entftrnten Dannemora fuhr.

Unter den zahllosen Eisengruben Uplands find die zu 
Dannemora die altesten und vorzuglichsten des Reichs. Sie 
sind nicht wie die Gruben auf dem Harz, enge Lbcher, wo 
man die obersten Leitersproffen und nichls weiter steht, son- 
dcrn furchterliche Schlllnde, in welche man bis auf den Grund 
zu den Arbeitern blickt. Von den stebenzig Gruben werden 
nur vier und zwanzig bearbeitet. Die ubrigen stehen voll 
Masser oder stnd verlassen, weil sie Muhe und Kosten nicht



rcichlich lohnten. Eine der grdtzten hat eine Oeffnung von 
mehr als hundert Futz L^nge und dreitzkg Futz Breite. An 
einigen Stellen sind von Natur oder nach dem Willen der 
Menschen auf der Oberflache gewblbte Bogen stehen geblie- 
ben. Schauerlich schbn ist der Blick durch diese Felsenthore 
in die ungeheuren Klufte, in deren nebelgrauer Tiefe man die 
Menschen sich am Feuer warmen und handthieren sieht. 
Hier und da sitzt an einem Felsenvorsprung ein Wagehals, 
und bohrt mit Schlagel und Hammer das hatte Gestein an/ 
um es durch Pulver zu sprengen. Seine erste Unvorsichtig- 
kekt bezahlt er mit jammcrlichem Tode, denn hinter rhm gahnt 
der ostene Schlund, aber Ler Mensch treibt voll Seelenruhe 
sein muhseliges Werk. Oben wo die Felsenwand der Grube 
heruber hangt, sind Pferdewinden angebracht, um das Erz 
in Tonnen zu Tage zu fordern. I n  einer solchen Tonne oder 
Kubel von etwa drittehalb Futz HLhe und zwei Futz Breite 
sah ich drci Menschen zugleich sich hinab lasten. Sie hielten 
sich am dicken Tau meift nur mit einer Hånd, und sanken 
so in die schauderhafte Tiefe. Vergebens bemtihte sich mein 
Fuhrcr, mkr die Sicherheit dieser Fahrt zu zeigen. Ich suchte 
Leitern zum Hinabsteigen, und fand sie neben den Nohren, 
welche das Grubenwaffer aus der Tiefe pumpen. Neunzehn 
Leitern stehen fast senkrecht uber einander, jede von zwanzig 
bis dreitzig Stuffen, oben beim Eingange trocken, aber je tie- 
fer man steigt, desto naffer und schmutziger durch das aus 
dem Felsen unaufhorlich tropfende Waffer. Die untere Halfte 
der Grube ist mit truben Dampfen gefullt. I n  dieser Nebel- 
region crstarren die Finger, und die Gefahr allein giebt Kraft, 
die Leitersproffen herzhaft zu umklammern. Unten auf dem 
Boden liegen schwarze Blbcke wild durch einander, zwischen 
ihnen mehre Futz dickes Eis. An der tiefsten Stelle sammelt 
sich das Gruben-, Regen-, und Schneewaffer, und der nahe 
Dannemorasee mag auch sein Quantum liefern. Aufschma- 
len Brettern geht man Schritt vor Schritt uber den stygi- 
schen Sumps, und tritt bei Lampenschein in die Seitenhohlen 
zu den Arbeitsstatten. Die Felsen werden gcbohrt und mit 
Pulver gefprengt, was taglich um Mittag geschieht. Kano-



nendonner i'st nichtS gcgen dleses furchterliche Krachen, wel- 
ches vielfach wiederhallend sich majeftatisch langsam hinauf 
durch die Klrifte wSlzt, wahrend die Wolken des Pulver- 
dampfs in die Hohe wirbeln, die gesprengten BlLcke krachmd 
niederschlagen, und die Erde unter den Futzen bebt. Die 
Arbeiter, eine wahre kerrea proleg, haben nicht die gewohn- 
lichen bleichen Bergmannsgestchter, sondern sind frisch roth 
und wohlgemuth. Man sagt: Noth bricht Eisen, aber in 
Noth sind diese Menschen nicht, obgleich arm wie alle Berg- 
leute. Beim Emporftekgen aus dem Erebus vertrieb ich mir 
die Furcht durch sorgfaltiges Aahlen der Skuffen, und zahlte 
ihrer 470. Die Neise im Eimer von unten nach oben mag 
leichter sein als die von oben nach unten, doch zog ichaber- 
mals die Leitern vor. Das Steigen ift nicht ohne Gefahr, 
dcnn manche Sprossen sind ausgetreten und man schwindelt 
leicht, weil daS Auge unaufhdrlich den offenen Abgrund vor 
sich hat und ohne Haltpunkt an dem fchwarzgrauen Felsge- 
kluft niedergleitet. Furcht und Stavnen wechseln fortw<;h- 
rend mit einander, bis allmalkch das Stavnen die Oberhand 
gewinnt. Selbst der Nichtmineralog mutz in die Grube fah- 
ren, damit er das Entzucken genietze, aus den Schatten der 
Unterwelt herauS zu steigen an das selkge Licht. Was die 
Alten vom Tartarus traumten, von ehernen Mauern, eiser- 
nen Thoren, metallenen Schwellen, gratzlicher Finsternitz, 
schlverem Nebel, schmuhigem §ocptus — alles sieht man 
hier auch ohne Phantasie verwirklicht.

Die Bergwerke Schwedens waren bis 1480 in den H in 
den der Priester, welche sie eben so wenig wie nachher die 
Konige, gehbrig benutzen konnten. Am Ende des 15. Iahr- 
hunderts wurden die ersten Schmelzhutten in Schweden an- 
gelegt. Bis dahin grub man nur die Eisensteine, und schickte 
sie roh nach deutschen Hasen. Nachher wurden die Gruben 
an Hammerherren verpachtet, namentlich gehdren die von 
Dannemora und Oesterby der Familie von Tamm. I n  neuerer 
Zeit haben Englander hier Spekulationen anknupfen wollen, 
man hat sie jedoch nicht zugelaffen. Schweden gewinnt jahr- 
lich 1,500,000 Centner Eisen, welcheS wegen der vorzSglichen



Neinhelt deS Erzes sich beffer zur Stahlbcrertung eignet als daS 
Eisen aller andern Lander. Kupfcr erhalt es nur 18,000 
Centner, Blei 600 Centner, Silber 2060 Mark und Gold 
fast gar m'cht. Eisen Lst in den schwedischen Stadten das 
Erfte und LeHte, und ein Schmied kbnnte sich auf seiner 
Wanderschaft in dem Eisenlande recht satt an Ekscn schen. 
Auch die Gesundbrunnen Schwedens enthalten saft nichts als 
Eisen. Warum aber hat Schweden noch keine Eisenbahnen, 
welche doch wohlfeiler sind als die theuren Kanale, und zweck- 
mLsiiger ohnehin? Grosie Seeschiffe werden den Sundzoll 
m'e umgehen kbnnen, Eisenbahnen wurden dagegen die Ver- 
bindung im Jnnern auch da befordern, wo Kanale unmog- 
lich sind. I n  Eisenbahnen zieht ein Pferd so vrel als sonft 
acht von gleicher Starke, und der Waarentransport wurde 
schneller von Statten gehen als jetzt, zumal bei widrigem 
Winde, auf dem Wettersee. Der lange Winter spcrrt die 
Kanale, nicht aber die Eisenbahnen. Warum hat Schweden 
noch keine Eisengietzerei fur feinere kunstliche Sachen, woran 
Berlin, Breslau und Petersborg so schonen Vorrath liefern? 
Wohl sind manche von diesen Eisengutzwaaren nur Eegen- 
ftande des Lu^us, allein viele sind auch sehr nutzlich, und 
den cisernen Luxus hat man schwerlich zu ftirchten. Eisen 
ist nothwendig, Salz eben so nothwendig, und an Salz fehlt 
es dem ganzen Norden. Schweden allein kauft jahrlich 200,000 
Tonnen Salz vom Auslande, und die unglucklichen Projecte 
der Seesalzfabrikation haben dem Lande grotze Summen ge- 
kostet. Schweden musi sich deshalb mit der Schweiz trbsten, 
welche auch kein Salz und trotz aller Berge nicht einmal 
Eisen und Kupfer oder doch sehr wenig hat.

Noch weilte ich am Eingange zur Unterwelt in Danne- 
mora, als die nasse Oberwelt sich vernehmen liesi, und der 
Regen mich nothigte, die Fahrt nach Loffta, einem der grotz- 
ten Hammerwerke, und zu den prachtvollen WafferMen der 
Dalelf bei Elstarleby aufzugeben. Gern hcltte ich auch Fah- 
lun gesehen, wo das beste Kupfer aus einem noch grosiern 
Schlunde wie in Dannemora das Eisen geholt wird. Der 
Himmel wollte es nicht. Ich kehrte nach Andersby zuruck.



und kam gegen Abend bis auf die Haut durchnLHt in Upsala 
an. I n  der Nacht trLumte ich von Meereswogen, welche 
uber die Erde wild dahin sturzten mit schwarzbraunen Was- 
serwirbeln, venen ich voll Angst entfliehen wollte und nicht 
konnte, weil mich ruckwarts ein anderes Schrecknisi, ich 
wutzte selbst nicht welches, festhielt, bis ich von den Wogen 
mit unwiderftehlicher Gewalt fortgeriffen in einen schwarzen 
Abgrund, Ahnlich dem von Dannemora, stllrzte, mitten im 
Sturze erwachte und mich im Bette zu Upsala fLhlte.

Der erste liebenswurdige Schwede, welcher mich am 
Morgen besuchte, war ein vormaliger Zogling der OeorKis

UNd das erste berLhmte Buch, welches er mir 
zeigte, der 6o6ex sr§6rrieu8. Der Kodex enthalt die vier 
Evangelien in mosogothischer Uebersetzung, von Ulphilas, 
Bischof der Gothen im Iahre 360 angefertkgt, geschrieben 
mit Silberschrift auf blaurothem glatt polirtem Pergament, 
welches an vielen Stellen durch fein tausend vierhundert und 
siebzigjahriges Alter nach gerade etwas murbe und lbcherig 
geworden ist. Von den silbernen Uncialbuchstaben, nicht von 
dem silbernen Einbande, in welchen de la Gardie ihn fasten 
lietz, hat er den Namen. Grotzen Theils sind Blotter und 
Schrist sehr schdn erhalten. Der Anfang fehlt, und daS 
erste Blatt beginnt mit Matth. 5 , 15, auch daS Ende ist 
nicht vorhanden, aber Angelo Mai in Mailand hat vor nicht 
langer Zeit zwanzig Blattcr dieseS Kodex und die Briefe h 
Pauli in gothischer Uebersetzung gefunden. Das Buch hatte ,, 
merkwurdige Schicksale, befand sich zuerst in einem Bene- 
diktinerkloster in Weftfalen, ohne dasi man weitz, wke es da
hin gerathen ist, kam dann nach Kolln, von da nach Prag, 
und bei Eroberung disser Stadt durch Kdnigsmark im 
dreisiigjahrigen Kriege nach Stockholm. Bald darauf wan- 
derte es mit dem Hollander Vossius nach Amsterdam, biS 
der Kanzler de la Gardie den Tod des Vossius erfuhr, nach 
Holland reiste, 1669 es auf der Auktion fllr 400 Thaler 
kaufte und der Universitet zu Upsala schenkte. Erich Benze- 
liuS, ein schwedischer Erzbischdf, suchte zuerst den Kodex zu 
entrathseln. Eine neue deutsche Uebersetzung nach dieser gothi-



schen gab Zahn zu Weitzenfels 1805 heraus, beschrieb den 
Kodex naher, und fugte eine Abbildung der alten Schrift- 
zuge bei. Die Bibliothek ift 1621 von Gustav Adolph ge- 
stiftet. Er theilte anfangs aus seiner elgenen Bibliothek mit, 
und machte es spater wie Asinius Pollio, welcher in Nom 
die erste offentliche Bibliothek aus der im Kriege gemachten 
Beute anlegte. Napoleon verstand diese Theorie bekanntlich 
auch recht gut. Aus Deutschland, namentlich aus Prag, 
Olmutz und Wurzburg kamen viele Bucher nach Upsala. 
Der eifrig protestantische Konig versorgte Upsala . und Stock
holm auch mit Bibeln, welche Luther selbst gebraucht hatte. 
I n  der hiesigen Bibel ift Luthers Handschrift etwas undeut- 
lich, aber Melanchthon hat leserlicher aus das B latt daneben 
den schdnen Wahlspruch geschrieben: „W ir  haben ein festes, 
prophetisches W ort; und ihr thut wohl, dast ihr darauf ach- 
tet, als aus ein Licht, das da scheinet in einem dunkeln Ort, 
bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren 
Herzen." 2 Petr. 1. Unter den librigen Merkwurdigkeiten 
der Bibliothek nenne ich den OisloAus creaturarum, das 
erste in Schweden 1483 zu Stockholm von Johann Snell 
gedruckte Buch. 8ratuta koiooiss aus Pergament gedruckt, 
wovon nur noch drei Exemplare autzer diesem vorhanden find.
Nya testament pa Swenske von 1526, ubersetzt durch Lau
rentius AndreL, die erste schwedische Bibelubersetzung. Die 
islandische Edda mit Monchsschrift, inwendig sehr schwarz 
geworden. Historische Sammlungen von Palmskold, welche 
dem schwedischen Geschichtsforscher noch immer reiche Aus- 
beute liefern. Eine grotze Menge von Jnkunabeln und typo- 
graphischen Seltenheiten von 1467 an. Endlich zwei Kisten, 
welche Gustav I I I .  kurz vor seinem Tode eigenhandig ver- 
siegelte und der Universitat schenkte mit der Weisung, datz ste 
erst funfzig Iahr nach seinem Tode geoffnet wurden. Dieser 
Termin ift am 1. Januar 1842 abgelaufen, und bis dahin 
latzt sich uber den Inhalt nur muthmatzen. Geld ist schwer- 
lich darin, weil der Kbnig nichr sparsam lebte. Bucher sind 
nicht so schwcr, denn der eine Kasten mutzte von zwolf Pfer- 
den heran geschleppt iverden,, und doch kann man Bucher 
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oder Handschristen iiber die gcheime Geschichte jener Zeit 
am leichteften darin vcrmuthen, well der Konig gelchrt war, 
ftlbft manches schrieb und sogar cinen Preis der schwedi- 
schen Akademie gewann. Die Bibliothekskaffe erhalt dmch 
Immatrikulationen und andere Gelder eine jahrliche Ein- 
nahme von acht hundert Thalern, wovon neue Werke an- 
geschafft werden. Man rechnet auf der Erde zwischen steben 
und acht hundert Lffentliche Bibli'otheken mit zwanzig M il
lionen Banden, wovon der vierte Theil allein auf Deutsch- 
land kommt. Wer es nicht glauben w ill, zahle nach, gut 
aber, datz man, um selig zu werden, keine einzige durchzulesen 
braucht. Das hier befinbliche gelehrte Gut man schlcigt es 
auf 50,000 Bande an, verlaht nachstens sein bisheriges Lo
kal, und zieht in das neue Libliotheksgebaude. Dieses ift 
mit einem Auswande von 400,000 Bankothalern seit 1819 
erbaut, hat drei Stockwerke und funfzehn Fenfter in seiner 
LLnge mit grohen Zwischenraumen. Der Bau ift solide, 
das Dach von Eisenblech. I n  den Gewolben des Erdge- 
schoffes sollen Handschristen und dergleichen Seltenhetttn 
Platz nehmen. Beqoeme Treppen — die KLnigin sah fie 
ihrer Aussage nach nur in Versailles so schbn — ftchren zu 
dem Hauptstockwerk, welches die eigentliche Buchersammlung 
enthalten wird. Ein groher bis unter die Decke des Ge- 
baudes gewolbter Solennitatssaal nimmt die obere Etage 
ein. Kleine Fenfter uber ihr laffen Licht in die Logen, welche 
fur Musiker und Frauenzimmer bei den Feievlichkeiten der 
Universttat beftimmt sind. Dieser neue Tempel der nord,- 
schen Musen, viclleicht das schdnste aller Biblrotheksgebaude, 
steht auf einer Anhbhe nahe bei dem alten Schloffe, und 
raat wie dieses iiber die Stadt hinweg. An den Fenstern 
des grohen Saals hat man die beste Aussicht aus Stadt 
und Umgegend, zur Linken erblickt man den Thurm von 
Alt-Upsala, zur Rechten die Morawiese, auf welcher un 
Mittelalter die seierlichen KLnigswahlen vollzogen wurden, 
und deren Steine mit verwitterten Znschriften und Blldern 
das Volk als Denkmaler graner Vorzeit ehrt.

Die U niverM  zu Upsala wurde 1829 von 859, rm



Sommer 1830 von 840 Studirenden besucht. Em geselli- 
ges Leben und zwei hundert kleine Stipendien ziehen man- 
chen Iungling an, obgleich der Aufenthalt in Lund nicht so 
theuer sein soll. Schwedens Armuth ift auch hier nicht zu 
verkennen, welcher ein wohlthatiger Sinn zu HLlfe kommt. 
Wollte man dem Sohn eines Ministers mehre Freitische ge
den, und wollte dieser seine Hunde damit suttern, so wurde 
das die Schweden schrecklich empbren, und ste duldeten die 
Schande nicht. Viele Studenten muffen ihre Studien un- 
terbrechen, weil sich ihre Kaffe leicht erschLpft. Dann gehen 
sie in die Heimath, erwerben stch durch Unterricht ein Kapi- 
talchen, und kehren nun zu den Wiffenschaften zurllck. DaH 
unter solchen Verhaltniffen das akademische Leben eine etwas 
andere Gestalt als in Deutschland annimmt, Utzt sich er- 
warten. Es tritt den Zunglingen zeitig mit allem Ernste 
entgegen, ohne den unverwllstlich heitern S inn zu dampfen. 
Sie wiffen, warum ste die Universttat beziehen, find beschei- 
den als solche, die erst was lernen wollen, trinken Bier ohne 
den Bierunfug der Jenenser, gehen spazieren und laffen die 
abentheuerlichen Musenklepper in Ruhe, halten auf Ehre 
und kennen keine Duelle, aber wohl gymnaftische Uebungen, 
bei denen Preise vertheilt werden. Irre  ich nicht, so war 
es KLnigin Christine, welche in Upsala ein Privathaus in
kognito bewohnte, und einen durch SchLnheit ausgezeichne- 
ten Musensohn zu stch auf das Zimmer loikle. Sie uber- 
HLufte den Iungling mit Liebkosungen, er aber ehrbar und 
fromm wich ihren Wunschen aus. Da gab ihm die KLni
gin mit der einen Hånd eine goldene Uhr und sagte: „das 
ist flir Deine SchLnheit;" mit der andern eine Ohrfeiger 
„das ist fiir Deine Dummheit."  — M it den Monaten 
Februar und Oktober beginnen die Termine oder Semester, 
und dauern bis Iohannis und Weihnachten. Die Ferien 
stnd also wie in Ruhland mitten im Sommer und Winter, 
oder zur Zeit der grotzen nordischen Hitze und dunkeln Tage. 
Sobald der angehende Student gepruft und immatrikulirt 
Lst, must er in eine Nation treten. Die Nationen gleichen 
unsern Landsmannschaften, indem sie die Kinder eincr grotzen
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oder mehrer kleinen Provinzen vereinigen, dann aber sind sie 
ihnen unahnlich, dah sie nicht geheime, sondern dstentlich an- 
erkannte und fur nothwendig erachtete Verbindungen sind, 
an deren Spitze jedesmal ein Professor, Doktoren und Se
nioren stehen, welche, wo mdglich aus derselben Provinz ge- 
HLrtig fkr die Angelegenheiten der Nation sorgen. Alle M it- 
glieder zahlen kleine BeitrLge fur elne Kasse, aus welcher 
fur die Nation Bucher angeschafft, Kirchenstuhle gemiethet 
und andere Ausgaben bestritten werden. An eigenen B ll- 
chern fehlt es den jungen Leuten im Allgemeinen sehr und 
die Nationen versammeln sich deshalb haufig zu wiffenschaft- 
lichen Unterredungen. Die lateinische Sprache mbchte den 
schwedischen Studenten wohl gelaufiger sein als den deut- 
schen, doch ftehen sie gewitz an wiffenschaftlicher Bildung 
hinter diesen zuruck. Nach besondern Lehrbuchern wird sek
ten gelehrt, weil inlandische wenig geschrieben, auslandische 
zu theuer sind. Jeder Professor muh in jeder Woche vier 
dffentliche Vorlesungen halten, und er muh das nicht blotz, 
sondern er thut es auch. Das traurige Diktiren erlaubt 
sich kein Lehrer, und die Schuler halten glucklicher Weise 
sehr wenig von dickleibigen Heften, HLren, denken und stu- 
diren so ihre Wiffenschaft. Nur alle drei Zahre wird eine 
bestimmte Anzahl zu Magistern der Philosophie ernannt. Bei 
der letzten Promotion im Juni 1830 war die Konigin, der 
Kronprinz und die Kronprinzessin zugegen, es ward ein Ball 
veranftaltet und die Kronprinzessin tanzte mit dem Ersten 
der neugebackenen Magister. Dem Vernehmen nach wer
den diese Promotionsfeierlichkeiten kunstig aufhoren. An der 
Spitze der Universitat Upsala steht der Kronprinz als Kanz- 
ler, der Erzbischof als Prokanzler. Unter ihnen steht der 
Rektor und der akademische Senat, welcher das Universitats- 
konsistorium heiht, und alle ordentliche Professoren in sich 
begreift. Der Rektor ist Konsistorialprasident, und halt 
wHhrend des Rektorats keine Vorlesungen. Die Professoren 
bekommen ihren Gehalt in Korn, jeder Ordinarius 215 Ton
nen. Ein Q-uastor der Universitat sorgt fur den Verkauf 
des GetreideS, und zahlt den Professoren aus, je nachdem



die Presse gknstig oder ungunftig sind. Auf dem Reichstage 
ist jedoch darauf angetragen, dasi der Gehalt auf 300 Ton
nen crhbht wird. Gute Predigerftellen tragen namlich 400 
Tonnen, und es ist in Schweden nicht felten, dasi sich ein 
Professor der Theologie lange vergebens nach einer Landpre- 
dkgerstelle sehnt. Auffallend waren mir die Titel der gelehrten 
Herren, welche unsere deutschen Titulaturen an geschmackloser 
Artigkeit noch ubertreffen. Der Rektor der deutschen Schule 
in Stockholm wird allgemein Hofprediger genannt, obgleich 
er es nicht ift. Auf einem Briefe an einen jungen Geift- 
lichen las ich: „Hogarevdrdige och Hoglarde", und ein 
Doktor der Medizin bekam sogar den Titel: „Hoglilrde och 
Widtberdmde." Selbft in den mittleren Standen ift die 
Titelsucht grosi, und der Thron hat fast mehr Titel als in- 
nere Kraft. Eine kdnigliche Verordnung hob 1819 die T i
tulaturen an die Behbrden und von denselben auf, aber im 
gewohnlichen Leben scheint man sich wie in Deutfchland von 
der alten germanischen Krankheit nicht losmachen zu kbnnen. 
Kant nannte (Anthropologie. Kdnigsb. 1800, S . 298.) Frank- 
reich das Modenland, England, Land der Launen, Spanien 
Ahnenland, Italien Prachtland, und Deutfchland sammt 
Danemark und Schweden, als von germanischem Blute 
durchftromt, das Titelland. Er hat Recht, und wir — wir 
laffen's beim Alten und halten uns an das historisch Ge- 
gebene. An veralteten Einrkchtungen ift in Upsala wie 
ssberhaupt in Schweden kein Mangel, nur fteht die allge- 
meine Durftigkeit grotzen Verbefferungen im Wege. Den- 
noch zweifeln wir nicht, datz die auf dem letzten Reichstage 
laut gewordene Klage uber bisher unzulangliche Bildung 
kunstiger Staatsdiener auf Universitaten durchdrkngen und 
manches umgestalten werde. Man hat mehrmals den Vor- 
schlag gemacht, die Universitat von Upsala nach Stockholm, 
die von Lund nach Gothenburg zu verlegen. Warum w ill 
man den kleinen Landstadten einen bedeutenden Erwerbszweig 
rauben, und ihn gerade den Stadten zuwenden, welche als 
die einzigen von allen doch schon in Flor sind? Ob die Mu
sen in Nesldenzftadten so gut aufgchoben sind, als man uns



uberrcden mdchte, ift keineswegs erwiesen. Recht vsohl fuh- 
len sie sich in der ger^uschvollen Umgebung einmal nicht, 
und ich bedaure von Herzen jeden studirmden JungUng, 
welcher nie im Leben die hdchste justere und innere Freiheit 
zu gleicher Zeit genoffen hat. Ein solcher kann freilich auch 
nicht urtheilen uber Dinge, die er nicht kennt. Fkrchtet sich 
der Staat vor der UniverMtsfreiheit, und h<Ut man strenge 
Ordnung bei der Zugend frir das Wkchtigste, nun dann ist 
militairische Ordnung zu empfehlen, und wir gelangen bald 
dahin, die uniformirten Sdhne knechtischer Weisheit in Kom- 
pagnien und Regimenter zu theilen, sie also in die Kollegia 
marschiren zu lasten, und wer seine Lektion nicht gelernt hat, 
erhalt die Knute oder kommt auf Latten. Doch kein Volk ist 
von solchem Geist mehr entfernt als daS schwedische. Eine 
andere Frage ist es Lbrigens, ob nicht nach vollendeten 
Studien der Aufenhalt in einer Hauptstadt sehr zutrLglich 
sein konne. Verbefferung der Gymnasten mdchte wohl kberall 
die grirndlichste Verbefferung der Universitaten wirken. Wacht 
man dari^ber sorgfaltig, dast kein unreifer und unwitrdiger 
Schuler die Musentempel betritt, dann werden sich viele 
Auswiichfe unserer Hochschulen von selbst abftrekfen.

Upsala ist eine schwedische Stadt zweiten Nangcs mit 
etwa vier tausend Einwohnern, mafsiven und hdlzernen 
H^usern, geraden Strasten und schlechtem Pfiaster, wie in 
Stockholm ohne Hoffnung befferer Zukunft. Groste Feuers- 
brunste sind im Norden etwas Gewohnliches. Upsala brannte 
1702 und 1809 grosten Theils ab. Eine akademische Stadt- 
merkwurdigkeit — Iena hatte sieben Wunder, welche zu- 
sammen nicht so vie! Nutzen stifteten als — die Waffer- 
mkhle in Upsala mit zwblf Steinen auf einer Jnsel des
Fyrisa. Sie treibt, wie Arndt sagt, das MW rad der Wis- 
senschaften, denn ihre Einkiinste gehbren der Universitat, und 
wurden fruher zu Stipendien f t r  Studirende verwandt, 
welche nach Paris reisten. Auch die MSHle im nahen Ulfva 
ist Eigenthum der Universitat. Upsala hatte von jeher tZchtige 
Manner, von venen Wallerius, Celsius, Rudbeck, Afzelius, 
Murray, Thunberg, Oedmann, Wahlenberg, Geijer u. a. m.



bckannte Namen sind; aber ein Mann lebte hier seit 1742, 
den jeder Gartner kennt und deffen Geschichte sich jeder 
Landpfarrersohn merken kann — Karl von Linne. Seine 
Lehrer sagten, aus ihm konnd zur Noth ein Handwerker 
werden, und sein Vater gab ihn zu einem Schufter. Linns 
ift unsterblich geworden, die Namen jener Lehrer sind ver- 
sckollen. Ein kleines gelbes Haus und ein Gartchen mit 
Tcich und Tannenheckcn stammen noch aus der Zcit des grosien 
Mannes. Das war der enge Naum, aus welchem der Zog- 
ling und Priefter der Natur seine Forschungen uber die 
Pflanzenwclt anfteate. Mein Gastwirth und Pofthalter 
fthrte mich zu diesem Garten. Welcher deutsche Gastwirth 
oder gar Posthalter thut das unaufgefordert und bei regnig- 
tem Wetter? Zn Linns's Hauschen wohnt jetzt ein deutscher 
Musikus, Kapellmeifter Heffter aus Thuringen. Der neue 
botanische Garten im Westen der Stadt hat grdsiern Umfang, 
schattige Alleen und ein schbnes Haus, die Wohnung des 
Professors der Naturgeschichte. Hier in einem Saale, des
sen Licht von oben fallt, ift das herrliche Denkmal Linne's, 
eine Statue in sitzend nachdenkender Stellung, von ByftrLm 
in Rom angefertigt. Ein anderes Denkmal hat der jetzkge 
Konig zu Nushult in Smaland errichten laffen, wo Linns's 
Vater, Landprediger und Freund der Botanik, die Liebe des
Sohnes zur Natur entfiammte.

Das Schlosi in Upsala aus der Anhbhe nebcn der neuen
Bibliothek wurde von Gustav Wasa 1548 erbaut. Er druckte 
den ubermuthigen Erzbischofen den Daumen aufs Auge, und 
grundete uber ihren Palast erhaben seine Kbnigsburg. Sein 
Denkmal fteht beim Schloffe, eine Buste von Bronze, aus 
umgesturzten Kanonen ruhend, von Eisen und Granit, aus- 
dauernd wie Gustav, ernst und rauh wie seine Aert. Trsibe 
Erinnerungen an Guftavs unwllrdige Sohne schweben um 
diesen Ort. Wenige Schritte von Guftavs Bsifte zeigt man 
das Schlosigewolbe, in welchem sein erstgeborner Sohn 
Erich X IV . den Nils Sture erdolchte. Aus Furcht vor 
Verschwdrungen hatte Erich in den Sternen eine Warnung 
vor weisien Haaren gelesen, und dicse in Nils Sture's blon-



dem Haupthaar gefunden. Nach der That eilte er zum Va
ter des Ermordeten, und flehte um Verzeihung fllr alles ihm 
zugefugte Unrecht. Der alte Swante Sture verzieh seinem 
Kdnige, doch fugte er ahnend hinzu: „haft Du aber meinem 
Sohn am Leben geschadet, dann sollft Du vor dem hochsten 
Richter mir Rede stehen." Ietzt sturmten die Furien des 
bosen Gewiffens fllrchterlicher auf den Kbnig los. Noch an 
demselben Tage, den 24. Mai 1567, lietz er den alten 
Swante Sture, dessen jtingern Sohn Erich und einige an
ders auf der KLnigsburg zu Upsala ermorden, und lief fast 
wahnssnnig in den Wald, wo man ihn eine Meile von hier 
am Wege nach Stockholm fand. Unter die erstaunten Bauern 
hatte er Geld in Menge vertheilt, um sich wo indglich aus- 
zusbhnen mit seinem Volke und durch gute Thaten den hol- 
lischen Geift zu verbannen, von dem er sich ftets umlagcrt 
glaubte. Sein Bruder Johann I I I .  bemLchtigte sich der 
Herrschaft, und um ihrer gewitz zu sein, schickte er Erich in
die Gefangnisse von Abo, Kastelholm auf Aland und Grips- 
holm im M alar, deren keins ihm fest genug dtinkte. Zu- 
letzt lietz er Erich nach Oerbyhus bei Dannemora bringen, 
und hier mutzte der Ungl^ckliche am 25. Febr. 1577 in ti
ner Erbsensuppe den Gifttod einschlucken. Zwei Geistliche 
bereiteten ihn zu dieser Suppe vor, und ftellten auf Bcfehl 
Johanns das offentliche Aeugnitz aus, Erich sei unter allen 
Trostungen des Glaubens an einer Krankheit sanft verschieden.

Der Dom ift ein schbnes gothisches Gebaude, die schbnfte 
Kirche des Reichs, gebaut von 1258 bis 1435. Awanzig Jahre 
nach Anfang des Baues verlegte der Erzbischof seinen SiH 
von Altupsala hierher. Am ftratzburger MLnster wurde vier 
hundert Jahre gearbeitet, und doch ift er nicht fcrtig gewor- 
den, aber dann lieHe er ja nichts zu wiinschen ubrig. M it 
dem ftratzburger Munster kann sich der von Upsala nicht
messen, aber wer heitzt uns auch beim Fyrisa an den Rhekn 
denken? Der Dom zu Upsala ist wie sein jungerer Bruder
zu Abo von Backfteinen gebaut, und durch Feuer mehrmals 
beschLdigt. Die beiden Thuren bekamen einen eisernen Auf- 
satz in italienischem S ty l, welcher gegen die gothische Bau-



art merkwLrdig absticht. Znwendig ift er licht und weist, 
und die unbemalten Fenster laffen gleich dem Protestantis
mus das freie Tageslicht auf und in die Kopfe. W ir wol- 
len das zauberische Licht der akten Dome nicht verachten, 
eS ist gar lieblich und warm, und ich gestehe gern, datz der 
protestantische Kultus in Deutschland, noch mehr in Schwe- 
den, viel zu kalt ist. Wer etwa solcher Aeutzerungen wegen 
in mir einen Frbmmler oder heimlichen Katholiken wittert, 
beweist dadurch nichts weiter, als dast er in seinen alten 
Formen ganz und gar erstarrt ist. Im  Dom zu Upsala 
wurden bis 1719 die schwedischen Kbnige gekrdnt, was jetzt 
in der Storkyrka zu Stockholm geschieht. Zm Dom ru
hen die Gebeine von Kdnigen, Erzbischofen und um das 
Vaterland durch Tapferkeit und Weisheit verdienten Man- 
nern. Auf Linne's Grabmal von braunem Porphyr steht 
sein Brustbild in weitzem Marmor von Sergell modellirt, 
mit der Anfchrift: Osrolo s Irotsnicorum prin-
cixi, smiei se 6iscipuli 1798. M it Erlaubnist des Konigs 
machte Linne seinen Sohn zum Professor, aber der Apfel 
fallt doch bisweilen weit vom Stamm. Vater und Sohn 
liegen nicht weit von einander begraben. Das Denkmal 
des Erzbischofs Menander finde ich nicht, wie Arndt und 
Schubert, uberladen, wohl aber durch den vierfachen Mar
mor zu bunt. Mag manches daran zu tadeln sein, das 
ganz vortrefflich gearbeitete Sinnbild der Religion, eine Fi
gur mit dem Kreuze zieht so sehr an, dast man das Uebrige 
nicht beachtet — sie soll ein Werk Canova's sein. Rarita- 
ten des Doms sind Sture's blutige Kleider in einem Glas- 
schrank. Der SchwedenkLnig Albrecht von Mecklenburg 
schickte an Margaretha von Danemark einen Schleifftekn, 
„u m  darauf ihre Messer und Nclhnadeln zu schleifen, wel- 
ches ihr desser anstehe als Krieg fuhren." Beilaufig nannte 
er sie auch „Kdnigin Hosenlos" und gelobte seinen kd- 
niglichen Hut nicht eher aufzusetzen, bis er Danemark und 
und Norwegen sich unterworfen HLtte. Die Konigin machte 
dem Schweden ein Gegengeschenk — eine Fahne aus den 
Lappen ihres Hemdes. Andere Zeiten, andere Sitten.



Schleifftcin und Fahne wcrden in der Sakrlstri des DomS 
gczeigt. Bekanntlich schlug nachher die nordische Semiramis 
Kdnig Albrecht bei Falkbping, setzte sich auf den Thron der 
drei Neiche und ftiftete 1397 die kalmarische Union. Wegen 
dcs Schwures aber fchickte sie den unglucklichen Albrecht 
mit ciner hohen Zeugmutze auf dem Kopfe in ein Gefang- 
nisi, worin er firben lange Iahre seinen Hochmuth bereute.

Der Erzbischof von Upsala ift eine der erften Personen 
nach dem Kdnig, Primas des Neichs, erfter unter den B i- 
schofen als primus iuter pars«, Wortfuhrer der Geistlichkeit 
auf den Reichstagen, Prokanzler der Univerfitat u. s. w. 
Er hat eine jLhrliche Einnahme von etwa 15,000 Banko- 
thalern, eine Summe, deren sich kein Beamter im Reiche 
erfreut Sie klingt jedoch im deutschen Ohre grdtzer als im 
deutschcn Geldbeutel. Zn Schweden versteht man unter e,- 
ner Tonne Gold zwar auch 100,000 Thaler, nLmlich daler 
silfvermynt, welche 16,666 Niksdaler, oder nach unserm 
Gelde etwa 5555 Thaler ausmachen. Es tst daher in 
Schweden nicht unerhdrt, daH ein BauermLdchen eene Tonne 
Goldes als Heirathsgut bekommt. Ber Besetzung der ^rz- 
bisckofstelle geben die Konfistorien des Neichs und d.e Gerst- 
Uckkeit des Erzstiftes Upsala ihre Slimmen ab, und unter 
drei Kandidaten, welche die meiften Slimmen haben, wahlt 
der Kdnig einen. Die Bischdfe haben 6 bis 10,000 Thaler 
Einkunfte und ihre Wahl ift der des Erzblschofs Lhnllch. 
Alle Bischdfe werden vom Kdnig KU den Reichstagen einge- 
laden und di- Geistlichkeit ist jw-iter Reichsstand. Der 
Kdnig -ll-in  hat daS R-cht Doktoren de, Th-olog.- «u er- 
mnn-n. Der junge Theolog kan« im drei und zwaW Mn 
Iahre die Pri-ste-wcih- -rhalt-n, darf alSdann gcistlche 
Landlungen »errichten, und mutz den schw--!-n P.t-st-rrock 
E  »ora-sch-i-b-n-r Form nedst pMkrage (Baffchen) tragen. 
DeSbald st-ht man in Stockholm so viet- L-ute in schwarj-r 
Kleidung und halt fle l-icht s i. G-istlich-, oder w.e man 
hier sagt P-ilst-r- Viele »on ihnen stud Schulmanner, 
wckche die Hoffnung °u f -i» g-Wch-s Amt ost m.« .ns 
ktrad nebmm. 2-d-r Kandidat kann nu. iunerhalb des



SprengelS, in welchem er geboren ist, eine Anstellung be
kommen. Die Sdhne der Professoren haben die Erlaubnitz 
sich diesen Sprengel auSzusuchen. Auher dem Schulamte 
bahnt die Adjunktur den Weg zu geiftlichen Stellcn. Die 
Adjunkten versehen alle GeschLfte des Pastor, und doch war 
ihr Gehalt bis auf die neueften Zeiten so kSmmerlich, datz 
sic an Bucher und Fortstudiren nicht denken konnten, in 
Tragheit und geistige Finsternitz versanken, bis sich alle Bes- 
sern endlich schLmten Adjunkt zu werden, und der Staat 
fSr die Verbefferung ihrer Lage sorgte. Comminifter heihen 
diejenigen GehSlfsprediger, welche von dem Pastor und der 
Gemeinde bestimmte Einkllnfte erhalten. Solche GehSlfen 
muh der Geistliche haben, denn je hdher nach Norden desto 
grdher die Pastorate. Ein Kirchspiel hat im Norden bis- 
wcilen sunfzehn M ilen  im Durchmeffer mit 10,VOV Seelen. 
Iedes in den Lappmarken verlebte Zahr wird dem Prcdi- 
ger bei spLterer BefLrderung fur mehre Dienstjahre ange- 
rechnet. Adjunkten und Comminister bekommen etwa im 
vierzigsten Jahre eine eigene Pfarre, heirathen dann und 
halten sich sogleich wieder einen Adjunkt. Das Getreide, 
welches Professoren und Prediger erhalten, besteht in Rog- 
gen, Gerste, Haser, stetS in dem Korn, welches die Provinz 
am meisten erzeugt.

Die Liebe der Schweden zur Kkrche, håbe ich schon er- 
wahnt. Ein strenger Protestantismus herrscht durch das 
ganze Land, und hLlt sich genau an die Bekenntnitzschriften 
der lutherischen Kirche. Die neuere deutsche Theologie sindet 
im Ganzen menig Beifall. Wegscheiders Schriften sind 
nicht unbekannt, nach dem Urtheile eines Schweden voll 
Wahrheiten, aber ein Grundfehler herrscht in ihnen, und 
deshalb kdnnen jene Wahrheiten nur verfuhrerisch heihen, 
sie sind — nicht rechtglaubig. Dieses Urtheil des Schweden 
wird die berliner Clairvoyants und Konsorten entzllcken, 
aber eben jener Schwede drUckte eine unbeschreiblich herzliche 
Freude aus, als ich ihm sagte, dah die Parthei der ver- 
nsinftigen Offenbarungsglaubigen in Deutschland ohne Zwei- 
fcl die ftarkste sei. Er glaubte nLmlich, die Mystiker, Pie-



tisten und dergleichen Nachtvbgel bildeten bei uns den grd- 
Hern Schwarm, diesen mochte er nicht leiden, liebte zwar 
auch den Nationalismus nicht, und lobte sich vor allen 
Dingen die Nechtglaubigkeit Schwedens. Wohl dem Lande, 
deffen Kinder auf den Glauben ihrer Vater halten, aber 
das Alter allein giebt dem Buchstaben nur Wurde, nicht 
Heiligkeit, nicht Wahrheit. Deutschland hat in einer Neihe 
von Hahren den Kampf um religibse Wahrheit gekampft, 
Hat zerstort und wieder aufgebaut, sibirische Kalte ertragen 
und sich mit Muhe zu der crquickenden lichtvollen Lebens- 
warme hindurch gearbeitet. Der Mystizksmus Lst nur die 
Hitze des Wechselfiebers, welches nicht zum Tode, sondern 
zum Leben fuhrt. Einige SchwLrmereien auSgenommen, 
wiffen die Schweden von den deutschen Kampfen wenig, 
und wenn bei uns erst alles durchgefochten ist, werden ste 
wahrscheinlich den Baum der Erkenntnitz mit Bluthe und 
Frucht zugleich auf den Boden ihrer Heimath verpfianzen. 
B is dahin wird es uns nicht wundern, wenn wir Lberall 
in Schweden Spuren einer gewiffen Strenge und Harte 
treffen, welche indessen geringer als die englische Buchstaben- 

 ̂ knechtschaft und mir lieber ist als die Zllgellostgkeit der 
Franzosen. Zedoch schon laffen sich auch in Frankreich viele 
Stimmen fur die deutsche Theologie vernehmen, und Deutsch
land wird abermals den Nuhm erlangen, andern Volkern 
mit seinem Lichte vorangegangen zu sein. „Wenn ein 
schwedischer Unterthan seine Steligion verandert — heitzt es 
in K a r ls !X . Gesetzen — so soll er des Neiches verwiesen 
werden, und alles Erbrechtes fllr sich und seine Nachkom- 
men verlustig sein." Wahrend man in andern Staaten 
die Iuden zu Menschen und Burgern macht, sind ihnen in 
dem sonst so freien Schweden sortwahrend nur einige Stadte 
angewiesen, der Iude darf kein christliches Gesinde in Dienst 
nehmen, und sein Meineid zieht fogleich Landesverweisung 
nach sich. Im  ganzen Reiche sind nur einige hundert Hu
den, in Norwegen gar keine, und fremde durfen sich auch 
in Schweden nicht niederlaffen. Auch jene wenigcn haben 
diese Freiheit erst seit 1778 erhalten, ja den Katholiken ge-



stattete man erst 1781 die Niederlaffung im Lande. Von 
emer gewiffen Nauhheit in gottesdienstlichen Gebrauchen 
zeugt der Stoter oder Spdgubbe, ein Mann, welcher in der 
Kirche wahrend der Predigt umher geht, hart auf den Bo
den stotzt und den Schlafenden zur Ermunterung mit der 
Stange einen Nasenstuber gkebt. Aus den Stadtkirchen ist 
dieser Unfug entfernt, auf dem Lande soll er in Norrland 
noch vorkommen, weil es aus mehren Grunden hier mehr 
Schlafer giebt. Die Landleute sind namlich im Sommer 
durch die Feldarbeiten ermudet, dazu kommen die Meilen 
weiten Wege zur Kirche bei groster Hitze, der vor dem Got- 
tesdienste genommene Brantwein, die kuhle Kirche und die 
dogmatisch hyperorthodoxen Predigten.

M it wenigcn Worten erinnere ich noch an den beruch- 
tigten Swedenborg. Fleitziges Studium der Natur und 
eine Fulle von Gelehrsamkeit hatten seinen Geist ermattet. 
M it Geiftern zu sprechen, wurde ihm etwas Gewohnliches, 
und „wenn sein Inneres aufgethan w a r ,"  dann sah er 
vergangene Zeiten als gegenwartig, und HLrte die Menschen 
fruherer Zahrhunderte reden als maren sie um ihn. Was 
wir im Traume sehen, sah er im Wachen, und wac von der 
Wirklichkeit seiner Gestchte Sberzeugt. Wie er fruher ge- 
dacht und geglaubt, so redeten nachmals seine Geister. Ie - 
der Geist des Himmels und der Erde, jeder Engel, Gott 
selbst erschien ihm in Menschengestalt. Sich hielt er fur 
das verbindende Mittelglied zwischen Geister- und Korper- 
welt, fur den Stifter des dritlen Testaments, fur den Grun
der des neuen Ierusalems. Dreitzig Zahre lang trieb Swe
denborg den argen Selbstbetrug ( I- 1772) anscheinend ohne 
Hochmuth, mit frohlich stillem Geiste — — eine ernste 38ar- 
nung fLr Eltern und Erzieher, dast sie nicht innerlich leich't 
erregbare Gemiither durch unniitziges Spielen mit verworre- 
nen Bildern noch mehr entfiammen, und reich begabte Kin
der dem Wahnsinn uberliefern, wahrend sie glauben, Engel- 
stimmen aus ihnen zu vernehmen.



Reise von Upsala nach Trollhatta.
Herbst ist es nun,

Nimmer die Sturme deS MeereS ruhn. 
Ach doch von Hause wie gerne 
SaH ich noch ferne!

Tegn s r.

nach Deutschland zurLckkehren wLrde. Man kann stch da« 
Wetter nicht machen, wie man will, «»d doch spielt e f 
Reisen eine grotze Rolle. Bi« Kopcnhagen lagen noch uber 
hundert d-utsch- Meilen mit schwedischen Rump-lkarrc« vor
mie, nnd dahin.-- die stSmusch-Ostse-, D-eH>mm-- ch 
»iele TH-Ln-n fallen, doch im Ganzen w°. -- mehe Reb 
ali Regen, und wenn ei mal M start kam, so sewahrte 
mir jede« niichste Bauerhaud gastliche Aufn-hme. Dabei 
legte ich am ersten Tage zwblftehalb deutsche Meilen jnmck. 
Zwifchen U»s°l» und Westera« ist die G-g-nd wieklich mcht 
schdn, der Boden steinreich und doch f-uchtbar. Die h° i  -
nen roth ang-st-ich-n-n Bau-rhuttenjwischen grunnF -
d-m sehen niedlich auS. Mit den Sk,utsbonden hatte.ch 
manch-il-i,u sch-ff-n. Ans de, Station °°" SSfva nach 
LiSlena reichte mir der Bursche die Zugel, betrachte ch



und m-m- P ftift lang- s-it mit V--wlMd-k»ng und bat 
dunn instandig, datz ich ihn rautz-n li-H-. Jch gab >hm die 
Pfcife und er freute sich kdniglich, wirbelte behaguch den 
Dampf aus dem Munde, lobte den Tabak und bewunderte 
den zinnernen Abgufl, welchen er fur einen silbernen hielt. 
Seine Freude nahm plbtzlich ein Ende. Es flog ihm aus 
dem Abgutz eine bittere Lattwerge in den Mund, er spie 
fSrchterlich, gab mir hastig die Pfeife zurllck und wird schwer- 
lich seine Bitte je wiederholen. DaH er sie vortrug, war na- 
turliche Art eines freien Naturkindes, denn einem lettischen 
oder russtschen Postillon wird folches nie einfallen, weil er 
an die obe6ievtia ^388iva zu sehr gewohnt ist. Der fol- 
gende Bonde erkundigte sich angelegentlich nach Deutschland, 
namentlich nach Berlin, in deffen Nahe (wahrscheinlich bei 
Grotzbeeren) sein Bruder gefallen sei. Zu Enkoping bekam ich 
einen taubstummen Skjutsare, und unterhielt mich mit ihm 
durch Geberden mehr als fruher mit allen taubstumm 
scheinenden Finnen. An seine Stelle trat in Nyquarn ein 
liebes zwolfjahriges Knablein mit elnem lahmen Pferde. I n  
einem Staate kann vieles lahm sein, aber einem Reisenden 
auf einer Station von mehr als drei deutschen Meilen einen 
lahmen Einspanner zu geben, heifit doch Menschen und Pferde 
arg miHhandeln. Anfangs glaubte ich, die LHHmung wllrde 
sich mit der Zeit verlieren, allein sie nahm zu, und ich ging 
die erfte Halfte der Station zu Futze, die andere liest ich
mich ziehen. Spat Abends langten wir in Wefteras an,
wo mein Kind den Gckstgifvaregard nicht wutzte. Ich stieg 
ab, um ein Gasthaus aufzusuchen, aber die Stratze, in wel- 
cher wir umher krebsten, war eine Ewigkeit lang, die Hciu- 
ser Eisenladen und keine Gasthauser. Bei jeder ungewohnten 
Biegung des Nuckens HLtte ich laut aufschreien mdgen, so 
lahm und wie geradert waren meine Glieder. Viele mir 
entgegen kommende Leute fragte ich und erhielt keine Antwort. 
Ich trat in ein Haus, welches aussah wie ein Gasthaus, 
aber meine Hoffnung war betrogen. Ietzt gerieth ich in 
eine Krambude, da standen drei junge Bengel, hdrten mich 
an, lachten mich aus und sagten kein Wort. Mein Aufzug



war wohl Schuld daran, denn die Wagenrader hatten mich 
von oben bis unten bespritzt; vielleicht verstanden die Leute 
auch meine schwedische Sprache nicht; allein bei dem Hohn- 
gelachter uberlief es mich doch kalk und warm, ich schritt 
langsam auf ste zu und schalt halb Schwedisch und halb 
Deutsch. Das hatte ihnen erst recht lacherlich klingen mus- 
sen, allein sie fuhren erschrocken zusammen und ich — zog 
ruhig weiter. Endlich brachte mich ein alter Mann zu dem 
ersehnten Hause, und merkwiirdkg genug, ich håbe nie em 
ungastlicheres Gasthaus getroffen. Thuren, Fenster und Ti- 
sche meineS Zimmers waren mit frischer Oelfarbe gestrichen 
und keine andere Stube vorhanden. Ein befferes Haus 
aufzusuchen, war in dieser Stadt und in meiner Lage un- 
mbglich. Der W irth schien noch murrischer als ich. Um 
das Effen stand es herzlich schlecht, kurz mir war alles ent- 
gegen. Ich bat mir Suppe aus, aber die Schweden spre- 
chen soppa und ich bekam einen Sup d. h. Brantwein. 
Nun forderte ich Bouillon und man verstand mich, aber 
Bouillon bekommt man autzer in Stockholm und Gothenburg 
nie des Abends. Als ich darauf nach Kaffee fragte, schien 
es dem Madchen gar sonderbar, wie man des AbendS Kaffee 
trinken konne. Milchsuppe und Lammbraten waren endlich, 
was mich erquicken sollte. NaHkalt, milde und im hdchsten 
Grade unbehaglich, kroch ich bei offenem Fenster ins Bette.

Westeras liegt am Einfiuffe des Svart An in den Ma- 
lar, ift Hauptstadt von dem Lan gleiches Namens und reich- 
stes Bisthum Schwedens nachst dem von Upsala. Im  Ge-
gensatze zu Westeras hietz das heutige Upsala fruher Oefteras,
und in alten Schriften sollen die Namen Oestra Aras und 
Western Arosia vorkommen. Die schdne Domkirche zu We
steras enthalt die Gebeine des ungliicklichen Erich XLV., im 
einfachen aber grotzartigen Marmorsarge. So erzahle ich 
Andern nach, ich selbst håbe den Kirchthurm nur aus der 
Ferne gesehen, doch seinen Nachtwachter ost gehdrt, und war 
froh, als ich am andern Morgen Kirchthurm und Gasthaus, 
Eisenladen und die ganze Stadt im Rucken hatte. Glucklicher



Weise sind auf Reisen die Tage felten, wo einem alles in die 
Quere kommt. Auf der erften Station trat mir ein junger 
Reisender entgegen, der wegen seiner schwarzen Locken kein 
Schwede zu sein schien. Er empfing mich mit den Morten: 
„Sein Diener! — sa Tyske" (Sein Diener! — sagt der 
Deutsche), und ich antwortete ihm: „ Ia s o ! " ^ )  Der Mann 
war aus Naumburg an der Saale, und die Zielpunkte ski
ner Reise Kopenhagen und Hamburg. Mer war froher alS 
ich! Wenn man so seelenallein durch die Welt kutschirt, 
da kommt man mit der Sprache, mir den Menschen, mit sich 
selbft ost nicht durch, und es Lft ein trauriges D ing, Tage 
lang siumm neben einem Bauerjungen zu sitzen. Anfangs 
macht es Vergnugen, auf die Menschen zu achten und mit 
ihnen zu reden; allein der Reiz der 9!euheit schwindet, der 
Korper wird abgeftumpft, das Neden in der fremden Sprache 
macht Schwierigkeit und man verstummt allmalig mehr und 
mehr. In  Gesellschaft isi das alles anders. Ieder Lands- 
mann ist in der Fremde ein Freund, auch jeder Deutsche ein 
Landsmann, und man sieht crst im Auslande ein, wie un- 
deutsch und liicherlich es ist, wenn z. B . ein Heste in Han
nover davon spricht, datz er mit seinem L a n d s m a n n  
(einem Hesten) demnachst in sein V a t e r l a n d  (Hesten) 
zuruck kehren werde. Mein Freund und Neisegefahrte war 
von der schwedischen Akademie der Kunste als Mechanikus 
nach Stockholm berufcn, und dort kaum eine Woche gewc- 
sen, als die Nachricht einlief, dast das Schiff mit den in 
Munchen angefertigten kostbaren Instrumentcn und Zeichnun- 
gen vom Sturm an die osifriesische Kuste geworfen und bei 
Norden gcstrandet sei. Die Trummer dieses Schiffbruchs zu 
untersuchen, war also Zweck der mcchanischen Neise. *)

*) RedenSarten, welche dem Dcutschen entnommen sind, hort man in 
Stockholm nicht felten, besonders aber patzt daS beliebte J a  so! 
je nachdem eS schnell, kurz, lang, gedehnt gesprochen wird, auf alle 
abschlagige Antworten, auf Erzahlung von Neuigkeiten, und stst 
uberall, wenn man nichtS wcitz, oder einen Auftakt zur solgenden 
Rede machen will.

W o l t m a n n ,  Reise rc. 19



DaS nachfte Stadtchen Kdping (sprich Tschopkng) ift 
unbcdeutend wie die meistcn Stadte weit und breit. Es hat 
seinen Namen von kopen d. h. kaufen, bcdeutet also Markt- 
platz, Handelsort, und da nicht leicht ein Stadtchen vhne 
allen Handel ift, so kommt der Namc Kbping haufig als Zusatz 
vor, z. B. Enkbping, Lidkoping, Linkbpkng, Malmkoping, Norr- 
kbping, Nykoping u. s. w. Kbping ift deswegen so krumm 
und hafzlich, weil seine Holzbaracken nicht so ost verbrannt 
sind wie die des nahen Arboga. Alle Stadtchen hier in 
der Gegend haben Blockhauser, die statt der Ziegel mit Rasen 
bedeckt sind. Unter dem Nasen liegt Birkenrinde, welche die 
Feuchtigkcit ableitet. B is Arboga kommen die stockholmer 
Dampfboote, denn der Flutz Arboga verbindet mit Hulfe ci- 
nigcr Schleusen den Hjelmar mit dem Malar. I n  Arboga 
haben wir wedcr Kringel gegeffen noch Ocl getrunken, erftere 
waren im Gastgifvarehus nicht zu habcn, und vor letztercm 
warnt eine sprichwbrtliche Redensart: das kommt nach wie 
Arbogabl, d. h. es wirkt longere Zeit nachher. Das Arboga- 
ol hat namlich ahnliche Wirkungen wie das Narwawaffer, 
oder der befte Krug der goslarschen Gose. Die Gegend zwi- 
schen Arboga und Oerebro ift herrlich, der Acker vortrefflich, 
HLHen mit lieblichen Ueberftchten, schbne Walder voll ftatt- 
lichcr Fichten, blaugruner Kiefern und schlanker Birken, frl- 
sche Wiesengrunde und Wasserpartien in Menge, das Ganze 
ein sieben deutsche Meilen langer englischer Park. Erbsen, 
Kartoffeln und Erdbeeren bliihten llberall, Haser und Gerste 
standen auf grllnen Halmen und lietzen uns die Mitte Sep
tembers fast vergessen. Der stattliche Gastgifvaregard in Fel- 
lingsbro verdient noch daffelbe Lob, welcheS ihm Arndt vor 
dreitzig Zahren gab, und waS uns noch mehr llberraschte — 
der freundliche W irth redete ganz gelaufig Deutsch. Zn Fel- 
lingsbro bekamen w ir Netourpferde, welche eben zwei schwe- 
dische Meilen gemacht hatten, dieselbe Tour jetzt in zwei 
Stunden zurllck liefen, und als wir nach Glanshammer ka
men, bat uns der Postillon, datz er uns diese Station vor- 
bei noch anderthalb Meilen bis Oerebro fahren durfe. Auf 
diefer Strecke von neuntehalb deutschen Meilen, welche von



denselben Pferden in hochstens sechs Stunden zuruck gelegt 
wurden, bekamen die Thiere nur einmal auf der Hbhe eines 
BergeS etwas Knackebrod und eine sllnf Minuten lange 
Nuhe. Das hielte kekn deutschcs Pferd aus, obgleich diese 
schwedischen Kicswege wohl noch bequemer sind als die Chaus- 
feen nach Wilhelmshohe und Charlottenburg.

Eine Plage fur den Ncisenden in Schweden sind die 
Schlagbaume an den Stratzen. Man zaunt namlich alle 
Accker ein, und lasit sie in der Brache vom Vieh abweiden. 
Hat nun ein Bauer auf beiden Sei'ten der Stratze Lande- 
reien, so erspart er durch zwei Schlagbaume uber die Strasie 
den doppelten Zaun langs dcrselbcn. Bei jedem Schlagbaurn 
springl der Skjutsbonde vom Wagen, macht auf und zu, 
kutschirt eim'ge Minuten weiter, und schon ift wieder ein 
Baum da. Oft lohnt es nicht einmal die Mllhe des Auf- 
steigens, und der Junge lauft bis zum nachften Baum neben 
dem Wagen. Auf Nebenftratzen håbe ich auf einer Station 
an zwanzig solcher Schlagbaume gezahlt. Zwischcn Upsala
und Westeras werden sie feltener, dann bis Mari'estad ver- 
schwinden sie ganz, ftellen sich jedoch am Wener wieder ein. 
Gar oft haben sich alte gcbrechliche Leute ein Huttchen neben 
dem Schlagbaum erbaut, um den Reisenden des Stillhaltens 
zu uberheben, und beilLufig einen Styfver zu bekommen, 
welchen sie jedoch nie fordern. Auf der gothenburger Stratzr 
lLngs dem Kattegat sind jedoch die Leute so pfiffig, datz 
Mutter mit dreijahrigen Kindern auf dem Arm herbei eilen, 
den offenen Schlagbaum wohl erft zumachen, damit das 
Kind, wenn der Wagen kommt, ihn dffne und ein Rund
styk verdiene. Dies die einzige Art von Bettelei, welche ich 
in Schweden bemerkte.

Oerebro in angenehmer Gegend am Hjelmar ist ertraglich 
gebaut. Datz es ohne Fabriken und Manufakturen aus- 
schliesilich vom Eisenhandel nach Stockholm lebt, versteht 
sich beinahe von selbft. Die Lage des Ortes in der Mitte 
des Reichs, an der Grenze von Schweden und dem Gother^ 
reiche war vielleicht Ursache, weshalb hier in der Hauptstadt 
von Nerike mehre Reichstage gchalten wurden. Hier hiett
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1529 die schwedifche Geistlichkeit jenr grotze Versammlung, 
auf welcher Luthers Name zwar nicht genannt, aber in sei- 
nem Geiste so kraftig gewirkt wurde, datz die rdmische Hierar- 
chie in Schweden dadurch den Todesstotz empfing. Hier er- 
langte Gustav Wasa 1540 die Versicherung der erblichen 
Thronfolge fur seine Kinder, und das Hauschen, in welchem 
er wahrend des NeichstageS wohnte, steht noch. Hier ward 
1810 Karl X IV . Johann zum Kronprknz vergeschlagen und 
einstimmig von den StLnden erwahlt. Hier schlost England 
1812Frieden mit Schweden undNutzland. Awkschen Ocrebro 
und Mariestad ist die Gegend fruchtbar und schbn, das Land 
wellenfbrmig, nur die drei Meilen lange Waldstation von 
Wretstorp bis Bodarne wLhrte mir gar lang. Llarke sagt, 
wenn er die Fiirsten nach den Eig-nthumlichkciten ihrer Lan
der bezeichnen solle, so wurde er den Kdnig von Schweden 
Holzkbnig nennen. Hier und in Nordamerika giebt's wohl 
die grbtzten Walder. Bei den rauhen Kalbfellschurzen der 
M6nner mbchte man glauben, datz hier eine Schusterkolonie 
hausc, allein bald steht man rauhbeschurzte Kinder und merkt 
nun, datz Landessitte datz Kalbfcll so mit stch bringt. So 
mannich Land, so mSnnich Wies, so mannkch Hus, so man- 
nich Spiest — sagt ein plattdeutsches Verschen.

Nach echt germanischer Weife und wie noch jeht in 
Westfalen wohnen die schwedischen Bauern nicht immer in 
Dorfern, colunt lli8cretr se lliversi, ul kon8, ul caruxus, 
m ueinv8 xlscuit. Und da giebt es noch viel anzubauen, 
wenn es nur nicht an Menschen fehlte. Am bevolkertsten ist 
die Sudspitze Schwedens, wenn man aber das ganze Land 
im Durchschnitt berechnet, so kommen auf die Geviertmeile 
kaum 350 Menschen, ein Troft fur die, welche von der un- 
ndthigen und gotteslasterlichen Furcht gequalt werden, datz 
die Erde bei zunehmender Bevblkerung einst nicht Raum ge- 
nug fLr alle Menschen håbe. Die schwedischen Bauern be- 
streichen ihre Wohnungen, Kirchen und Glockenthurme, um 
das Holz vor Faulnitz zu bewahren, mit einer braunrothen 
Farbe, welche stch in den Bergwerken von Falun u. a. fin
det und sehr wohlfeil ist. Die Farbe ihrer Kleider ist blau,



grau oder schwarz, die Weiber kragen haufig weitze Tticher 
um den Kopf, kurze schwarze oder blaue Rdcke, und rothe 
Skrumple mit bunken Zwickeln. Weisie Gardinen an ihren 
Stubenfenftern fehlen felten. Eln sehr einfaches Werkzeug 
sah ich m Schweden oft an den Stratzcn liegen, mittelft 
Lessen im Winter Bahn gemacht wird. Das Ding heisit 
sndplog (Schneepftug), besteht in zwei etwa acht FuH langen 
Brettern, welche in Form eines ^  auf die hohe Kante ge- 
stcllt, durch ein oder zwei O.uerholzer verbunden werden. 
Das untere Ende hat die Breite der gewohnlichen Wagen- 
spur, oben an der Spitze besindet sich ein eiserner Haken, an 
welchen man Pferde spannt, um durch diese Keilgestalt den 
Schnee leicht und schnell aus einander zu schieben. Die Zer- 
streuung der Bauerhauser ift ein grotzes Hindernitz der 
Kultur, Geldarmuth vielleicht ein noch grotzeres. Die meiften 
Volkslehrer haben weder festen Gehalt noch blcibende Statte, 
wandern von einem Bauerhof zum andern, und bleiben in 
jedem einige Wochen. Leibeigene gab eS in Schweden nie.' 
Sklaven kommen nur bis zum dreizehnten Zahrhundert fel
ten vor. Der schwedische Bauer ist freier Grundbesitzer und 
bildct einen elgenen Reichsstand. In  keinem konstitutionellen 
Staate steht der Bauer und Burger politisch hdher als in 
Skandinavien. Daher das hohe Selbstgefuhl des freien Vol
tes. Der freie Bauer Schwedens ift frohlichen Muthes, 
freundlich und dienstfertig gegen jedermann. Trotzend erlangt 
man von ihm nichts, denn er kennt seine Rechte und Ver- 
bindlichkeiten, und es ift nicht unerhdrt, dah er einen an- 
masienden Gentleman aus Old-England derb die Iacke aus- 
klopft. Zwar find die Hccrziige der englischen Wanderratten 
in Schweden noch nicht fo verderblich als in der Schweiz, 
allein in Upsala klagte man schon uber ihr ungeftumes Hin- 
stromen zum Kodex. Schwedens freie, beguterte aber geldarme 
Bauern sorgen so viel als mdglich fur die Bildung ihrer Kin
der, unterweisen sie bei langen Winterabenden im Lesen, be
ten regelmahkg ihr Tischgebet, den Morgen- und Abendsegen, 
fiihren die Iugend zum Gotteshause und benutzen die kirch- 
lichen Anstalten. Der Praft (Priester) oder Kyrkoherde (Kir-



chenhirte) H5lt jahrlich ein husfbrhbr (Hausverh'vr) d. h. eine 
Versammlung seiner Gemeinde, wo elwa je hundert Personen 
Jung und Alt zusammen kommen. Der Geiftliche stellt dann 
Prufungen an in Form relkgioser GesprSche, erkundigt sich 
nach dem sittlichen Zuftande seiner Hecrde und erhalt die nd- 
thige Auskunft von den Sexman oder den Vorftehcrn der 
Gemeinde. Luthers kleiner Katechismus mit einer alten schwe- 
dischen Erklarung ist Inbegriff desten, was gelernt wird. Dem 
Bauer wie dem Pastor fehlt es an Geld, an Buchern und, 
wodurch beides kommen wlirde, am leichten Verkchr im In -  
nern des Landes. An Bibeln zumal ist grotzer Mangel, 
frtlher rechnete man auf achtzig Menschen eine. In  den See- 
stadten sind mehr Bucher, die Kustenbewohner kluger, polirter
und — verdorbener.

Bei Bodarne ift die Grenze von Oerebro und Skara- 
borgslan, und zugleich bie alte Scheidelinie der Schweden 
und Gothen. Beide Vblker Iahrhunderte lang gegen einan- 

'der feindlich gesinnt, schwachten sich gegenseitig, bis 1250 
das mLchtige Geschlecht der Folkungen auf den Thron kam, 
und ste allmalig zu einer Nation verschmolzen. Hinter Hofva 
kahrt man uber den Gbtakanal, welcher den Wener und 
Wetter verbindet. Die Umgegend ift eben, und der sonst 
sehr wichtige Kanal hat an dieser Stelle nichts Merkwur- 
digeS. Eine der schonften Gegenden, welche ich in Schweden 
sah, ift die von Mariestad an den Ufern des Wener bis 
Lidkbping. Mariestad, nach der Gemahlin seines Erbauers 
Karl IX .  genannt (1583), hat eine Lusserft anmuthige Lage 
am Einfiutz des Tidan in den Wener. Von B jbrM er nach 
Forshem fuhrt der Weg durch einen parkartigen Wald. S ta tt 
der Zaune sieht man lange Mauern von Steinplatten, welche 
ohne weitere Verbindung auf einander gelegt sind. Austallend 
hdfiich håbe ich die Bauern dieser Gegend gefunden, denn 
die Manner ziehen bei Zeiten und recht tief den Hut, und 
man steht es jedem Gesichte an, wie freundlich und herzltch 
sie guten Tag wSnschen. M it dem Brode zu Forshem, M e  
wie Sohlleder, wollten sich die deutschen Kinnbacken nicht 
recht einlaffen, aber Mutz ift eine harte Nutz. Saure Mtlch



und KZse brachten den Hunger etwas zur Nube. DieS war 
das einzige M al wahrend meineS Aufenthaltes in Schweden, 
wo ich hatte Proviant bei mir haben mbgen. Im  hohern 
Norden mag dieser Fall bfters eintreten. Das DorfKinne- 
kulle (sprich Tschinnekulle) liegt ^utzerft romantisch, und den 
Berg gleiches Namens vergleicht Arndt mit Recht einer 
Schweizeralpe. Er mistt 760 Futz uber dem Wener, hat im 
Innern Sand, Kalk und Schiefer, grotze Lager verftcinerter 
Schaalthiere und am Futze viele Dorfer, gar freundlich lie- 
gende Nitterguter, und Kalkbrennereien, welche Muschelkalk 
aus den Schaalen der Seethiere brennen. Der Boden ift so 
vortrefflich, datz nicht nur Wachholderpyramiden, hoch und 
schlank wie Cypressen, sondern auch prachtvolle Eichen, Kir- 
schen und Wallnuffe in Fulle wachsen, welche im Thale nicht 
sortkommen. Ja, er liefert das beste Obft von ganz Schwe- 
den, namentlich Pflaumen, und erinnerte mich an die gleich 
hoch nach Norden stegenden Obftgarten zu Dorpat. Den 
Gipfel von Kinnekulle kann man acht Meilen wekt sehen, 
verfteht sich bei gutem Wetter, denn bei schlechtem sah ich ihn 
in grbsster Nahe nicht. Die Ausslchten aus den Wener, so 
viel uns deren zu Theil wurden, sind entzllckend. Im  Norden 
ein unabsehbarer Wafferspiegel, zur Nechten und Linken lieb- 
lich grunende Eilande, und hinter dem Nebel konnten noch 
beschneite Alpen und manche Zsola bella liegen. Ie  hoher 
w ir ftiegen, desto dichter hullte sich Berg und See in un- 
durchdringlichen Nebel, und saft tonnen wir in die Worte 
jenes Brockenpoeten einstimmen:

Adieu, Herr Brocken, leb' er wohl,
W ir  muffen von ihm scheiden;
Er macht' es m it unS gar zu to ll,
Und bracht' unS menig Freuden;
Denn, offenherzig zu gestehn,
W ir haben grade nichtS gesehn.

Von Kinnekulle wissen die Schweden eben so viele Hexen- 
geschichten als wir vom Blocksberge, und darkn liegt vielleicht 
ein zweiter Grund, weshalb ich dort der BrockemvanderunK



gedachte. Walpurgi'snacht und Brsckengespenst smd bckannte 
Dinge, und um den Gipfel von Kinnekulle gehl's nach dem 
Glaubrn der Bauern ost auch nicht ganz richlig zu. Die 
Nacht zum erften Mai wird vom schwedischcn Landvolke sest- 
lich begangen, Feuer brennen dann auf den Bergen und 
deuten vermuthlich auf die Wiederkehr der allbelebenden Fruh- 
lingssonne. Zu den ubrigen hoch gefeierten Festen gehbrt 
Johannis und Wekhnachten. Am Vorabend des Iohannis- 
tages schmuckt man die Haufer mit grunen Zweigen, und 
die Iugend tanzt um aufgepflanzte Maienbaume. Am folgen- 
den Morgen strdmt Alles zur Kirche und bringt den Tag 
mit Beluftigungen hin. Der Leser wird sich an das Iohan- 
nl'kfest in Riga crinnern. Zu Weihnacht wird in allen schwe
dischcn Bauerhausern gebraten und gebacken, Zung und Alt 
freut sich der Lichter in der Christmctte, der neuen Kleider, 
der susten Weihnachtsgruhe mit Rostnen und — des Brant- 
weins. Geschenke stnd nur in den Stadten llblich. Das 
D orf Wester - Plana bei Kinnekulle- wo jeder Bauer sein 
Haus auf Felsen baut, wo alle Fust- und Fahrwege aus 
den schonsten weistcn Steinplatten bestehen, ist schon erw<!hnt. 
Auf einem Dorfkirchhofe am Wener w irft der groste Linn« 
die Frage auf: „D a rf man die Erde von Kirchhbfen nehmen, 
um seine Aecker und Kohlgarten damit zu dungen?" Und er 
antwortet darauf: „D ie  Natur lehrt uns, datz wir die Lei- 
chen unserer Vater oder Kinder nicht auffreffen konnen, und 
ich weist nicht, ob jemand dazu Appetit haben mdchte, wo 
nicht ein unmenschlicher Menschenfresser. Wenn sich nun 
Gewachse in diese Erde aussaen, wachsen sie darin sehr gut, 
und verwandeln die Menschenerde in ihre Natur, so bast aus 
der schdnften Jungfer das hastlichste Bilsenkraut, und aus 
dem stLrksten Goliath der schwLchfte Hllnerdarm werden kann. 
Wenn wir demnach die Erde von einem Kirchhofe nehmen, 
so nehmen wir die Theile, welche Menschen ausgemacht ha
ben; fuhren wir diejelbe auf unsre KohlgLrten und setzen 
Kohlpstanzen hinein, so bekommen wir Kohlkopfe statt 
Menschenkopfe; werden diese Kohlkdpfe wiederum von Men
schen gegeffen, so verwandeln sie sich in Theile dersel-



ben. Auf diesc Art effen wkr unsere Todten, und sie be- 
kommcn uns wohk; ich meines Theils aber geftehe gern, 
dasi ich, wenn ich es wusite, dah ich auf diese Art mekncn 
Grotzvatcr effen sollte, an dergleichen Kohl nicht gerne gchcn 
wurde, ich musite denn sehr storken Appetit habcn." — 
Lidkoping, ekn Marktflecken an der Lida, welche ein haibe 
Merle von hier in den Wener fallt, hat eincn grosien Markt- 
platz, den grdsiten in ganz Schweden, und jammerlichen 
PorNvein, welcher an die Nahe des Kattegats, an Oporto, 
Don Miguel u. s. w. erinnert. Auf den Feldern um Lid- 
koping stand noch viel sechkzeilige Gerste, Roggen und Wei- 
zen auf den Halmen. Von Lidkbping an horen die Walder 
auf, und die Gegend steht -eshalb recht nackt und klaglich 
aus. Nun einen Sprung von sechs schwedischen Meilen uber 
Malby, Tong, Grastorp, Bursled und wir sind in Trollhatta.

Trollhatta, ein Dorf am linken Ufer der Gbtaelf, laht 
soglekch durch die vielen Menschen und neuen Hauser auf 
etwas Ungewohnliches schliesien. Wahrlich, seine Wunder- 
wcrke allein sind cine Reise nach Schweden wcrth. Englan
der und Franzosen sehen Trollhatta mit Stavnen und geste- 
hen, dasi hier mehr sei als der Bridgewater- oder Langue- 
dokkanal. Severin, ein alter Husar und Cicerone Arndts ist 
langst zu den Vatern gegangen, auch das Stammbuch ist 
nicht mehr, worin die Fremden nach altem Brauch gereimte 
und ungereimte Gefuhle auskramten. Unser Skjutsande 
bot sich fchon auf der Station, als er horte, dasi wir nach 
Trollhatta wollten, zum Fuhrer an, und gerieth deshalb mit 
einem dort ansatzigen Fremdenfuhrer in Krieg. Der Troll- 
hattaner kannte die Schillings der Fremden, der Postillon 
aber glaubte, das Geld werde auf eine zu leichte Art verdient, 
liesi deshalb Pferd und Wagen Stunden lang in Trollhatta 
stehen, ward unser Wegweiser und Manteltrager, und dankte 
am Ende der Station fur ein paar Schillings sehr verbindlich, die 
er vielleicht auch ohne den Abstecher nach Trollhatta bekom
men h<itte. Eines Wegweisers bedarf man sibrigens gar 
nicht, denn die WafferfMe hbrt man, und der Kanal fuhrt 
jcden, der nicht mit Blindheit geschlagen ist, von felbst zum



Niesenbau. Die Bewohner der Gegend von TrvllhLtta follen 
frtiher Elfgripar genannt sein, weil sie an ihrem Strome 
sich aufs Mausen legten. Die Gdtaelf ist ein mLchtiger 
Strom, cinziger Ausflutz des Wener, eines der grdtzten Sem 
in Europa, welcher, grdtzer als das ganze Herzogthum Mej
ningen nach seiner letzten Vergrdsierung, vier und zwanzig 
Flliffe aufnimmt, unter denen die norwegische Klaraelf der 
bedeutendfte ist?) Wenn die Waffermenge des Stromes auf 
einmal senkrecht nieder rauschte, so wurde der Donner des 
Sturzes dadurch vermehrt, aber seine Schdnheit ohne Zwci- 
fel vermindert. Die mannigfaltigste Bildung und Lage des 
schrag abhangenden Felsengrundes macht die TrollhattaMe 
zu einem wunderbaren, erschlltternd grogen und surchtbar 
prachtigen Schauspiel. Hier wird ein Theil des Stromes 
zwischen Felseninseln zusammen gepresit, dort ein gewaltiger 
Strahl mit Niesenkraft im Bogen herum gctrieben. Hier 
rauschen die Fluthen senkrecht nieder und sprtlhen Staubregen 
in die Lufte, dort w6lzen sie sich uber Granitftuffen tosend 
hinab. Hier rauscht das Waffer an den Mtihlen, dort wblbt 
sich ein Felsenbogen, uber und unter welchem man es sturzen 
sieht. Woge drangt auf Woge, Wafferhugel mallen auf und 
nieder, der schwarze Strom schaumt milchweitz. Kreiselnd 
dreht sich das Waffer, es w ill sich erholen und ruhig wer- 
den, aber scbon zieht ein neuer Sturz es hinab, und so geht'L 
fort biS unten ins Thal, wo dann die Gdtaelf, vergcssend 
allen Larm und alles Tosen, friedlich zwischen den Bergen *)

* )  E l f  ein altsassisches W ort bedeutet im Schwedischen, Danischen 
und Jslandischen siden reitzenden Strom . Auch die Elbinsulaner 
bei Hamburg nennen ihren FluH nie anders als E l f ,  und die 
Ableitung ftines Namens von elf Quellen am Rresengebirge ist 
um fo mehr falsch, da diese Zahl nicht ein,nal richtig ist. A  be- 
'eicknet im Schwedischen jeden kleineren Flutz, oder auch Waffer 
Sberhaupt, und daher abzuleiten Lland, die Fluffe Aa unh Hei- 
liaen Aa in Kurland, vielleicht auch Abo u. a. m. Noch ist zu 
.nerken datz in Schweden manche Fluffe ausier ihrem besondern
Namen den der Hauptstadt suhren, durch welche sie flietzen, z. B .  
Fyns oder Upsala L , Aetran oder FalkenbergS A.



dahin fiietzt, Lhnlich der Neuh in, Ursernthal nach ihrem 
Srurz vom Gotthard und vor ihren tausend Fallen von 
der Teufelsbrucke bis Altorf. Zu der wilden Beweglichkeit 
der Trollhilttafalle kommt die schone Umgebung. Nebenhugel 
und sudliches Klima sind hier nicht, das fuhlt man am t r ^  
ben Septembertage wohl, aber die nackte Felsenwand des 
jcnseitkgen Ufers, und daruber die Hiigel mit schonen Baum- 
gruppen und schwarzem Nadelholz, die mit frischem Grun 
prangenden Bergwiesen, die tausend Hutten und niedlichen 
Hauschen der TrollhLttaner — das Alles giebt die malerisch- 
sten Bilder. Nicht wenig tragen die Felsen Gullb, Toppd 
und andere mit und ohne Namen zu der Herrlichkeit des 
Schauspiels bei. Der Fels im Nheinfall ist weichlicher Na
tur, und das Waffer hat ihn seit Jahrtausenden untergraben. 
Die Fischez ift eine wankende Brucke uber sprudelndem Ab- 
grund. Zu Trollhatta geben die Felseninseln von Granit 
mitten unter den tovenden Fluthen den wohlthatigen Ein- 
druck ewiger Nuhe. Des Massers furchtbare Macht brandet 
ohnmachtig an dem unerschutterlichen Felsen. Man betritt 
die Inseln und steht wildumrauscht auf festem Grunde im 
Vollgenuss aller Schdnhekten der schaffenden Natur. Wenn 
ich in die Gruben zu Dannemora blicke, oder von unten hkn- 
auf, dann ubrrfallt mich zwischen den hollischen Klsften cin 
kalker Schauder; — wenn ich auf dem vierwaldstadter See nach 
Tells Kapelle fahre, wo die Felsenwande mehre tausend Futz 
in die Hohe streben und Niesengebirge uber mkr stch aufthur- 
men, so fuhle ich mich kberwaltigt und erdruckt, und alle er- 
habene Schdnheit wird vergessen, sobald der Fbhn die Wellen 
hcbt und das Schifficin garstig zu schaukeln anfangt; — 
wenn ich auf dem Munster zu StraHburg von der Platte
sorme die Luhere Schneckenstiege hinan klettere, nun auf 
Dom, Stadt, Schwarzwald und Vogesen schaue, und ̂  die 
Menschlcin unten wie Ameifen herum krkechen, so schwindelt 
mir alleS, da oben aber ists furchterlich, und mit angstlicher 
Eile steige ich hinab, um festen Futz zu fassen; — wenn end- 
lich gar ein Nciscnder auf der Spitze des Grossglockner daS 
Kreuz umklammert, und in der Angst seknes HerzenS den



Umschwung der Erde unter sich fkihlen will, — so ist das AlleS 
nicht der Vollgenutz jenes erhabenen himmlischey AnbUcks auf 
den Hohen eines Rigi oder an den Fallen von TrollhLtta. 
Ehrfurcht vor dem allm<lchtigen Schbpfer empfindet man hier, 
tiefes Schweigen, Stavnen und Bewundern sekner unendlichen 
Grotze. Ehrfurcht ist aber kcine Furcht, keine Angst, son
dern ein hoch erhebendes heiliges Gefuhl. Ieder Furcht er- 
regende Gedanke ist hier entfcrnt, kein angstliches Gefuhl 
mischt sich in die Wonne des Schauens. Darum sind mir 
Nigi und Trollhatta so lieb, so unvergetzlich. Eincr von den 
Wasserfallcn heitzt zwar der Teufelkfall, andere die Hbllen- 
falle, allein der Name erschreckt mehr als sie selbst. Gerade 
der Teufelkfall ift der schdnste von allen, llber vierzig Fuh 
hoch. Die verwegenen Schiffer von Eianpaika in Norrland 
mochten beim Teufelsfall in Trollhatta doch wohl den Muth 
verlieren, und den langsameren Weg durch die Schlcusen 
vorziehen. An den Namen Schneiderfelsen knupft das Volk 
ein Mahrchen, wornach ein zum Tode verurtheilter Schnei
der Begnadigung erhalten sollte, wenn er auf einem hervor- 
springenden Felsenstuck mit uber der Tiefe hangenden Futzen 
ein Kleid nahen wurde. . Das Kleid war fertig, eben zog er 
noch die Faden aus, da blickt der Ungluckliche in den Strom
und sturzt hinab.

Die Natur hat ein wunderbares Schauspiel geschaffen, 
aber der Mensch hat auch nicht mlltzig die Hånd in den 
Schootz gelegt, und man weitz wahrlich nicht, ob man die 
Falle oder den Kanalbau mehr bewundern foll. Die Felsen, 
Lber welche die Gbtaelf 120 Futz hinab sturzt, waren fllr 
die Schiffer ein grotzer Stein des Anstotzes. Die Waaren 
mutzten ausgeladen, zu Lande fortgeschafft und in andere 
Fahrzeuge gepackt werden. Schon Gustav Wasa wollte den 
Strom schiffbar machen, und Karl X I I . ,  dem jeder grotze 
Plan gefiel, lietz durch seinen Archimedes Polhem den Kanal
bau 1718 anfangen. Karl stel noch in demselben Zahre, und 
mit ihm ging der Bau zu Grunde. Man begann das Werk 
von neuem, aber die Sosheit tral in den 88eg, und vereitelte 
lange Mihen. Schlechte Menschen lietzen in einer Sturm-



nachr 1755 eint Menge Brctter stromabwLrtS trelben, und 
die Arbeiten waren vernichtct. Im  folgenden Iahre wurde 
abermals angefangen, allein bald fehlte es an Geld, bald an 
Kenntnisten, und der Krieg zumal hat kerne Zeit fllr Werke 
des Friedens. Beharrlichkeit fuhrt zum Ziel, und Bllrger- 
verband hilst mehr denn Kbnigs Wille. Eine Gesellschaft 
von Privatleuten unternahm 1793 den Bau auf Akzien, und 
am 14. August 1800 ging das erste Schiff in den Schleusen 
auf und ab. Der Kanal bleibt flir die Kinder von Troll
hatta ein unverganglicher Katechismus grotzer Wahrheiten, 
und sein erster Auruf lautet: HVec asxera lerrent. Seine 
Lange betragt uber eine Viertelmeile, seine Breite zwischen 
den Schleusenpfostrn 22 Fust, die Tiest des Masters in den 
Thurschwcllen 6 Futz bei niedrigem Stande. Neben den 
Fallen ist der Kanal durch Felsen gesprengt, dann durch einen 
kleinen See gefuhrt, und nun erst kommen die acht in einen 
Granitbcrg muhsam gearbeileten Schleusen, deren jede 60 
Ellen lang ist, und mittelst deren die Schiffe 120 Fust berg- 
ouf steigen. Zur 'Seile ist ein Fuhpfad in Stein gchauen, 
mit Lrustwehren versehen, und taglich steht man viele Schiffe 
auf und nieder steigen, welche Eisen nach GLtaborg und die 
Erzcugniffe des Auslands nach dem Innern schaffen. Das 
Gestein um Trollhatta ist schbner Granit, mit rothem Feld- 
spath, Quarz und Glimmer. Der Grund und Boden wurde 
der Gesellschaft von der Krone geschenkt, daS erforderliche 
Eichenholz, 800 Centner Pulver zum Sprengen der Felsen 
und 1200 Soldaten zur Arbeit bewilligt, weshalb sich die 
Kosten des Ganzen nur auf 358,988 Daler Riksgald belie- 
fen. Die jahrliche Einnahme deS Schleusengeldes betragt 
zwischen 20 bis 30,000 Thaler. Und dieser wunderbare Kanal 
auf desten Vollendung Schweden ein Zahrhundert lang voll 
Erwartung blickte — genugt noch nicht. Bald nach Been- 
digung des Werks fing man an uber zu geringe Tiest des 
Kanals zu klagen, welche bei sehr niedrigem Wasterstande 
nur 5^  Fust betragt. Da aber der Gdtakanal durch den 
Welter und Wrner mit Trollhatta in engster Verbindung 
steht, und mindestens acht Futz Tiest hat, so ist der Unter-



fchied beider Kanale fur die Befrachtung der Schiffe be- 
deurend. Deshalb sind jetzt neue Plane entworfen, denen zu- 
folge ein neuer Trollhattakanal von grotzerer Tiefe und Breite 
angelegt werden soll. Die Koften dieses Baues ubersteigen 
vielleicht noch die des fruheren. Ob er zu Stande kommt, 
wird die Zukunft lehren. An Unternehmungsgeist fehlt's 
wenigftens nicht, und die Mdglichkeit der Aussuhrung liegt 
vor Augen. Zur Vollendung des Gotakanals haben die Stande 
1829 eine Summe von 746,000 Thaler Banko bewilligt, 
und 2000 Soldaten halren es ihrer Ehre nicht zu nahe, statt 
zu ererziren oder zu faulenzen, sich bei den Kanalarbeiten einen 
Schilling zu verdienen. Wenn das Ganze beendigt ift, dann 
geht quer durch Schweden eine WasierstraHe vom Kattegat 
zur Oftsee, und die Stockholmer brauchen nicht erst bei den 
Danen in Helsingdr ihre kostbare Aufwartung zu machen. 
Fur den, welcher durch Schweden kach Trollhatta kommt, 
hat dicser O rt noch eine bisher nicht erwLhnte Annchmlichkeit, 
ein gutes Gafthaus. Der W irth spricht recht gut Deutsch, 
und nach der armscligen Lammbraten- und Knackebrbdsbe- 
wirthung sitzt man hier zum erften Male seit Stockholm gut 
zu Tische. Man braucht auf dieser Strecke von mehr alS 
sechzig deutschen Meilen nirgends zu verhungern, und ge- 
wdhnt sich an grosie Cinfachheit bald, allein wer die schwe- 
dische Kliche, die Seestadte aukgenommen, etwas mager sin
det, ift dekhalb noch kein Fresier. Selbft der genugsame 
Seume gefteht: „Es ist doch wohl durch Schweden die lieb- 
lichste Fahrt, die ich in meinem Leben gemacht håbe; wenn 
auf dem Lande nur ein wenig beffer fur eine leidliche Kuche 
gesorgt ware." Trollhatta macht davon eine Ausnahme, und 
so ist zugleich der tangere Aufenthalt eines Britten erklart, 
von welchem ein der deutschen Sprache nicht ganz kundigcr 
Schwede erzahlte, der Englander sei ein leidenschaftlicher 
Jager, und håbe in diesem Iahre schon dreizehn B^ren
geschieffen.



Reise von Trollhatta nach Gothenburg
und Helsingborg.

Es gefallt m ir bei den Schweden so wohl, 
daH ich glaube, wenn ich ein reicher Menn ware, 
ich wurde wenigftens einige Jahre bei ihnen 
herum reisen.

S  e u m c.

^ ln s  war der Kopf an den Schleusen, das Auge und Herz 
an den Fallen, der Magen im Gasthause gestarkt, und ftdh- 
lich zogen wir nun in gerader Nichtung nach Suden. Das 
Wcttcr war gunstig, denn gerade als wir an den offenen 
Schleusen standen, schloffen sich die himmlischen; seit langen 
Tagen sahen wir zum erften Male blauen Himmel, und 
fuhlten der Sonne belebende Wcirme. Nahe an Trollhatta 
zieht ein langer Bergrucken von Norden nach Suden vor- 
uber, die weitere Umgebung ift ziemlich Lde und siach. Gra- 
nitmaffen streichen eben unter der Oberflache hin, kommen 
HLufig zu Tage, und dienen dann als Stratzenpflaster, mei- 
stens aber find ste mit dunner Erdschicht, Moor und Heide
bedeckt. Doch schon der nachste Gastgifvaregard in Fors hat 
ein schdnes Panorama, vkele DLrfer auf gesegneten Fluren 
um sich her, matzige Hugel, ein waldbekranzter Horizont und 
der gothischen Elbe zueilende Flutzchen. Von Fors nach 
Karra und Edet schbne Walder und stekle Berge. Den 
Hemmschuh kennt man im Eisenlande nicht, denn mit leich- 
tem Fuhrwerk rollt man schnell und sicher die Berge hinab.



Die Porta Wesrfalica ist beruhmt, die Thaler vm Edet sind 
schoner, die Gotaelf groHartiger als die Weser, aber iver 
unter meinen Lesern hat je von Lilla Edet gchbrt? D ieG !- 
taelf stramt majestatisch zwischen den Bergen nach Edet, rvo 
sie zum letzten Male einige Satze macht, indem sie zchn Fuh 
uber Fcisen hinab sturzt. Zn Wdrlitz und anderwarts hatten 
sich Dichter an einem solchen Falle heiser gesungen, hier 
schatzt man die Schonheit auch, nur die Schiffer seufzen, 
wenn sie die Segel beiziehen und zwischen den Schleusen 
sich hindurch arbeiten. Zu Edet fanden wir cin guteS Nacht- 
quartier, und muHten Wein trinken — auS Menschenliebe, 
indem der W irth mit klaren Worten zeigte, daH wir als 
Reisende ihn unterstlltzen muHten, nachdem er vor einigen 
Wochen sein Weinlager durch eine FeuerSbrunft verloren, 
und so eben den erften neuen Vorrath von Gothenburg er- 
halten håbe. An jenem Sonntag Morgen, wo ich bei schwu- 
ler Gewitterluft von BjorSby meine finnlLndische Neise fort- 
setzte, wuthetcn in Edet Sturm und Feuerflammen. Vierzkg 
Hauser lagen schnell in Asche und mehre Kaufleute Gothen- 
burgs verloren dabei ihre Waarenlager. Selbft die vier- 
radrigen Wagen waren sammtlich verbrannt, und wir kut- 
schirten wie fruher mit zwei Radern weiter. Zur Hlllftlei- 
stung bei der Feuersnoth waren funfzkg Soldaten zu Schiffe 
abgesandt. Der Offizier hatte alle in ein kleincs Fahrzeug 
gepackt. Der Kahn ging ties, der Wind trieb hohe Wellen, 
das Fahrzeug ward machtig vom Wafferfall angezogen. Ietzt 
entfteht ein schreckliches Hulferufen und Zammergeschrei, alle 
arbeiten aus LeibeskrLften, — vergebens, — der Kahn schlagt 
um und funf und vierzig Mann sturzen die Wafferfalle hin
ab. An dreihundert Kinder und Weiber beweinen den Tod 
ihrer Versorger. Als die Nachricht an den Kdnig kam, wurde
der unvorsichtige Offizier degradirt.

Von Edet nach Gothenburg hat man anfangs viele 
Berge zu erklettern, zwischen denen die Gotaelf wilde Thaler 
durchstromt. Auf dem rechten F-lutzufer fuhrt eine andere 
SrraHe in derselben Richtung, allein sie wird weniger ge- 
fahren, soll auch nicht so schone Aussichten gew^hren. Die



Pferde sind vom Wener an langs dem Kattegat grotzer alS 
die fonst gewohnliche Race. Einige von ihnen waren lahm, 
die melsten liefen gut und viele sahen recht hubsch aus. M it 
dicken Bauchen kommen sie ost vom Felde vor den Wagen, 
nach einigen Minuten laust der Schweitz in dicken Perlen an
ihnen herab, und noch ehe man das folgende Hall erreicht, 
hat sich der Grasbauch verlaufen. Streu in den Staklen be
kommen die vornehmen Pferde so wenkg als die gemeinen, 
alle stehen auf blotzen Brettern, was fur den Huf sehr zu- 
traglich sekn soll, indem er sich auf diest Weise nicht erhitzt. 
Die schwedischen Ochsen muffen eS bequemer und nicht so 
viel Motion haben, sonft mochte das Brefsteak in Gothen- 
burg nicht so wohlschmeckend stin. Nothgesteckte Schweine 
und Ganse treiben sich in Menge auf den Feldern herum. 
Menschen w ill man ihnen zur Aufsicht nicht beigesellcn, und 
so kommt wieder ein Schlagbaum nach dem andern. Enten 
håbe ich in Schweden nie gesehen, doch war das wohl nur 
Zufall, oder ich håbe auf die wenigen nicht geachtet. Elftcrn 
sind hier desto mehr und leben mit den Menschen auf freund- 
schaftlichem Futz, denn sie sind herlig wie der Ib is  in Aegypten, 
der Storch in Holland, die Krahe in Pensylvanien. Unsere 
liebe Nachtigall hat durch die strengen Gesetze wie in Weimar 
jene Unantastbarkeit nicht erlangt.

Bei dem alten Stadtchen Kongelf liegt auf einer Fel- 
seninsel das zerfallene Schlotz Bohus, welches wie unstre 
Ritterburgen fest war, so lange Pulver und Blei nicht die 
Stelle persdnlicher Tapferkeit vertrat. Der eine Thurm der 
alten Feste heitzt Fars Hatt (Vaters Hut), der andre Mors 
Myffa (Mutter Mutze). Ein kleiner Arm der Gotaelf trennt 
sich hier und eilt dem Kattegat zu. Alle Grotz- und Klein- 
stLdter am Kattegat treiben Handel und Fischfang. Hcring 
Sachs, Hecht, Flunder, Dorsch, Hummern und Austern wer- 
den theilS an der Kuste theils in den Flutzchen gefangen. 
Die Seefischer gehen an dreitzig Meilen weit in die See hin- 
ein, und fangen Kabeljau, Butten, Rochen u. dgl. Kongelf 
M  Scite liegt die Festung Marftrand mitten in dem schiff- 
bruchigen Kattegat, und eine nahe sehr gefahrliche Klippen- 
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reihe heistt Paternoster. Nahe bei Marstrand liegt Blakulle, 
das Fabelland und die. Wiege der schwedischen Hexengeschich- 
ten. Ie  mehr man sich Gothenburg nahert, desto vsfener 
wird das Lhal, durch welches die golhische Elbe feierlich lang
sam zum Meere wastt.

Gothenburg, schwedisch Gdtaborg, ist nach Stockholm 
in jeder Beziehung die bedeutendste Stadt Schwedens. Zn 
Deutschland wLre ste ei'ne Mittelstadt wie etwa Hannover, 
Stcttin, Duffeldorf oder Negensburg. Ske liegt andcrthalb 
Meilen vom Meere, und da der Strom bis zur Mundung 
einige Untiefen hat, so mLffen groste Schiffe che sie nach 
Gothenburg kommen, einen Theil der Ladung ldschen. Karl IX .  
legte 1607 eine Stadt auf der durch das Mcer und zwci 
Arme der Gbtaelf gebildeten Insel Hisingen an, die Danen 
zerftdrten ste, Gustav Adolph suchte ekn besseres Platzchen 
aus, und das junge Gothenburg bluhte durch gunstige Lage, 
Betriebsamkeit und Freiheiten schnell empor. Znnerhalb zwolf 
Iahren (1792 — 1804) hatte die Stadt funfmal das Un- 
gluck, durch Feuer verwustct zu werden, bis man endlich so 
klug wurde, nur massive Hauscr zu bauen. Nun schleuderte 
Zwkngherr Napoleon seit 1804 seknen Bannstrahl gegen Eng
land, und verlangte beilaufig von den ubrigen Staaten Eu- 
ropa's, daH sie durch Ausschlietzung englischer Schiffe ihren 
Handel und ihre Wohlfahrt vernichteten, um dann England 
mit in das grotze Grab zu ziehcn. England ift dadurch nicht 
vernichtet, Gothenburg aufgebluht. Umwege kiimmern den 
Kaufmann nicht, auch ste bringen ihm wie dem Spaziergan- 
ger Gewinn. Die englischen Waaren gingen zur Zeit der 
Kontinentalsperre nach Gothenburg, durch Schwcden uber die 
Ostsee nach Rustland und Deutschland, wo ihr Preis zu einer 
unerhbrten Hohe stieg. Das war das goldene Zeitaltee 
Gothenburgs. Handel brachte Neichthum, Zutzere Schdnheit, 
breite Strasten und Wege, Luxus und Ueppigkcit. Diese 
Bliithenzeit ift glucklicher Weise vorsber, englische und deutsche 
Kausteute zogen weg, aber noch immer wird viel gehandelt, 
Kolonialwaaren ein-, Eisen, Hering, Thran und Bretter 
ausgefuhrt. Friiher versandte man wohl in einem Iahre



zwei Millionen Faffer Heringe, in jedem Fast 12 bis 1300 
Stuck. Bei grotzer Wohlfeilheit bedicnte man sich ihrer zum 
Dungen der Aecker, machte auch Oel daraus, aus 15 Ton
nen Heringcn ckne Tonne Oel. Seit einigen Zahren stellt 
sich der Herkng bei Gothenburg wie an allen nordischen 
Kusten weit sparsamer ein, und mancher HLlt das frir eine 
Strafe Gottes. Die 26009 Einwohner Golhenburgs haben 
anderthalb hundert eigene Schiffe. Von den Handelsgesell- 
schaften Gothenburgs ging die afrikanische und levantische 
nach kurzer Dauer ein, die ostindische wurde 1806 neu ge- 
grundet, bestcht jetzt gerade hundert Iahre, und schickt jahr- 
lich eknige Schiffe nach China und Ostindien. Fur jede Neise 
wird. der Krone 15,090 Thaler Silbermunze bezahlt. Gothen
burg hat durch die KanLle des Molndalstroms den Vortheil 
der hamburgischen Fleete ohne deren Geruch. Wohn-, Gast- 
und Landhauser, kurz ^alles, was ich hier sal), ist hubsch, und 
das schone Geschlecht fuhrt in der Mannerstadt^) diesen Na- 
men mit Recht. Eben so schon als liebenswurdig beschaf- 
tigen sich die Frauenzimmer besonders mit ncueren Sprachen 
und Musik. Noch immer wohnen hier viele Englander, man 
hdrt aus der Stratze ost Englisch sprechen, und mutz im 
Gbtakellare englische Bewirthung englisch bezahlen, was bei 
den schwedischen Papiergelde doppelt auffallt. Wohlthatigkeits- 
anstalten fehlen in keiner Handelsstadt, am wenigsten in 
einer schwedischen. Die schdne Lage der Stadt ubersieht 
man von den Bergen, welche sich in cknem Halbkreise oftlich 
herum lagern.

Die 34 deutschen Meilen von Gothenburg nach Helsing
borg wollten wir in 24 Stunden durchfliegen, und richteten 
Larnach einen Vorbothenzettel ein. Der Himmel war gunstig, 
der Tag warm, die Nacht sternenhell. Nahe bei Gothenburg 
sieht man in dem muldenformigen Thale schone Aecker und *)

*) G o t h  oder Gode heitzt im Nltskandinavischen so viel als Mann, 
und waS hindert uns, die Morter G o t t  und g u t  damit in Ver- 
bindung zu setzen, so das das Urwesen, menschlich gedacht, ein 
vollendeter, edler, kraftiger Mann ist?



Landsitze der Sdhne Merkurs, dann aber solgt em trauriger 
Bergrucken ohne Waldcr, braungrun mit Heidekraut und 
niedrigem Wachholdcr uberzogen. Diese langS der Kuste sich 
hinziehenden Granitmassen sind oben flach, ohne fruchtbare 
Erde, in den Tiefen voll Sumpf und Moor. Die Gegend ist 
cirmer und ohne den Blick auf das Kattegat auch einfdrmi- 
ger als die lllneburgcr Heide. Ware Seume hieher gekom- 
men, so wurde er nicht sagen: „ich håbe auf meiner Reise 
durch Schweden kein cinzigeS Fleckchen gefundcn, von dem 
ich hatte sagen muffen: hier ist es traurig, hier ist es ver- 
lassen, hier mochte ich nicht leben/'' Trotz ihrcr Durftigkeit 
sind die Mcnschen am Kattegat recht gut gekleidet. Die 
Pferde ermatten leicht, wcil es an gutem Grase fehlt, und 
weil der Hafer, das HaupterzeugniH der Gegend, von den 
Menschen verzehrt wird. An manchen Stellen wird Sand- 
haser gebaut, um dem Flugsande dadurch Einhalt zu thun. 
Zn diesem Iahre ift auch das menige Getreide sparlich ge- 
rathen und die grotze Noth llberall vor der Thur. Vor elnem 
Iahrtausend war Halland der Sage nach durch Buchen- 
und Ekchenwalder ausgezeichnet, jetzt laffen die ungeftumen See- 
winde in der Ntlhe der Kuste felten ei'nen Baum aufkommen.

In  dem Stadtchen Warberg asien w ir Mittagsbrod, 
nachdem wir seit sechs Uhr Morgens elf deutsche Meilen zu- 
ruck gelegt hatten. Das Stadtchen hat mehrmals seine Lage 
verLndert, zuletzt 1666, ift wahrscheinlich seitdem einige Male 
abgebrannt, und jetzt so gerade und freundlich aufgebaut, 
wie ich felten eine schwedische Stadt sah. Warberg hat ein 
unbedeutendes Fort am Eingange in einen sichern Hasen. 
Hier sasi General Pechlin als Staatsgefangener, weik 
man ihn fur einen Theilnehmer an der Ermordung 
Gustavs IH . hielt. Einft lietz Pechlin an einem Markttage 
alle Lebensmittel, die nach Warberg zu Markte kamen, auf- 
kaufen und zu sich auf die Festung bringen. Nun werden 
die Stadier, dachte er, gegen den gewohnlichen Laus der 
Dinge vom Hunger gequ6lt, wahrend ich in der Festung 
im Ueberstuffe lebe — erhabener Gedanke, dessen sich kein 
EngUnder schamte! Diese Aushungerungsgeschichte erzahlt



ubrigenS der ganz unzuverlassige Acerbi. Kongsbacka, Warberg, 
Falkenberg, Halmstad, Engelholm und Helsingborg, Stadte 
von hbchstenS 2000 Einwohnern, treiben sammtlich Seehan- 
del, denn die See bringt den Hering beinahe von selbst in 
die Tonnen, der Lachs zieht in den Kustcnfluffen stromauf 
und wird dann festgehalten, Pech und Theer, Eifen und 
Kupfer wird verschifft, der Sturm treibt die Seeschiffe in 
die Nothhcifen und die Kapitaine machen auch wohl ohne 
Noth Havarie. Von Warborg an ziehen sich die Berge 
mehr landwarts, man fahrt dicht am Kattegat hin, sieht in 
einiger Entfernung viele Schiffe kreuzen, und ertragt lieber 
die Stdsie zu Lande als das Schaukeln zur See. In  der 
holzarmen Gegend werden die Mauern von runden Steinen 
so durchlauchtig aufgefiihrr, dasi ein heftigee Windftosi hin- 
reicht, sie einzuftiirzen.

Der Gastgifvaregard des Dorfes Morup erknnerte mich 
an zwei Dinge, welche weder in Hufelands Makrobiotik noch 
in Fausts Gesundheitskatechismus vergeffen sind — an Bel
ten und Brantwein. Jm ganzen Norden håbe ich kein deut- 
sches Federbett gesehen, sondern ftets Matratzen und Stepp- 
decken. Diese Dccken waren in Morup grim sekdene, fielen 
mir deshalb zunachft auf, und sind zufallige Veranlaffung 
einer recht herzlichen Bitte an deutsche Eltern. Unser nord- 
deutsches Klima hat im Ganzen menige recht milde Tage, 
viele sind kalt, andere heitz, die meisten veranderlich und 
rauh. Unsere Wohnungen sind eben solche Mitteldinge zwi- 
schen Nord und Sud, viele tausend Kammern mit Estrich- 
boden, ohne Oefen und dem Luftzuge so sehr ausgesetzt, dasi 
die Bettdecke im kalten Winter vom Hauch des MundeS 
ganz erstarrt. Gerade deshalb halten wir die Federbetten 
fur zwcckmatzig, und unsere Hausfrauen mit wahrem Wohl- 
behagen auf ihre weichen Pfuhle, Kiffcn und Decken, und je 
tiefer man darin versinkt, desto desser. Datz diese Feder- 
betten eine unnaturliche Warme erzeugcn, den KLrper rekzen, 
schwachen, Erkaltungen aussetzen und auf diese Weise einen 
Schaden anrichien, welchen alle Arzneien, Gesundbrunnen 
und Dampfbader nicht gut zu machen im Stande sind —



das'karm jeder Arzt besser beweisen als ich. Aber die liebe 
lange Gewohnheit macht uns blind gegen beffere Einsicht und 
taub fur jeden Nath. Die Gewohnheit latzt sich uberwmden, 
wenn man im Sommer die dicke Hulle bei Seite legt, und 
sie nur nicht in den erften Herbsttagen wieder hervor zieht. 
Der Estrkch mutz aus den Schlafstuben entfernt, Fenstcr und 
Thuren wohl verwahrt werden, und man wird auf dem 
hartern Lager ruhiger schlafen, gestarkter erwachen und ge
gen die Veranderlichkeiten der Witterung unempfindlicher 
werden. Als Kind kroch ich in die Federn hinein und er- 
innere mich, wie oft in sturmischer Winternacht der Schnee 
fingerhoch auf mein Bette fiel. I n  Suddeutschland fand 
ich wenig Federbetten, rechtfertigte das durch milderes Klima, 
und kehrte mit Freuden zu den warmen Betten der Hei- 
math zuruck. Nun fing ich selbft an zu erziehen, ward 
durch vcrftandige Eltern, durch das Wohlbefinden meines 
Zoglings und bald durch eigene Erfahrung von dem Nutzen 
eines harten Lagers uberzeugt. Ietzt bereise ich den kalten 
Norden, und finde zu meiner grofien Freude uberall warme 
Hauser und kuhle Betten. Wer Lrotz aller Grunde und 
augenfcheinlichen Vortheile dem behaglichen Reiche der Ganse 
nicht entsagen w ill, sollte wenigstens fur seine Kinder sor
gen, und wllrde vielleicht durch fie noch im Alter bekehrt. 
Noch fuhre ich an, datz in allen mir bekannten grofien Er- 
ziehungsanstalten keine Federbetten geduldet werden.

Gegen den Brantwein w ill ich kein Wort sagen, 
denn das hietze bei dem, welcher fich ihm ergeben, den Or
kan uberfchreien wollen. Sollcn die Regierungen die Aahl 
der Brennereien fefisetzen, oder die schon hohen Abgaben 
onch verdoppeln und verdreifachen? Erfieres scheint unbillig, 
beides nutzlos. Die schwedische Regierung hatte zu Anfang 
dieses Iahrhunderts — ich weifi nicht, ob noch jetzl  ̂ den 
Alleinhandel mit Brantwein. Sie lieferte das Getrank sehr 
theuer und sehr schlecht, doch ohne Erfolg. Das beste M it
te! wLre vielleicht, wenn fur Verbesserung der Bierbrauereken 
mehr geschahe, denn in den echten Bierlandern håbe ich von 
Brantweinsaufen so wenig gehdrt als in Weinlandern. Die



fchwedischen Verordnungen gegen den unmatzigen Genuh des 
Brantweins sind folgende. „W e r zum erften Male betrun- 
ken gcfundcn wird, bezahlt 3 Thaler 16 Schilling Strafe. 
Beim zweiten und dritten Male wird die Strafe verdoppelt. 
Wer das Geld nicht bezahlen kann, wird bei Waffer und 
Brod in ein Gefangnitz gefteckt. Beim vierten Male wird 
der Trunksuchtige an einem Sonntage vor der Kirchthllr mit 
den Futzen in einen Block gestellt. Beim sunften Male 
kommt er in ein Zwangarbeitshaus auf ein halbes, spater 
auf ein ganzeS Iahr. Wer in Trunkenheit stirbt, wird 
ohne Begleitung der Geistlichen, d. h. in Schweden so vicl 
als unchrlich degraden. Studirenden, Schulern, Dienstbo- 
ten, Gesellen, Lehrlingen und gemeinen Soldaten darf keky 
Brantwein geborgt werden. Alles Brantweinschenken in Gaft- 
hbfen und Krugen ift autzer an Neisende verboten, und nur der 
Verkauf in grotzeren Q-uantitaten erlaubt."  — Iedes Gc- 
setz wirkt allein durch unfehlbares Eintreten der Strafe nach 
jeder Uebertretung, die blotze Drohung und Mdglichkeit des 
UebelS HLlt unsere Leidenschaft nicht im Zaum. Wie wenig 
die fchwedischen Gesetze in diesem Punkte helsen, sah ich in
eden jenem Gastgifoaregard zu Morup, wo Iung und Alt 
am Sonntag Nachmittag beim Brantweinglase larmtc. 
Uedrigens sindet sich die Liebe zum Trunk und Rausch seit 
uralten Zeiten uber den ganzen Norden verbreitet, und jcne 
Verordnungen kamen 1813 um einige Jahrhunderte zu spat. 
Selbst die genugsamen Thalmanner Gustav Wasas stelen
nach dem Siege bei Wefteras nicht uber die Danen, sondern 
iiber die Methfaffer dergeftalt her, datz Gustav, um den ge- 
wonnenen Sicg zu behaupten, eigenhandig den Boden der 
FLfser zerschlagen und so dem Saufen ein Ende machen 
mutzte. In  London, Dresden und Stockholm sind neulich 
Matzigkeitsgesellschaften errichtet, und die Englander scheinen 
es besonders aus die Verbannung des Brantweins abzu- 
sehen, doch surchre ich, datz keine dieser Societaten ihr Ju- 
bilaum feiern wird.

M it hinkenden Pfcrden kamen wir gegen Abend nach 
Falkcnberg. Viclc Hauftr der Stadt sind mit Stroh ge-



deckt, und die Parterrewohnungen allgemein bellebt, denn — 
man hat keine ondere. M it der Armseligkeit der Stadt 
steht die groste und schdne Brucke llber den Aetran m gar
keinem Verhaltnist. Zm Gastgifvaregard fand ich neden dem 
Psalmbuch — so heistt hier und an der Niederelbe das Ge- 
sangbuch — ein schwedischeS Gesetzbuch „Sweriges NikeS 
Lag" von 1734, und darin das Kapitel aufgeschlagen: „O m  
Gastgifvare."  Der Schwede kennt seine Landesgesetze des- 
hald so gut, weil nach ihnen llberall gerichtet wird, und 
ihre Anzahl nicht unendlich ist wie die der Ukasen Rutzlands. 
Auch bin ich fest llberzeugt, dast der schwedische Bauer mehr 
als der russische Rechtsgelehrte juris versteht. Wer 
in Nustland Recht erlangen w ill, mutz erst den Mann aus- 
findig machen, der ihm helfen kann, dann must er seinen 
Wunschen Nachdruck verschaffen, und das kdnnen Ordens
manner oder hohe Militairs leicht, Geldsacke am leichtesten. 
Wenn er nur in Masse herbei stiegt, dann ift der silderne 
und poplerne Doppeladler allmachtig, dann werden die zwan- 
zig Quartanten uber Staatskontrole und Adgaben nachge- 
schlagen, dann forscht man in dem Wust von Kriminal- 
gesetzen und in dem ubrigen Chaos der Jurisprudens Doch 
warum nenne ich Rustland? Wer wissen will, was ein La- 
byrinth ist, sehe die Gesetzgebung fast allcc europaischen S  tas
ten an. Aller Orten ist das unendliche Feld menschlicher 
Gesetzgebung mit Schmarotzerpflanzen und wucherndem Un- 
kraut uberwachsen, aber nirgends geht es doch mit der Ge- 
rechtigkeit so wild her als in Nustland. Der schwedische
Bauer liebt als freier Mann das Recht, und ist auf den 
Reichstagen, wo es gemacht wird, keine Null. Er erfullt es 
auch, nur der Brantwein ist ihm an die Seele gewachsen.  ̂
Das schwedische Volk ist freier als das russische, das ist 
ekne bekannte Sachs, aber es ist meines Erachtens auch 
freier als die Schweizer. Wohl hat das Hirtenvolk der 
Schweiz einen unverwustlichen Freibrief von der Natur be
kommen in seinen Alpen, allein der Purpur der Alpenrose 
gluht nicht in den Ticfen, und die echte Frecheit zog sich aus 
den Thatern um Bern, Zurich und Luzern lSngst zwischen



die Berge zuruck. Oder sind das die gepriesenen Frllchte 
der Freiheit, dasi jeder von den zwanzig Duodezftaaten sein 
eigenes Geld schlagt, und nur wenige von ihnen gegcnseitkg 
die rolhen Silbermunzen anerkennen? — dasi Basel zur 
jahrlichen Heerschau seiner wehrhaften Mannschaft vom Nach- 
barlande Waffen borgt, und fur jedes Gewehr wahrend der 
Musterungszeit drei oder vier Batzen zahlt? — dasi man 
in Bern Briefe zur Post giebt, welche nicht ankommen? — 
datz die unverschamten Bauern des berner Oberlandes das 
Beschauen eines Gletschers fHr Geld verkaufen? — daH 
Schwyz, Freiburg, Solothurn u. a. in pfaffischer grauenvol- 
ler Finsternisi begraben liegen? — Fur solche Freiheit danke 
ich ganz gehorsamft. Frankreich oder Deulschland hatte 
langft die ganze liebe, treue Eidsgenoffenschaft verschluckt, 
allein die hohen Alpen sind ewig frei, der Nhein und das 
Zuragebirge dilden cine glmftige Vormauer, ihnen und der 
eifersuchtigen Politik der ubrigen Staaten hat das weftliche 
Thalland seine bis heute gerettete republikanische EMenz zu 
danken. Sonderbar genug denkt mancher, dasi Freiheit nur 
in Freiftaaten zu finden sei, weil dort nicht fortwahrend ein 
Wille das Ganze lenkt, und viele nach einander zur Negie- 
rung kommen, allein Freiftaaten und Freiftadte werden nicht 
sekten von einer Menge kleiner Tyrannen ubel heimgesucht. 
Schweden ift ein Kdnigreich, aber sein Konig wie der Konig 
von England Herrscher eines freien Volks. Norwegen hat 
eine kbnigliche Demokratie, Schweden nicht ganz so, denn 
hier fteht ein wenngleich nicht sehr machtiger Adel dem 
KLnig schutzend zur Seite. Schweden ist ein von Na
tur armes, betriebsames, fast schuldenfreies, echt proteftan- 
tischeS Land. Hebt sich ein von Natur so karglich bedach- 
tes Land, dann ift das sicheres Zcichcn einer guten Regie- 
rung. Das Volk hat keine Schulen nach deutscher Art, 
und doch kdnnen alle Bauern lesen,'und besitzen eine ihrem 
Stande ganz zutragliche Bildung. Hin und wieder sind 
Lankafterschulen angelegt, und ihre Zahl hat sich im vorigen 
Iahre um zwanzig vermehrt. Das M ilita ir koftet dem 
Lande ausierordenrlich wenig, dasi aber die schwedischen Heere



in Kampf und Sieg dem ubrigen Europa eben nicht wei- 
chen, hat Deutschland genug erfahren. Tapferkeit, Uner- 
schrockenheit und Ausdauer gehoren zumCharakter desschwe- 
dischen Volkes. Wohl sind mir die Manner vom GrLtlk, 
die Freiheitsschlachten auf Morgarten und Nafels bekannt, 
aber die Zeiten sind voruber, und ich stimme Zschokke bei, 
welcher so wahr als kraftig spricht: „D ie  Helden der Frei- 
heit knechteten um goldene Furstenketten. Die genugsamen 
Sohne der Alpen verkauften um Mieth und Gaben das 
B lu t des Volkes nach unbekannten Schlachtfeldern, und ihre 
Slimmen im Nath. Das ist der furchtbarste Widersacher 
der Freiheit, welcher nicht vor Schmeichelwort und Gabe 
der Konige und ihrer Gesandten erschrickt. Er ist's, welcher 
predigt: Gebietet den Tagblattern Schweigen und den Lehs 
rern der Jugend S tille ; verschliesiet die Rathsftuben, und 
laffet das Volk nicht horen, was wir treiben: so mogen wir 
wieder Herren und Meifter sein, und die Knechte werden 
uns dienen!" — Schweden hat Pretzfreiheit, bestraft aber 
jeden zugellosen Presiunfug. I n  den hbchften Staatsbehor- 
den sind eben so vicle burgerliche als adelige Mitglieder. 
Der Hof ift durch altes Herkommen zur Herablaffung und 
Freundlichkeic gegen jedermann gleichsam gezwungen, und 
wie wenig das schwedische Volk mit sich spielen laffe, hat 
es zuletzt 1809 durch die Entthronung Guftavs LV. gezeigt, 
als dieser die Nation seinen Launen opfern wollte. In  
friihern Zeiten wurden entthront: Magnus Smek 1363, 
Erich X IV . 1568, Siegmund 1692, und Gustav I I I .  siel 
1792 schandlicher Weise im Kampfe mit der Aristokratis. 
Sieht man die Geschichte der letzten tausend Jahre nach, 
seit welcher Zeit das Christenthum in Schweden verbreitet 
ift, so sind in diesem Zeitraume nicht wenigcr als drei Vier- 
tel aller schwedischen Kbnige umgebracht. Es geluftet die 
Schweden nicht nach dem leeren Namen eines Freistaates, 
denn sie haben gelernt, datz es sich kostlich lebt, wenn ein 
grosier Mann mit Weisheit und Kraft das Staatsruder 
fuhrt, und dasi neben dem Willen des Einen durch Vertre- 
tung und Berathung aller Stande die Freiheit des Volkes



sehr wohl bestehen kann. Es sei mir vergbmrt, hier eim'ge 
Worte anzufuhren, welche Bischof Tegner in wahrhaft prv- 
phetischem Geifte am Reformationsjubelfeste 1817 sprach: 
„W a s  ist es, was die Vdlker fordern in Nord und Sud? 
Sie fordern nur, was die Natur des Staats von selbst er- 
heischt, insofern er eine Bildungsanstalt fur die Menschheit 
und nicht eine Negerplantage mit Millionen von Sklaven 
und einem einzigen Herren mit seinen Untervbgtcn sein soll. 
Sie fordern, datz es ihnen zugestanden werde, stch selbst die 
Gesetze zu machen, denen sie gehorchen sollen; dast es ihnen 
zugestanden werde, selbst die Burden zu bestimmen, welche 
ste kragen sollen. Sie fordern Verantwortung auch von 
Seiten der Herrscher. Sie fordern das Recht, sich austcrn 
zu durfen, so frei und ungekrankt, als die Ordnung und die 
Sicherheit des Landes es gewahren konnen, weil es der 
Athemzug der Freiheit ist, weil ekn jeder, der unndthiger 
Weise dasselbe beschrankt, die Zunge aus dem Munde des 
Staates schneidet und verrath, dast er gleich den Tyrannen
des Orients nur von stummen Sklaven bedient sein w ill__
Sie fordern ein liberales Verhaltnist unter den Standen, 
personliche Sicherheit und Heiligkeit der Nechte, welche die 
Natur jedem menschlichen Wcscn geschenkt hat. M it einem 
W ort, sie fordern nichts Anderes, als was wir in unserm 
Valcrlande besitzen, und mit wenigen Ausnahmen felt Odins 
Zcitcn bescffen haben. Es ist nicht w o h l  bedacht, 
wenn man ihnen verwe iger t ,  was  sie au f  diese 
Weise fo rdern ;  denn wahr l ich,  sie mochten es sich 
f r uhe r  oder spater selbst nehmen. M a n  f reuet  
sich, dast die R e v o l u t i o n  geschlossen und die al te 
O r d n u n g  endlich wieder hergestel l t  ist. Aber man 
bet rugt  sich; denn die R e v o l u t i o n  ist mi t  nichten 
geschlossen. N l l r  ihre W u t h  ist geschlossen; sie 
hat  ihren Rausch ausgeschlafen, und m i t  vo l l e r  
Bes i nnung  und ruh igen Bl icken geht  sie noch 
f o r t  durch die Geschichte. . . .  So latzt uns denn ohne 
kleinmuthige Furcht mit dem Strome der Zeit segeln. Der 
Strom hat jetzt seine FrLhlkngsfiuth; aber glcichwohl fuhrt



er m'cht blotz Schlamm, sondern auch Goldfand. Bald wird 
er sinken zwischcn grunenden Gestaden. Auf skiner ruhigen 
Flache werden glLcklichere Geschlechter hin schaukeln, und in 
seinem klar gewordenen Spiegel wird der Himmel sich schauen 
mit allen seinen Sternen^)."

M it einbrcchender Nacht verlietzen wir Falkenberg und das 
Kattegat. Der Herbstwind »wehte kuhl llber die bden Flachen, 
von Zeit zu Zeit ein warmer Luftstrom, tiefes Schwekgen 
weit und breit, und irberdietz eine Finsternih, datz ich daS 
Pftrd nicht sah, obgleich ich es mit dem Fusie beruhrte. 
Der alte Postillon nippte bisweilen ein, Freund Mechanikus 
verstand das Schlafen noch beffer. Meine Lebensgeister 
waren abgespannt, ader die Karrenstbtze verscheuchten lange 
Zeit den Schlaf. Nur das unendliche Himmelsgewdlbe mit 
seinen Sternschnuppen, Triumphbogen und Millionen Son- 
nen gotz auf die Geisteslampe etwas Gedankendl. Bevdlkert 
feid ihr tausend mal tausend Welten gewih, aber eure Be- 
wohner kulschiren wohl nicht bei Nacht und Nebel an den 
Kusten eurer nordischen Meere auf armseligen Karren um- 
her. Wie Lst ihr Leben? Auf welcher Hohe der Vollendung 
stehn ihre Geister? H«lngt stch an die Schwingen ihres 
Geistes auch ein schwerer Leib, der von Erde sie zur Erde 
zieht? Ningen auch sie im vielfach bewegten Leben nach dem 
seligen Frieden deS Gemuths, und bewahren sie ihn ohne 
unterbrechende Sturme? Wenn nun mein mLder Leib zu- 
sammen bricht, wird dann mein Geist jene Sterne durch- 
ziehen? Wird er dort neu geboren der Erde Lust und Leid 
vergeffen? Oder wird er ohne BewuHtsein seiner selbst zer- 
siichen in das grotze All der Welt und es ist nur ein lacher- 
licher Hochmuth sich selbst gerettet wunschen aus dem grotzen 
Grabe? Ha, weg von mir! trostlose Lehre. Droben wird 
die Sehnsucht mir gestillt, mein uberirdisches Heimweh mir 
genommen. Von Stern zu Stern, von Stuffe zu Stuffe, *)

*) DieS Menige wird dem Leser hinreichend empfehlen: Reden von 
v r .  EsaiaS Tegner. AuS dem Schwedischen von Mohnicke. 
Etralsund u. Leipzig 1829.



von Fahrtausend zu Iahrtausend trete ich nLher dem All- 
vollkommenen. Wenn ich den Himmel sehe, Deiner Finger 
Werk, und die Sierne, die Du bereitet, — was ist der 
Mensch, Herr, dasi Du sekn gedenkest, und was der Erde 
Sohn, datz Du seiner Dich annimmst!

Es mochte elf Uhr sein, als wir im Dorflein Q.uibille 
in ein grosies, warmes Zimmer traten. Die Wirthin bot 
uns bunte selbstverfertigtc Decken an, und w ir kauften jeder 
eine zum Andenken an diese schwedische Nacht, zunachst zum 
Schutze gegen ihre Kalte. D2rftigkeit treibt die Leute zum 
Gewerbsteisi. Ihre Decken sind grob, aber dauerhafter 
aks die tyroler. Spater wurden uns mchrmals Strumpfc, 
Iacken, Leinwand u. dergl. zum Verkauf angeboten. Um 
Mitternacht kamen wir nach Halmstad. Nahe vor dem Orte 
begegneten uns so viele Wagen, als ware der Adel von 
ganz Halland in seiner Hauptstadt versammelt gewesen. 
Alk wir die bestellten Pferde haben wollten, waren keine
vorhanden, der Hallkarl sichtbar in Verwirrung, wollte uns 
nicht recht verstehen und sagte, der Postillon håbe keinen Vor- 
botenzettel gebracht. Er machte stch indessen gleich auf den 
Weg, um Reservehastar zu holen. M ir kam die zveistundige 
Nuhe sehr erwunscht. Wenn man in 18 Stunden 22 deut- 
sche Meilen auf schwedischcn Wagen zurucklegt und am Ende 
nicht mehr weisi, auf welchen Fleck des Kdrpers man stch 
setzen oder legen soll, dann schlaft sich's in boller Uniform 
auf eknem Sopha susi, beim Erwachen fallt man wie vom 
Himmel auf die Erde, und die befte Taste Kaffee ist ein 
trauriges Gluckauf zur weitern Reise. Bis Halmstad hat
ten wir richtig unsere Stunden gehalten, jetzt waren w ir 
in Nuckstand gerathen. Ein Drittel des Weges mit funf 
Stationen lag noch vor uns, und bei jeder nahmen die 
Skjutsbonden einen Thaler Wartegeld mit lachendem Munde
in Empfang. Im  Tagebuche mochten wir den Hallkarl von 
Halmstad nicht anklagen, und betrachteten lieber den Vorfall 
als eine Zuchtigung flir den Uebermuth, in welchem wir 
auf der ganzen Tour kaum eine halbstundige Ruhe uns ver- 
gdnnt hatten.



So kamen wir in wenigen Tagen um drei Brektengrade 
weiter nach Suden, und merkten desto leickter den bedeutenden 
Unterschied der Luft und des Pfianzenwuchses. Vom Wener, 
besonders von Gothenburg an, wird das Obst in den Gar- 
ten haufiger. Ein schdner Buchenwald bei Engelholm und 
die lebendigen Hecken der Ddrfer weckten Vaterlandsgefuhle. 
Vaterland, Vaterland — wie tief schrcibt sich Dein Name 
in unsre Brust! Die Buche, dieser echt deutsche Baum, ift 
dem alten Schweden im engern Sinne unbekannt. Einzelne 
Buchen sah ich zuerft wieder in der Nahe Gothenburgs. 
Das Klima Schonens kommt dem norddeutschen ziemlich 
gleich, und wie durch einen Zauberschlag verwandeln sich 
auf der Grenze Schonens die Blockhauser in Hauser von 
Fachwerk, die hdlzernen Kirchen in steinerne, haufig mit 
Bleidachern, Ddrfer und Hose rucken naher zusammen, denn 
der Boden ift fruchtbar. Lehm und Sand in befter Mischung. 
Selbft die Menschen sind kraftiger und grosier, aber auch 
plumper, unbeholfener, unhoflicher, es fiietzt schon danischeS 
B lut in ihren Adern. Ein hohec Bergrucken streicht bei 
Margretetorp von Sudost nach Nordwest, und endigt sich 
am Kattegat in den schmalen Kullen (Gipfel, Landspitze), 
bei welchem fruher die Matrosen, wenn sie zum ersten Male 
den Sund passirten, getaust oder eingeweiht wurden, etwa 
wie die jungen Studenten im Fuchsthurm bei Zena. Die 
wilde Scharennatur der norwegischen Kuften schwindet je 
weiter nach Suden mehr und mehr, bis sie sich in Scho
nens flachem Gestade und in Seelands Dunen ganz verliert.

Helsingborg ift ein freundliches Stadtchen, in ekner schd- 
nen Gegend, kurzefter und gewohnlicher Ueberfahrtsort llber 
den Sund oder Oeresund. Mein PaH war durch Versehen 
zu Stockholm so ausgestellt, dasi ich nur in Schweden nicht, 
aber ins Ausland reisen konnte. Schweden wollte ich ja 
damals schen, und wer kummert sich beim Eingang schon 
um den Ausgang? Der Kommandant zu Helsingborg machte 
einkge Schwierigkeiten, doch als ich selbft zu ihm kam, wa- 
ren wir bald im Klaren, ohne daH ich die ErlaubmH hatte 
erkaufen muffen. Die Schweden reisen gern ins Ausland,



und halten sich lange in der Fremde auf, aber eine unaus- 
tilgbare Vatcrlandsliebe und ein Heimweh, ahnlich dem 
der Schweizer, fuhrt sie gewohnlich in die Heimath zuruck. 
Deshalb machen sie auch nicht solchen Q.uark beim Austritt 
aus ihrem Lande, furchten nicht wie die Russen in jedem 
Fremden einen Schuldenmacher und Ausreisier, und kassen 
ziehen wer zichen will.

Die schwedischê  Sprache um Helsingborg hat so viel 
Danisches angenommen, dasi man mir in Stockholm die 
Bemerkung machte, ich håbe meine schwedischen Brocken in 
einer danischen Schule gelernt. Mein fruherer Schiffskapi- 
tain war wirklich aus Helsingborg gcburtig. Schonen steht 
mit Danemark in fortwahrender Verbindung; viele seiner 
Baucrn arbeiten in Seeland und bringen danische Mundart 
m it; danische Krieger haben lange Zeit das slidliche Schwe- 
den besetzt gehalten, und so ist es hinreichend erklart, warum 
auch hier in der Natur kein Sprung ist. Was die schwe- 
dische Sprache im Allgemeinen anlangt, so versteht sie der 
Nicdersachse beinahe cben so leicht wie das barbarische Deutsch 
der Schweizer. Die Wbrter Band, Berg, Glas, Morgen, 
Papicr, S tuhl, Stube, Thce, Wind und tausend andere 
lautcn im Schwedischen fast wie im Deutschen. Eine un- 
endliche Menge von Wbrtern hat mit dem Plattdeutschen 
grotze Aehnlichkeit, z. B . betala bezahlen, buk Buch, blek 
Dinte, srbken Frauchen oder Fraulein, frue Frau, gohs Gans, 
handeuk Handtuch, jomfrue Zungfrau, kalw Kalb, kniep 
INesser, mjolk Milch, nyt neu, pischke Peitsche, peper Pfeffer, 
pange Pfennig oder Geld, torp Dorf, wertshus Wirthshaus, 
und selbst die echt schwedischen Worter merkt man ohne 
besondere Muhe. Kurz die Sprache legt dem deutschen Nel
senden kein grosies Hindernitz in den Weg, zumal da die 
gebildeten Schweden in der Regel Deutsch verstehen. Hbchst 
anziehend ist es, im Schwedischen so viele altdeutsche Stamm- 
worter zu erkennen. Von allen Tochtern unserer ehrwurdi- 
gcn Muttersprache ist kein wohlklingender als die schwedische ' 
und danische, auch sind beide Sprachen flir den Gesang 
mchr geeignel als irgend eine, die italienische ausgenommen.



M it Recht bedauern w ir, dafi unser weit vover und krLf- 
tiger tonendes Plattdeutsch der polirten hochdevtschen Mund
art gewichen ift, und nicht nur nicht ausgebildet, sondern 
immer mchr vernachlassigt wird. Die dLnische Sprache ift 
die weichfte aller germanischen Sprachen, frkedfertig, kuhl, 
wohlwollend, sanft und zart empfindend wie das Volk, 
welches sie redet. Die Danen tragen ihren alten Na- 
tionalhah in das Urtheil Sber die schwedische Sprache, und 
die Schweden ermangeln nicht solches reichlich zu erwie- 
dern. Der Dåne findet die schwedische Sprache singend, 
gedehnt, barbarisch, rauh und hart, was aber, wenn es ge- 
arundet ift, mehr in dem Charakter einzelner Manner als in 
der Sprache selbst liegt. Der Schwede dagegen halt die 
danische Sprache fur unmannlich, kraftlos, weichlich und 
weibisch klingend. Ein sehr ehrenwerther Schwede, bei wel- 
chem ich allen Nationalhatz entfernt glaubte, sagte mir, man 
konne der danischen Sprache mindestens den Vorwurf ma- 
chen, datz sie fur eine nordische Sprache zu weich, fur eine 
fudliche zu hart klinge, und wenn der Charakter des Voltes 
richtig aus seiner Sprache beurtheilt werde, so wurfe dieses 
Mittelding von Nord und Sud ein gar zweideutiges Licht 
auf daS danische Volk. Nachfotgende danische Sprachprobe 
wird jeder Deutsche ubersetzen kdnnen, wenn er auch nie ein 
danisches Buch gesehen hat. Herrens Bon. Fader vor, du, 
som er i Himmlene, helliget vorde dit Navn, tilkomme dit 
Rige, skee din Villie, som i Himmelen, saa og paa Jorden; 
Giv os i Dag vort daglige BrLd, og forlad os vor Skyld, 
som vi og forlade vore Skyldnere; Leed os ikke udi Fristelse, 
men frels os fra det Ondel Thi dit er Riget, Magten og 
Aeren i Evighed. Amen!

Doch ich rede von den Danen und håbe noch nicht 
Abschied genommen von den Schweden. Lebe wohl, du 
treves und frommes Volk, du germanischer Sprotz mit 
deiner Tapferkeit und Einfachheit, mit deinem Freiheitsstnn, 
deiner Gastfreundschaft, deiner Bruderliebe. Unvergetzlich 
bleibst du mir wie deines Landes Wunderwerke Dannemora 
und Trollhatta. Wohl dir, wohl allen, venen die Natur
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em Herz voll Liebe gab und erhielt. WaS kdnnen wir 
Schdneres besitzen, und doch kennen Tausende von Men- 
schenkindern, ja ganze Vdlker kennen nicht der Freundschafl 
zarte Pstanze, gchen mit verbundenen Augen an dieser im
mer grimen Blume voruber, pfiucken sie nicht zur Starkung 
in dem Schwefelpfuhle ihrer Niederungen, zur Erhebung aus 
dem alltaglichen Handthieren, oder doch zu einem Brocken- 
strautze freundlicher Erinnerung an die erquickende Bergluft! 
ES leben Liebe und Freundschaft, es leben die Schweden!

Woltmann, Reise rc. 21



Helsingvr. Kopenhagen. Fahrt nach Lubeck.

ES ist so schon, wann vom fernen Lar.de 
Die Segel kehren zum Heimathstrande,
Wo Rauch aufsteiget vom eignen Heerd,
Die KindheitSwelt D ir  ist ewig werth.

Tegner.

Heber den Sund bci Helsingborg fuhren wlr bei gunstigem 
Winde in einer halben Stunde. Die Wellen liesten den 
Nachen, in welchem zwei Matrosen uns hinuber setzten, lustig 
tanzen und gaben uns reichlich Seewaffer zu kosten. I n  
Kronstadt latzt es sich zur Noth noch trinken, aber im Oere- 
sunde schmeckt man das bittere Salz der Nordsee, deren 
Masser achtmal schwerer, als das der Ostsee, in der Tiefe 
durch den Engpass strdmt. Die Sustigkeit des Ostseewassers 
macht, dass die Schiffe tiefer darin gehen, langsamer segeln, 
aber schneller faulen, und dass die Wellen geschwinder auf 
einander folgen, niedriger und gefahrlicher sind als die der 
Nordsee. Solches behaupten naturkundige M nncr, und die 
Seeleute stimmen bei, nur ist, was Schnelligkeit des Segelns 
anlangt, der Mind immer die Hauptsache. — Meder 
Schweden noch Danen visitirten unfere Reisecffekten. Selbft 
der durstige danische Soldat, welcher uns zu dem kaum 
zwei Minuten weit entfernten Polizeibureau fuhrte, bat cben



so artig als inftandig um einen Sup. Fur die Verwands 
lung des schwedischen Passes in einen danischen, zahlt man 
einen Thaler, und weiter hat der Politiemester in Helsingdr 
nichts zu erinnern. Helsingor ist ein freundliches, in Ver- 
gleich zu Helsingborg lebhaftes Stadtchen. Laden, Buden 
und Keller vollauf nach hamburger Art. Uebcrall Neich- 
thum, llberall Bewegung, um noch rcicher zu werden. Die 
Kanonen der nahen Kronenburg beherrschen den Sund, und 
geben den Vertragen tiber den Sundzoll einigen Nachdruck. 
Diese lauten dahin, dasi Englander, Hollander, Franzosen 
und Schweden hier ein Procent von dem Werthe ihrer La
dung abgeben, die ubrigen Nationen, sogar die Danen selbst 
zahlen ein Viertel mchr, und die hollandische Ehrlichkeit hat 
stch noch das absonderliche Vorrecht erworben, datz man ihre 
Schiffe nicht untersucht. Im  Iahre 1808 gingen nur 
121 Schiffe, 1818 dagegen 12,588, und im letzten Monat 
August allein uber 1900 Schiffe durch den Sund. Gegen- 
wartig ist die Durchschnittssumme der Schiffe 6000 und die 
ihres Zolls 900,000 Thlr., ein artiges Summchen fur die 
Chatoulle des KLnigs von Danemark.

Im  Sunde liegt die grosite Tiefe und das Fahrwaffec 
fur Linienschiffe 1500 Klafter von Helsingor, 800 Klafter 
von Helsingborg. Sind beide Punkte mit Geschtitz wohl ver- 
sehen, so ift es unmoglich ohne grogen Verlust vorbei zu 
segeln. Das wusite Admiral Parker recht gut, aber der 
kuhne Sieger von Abukir steuerte dicht an der schwedischen 
Kufte hin, schotz inzwischen auf Helsingdr, die Schweden 
schwiegen, und Nelson ging zwischen der Znsel Hven und 
Kopenhagen vor Anker. Zwischen Kopenhagen und der 
schwedischen Kuste liegt eine grosie vom Waffer bedeckte 
Sandbank, der Middelgrund. Zwischen ihm und Kopen
hagen war die danische Ankerlinke aufgeftellt, d. h. 19 zum 
Theil alte Schiffe, welche im Verein mil den drei Kronen, 
(einer im Meer aufgefuhrten starken Battene,) den Hasen und 
die Stadt decken sollten. Die Boyen waren von den D6nen 
weggenommen oder falsch gelegt, die Englander hatten nur 
Kauffahrerlootsen an Bord, und das Fahrwasser ift an man-

2 1 *



H

chen Stellen hier so schrnal und seicht, datz DreideSer nur mit 
Muhe durchkommen. Wahrend Parker an der Sudostseite 
des Middelgrundes sich aufstellte, griff Nelson am 2. April 
1801 die danische Ankerlinie an, die D6nen kampsten wie 
Lowen, drei englische Schiffe ftrandeten, und erst nach funf- 
st^ndigem Gefecht ward em Waffenstillstand abgeschlossen. Die 
Englander hatten an tausend Todte und Vcrwundete, die 
Dclnen noch mehr. Nelsons eigenes Schiff, der Sk. Georg 
mit 98 Kanonen, sank bald nach der Schlacht. — In  sru- 
herer Zeit ist im Sunde bel Helsingor schon cine Seeschlacht 
gelicfert. Am 9. November 1658 trafen hier namlich die 
Hollænder mit den Schweden zusammen. Karl X . Gustav 
war mit seinem ganzen Hofstaate auf der kurz vorher er- 
oberten Kronborg Zuschauer der mbrderischcn Schlacht, und 
feuerte selbst die erste Kanone ab. Beide Theile schricben 
sich den Sieg zu, aber die Schweden hatten doch den Kur
rer« gezogen.

Hinter Kronenborg liegt Hamlets Garten und Grab. 
I n  weiter Ferne ragt aus dem Sunde die schwedische Insel 
Hven hervor, auf welcher der als Astrolog im altern und 
neuern Smne beruhmte Tycho Brahe von 1576 bis 1597 
wohnte. Autzer der Uranienborg baute er eine unterirdische 
Sternwarte (Stiernborg), legte chemische und physikalische 
Werkftatten, eine Buchdruckerei und eine kunstliche Wind- 
muhle zum Kornmahlen, Papiermachen und Fellbereiten an, 
alles auf Kosten des danischen Konigs, welchen er dafur 
mit richtigen Kalendern und mit Berichten uber alle unge- 
wbhnliche Himmelserscheinungen versah. Auf Kopcrnikus 
Grabe stand længst: 8t» sol, ve rvovesre! da wurde 
Tycho Brahe erst geboren. Der heil. Vater schleuderte 
den Bannstrahl gegen Kopernikus, und Tycho wollte die 
Erde wieder zum Stehen bringen, allein sie schwingt sich 
unaufhdrlich fort, und nachdem sogar der heil. Stuhl sich 
1821 von der Bewegung der Erde tiberzeugt hat, mutz 
nun die Sache wohl ihre Richtigkeit haben. Die Uranien
borg, Stiernborg, und alle jene Werkstatten sind inzwischen 
langst verfallen.

ADv



Solche historische Excursionen liebe ich, weil das An- 
schauen eines Ortes durch die Erinnerung an alte Zeiten 
und Geschichten bedeutend gewinnt. Fur mich kommt an 
dieser Stelle noch ein besonderer Grund hinzu, der namlich, 
dast meine ganze Reise im eigentlichen Danemark nicht mehr 
als sechs Meilen betragt, von Helsingdr nach Kopenhagen, 
und dast ich, weil ich die Tour in stockfinfterer Nacht machte, 
von den Schbnheiten Danemarks unmoglich viel erzahlen 
kann. Die Wege, fuhlte ich, maren nicht besonders, und 
noch gewohnt an den engen Raum eines schwedischen Kar
rens , rutschte ich anfangs bei jedem Stotze des grotzmach- 
tigen danischen Stuhlwagens hin und her, auf welchem zwolf 
Personen bequem Platz gefunden hatten. Postillon und Pferde 
standen mit dem Wagen in gehdrigem Verhaltnist, riesengrotz 
aber — langsam, langsam! Wozu der Dåne sieben Stun
den gebrauchte, das hatte jeder Schwede in dreien abgefahren. 
Auf den sechs Meilen behalt man stets dieselben Pferde, 
und deshalb brachte uns der Schwager zweimal in einen 
grosten S tall, wo seine Noste Futter, wir eine halbstundige 
Ruhe nedst etwas Zugluft bekamen. Nachts zwei Uhr langten 
w ir in Kopenhagen an, und machten noch eine bedcutende 
Spazierfahrt durch viele Stratzcn der S tadt, von ciner 
Wirthshausthur zur andern, bis sich endlich das Hotel 
«lu uns dffnete. Obgleich nur ein Hausknecht und ein 
Kellner sich in der Nuhe stbren liesten, so leuchtete uns doch 
in tiefer Mitternacht so viel ein, dast der Gasthos keine 
schwedische Physiognomie håbe, und diese Vermehrung unse
rer Einsicht verursachte ein so angenehmes Wohlbchagen, 
dast w ir mit dem festen Entschlutz ins Bett stiegen, alles in 
Schweden Versaumte auf danischem Boden treulich nachzu- 
holen. Ruhe ist ja auch die erste Burgerpflicht, zumal in 
Residenzen. Seit Petersburg hatte ich mich von dem Non
nen nach Merkwurdigkeiten kaum crholt, oder war dort siber- 
sattigt, und that deshalb in Kopenhagen das Gelubde, nur 
durch Spaziergange mir ein lebhaftes Bild von der danischen 
Hauptstadt zu entwerfen, dagegen Palaste und dergleichcn 
Kram sorgfaltig zu vermeiden. Ich liebe einmal nicht das



Gerausch der Welt und das Getummcl der Hauptstadte, das 
Sitzen an kalten Tafeln, die grosen Neden uber Kleinigkei- 
ten, die Ucberverfeinerung, die geschmknkte Wahrheitsliebe, die 
den Anstand nie verletzende Sittenlosigkeit. Unz<!hlige Men- 
schen lieden es, sonst drangten sie nkcht so gewaltkg nach den 
Hauptstadten hin. Doch hade ich, beilaufig gcsagt, durch 
lebendige Exempcl lange genug mich uberzeugt, datz man auch 
unter Wolfen leben kann ohne zu heulen. Ware ich aber 
gezwungen in einer nordischen Residen; zu leben, so wahlte 
ich mir wahrscheinlich Kopenhagen zum Wohnorte. Kopen- 
hagen ift, wenn man die Schdnheit der Stadte nach dem 
Bau der Hauser und nach geraden Strasien schatzt, die dritte 
Stadt Europa's, und solgt gleich auf Petersburg und Ber
lin. Verlangt man vom schonen Hause ein behaglichcs Leben 
in demselben, und von der Stadt eine liebliche Lage, dann 
ubertrifft Kopenhagen beide nordische Schwestern. Der echte 
Berliner ift ein hungriger Paffagier, behangt sich mit Klei- 
dern um seinen eingefallenen Magen zu bemanteln, waffnet 
seine Durstigkcit mit Klugheit und Wortwitz, und freut ftch 
wie ein Kbnig im Lheater und am Soldatenwesen. Der 
Kopenhagener ift ein fatter Kaufmann, kein Freund alles Hoh- 
len, des hohlen Magens, Geldbeutels, der Theater und Sol- 
datenpuppen. Glanz des Hoses, Kunst und Wiffenschaft 
achtet er auch, jedes Ding zu sekner Zeit. Ganz besonders 
liebt er Nealitat, und hatzt den leeren Nominalismus. Der 
Petersburger ift nicht hungrig und nicht satt, folglich in der 
beften Conftitution um sich militairisch einschnuren zu laffen. 
Was er von Wiffenschaft irgendwie erlangte, dankt er dem 
guten Gluck, und kam ihm das Licht von autzen, so gietzt er 
es vorsichtig in russtsche Lichtformen, und tragt es also zu 
Markte. Was antirussisches Geprage hat, wird ties vcrbor- 
gen und bald mdglichst vergcffen. An Gold fehlt es ihm 
nicht, er schafft sich ftattliche Hauser und kostbare Meubeln 
an, aber eine schbne Natur mit segenbeladenem Herbfte und 
ein gemuthliches Leben last sich nicht kaufen. So lieblich 
cndlich Stockholms Lage und so liebenswurdig seine Bewoh- 
ner sind, so thcilt es doch mit Petersburg die katte Luft



und mit Berlin die schmale Kost. Kopenhagen vereinigt mit 
prachtvoller Lage an elner lebhaften Mecrenge groste Neg- 
samkeit des kaufmannischcn Lebens, schone massive drei Stock 
hohe Hauser, eine ttniversitat, wclche das geistkge Leben frei 
und reichlich nahrt, zugleich Inbegriff und Mittelpunkt aller 
danischen Wiffenschaft und Kunst ist, und einen Hof, beliebt 
wie alle Hbfe.

Thurme geben bekanntlich eine bestere Ueberstcht als nahe 
Berge, denn sie laffen uns unmittelbar in das bewegliche 
Leben und Treiben der Menschen hineinschauen, ohne dast die 
schmuhigen Winkel und Gaffen die freie Fernsicht hemmen. 
In  Kopenhagen wahlte ich dazu den Thurm der Kirche un
sers Erlosers, welcher sich zugleich durch eigcnthumliche Bau- 
art auszeichnet. Er ist nach dem Modell der Kirche llells

in Nom schneckenartig gewunden, was ich kunst- 
lerisch aber nicht chrwfirdig, mehr fur ein Nathhaus als fur 
eine Kirche paffend finde. Um ihn herum fuhren bequeme 
Lreppcn bis oben hinauf, so bequem, dast ich irgendwo den 
kuriosen Einfall gelesen håbe, man kbnne mit Pferden und 
Wagen bis in die Lhurmspitze fahren. Die Stadt mit ihren 
Stråben und PlaHen, der Seearm, die Insel Amager mit 
dem Hollanderdorfe, der Kriegs- und Kaufmannshafen, die 
Waldhugel im Weften, der vier Meilen breite Sund im 
Osten — ein kostlicher Anblick, imposant wenn bei plotzlich 
eintretendem Sudwinde einige hundert Schiffe nach langem 
Kreuzen zu gleicher Zcit durch den Engpafi segeln. Im  Sud- 
osten Lffnet sich des Meeres ungemefine Flache, und der 
Blick schweift ins Unendliche hinaus. Im  Osten zieht die 
schwedische Kuste mit ihren Hugeln vorubcr, und lafit in 
blauer Ferne die weitzen HLuser von Malmo erkennen. Das 
Anziehende dieses Panorama's besteht unstreitig darin, dast 
es ganz verschiedenartige Parthieen in einem grofien Mast
stabe darbietet, ein nicht unbedeutendes Stuckchen des unab- 
sehbaren Meeres, zugleich aber auch die eben nicht wknzige 
Meerenge, in verschiedcnen Richtungen Land mit Wiesen und 
Waldern, und zu den Fufien die machtige Stadt.

Kopenhagen liegt auf sumpfigem Boden, und es fehlt



ihm an frischem O.ucll,vaffer beinahe ganz. Aus nahe gele- 
arnen Seen wird ein ertragliches Trinkwafser herbei geleitet. 
Die Hospitaler sollcn vortrefftich und die Luft kann der na- 
hen See wcgen nicht ganz ungesund sein, aber an Keller- 
wohnungen und an stehendem, ubelriechendem Waffer ist 
grosser Vorrath — Summa: in Kopenhagen sind jahrlich 
irn Durchschnitt 400 Todesfalle mehr als Geburten. 1829 
siarben 3890 Personen, und dagegen waren nur 3475 Ge- 
vurten. Ein luxurioses Leben mag auch viel dazu beitragen, 
dass man hier so auffallend wenkg bluhende Menschengesichter 
sieht, und datz unter allen Krankheiten die Schwindsucht 
unverhaltnissmatzig viele hinwegraffl. Von den Straffen der 
Stad! sind mir des Namens wegen die Wimmelschaft und 
die Hyftensirasse aufgefallen. Die Friedrichsstadt ist der 
schonste Theil Kopenhagens, aber auch der unbelebteste. In  
funf Kirchen wird nur danischer, in zweien nur deutscher, in 
Ler Zebaoths- d. h. Garnisonkirche und in der Citadelle ab- 
wcchselnd danischer und deutscher Gottesdienst gehalten, 
woraus zu schliessen, dass die Anzahl der Deutsche,, in Kopen- 
hagen bedeutend ist. Und wahrlich fast jeder Karrenschieber 
und Eckenstcher in Kopenhagen versteht Deursch, und unter 
den anftandig Gekieideten wird man felten jemand finden, 
der es nicht verstande. Auch die Aushangeschilder reden eben 
so viel Deutsch als DLnisch. Wer aus dem Norden kommt, 
fieht hier zuerst wieder die kleinen eisernen Oefen, auch Ge- 
muse, Obst und hundert andere Dinge ganz nach deutscher 
Art, ohne ein danisches Nationalgeprage. Die norddeutsche, 
kaufmanni'sch reiche Lebensweise kbnnte uns glauben laffen, 
wir seien etwa in Hamburg, nicht in eincr Hauptstadt deS 
Auslandes. Seit der Kirchenreformation ist die danische 
Sprache Buchersprache geworden, Kopenhagen ist ihr Eins 
und Alles, und Oehlenschlager ihr A und O. Die Danen 
muffen fruhzeitig zu Verstande kommen, denn ihre Konige 
werden schon im vierzehnten Jahre mundig, und Virgilie 
Lund trat sogar im zehntcn Zahre als Schriftstellerin auf. 
Hollbergs Luftspiele find uber hundert Jahre alt, werden aber 
noch viel gelesen und aufgefuhrt. Das Theatcr ist nicht



grotz, von aufien unansehnlich, im Innern aber dem berliner 
Schauspielhause ahnlich. Vom Hose sieht man in Kopen- 
hagen wenig, von den 760 Studenten der Universitat noch 
wenkger. Das M ilita ir schlumpert in rothen Iacken und 
hellblauen Beinkleidern einher, sieht jedoch noch etwas beffer 
aus als das fchwedische. Die danische Landmacht ist unbe- 
deutend gegen die Seemacht, welche llbrigens das Zahr 1807 
noch nicht verschmerzt hat. Viele Kriegsschiffe von allen Gat
tungen, alle mit hellgrauer Oclfarbe bcstrichen, liegen im 
Hafen und in den Docken. Von ihnen getrennt ist der Kauf- 
mannshafen, einer der freundlichsten und besten Hafen der 
Welt, in welchem 400 Schiffe zu gleichcr Zeit Platz finden 
und jahrlich 5000 Schiffe sich aufhalten. Was Wunder, 
datz die Stadt nach ihrem wichtigften Punkte sich Kibbenhavn 
d. h. Kaufmannshafen nannte, und dafi der Handelsstand 
hier den grbfftcn Larm macht. Iuden giebt es hier nicht, 
fondern Bekenner des mosaischen Glaubens, denn der Juden- 
name ist, — ich weifi nicht warum — mittelst Kanzelek- 
resolution 1814 abgeschafft. Eine sehr lobliche und nach- 
ahmungswerthe Einrichtung ist die Vergleichungscommisfion, 
welche jahrlich an 3000 Streitsachen uber Eigenthum und 
Ehre schlichtet, folglich unzahligen Prozeffen vorbeugt. Die 
Streitenden msffen in Person erscheinen, dllrfen keinen An- 
wald mitbringen, und reder Vergleich kostet nur 12 Schil
lings fur die Citation. Zu wsnschen ware, die Vergleichungs- 
commisston konnte auch die danischen Eheleute fester zusam- 
men halten, denn die Zahl der Ehescheidungen soll sehr grofi, 
zu Anfange dieses Zahrhunderts von drei Ehen immer eine 
durch Scheidung gelost sein. Da ich hier von den Licht- 
und Schattenseiten menschlicher Dinge rede, so fallen mir die 
kopenhagener Renovationswagen ein, unter denen man solche 
Wagen versteht, welche zwischen 11 Uhr Abends und 4 Uhr 
Morgens die verdauten Ueberreste menschlicher Speisen ab- 
fuhren. Aus diese lobliche Einrichtung mag eine unldbliche 
folgen, das Lotto. Der wahrscheinliche Gewinn deffelben sur 
den Staat ist fo unverschamt, datz sich schwer bcgreifen lafit, 
wie eine so gerechte und wohlwollende Regierung als die 
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d̂ nische das Lotto dulden kbnne. Unter 400 Fallen wird 
nach Wahrscheinlichkeit nur eine besetzte Ambe gewvnnen, 
sollte also auch eben so viet M al im Fall des Gewinnens 
bezahlt werden, wird aber nur 240 M al bezahlt. Beim 
Ternenspiel ist unter mehr als 11,000 Nieten nur ein Tresser, 
statt ihn aber 11,000 M al zu bezahlen, wird er nur 4,800 
M al bezahlt. Bei Q.uaterncn und Quinternen ist es noch 
viel schlimmer. Da man nach Belieben menige Schillinge 
einsetzen kann, und es stch ferner leicht trifft, daH von funf 
angegcbenen Nummern eine gezogen wird, so sieht der ge- 
meine Mann nur darauf, wie sein Einsatz bei der Ambe 240 
M a l, bei der Terne 4,800 M a l, bei der O.uaterne 60,000 
M al bezahlt w ird, und traumt von grotzen GLtern, welche 
der Staat im Fall einer Q.uinterne statt des vielleicht ganz 
unzahlbaren Gewinnes ihm ubergeben werde, verdoppelt in 
gewinnsllchtlge^ Spielwuth seinen Einsatz, und spielt so einen 
Schilling nach dem andern aus seiner Tasche in die des 
Staats. Zwar latzt sich das Lotto als eine Staatseknnahme 
betrachten, welche sehr bedeutend jedoch unzuverlLssig ist, und 
vor manchen Abgaben den Vorzug hat, datz die Unterthanen 
und Grenznachbaren sie ohne Murren, ja sehr bereitwillig 
entrichten, aber welcher Staatsmann mdchte durch solche 
Grllnde das betrugerische Spiel und die anderweitigen mit 
ihm verbundenen schandlichen Betrugereien vor seiner gesun- 
den Vernunft, Vaterlandsliebe und Regierungsweisheit ver- 
theidigen? Doch in unserer Zeit ift so mancher Schlange der 
Kopf zertreten, und so hoffen wir, datz die erfahrenen Manner 
Danemarks auch 5ber diese Landplage Erfahrungen gesammelt, 
und dieselben an den Stuffen deS Throns niedergelegt haben.

I n  den Kirchen, Hbrsalen und Schlbffern Kopenhagens 
fuhre ich den' Leser nicht herum, weil ich selbst beinahe nichts 
von ihnen sah. Thorwaldsons Meisterwerke verftehe ich als 
Laie nicht gehbrlg zu bewundern. Zn Kopenhagen war ich 
auS manchen Grllnden des Reisens, und jetzt bin ich deS 
Schreibens, vielleicht auch der Leser deS Lesens mude. Ich 
bemerke nur noch einige Jahrszahlen aus der Leidensgefchichte 
Kopenhagens, und eile dann jum Schlutz. Wo bisher ein



Aischerdorf gestanden, baute Rothschild, nicht der reiche Ban- 
quier, sondern der alte Bifchof, im zwdlften Zahrhunderte 
rin Schloh. Um daffelbe sammelten sich bald einige Kauf- 
leute, denn wo Aas ist, da sammeln sich die Adler, und der 
O rt kommt sogleich als kortus rnercslorurn in alten Schrifs 
ten vor. 1242 und 1248 gefiel es den LLbeckern, die ihren 
Handel bedrohende Stadt einzunehmen und zu verbrennen. 
Spater eroberte sie der rugische Fllrft Iermer, und die wen- 
-ischen Hansen hielten eS mehrmals der Muhe werth, sie
auszuplundern. Kbnig Christian I I I .  erhob sie im 15. Iahr- 
hundert zu seiner Nesidenz. Darauf wurde sie 1523 im 
Burgerkriege helagert und ausgehungert, 1658 von den 
Schweden gar hart bedrangt, und 1700 von den ENglandern 
und HoNndern bombardirt. Nun solgte die Zeit der grotzen 
Feuersbrunste, worin Kopenhagen mehr als irgend eine on
dere Stadt Konstantinopel gleich kommt, 1728 wurden1640 
Hauser, 1794 die kostbare Christiansburg, 1795 abermals 
934 Hauser ein Raub der Flammen. Doch das Schreck- 
jlichste der Schrecken kam 1807, als die Englander urplotzlich 
vor Kopenhagen erschienen, Danemark des Einverftandnisses 
mit Frankreich beschuldigten, und deshakb vorlausig die d^- 
nische Flotte verlangten. Man weigerte sich, und nun siogen 
die fo eben erfundcnen congrevischen Brandraketen vier Tage 
lang in die Stadt. Das Zischen der HLllischen Kugeln in 
der Luft ,  das Gekrach der neunhundert saltenden Bom
ben , das Gcknatter der Fenstcr, das Geprafsel der Dach- 
steine, das Angstgeschrei der Erschrockenen, das Winseln der 
Gequetschten, das Rocheln der Sterbenden und der Kanonen- 
donner der wie Ldwen auf den Mallen sich vertheidigenden 
Danen — gewitz hat der fromme Aeneas in Troja keiu 
schrecklicheres Schauspiel gesehen. 305 Hauser sanken in
Asche, 2000 Hauser waren ftark befchadigt, 1100 Einwohner 
getddtet, 1300 Familien ohne Obdach, und was fur den 
Staat das Schmcrzlichste war, es muHten 18 Linienschiffe 
15 Fregatten, 6 Briggs und 11 Kanonenbbte an die Englan
der ausgeliefert werden, um Frieden zu machen auf ewige 
Zeiten. k ino tilse lacrvmuel



Schon liefi das Dampfschiff Frederik den flette dicke 
Rauchwolken in die HLHe wirbeln, als ich nebft vielen an
dern Passagkeren zum Hafen eilte, um die lehte etwa 50 
Meilen lange Wafferparthie bis Lubeck anzutreten. Die trs- 
ben, ftiirmkschen Tage des Spatherbstes gaben wenig Hoff- 
nung fur eine gunstige Fahrt, aber die Sehnsucht nach der 
Heimath uberwand die Wafferscheu, und es ist doch ein 
grofier Unterschied zwischen dem einsamen Leben auf einer 
schwedischen Galiaffe und der zahlreichen Gesellschaft auf ei- 
nem Dampfboote. Zunachst ging die Fahrt um die drei 
Kronen herum, in den Sund hinein, dann am Amager hin- 
ab, einer durch Brucken mit Kopenhagen verbundenen und 
von betriebsamen hollandischen Phlegmatikern bewohnten In -  
sel, welche die Hauptstadt mit KLlbern, Milch und Garten- 
gewachsen versorgt. Die Felseninsel Saltholm zur Linken 
schwand bald aus dem Geficht, die Nacht brach ein und die 
Gesellschaft begab sich in die Kajiiten. Zum ersten PlaHe, 
auf welchem jede Person acht Species bezahlt, gehbren vier 
Kajuten, in denen 74 Personen ein ziemlich bequemes Nacht- 
lager finden. Bek Tage gleicht eine solche Kajute einem 
Divanzimmer mit herrlichen Polftern an allen Wanden her
um. Wande und Meubeln find von Mahagoniholz, alles 
sehr elegant eingerichtet. Abends verwandelt fich die Scene, 
in wenigen Minuten wird aus den Polftern eine Neihe von 
Betten, jedes fur eine Person, und uber ihnen entsteht mit- 
telst eiserner Stabe und Stangen eine zweite Neihe von 
LagerMten, wo je zwei Menschen ertraglich Platz haben. 
Herren und Damen find durch die einzelnen Kajuten geschie- 
den. 3n unserer Kajilte wurde bis 9 Uhr an mehren Tischen 
gespeift, gelesen, geredet und Whist gespielt. Allmalig begab 
sich hier und dort einer zur Ruhe unter allen eigenthumlichen 
Zurustungen, welche fonft nur sein Kammerlein zu sehen 
pflegte, anders nahmen wenigstens ihr Lager ein, lasen noch 
und legten das Buch und fich selbft herum, wenn der Sand
mann kam. Die Whistparthie ging erst um Mitternacht aus- 
einander, die Lichte erloschcn, und nun schlief und schnarchte 
jeder so gut er konnte. Es ift ein sonderbares Ding um



ekne Nacht auf solchem Dampfschiffe. I n  einem Raum von 
etwa acht oder neun Schritten ins Gevierte an dreitzig Men- 
schen placirt. Gar vieles von den Umgebungen mdchte glan- 
ben laffen, man sei auf festem Lande in irgend einer aben- 
theuerlichen Schenke, und doch HLrt man unausgeseht das 
dumpfe eintdnige StLhnen der Dampsmaschine, fllhlt das 
Schaukeln auf wogendem Meere und das Erzittern des 
Schiffs beim Eingreifen der RLder in die Wellen. Der 
Wind war schon am Nachmittag und Abend ungiinstig ge- 
wesen, w<!hrend der Nacht aber hatte er so hartnackig uns 
das gerade Widerspiel gehalten, datz w ir am andern Mor
gen, als wir schon in Travemunde sein sollten, den Weg 
dahin noch nicht halb vollendet hatten. Nun fing es an 
scharfer zu wehen, und der Capitain hkelt eS fur gut zwischen 
den Inseln Falster und Mden mit aller Gemiithsruhe das 
Mittagsbrod zu stch zu nehmen. Unter grotzem Wogen- 
tumult lietzen wir die Anker fallen, und freuten uns beim 
Anblick des nahen Landes. I n  LodeSnoth waren w ir nicht 
gewesen, indeffen liegt sich's beffer in einem Winkel des 
Meeres vor Anker als drautzen auf sturmischer See. Wah- 
rend die Tafel fur etwa 50 Perfonen auf dem Verdeck ser- 
v irt wurde, klarte stch der Himmel auf, und das Meer fing 
an sich zu beruhigen. Vergnllgt wurde gespeift, und wahr- 
lich der Koch verdiente das Zeugnitz Nro. 1 , aber das An- 
kreiden verftand er auch nicht schlecht. Tafel und Anker 
wurden aufgehoben, und frdhlichm Muthcs ging es wieder 
in See. Das gute Wetter schien uns zu Gefallen so lange 
anhalten zu wollen, bis unsre Mittagsmahlzeit einiger Matzen 
verdaut sein mochte. M it anbrechendem Abend brach Herr 
Blasius wieder los, die Akkorde des wilden Oceans erklan- 
gen furchtbarer als zuvor, und die Wogen ldsten sich auf in 
hoch spritzenden Schaum. Die Gesellschaft rannte auf dem 
60 Schritte langen Verdeck hin und her, die Spazierganger 
fielcn unwillkurlich einander oft in die Arme, bie endlich das 
heftige Schaukeln des Schiffs allem Gehen ein Ende und 
mit den unangenehmen Sltzungen den Anfang machte. Ein- 
zelne Damen lietzen sich fruhzeitig messtngene Becken kommen,



und quLlten sich ganz eMrmlich m!t der Seekrankhelt her- 
urn. Bald kam die Neihe auch an die Herren, welche ge- 
wohnlich den Kopf ohne weiteres uber Bord hielten. Ach 
wie viele Augen sahen da starr und hald gebrochen in die 
See hinein! Soviel ich weitz, kam von den Paffagieren nie- 
mand ohne einige Uebergebungen davon. Dabei geberdet sich 
jeder auf seine A rt, auch die zarteste Dame kllmmert sich 
nicht um Anstand und Etiquette, die Miene des Einen ist 
noch faurer als die des Andern, und zu andercr Aeit wlirde 
man uber solchen Anblick herzlich lachen, aber jetzt ist nie- 
mand zum Lachen aufgelegt. Das Verdeck wurde leer, man 
kroch still in die Kajstte hinab, und mancher Prahlhans legte 
sich schwekgend auf sein Bettchen. Wilder und immer wilder 
tobte der Sturm. Grauenvoll sturzten die Wellen in die 
Rader, welche von der Dampfe Allgewalt getrieben ihren 
Kreislauf stels erneuerten. .Die Welle must wcichen, oder 
das Rad mutz brechen, die Maschine arbeitet immer fort. 
Das Schiff knistert und knastert im tiefsten Grunde. Wer 
nach oben gebettet ist, mutz sich halten, um nicht herab zu 
fallen. Bisweilen aber, wenn ein oder ekn paar starke Wel- 
lenstotze den Larm ungewohnlich stark machten, dann lag die 
ganze Gesellschaft todtenstill, und wenn's voruber war, feufzte 
mancher ein tiefes Ach! — aus der Brust. Spatzhaft wurde 
die ernste Scene, als in finstrer Nacht der KajLitenwachter 
ohne Licht in die Kajute trat, und ein bisher ganz artiger 
Pudel unter dem Bette seines Herrn heraus mit furchtbarem 
Grimm auf den Eintretenden los fuhr. Keiner von beideu 
W^chtern wollte dem andern weichen, und so entspann sich 
ein lebhafter Kampf, bis endlich der schwarzwollige Phylax 
der Stimme seines Herrn gehorchte. M it Anbruch des Tages 
legte sich der Sturm. Zch hielt mich die ganze Nacht hin- 
durch ziemlich ruhig, denn diefe Parthie war nicht halb so 
fchlimm alS die fruhere zwischen den russischen Sandbanken 
und Klippen, und die Erinnerung an jene lange traurige Ver- 
Zangenheit liest mich die Sngftlichen Augenblicke der Gegen- 
wart leicht ertragen. Als es vbllig Tag geworden, erblickten 
w ir Deutschlands geliebte Kllsten, und in wenigcn Stunden



ankcrten wir im Hafen zu Travemunde. Wenn man uber 
Frederik den slette nicht mit Unrecht sagt, datz er ganz vor- 
treffiich eingerichtet sei, nur nicht fur die Schi'ffahrt, indem 
seine Maschinen von 80 Pferde-Kraft bei gerkngem Sturme 
zu schwach sind flir das gewaltige Schiff, item wir kamen 
doch an, wenn auch um 24 Stunden zu spat. Blieben w ir 
auf der See, so war vorliegende Reisebeschreibung schon als 
Embryo verloren, und das ware stir die Welt ohne Zweifel 
ein unersetzlicher Verluft gewesen, denn meine Tagebucher 
wie Columbus in Tonnen zu verpichen, daran dachte meine 
Seele nicht. Sie sind gerertet und ich desgleichen. Dank 
also, dem der Dank gebllhrt. Travemunde war vor zehn 
Iahren der nbrdlichfte Punkt meiner Reise, und schon damalS 
hatte ich Landmensch alle Merkwurdigkeiten dieses Seestadt- 
chens in Augenschein genommen, eine Portion Dorsch nam- 
lich mit Kartoffeln und Pfannkuchen, den gar beschrankten 
Blick in die See, den Leuchtthurm und das alte ehrwllr- 
dige Thor, welches seitdem abgeriffen ift. Zetzt hielt mich 
also nichts in der Welt zuruck, augenblicklich uber Lllbeck 
landeinwarts zu fahren, und in nachfter Nacht von allen 
Stotzen der danischen Landftratzen in Hamburg auszuruhen.
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î'7 .̂..-/.'.'.LM? . - ' . '  _>^7'4 4

. 7'  ̂  ̂ '-" ft- '<1

4  4 4 4 -7«

W ^ M U ' -ftM.M-
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