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V o r r e d e.

Hiermit erfolgt als Bescliluss meiner vor zwei Jahren

erschienenen »Geschichte der kiinigl. preussisclien See- und

Handelsstadt MemeU die Darstellung der Verh&ltnisse dieser

Stadt. wahrend des verflossenen Jahrhunderts von 1816 ab.

Dieselbe konnte mit deni vorhin genannten Werke nicht ver-

bunden werden, weil eine Stadtgeschicbte ini neunzehnten

Jahrhundert von anderen Gesichtspunkten aus, als die frtlhere

Zeit, behandelt werden, und bei deni reichen, sorgfaltig zu

sichtenden Materiale der Stoft' eine andere Vertheilung und

Ordnung erfahren muss. Es ist mein Bestreben gewesen, auf

den nachfolgenden Blattern ein mbgliclist umfassendes und

treues, jedocli mit Details nicht iiberladenes Gesammtbild der

Entvvickelung und Ausgestaltung Meniels wahrend fast voller

neun friedlicher Jahrzehnte aus oft noch recht patriarclialischen

und primitiven Verhaltnissen zu deni wolilgeordneten und hocli-

cultivirten Gemeinwesen, als welches es lieute dasteht, zu

geben. Meine Quellen waren, ausser vielen im Texte citirten

Druckscliriften, fiir die erste Halfte des Jahrhunderts das

stadtische Archiv, die darin befindlichen Kammerei-Rechnungen

und damals recht ausfUhrlichen Protokollbiicher der Stadt-

^ verordneten, die in der Rathsbibliothek vorhandenen zalil-

reichen Jahrgange des »Memelschen Wochenblatts®, die Chronik

der St. Johanniskirche u. s. w., fiir die zweite Iltllfte neben

l*
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miindlichen Mittheilungen besonders die gedruckt vorliegenden

st&dtischen Verwaltungsberichte, die Berichte liber Handel und

Schifffahrt, die Schul-Programme und die lange Reihe Jalir-

gUnge des »Memeler Dampfboot*. Schlusspunkt raeiner Arbeit,

liber den ich nur selten flir angezeigt fand, liinauszugehen,

ist das Ende des Jahres 1899, indem die spkteren Unter-

nehmungen und Projecte, wie Wasserleitung, electrisclie Bahn,

Slidermolenbau, Schlachthof, nocli nicht historisch darstellbar

erscheinen. Rlicksiclitlich der neuesten Zeiten babe ich ge-

glaubt, tnich kllrzer fassen zu mlissen und auch zu kdnnen,

als bei den hlteren Jahrzehnten. Ueberall war es mein Be-

streben, unparteiisch und wahr zu sein, eingedenk der Verse

Balde’s in Herders >Terpsichore< (II, S. 292):

Und glaubst dn, Frevler, der rnit Bet rages Dunst

Statt heller Wahrheit, Blatter und Bttcher t'iillt,

Und glaubst die Nachwelt dn zu tSuschen ?

Sie, die wie Aeakns tlber Todte

Uericht halt. Wenn sie Thaten der Ahnen witgt,

Sie streift der Vorwelt Bilde den Fimiss ab

Und hasst den Ltlgner, der fitr Wahrheit

, Fabel ihr gab und ein Spiel der Farben.“

Und so moge denn auch dies Btichlein in die Welt gehen

als ein Zeichen meiner aufrichtigen Liebe zu meiner werthen

Heimathstadt, zu dem alten, guten, schlinen Memel!

Johannes Sembritzki.
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A Is Memel, bisher zum Verwaltungsbezirk der Lithaui-

schen Regierung zu Gumbinnen gehdrig, 1816 der damals

so genannten Ostpreussischen Regierung zu Kdnigsberg unter-

stellt wurde, umfasste es die Altstadt, die Friedrichstadt und

die Neustadt mit der Wilhelmstadt, sowie das K&mmereidorf

Sandwehr, wfthrend die dicht anstossende Amts-Vitte noch

eine eigene Commune bildete. Es z&hlte nach den damals

allerdings nicht sehr genauen und daher sonderbar schwan-

kenden Zahlungen Ende 1816:7791 Einwohner, woranter 882

Blirger (729 stimmfahige, 37 nichtstimmftthige, 116 Biirgerinnen),

wahrend 1818 die Anzahl nur auf 7763 angegeben wird; 1825

betrug sie 8419 und stieg 1831 auf 8601, 1837 auf 9034, immer

einschliesslich des Militars. Im Jahre 1846 zahlte Memel 97 10,

1849: 10 237 Einwohner, 1852 mit Sandwehr 11122 Ein-

wohner (letzteres Dorf allein hatte 1822: 284; 1831: 495;

1349: 781; 1852: 808 Einwohner).

Die Verfassung der Stadt richtete sich nach der Stadte-

Ordnung vom 19. November 1808. Die revidirte Stadte-Ordnung

vom 17. Marz 1831 wurde von Memel nicht angenommen;

die noch heute geltende Stadte-Ordnung ftlr die sechs ost-

lichen Provinzen der Monarchie vom 30. Mai 1853 trat am
23. November desselben Jahres in Kraft. An der Spitze der

Stadt stand der Biirgermeister mit 1500 Thalern Gehalt, dem
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ein Syndicus (juristischer Beirath) mit 1200 Thalern und ein

Stadtkammerer mit 1000 Thalern zur Seite gestellt waren; sie

bildeten zusammen mit 9, spiiter 6 unbesoldeten »Rathsherren«,

wie nach der Stiidte - Ordnung die Magistratsmitglieder in

mittleren StHdten unter 10 000 Einwohnern hiessen, den

Magistral. Die Zahl der Stadtverordneten betrug 48, seit

1820 mit Genehmigung der Regierung 36, seit der Stadte-

Ordnung von 1853 nur 30; Ende 1847 beschlossen die Stadt-

verordneten die Oeffentlichkeit ihrer Versammlnngen, und die

erste derartige Sitzung fand am 18. Januar 1848 statt. Zur
Erledigung der verschiedenen Geschiifte waren sogenannte

> Deputationen« aus Magistrat und Stadtverordneten eingesetzt

:

Kammereikassen-Curatel, Bau-Deputation, Schulen-Deputation,

Servis-Deputation, von denen die letzteren noch heute be-

stehen. Erweitert wurde der Geschaftskreis des Magistrals

1874 durch das Standesamt, 1875 durch das Institut der

Waisenrathe, 1888 durch das Gewerbegericht.

An Subaltern beam ten waren ein Stadt-Secretitr

mit 850 Thalern, ein Registrator mit 600 Thalern und drei

Kanzlisten: ein Kanzlei-Inspector, ein Kanzlei-Registrator und

ein Kanzlei-Assistent
,

vorhanden. Ende 1820 wurde ein

Kiimmerei-Kassen-Rendant mit 600 Thalern angestellt, wo-

gegen aber der Posten des SecretUrs ohne VergUtigung vom
Kammerer mit versehen werden musste; auch ging die Stelle

des Kanzlei- Registrators ein. Die Kanzlisten erhielten neben

ihren Gehaltern von resp. 400 und je 300 Thalern noch jahr-

liche »Gratificationen* oder »Gratiale« von 100 und je 50

Thalern, als aber 1821 Kanzlei-Inspector und Kanzlei-Assistent

zum Juli um einen Vorschuss auf diese Zulagen zu bitten sich

erkiihnten, fanden die Stadtverordneten »die Antrage der

beyden Herren sehr zudringlich und besonders in der Hinsicht

anmassend, dass sie von einer Gratification sprechen, die nach

ihrem Antrage ihnen gesetzmassig zukame, und darauf nur

Vorschilsse verlangen*; sie wurden daher mit ihren Anspriichen

auf Gratificationen ganzlich abgewiesen, spiiter aber ihre Ge-

halter auf 550 und 450 Thalern erhoht. Ausserdem hatten

sie noch gewisse kleine Neben-Einnahmen; fiir die Reinschrift
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der Kammereirechnungen z. B. erhielt der Kanzlei-Inspector

jedesmal 20 Thaler. Zwei weitere Beamten-Kategorieen waren

die »U n t e r b e d i e n t e n«: zwei Stadtwachtmeister, ein

»K£tmmerei-Zinsmahner« (spkter versah diese Stelle der zweite

Wachtmeister, und es wurde dafilr ein besonderer Executor

angestellt), ein Gefangenenwarter, zwei Aufwarter und der

Plantagen- und Kammerei-Inspector, — und die »Offi-
cianten*, zu denen neben den Brakem, Wftgern und Schal-

dienern bei der Flachs-, der Herings-Brake und der Wage,

den drei Hebeammen, dem Schornsteinfeger, dem Scharf-

richter*) und den Nachtwachtern auch der Stadtphysikus mit

66 Thlr. 20 Sgr., spater 150 Thlr., und der Rathschirurgus

mit 150 Thalern Gehalt gehorten, die seit 1838 als Kreis-

Physicus und Kreis-Chirurgus geftlhrt werden. Die Polizei

hatte, so lange sie unter staatlicher Verwaltung stand, einen

Director mit 1550 Thalern Gehalt, zwei Secretaire, zwei Com-

missarien und vier Sergeanten und verursachte der Stadt

1817 : 4060 Thaler Kosten; nach ihrer Uebernahme durch die

Stadt fiel die Directorstelle weg, da der Biirgermeister die

Verwaltung derselben ohne Gehalfserhohung iibernahm, und

man begniigte sich lange mit einem Secretiir, zwei Kom-
missarien und zwei Sergeanten, so dass die Kosten daftir sich

auf ca. 1000 Thaler herabminderten. Erst in den dreissiger

Jahren trat eine Vermehrung auf die alte Zahl vom Jahre

1817 ein. Unabhangig von der stkdtischen Polizei ist die

Konigliche Hafen-Polizei-Commission (wie seit 1. Januar 1817

*) Bereils im Jahre 1796 war die Scharfrichterei zu Memel nebst

denen zu Wehlau, Fischhausen und Bartenstein als combinirtes Eigenthuni

im Besitze des Hof-Scharfrichters Midler in Konigsberg, der sie in genanntem

Jalire aus freier Hand zum Verkaufe stellte, dann aber doch behielt. —
Verschieden davon war die Abdeckerei zu Memel; der Abdecker hatte

gegen Entgelt die Appartements und die vom Volke als solche benutzten

Kaume unter den BrUcken zu reinigen und die sich herumtreibenden llunde

zu tOdten, deren Anzahl jiihrlich bedeutend war (1830 z. B. 65). Die lose

henimlaufenden Hunde wurden an Ort und Stelle auf den Strassen todt-

geschlagen, was Oilers so widrige Auftritte verursachte, dass die Stadt-

verordneten sich beim Magistrat dariiber beschwerten. Darauf wurden

dann die Hunde eingefangen und erst in der Abdeckerei getOdtet.
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die bisherige Schifffahrts- und Handlungs-Polizei-Direction

heisst), deren Dirigenten Ernst Friedrich Sperling (j 1828)

und Gustav Sperling, nachher die jedesmaligen Koniglichen

Landrathe waren und sind. Ihre Befugniss erstreckt sich his

zur Miindung des Konig-Wilhelm-Kanals, (iher den zum Land-

kreise Memel gehorigen Theil des Haffs und die Dange his

oberhalh der Eisenbahnbriicke. Das Nebeneinanderbestehen

beider Behorden hat sich bewahrt, und nur ein einziges Mai

hat. eine Differenz zwischen ihnen itble Folgen gehabt. Im
Friihjahr 1875 fand in der Dange ein starker Eisgang statt,

und das Eis verstopfte sich an der Borsenbriicke. Die Hafen-

polizei lehnte die Raumung (die etwa 10 Thaler gekostet

haben witrde) ab, der Magistral, hielt sich dazu nicht ftir be-

fugt, da er auf dem Flusse nicht die Polizeigewalt habe. Und
so zerstorte der Eisgang am 8. April an der Brilcke die Gas-

leitung, Avodurch sehr viel Gas verloren ging, und die Tele-

graphenleitung, und die Speicher oberhalh der Brilcke liefen

A'oll Wasser; der Gesammtschaden belief sich auf mehrere

Tausend Thaler.

Wie aus dem Vorigen ersichtlich, gait im Besoldungs-

wesen der Stadt das Princip grosstmbglicher Sparsamkeit.

Auch als der Biirgermeister Gross-Kaufmann Wilhelm Muttray
(geslorben als Commercienrath 7. Marz 1839) am 29. Januar

1818 zuritcktrat, Aviinschte man Jemand austindig zu machen,

der diese Stelle unentgeltlich iibernehme, und Hess sie inter-

imistisch und ohne Vergtltigung durch den Syndicus Forster

verAvalten; erst als sich unter dieser Bedmgung Niemand fand,

Avurde im November 1816 der Kammerer Carl Tolcksdorff
(geboren 1777 oder 78 zu Balga) mit 1500 Thalern Gehalt.

unter der Voraussetzung geAvahlt, dass die Regierung die

stadtische Polizei dem Magistrat iibertrage
,
und

,
nachdem

dies 1818 endlich zugesagt Avar, am 26. Marz genannten

Jahres eingefiihrt. Nachdem Tolcksdorff, dessen A'erdienst-

volles Wirken allgemeine Anerkennung fand, am 18. Januar

1833 verstorben, Avahlten die Stadtverordneten mit 18 von

32 Stimmen den Justizrath Morgenroth in Memel mit.

1500 Thalern Gehalt und Aussetzung einer Pension von 800
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Thalern auf 12 Jahre zum Biirgermeister. Allein der Magistrat

protestirte dagegen hei der Kegierung, indem er u. a. angab,

dass die Stadt in zu schlechter Finanzlage sei, um spaier

einmal eine solche Pension zahlen zu konnen, und die Re-

giernng stimnite ihm hei, wogegen die Stadtverordneten er-

klaiden, bei ihrer Wahl zu bleiben, da Morgenroth »umfassende

Kenntnisse und regen, feslen Willen, sich deni Wohl der

Stadt zu widmen,« habe. Auch als die Kegierung wiederum

die Bestatigung des Finanzzustandes der Stadt wegen ver-

sagte und zu andenveiter Wahl aufforderte, verharrten die

Stadtverordneten mit *21 von 32 Stimmen bei ihrem Candidaten

und wandten sich an das Ministerium des Innern und der

Polizei
,

welches die Kegierung zur Berichterstattung auf-

forderte und darnach entschied, die Wahl kdnne nicht be-

statigt. werden, indem gar keine Pension gezahlt werden solle.

Unterdessen hatte die Kegierung den frilheren Kammergerichts-

referendar, sphteren Gutsbesitzer auf Prokuls, Richard Mac-
Lean (geboren zu Elbing) zum oommissarischen Verwalter

der Biirgenneisterstelle (die so lange durch Commercienrath

W. Muttray versehen war) ernannt, der am 2. September als

solcher eingefiihrt und am 19. December, da sonst kein Ivan-

didat vorgeschlageu war, mit 31 Stimmen auf 12 Jahre mit

1500 Thalern Gehalt und 600 Thalern Pension zum Bin-ger-

meister gewiihl! wurde, wobei die Stadtverordneten den Wunsch
aussprachen, nlass die dereinstige Versainmlung, falls der

Wahl-Candidat nach 12 Jahren nicht wieder gew&hlt werden

sollte, ihm, wenn der stadtische Haushalt es irgend zulasst,

eine hohere Pension bewillige * Diesmal nahm Nieinand an

der doch nur 200 Thaler geringeren Pension Anstoss. Allein

schon zum 1. Januar 1836 legte Mac Lean die Stelle nieder,

da er zum Kbnigl. Banco-Commissarius der in Mernel neu

errichteten Lombard- und Disconto-Anstalt ernannt war. Er

schlug zu seinem Nachfolger den Gutsbesitzer Ernst Wilhelm

Beerbohm zu Feilenhof (Kreis Heydekrug) vor, der denn

auch am 16. Februar 1836 gewahlt und am 6. April einge-

fiihrt wurde. Derselbe scheint es nicht verstanden zu haben,

sich die Zufriedenheit der Biirgerschaft zu erwerben. Am
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28. August 1838 ertheilte ihm die Stadtverordneten-Versamm-

lung ein Tadelsvotum, weil er in der Garnisonsfrage dureh

zu langsames Verfahren das Interesse von Stadt und Biirger-

schaft verletzt habe. »Sie spricht den Wunseh aus und er-

wartet es, dass Herr Biirgermeister Beerbolim wenigstens fUr

die Folge diesen Wink so beachten werde, wie er es verdient.<

Beerbohm antwortete den Stadtverordneten, es stiinde ihnen

nicht die Befugniss zu, ihm dergleichen Vorwiirfe zu machen.

Im Jahre 1840 befreite die Regierung ihn aus seiner unbe-

haglichen Situation, indem sie der Stadt mittheilen liess, sie

wolle ihm den Oberfischmeister-Posten mit 500 Thalern Ge-

halt geben, falls die Stadt ihn mit ebenso viel pensionire, so

dass er im Ganzen 1000 Thaler habe. Das bewilligten die

Stadtverordneten mit 24 von 82 Stimmen, und am 3. April

1841 wurde der bisherige Kiimmerer Johann Friedrich Gar-
deicke (geboren zu Insterburg), der Ende des 18. Jahrluin-

derts in Konigsberg Jura studirt hatte, zum Biirgermeister

gewhhlt, der aber, da er schon iiber die Sechszig hinaus war,

im April 1840 starb, worauf die Wahl der Stadtverordneten

auf den bishengen Biirgermeister von Insterburg, friiheren

Ober - Landesgerichts - Assessor Carl Bernhard Z i m in er-
m a n n fiel.

Derselbe legte in Folge einer nach dem grossen Brande

von der Regierung veranlassten Geschiiftsrevision sein Amt
am 20. Marz 1855 nieder und starb am 8. August 1860 zu

Dortmund. Neu gewiihlt wurde der bisherige Kreisrichter

Leopold K r U g e r (geb. zu Konigsberg), dessen Einfiihrung

am 29. September 1855 stattfand. Am I. October 1879 lief

die zweite Wahlperiode desselben ab; K. wurde nun von den

Stadtverordneten gar nicht angefragt, ob er eine Wiedenvahl

annehme, auch die Stelle gar nicht zur Concurrenz aus-

geschrieben, sondern von der aus der Mitte der Stadt-

verordneten gewiihlten Commission der Staatsanwalt zu Kiinigs-

berg, vorherige Kreisrichter zu Memel, Gustav K o n i g auf-

gestellt und am 30. Mai gewahlt. Es fielen auf ihn 14 Stimmen,

wahrend 12 fill' Kriiger lauteten und 1 Zettel leer war. Der

Vorgang, ftlr den die Griinde tlieils in politischen Motiven
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(Verweigerung der Dnterschrift unter eine von ihm ftlr nutzlos

erachtete Petition gegen die Holz- und Getreide-ZiJlle), theils

im Missvergniigen liber die lange Dauer des Bbrsenbrlicken-

baus gesucht wurden, erregte in der Biirgerschaft lebhafte

Entrllstung, und es fand eine von liber 050 Bltrgern (worunter

die angesehensten und gebildetsten) besuchte Versammlung

statt, welche Krllger das Lob ertheilte, dass er >unabhangig,

allem Parteiwesen gtinzlich fremd, nur von Gerechtigkeit,

Unparteilichkeit und dem Interesse der Stadt geleitet* ge-

wesen sei, und eine Resolution annahm, dass durch die vor-

gegangene Wahl der Wille der Biirgerschaft nicht seinen

entsprechenden Ausdruck gefunden habe. Ebenso veroffent-

lichte das »Dampfboot« am 30. September, »der Zustimmung

der bei weitem grdsseren Anzahl unserer Mitbiirger gewiss,*

einen sehr warmen Dank flir K’s Verdienste um die Stadt

wahrend seiner 24j&hrigen Amtsthatigkeit, und Gymnasial-

direktor Dr. Grosse pries ihn im Programm pro 1879 wegen

seiner Verdienste um die Anstalt. Krllger bekleidete nachher

bis 1893 did Stelle eines Amtsanwalts in Memel und starb

am 3. Marz 1895 im 74- Lebensjahre. — Konig’s Einflihrung,

bis zu welcher Stadtrath Strauss commissarischer Verwalter

gewesen war, fand am 5. December 1879 statt; er erhielt

1883 den Titel eines Oberbtirgermeisters und durch Kdnig-

lichen Erlass vom 5. Mai 1888 das Recht, die goldene Amts-

kette nebst Medaillon zu tragen. Magistrat und Stadtver-

ordneten liessen dieselbe nun aus stadtischen Mitteln beschaffen,

und verblieb dieselbe sthdtisches Eigenthum. Bei Ablauf seiner

Amtsperiode wurde Konig auf weitere zwolf Jahre gewahlt,

verzichtete aber schon im nhchsten Jahre auf sein Amt, nach-

dem er die Stellung eines Vorsitzenden des Directoriums des

Vereins der Riibenzuckerindustrie im Deutschen Reiche er-

halten hatte; bei seinem Scheiden wurde ihm vom Konige

Rang und Titel eines Geheimen Regierungsraths verliehen.

Seine Abreise erfolgte am 30. November 1892; es folgte ihm

seit 3. Februar 1893 Hen’ Stadtrath Arthur Altenberg
aus Konigsberg, der als Gerichtsassessor die Stelle des am
6. Marz 1891 pensionirten Stadtk&mmerers Otto Ftinfsttick
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(seit 1856 in stadtischen Diensten; gest. 8. September 1892

im 78. Lebensjahre) erhalten halte und am 24. October 1892

zum Biirgermeister gewahlt war. Im Jahre 1902 erhielt er

den Titel »Erster Biirgermeister*, Herr Beigeordneter Heygster
den eines »Zweiten Biirgermeisters*.

Das Rathhaus befand sich 1816 in der Marktstrasse

No. 46 (heutige Nummer) und beherbergte in seinen oberen

Raumlichkeiten auch das Konigliche Land- und Stadt-Gericht,

was von dessen damaligem geringen Geschaftsumfange zeugt.

Erst am 13. Mai 1826 kaufte der Fiscus das ehemals Licentratli

Ludwig Simpson’sche Haus Marktstrasse No. 50/51 (heutige

Nummer) ftir 10 000 Thlr. zum Gerichtsgebaude an, wogegen
ihm die Stadt jkhrlich 400 Thlr. Miethsentschadigung zu zahlen

hatte. Das Rathhaus wurde nunmehr in Stand gesetzt und
in dasselbe im December auch die Polizei verlegt, welche bis-

her in dem Rentel’schen Hause Luisenstrasse 3 (heut. Nummer)
untergebracht gewesen war. Ebenso siedelten die Stadtver-

ordneten im Herbste dorthin ttber. Am 26. Juni 1846 ver-

kauften die Stadtbehorden ihr bisheriges Heim fur 3825 Thlr.

dem Conditor Johann Biisch und bezogen ihr neues, bereits

im Jahre vorher fiir 13000 Thlr. erworbenes Rathhaus in der

Luisenstrasse, nachdem die Schwierigkeiten, welche die Re-

gierung hinsichtlich ihrer Einwilligung zu diesem Kaufe machte,

beseitigt waren Es war das ehemals Consentius’sche, durch

den Aufenthalt des edlen Koniglichen Paares 1807 geweihte

Haus, in dem spater Ikngere Zeit die Borsenhalle Unterkunft

gefunden hatte*). Dreissig Jahre spater, 1876, fand ein grosser

Reparatur- und Ausbau des Hauses statt. Das alte, sehr flache,

von einer hohen Attica umgebene Dach musste geltndert werden,

und dies bedingte zugleich eine Umgestaltung der ganzen Facade,

wobei leider der architectonische Fehler begangen wurde, den

Eingang nicht durch ein besonderes Portal hervorzuheben.

Der Stadtverordneten-Sitzungssaal wurde um etwa 1 Meter

erhoht. und mit einem vollstandig neuen Ameublement von

*) Bei Gelegenlieit des Umzuges land eine bedauerliclie „Ausmerzung“

alter Akten statt, und 1848 wurden wieder „einige Centner alter, nulzloser

Papiere“ verkauft.
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geschnitztem Eichenholz ausgestattet. Die Kosten, im Ge-

sammtbetrage von 59173 11k., wurden dem Schlewiesfonds

(siehe weiter unten) entnommen, aus dem auch die 2100 Mk.

flir das zur Ausschmilckung des genannten Saales angekaufte,

von Professor Heydeck in Kijnigsberg gemalte Bild »Burg

Balga* zur Hiilfte bestritten wurden, wiihrend eine Subscript ion

des Kunst-Vereins die andere Hiilfte ergab. Vergrosserungen

des Rathhaus-Grundsttickes erfolgten 1883 durch den Ankauf

des Terrains zur Turnballe (siehe diese) und besonders 1894

durch die am 3. November perfect gewordene Erwerbung des

alten Kreishauses, in dem 1900 die Polizei-Bureaus unter-

gebracht worden sind. Zu den mancherlei historischen An-

denken, die das Rathlmus birgt (und die theils in der »Ge-

schichte Memels*, theils in diesem Werke erwitlmt sind), ist

nach dem am 29. November 1901 erfolgten Tode des friiheren

Gutsbesitzers auf Janischken, spatern Rentiers Heinrich Graff

als kostbares Geschenk desselben das liUisen-Sopha getreten

(Gesch. Mem. S. 2G6).

Von den andern stadtischen und bffentlichen Gebauden

mbgen nur die seitdem giinzlicb eingegangenen bier ErwHhnung
finden : Die Dienerei mit dem Jabrmarktsbuden-Schauer (Graben-

strasse 2/3), die Altstadtischen und Friedrichstadtischen Fleisch-

banken (erstere jetzt ein Theil des Grundstlicks Friedr.-Wilhelm-

strasse 12— 13, letztere Fleischbankenstrasse 1), die Hauptwaclie

(Marktstrasse 17), die Spritzenhauser. Die Dienerei war noch

bis Ende 1829 als Gerichtsgefangniss benutzt, welches letztere

dann in die Citadelle verlegt wurde.

Der Flachenumfang des Stadtgebiets ein-

schliesslich der Stadt selber betrug 1818 : 140 Hufen 22 Morgen

178 Ruthen magdeburgisch oder 53 Hufen 5 Morgen 288 Rutlien

kulmisch; 38 Hufen waren tliegender Sand, 31 Weide, 12 Ross-

garten, 56 Wiesen und Aecker. Eine VergriJsserung erfuhr

dies Gebiet bald darauf durch Kijnigliche Schenkung. Das

nach der Abholzung im 18. Jahrhundert ganzlich versandete

479 Morgen grosse Forstrevier Melneragge langs der Seekitste

hinter dem Leuchttliurm sollte laut Cabinets - Ordre vom
7. Januar 1822 der Stadt gegen die Verptlichtung zur Auf-
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forstung, da erstere indess ablehnte, laut Gabinets-Ordre vora

24. Februar 1823 auch ohne diese Verpflichtung geschenkweise

Uberlassen sein, was die Stadtverordneten am 19. Januar 1824

unter der Bedingung annahmen, dass sie auch das die Melneragge

vom Stadtgebiet trennende Sandiand bekhmen, das bis zum
Kirchhofe der Amts-Vitte reichte. Nun ruhte die Sache bis

1830, wo die Verhandlungen wieder begannen, die schliesslich

damit endeten, dass die Stadt 185 Morgen von der Melneragge

und 294 Morgen Sandiand zur Arrondirung, also 479 Morgen

(Gab.-Ordre v. 6. April 1834, Uebergabetermin 4. Juli) zur all-

mdhlichen Bepflanzung zinsfrei geschenkt erhielt*). Mit der

Bepflanzung wurde alsbald im Anschlusse an diejenige der

1809 geschenkten Sandscholle begonnen, auf welcher letzteren

die Anpflanzungen bereits weit vorgeschritten waren, wahrend

der dicht bei der Stadt belegene Theil in Parcellen an Muller

und andere Ansiedler vergeben war, woraus das 1814 gegrilndete,

unter einem eigenen Schulzen stehende Kammereidorf Sandwehr

entstand, welches nach Einfiihrung der neuen Gemeindeordnung

von 1850 der Stadt einverleibt wurde. Im Laufe der Zeit sind

jene mUhsamen Anpflanzungen zu dem schdnen Plantagen-

walde gediehen, dessen Promenadenweg nun schon seit Jahr-

zehnten von dem Memeler Publicum mit Vorliebe zu ange-

nehmen und erquickenden Spaziergiingen henutzt wird. FUr

die gesammte »Plantage« wurde 1857 ein Gulturplan ent-

worfen, wonach mit einem jahrlichen Kostenaufwande von

250 Thlrn. das ganze noch nicht bewaldete Terrain binnen

etwa 18 Jahren anges&t werden sollte; im Frtihjahr 1858

wurden die ersten 30 Morgen mit Kiefern besamt. Der

Promenadenweg von Riechertsruhe bis zum Leuchtthurm

wurde 1861 angelegt.

Auf dem oden Strandgebiet hinter dem stadtischen Sand-

lande am Leuchtthurm und bis zu dem wegen seiner Form so

genannten Uferberge »Hollandische Miltze«, welcher mit dem
darauf befindlichen Waldchen den Schitfern als wichtige Land-

marke diente und wo schon 1821 Anpflanzungen gemacht

*) Aber erst 1863 wurde dies Gebiet auch vom Forstbezirk Klooscben

abgezweigt und mit detn Gemeindebezirk der Stadt Memel vereinigt.
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waren, hatte die Kaufmannschaft bereits seit clem Herbst 1830

ebenso wie auf der Nehrungsspitze Anpflanzungen von Elsen,

Birken, Kiefern u. s. w. machen lassen, theils uni der arbeitenden

Klasse bei den herrschenden schleehten Zeiten einen Verdienst

zu gew&hren, theils urn den Versandungen (lurch die Uferdtinen,

die auch der Schifffahrt Gefahr drohten, zu steuern. Diese

Pllanzungen nebst dem ganzen erwithnten 1478 Morgen grossen

Strandgebiet warden von der Regierung der Verwaltung der

Kaufmannschaft unterstellt und haben sich ebenfalls zu einem

schbnen Walde entwickelt*).

Eine von der Regierung stets gewtinschte Vergrbsserung

der Stadt wurde von letzterer ebenso oft hartnhckig abgelehnt:

die Incommunalisirung der Vororte. Bereits im ersten Jahre

der Stiidte-Ordnung, am 3. Juli 1809, wurde den Stadtverord-

neten vom Magistrat die Frage vorgelegt, ob nicht die Ort-

sehaften Amts-Vitte und Bommels-Vitte der Stadt einverleibt

werden kcinnten. Zur eingehenderen Beschaftigung mit der

Sache wurde eine Commission (Licentrath Brahl, Dr. med.

Morgen, Justiz - Commissarius Wolffgram, Tauwerkfabrikant

Asquith) gewtihlt und dann am 16. April 1810 beschlossen:

»Da die Stadt (lurch Zuziehung der Vitten zum stitdtischen

Territorium unausbleiblichen Nachtheil haben wurde, dass diese

Sache auf sich beruhen bleibe und deshalb keine weitere Nacli-

suchung hbhern Orts geschehen mbge«. Im Jahre 1816 machte

Magistrat eine Vorlage wegen Zuziehung der Amts-Vitte

allein; die Stadtverordneten lelmten sie ab, »weil die Nach-

theile, die der Stadt (lurch die Nachbarschaft cler Vitte er-

wachsen, nicht gehoben werden, so lange noch die Bommel-

*) Eine genaue Ansicht der damaligen kahlen Kiiste bietet der

^Situations Plan von deni Hafen zu Memel, aufgenommen im Jahre 1818,

gestoehen von Karl Jilttnig jun. in Berlin." Nebst Avertissement der

Kgl. Preuss. Hafen-Polizey-Commission (auch beiget'iigt der „Beschreibung

des Memelschen Ilafens und der daselbst angelegten Werke“ vom Hafen-

bau-Inspector V e i t, in den „Beitriigen zur Kunde Preussens", Bd. IV,

Kgsbg. 1821. — Eine gute Darstellung Memels aus damaliger Zeit ist

„Memel mit deni Leuchtthurm." Abliildung in Quer-Quart nebst kurzer

Beschreibting (S. 188/89) in „B or us si a. Museum f. preuss. Vaterlands-

kunde“. Bd. I (nicht mehr erschienen). Dresden, Ed. Pietzsch & Co., 1838.
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sche Vitte und andere dergl. Umgebungen bestehen. Es ware

besser, die Gewerbefreiheit aufzuheben*. Im December 1819

wurde nun vom Magistral im Auftrage der Regierung die Ver-

einigung von Vitte und Schmelz mit der Stadt vorgeschlagen

;

es wurde eine Commission erwHhlt und am 7. Fel)ruar 1820

die Sadie abgelehnt. Der Staat sail sich indessen wegen des

engen Zusammenliangs der beiden Vitten mit der Stadt ge-

nbthigt, auch dort die Maid- und Schlaclitsteuer zu erheben

:

ebenso zablten die dortigen Hamleltreibenden ihre Gewerbe-

steuer zur Stadt. Da jedoch die Ei'bebung des Gommunal-
Zuscldags zur Maid- und Schlaclitsteuer Schwierigkeiten machte

und zu Streitigkeiten uml Processen zwiscben Stadt und Com-
munen flllirte, ebenso wie Gewerbestreitigkeiten selir oft sicli

ereigneten, so verlangte die Regierung nacli zehn Jahren laut

Verftlgung vom 8. October 1829 wieder die Vereinigung alter

dicht bei der Stadt belegenen Communen mit ersterer; eine

Commission ward gewShlt und am 21. December bescldossen,

einzuwilligen, falls die Regierung einen jkhrliclien Beitrag von

8000 Tlilrn. leisten und ausserdem zu den nbtliigen Scbul- und

anderen Bauten 7000 Thlr. geben wolle.

Im Juni 1832 sandte die Regierung den Reg -Rath von

Ernest, in der Incommunalisirungssacbe der Vororte zu einer

Conferenz mit Magistral und Stadt-Verordneten; dieselbe ver-

lief ergebnisslos, ebenso wie eine weitere Anregung der Sadie

durcli die Regierungs-Verfiigung vom 20. September 1834.

Im naclisten Jahre stellte die Amts-Vitte selbst einen An-

trag wegen Vereinigung mit der Stadt an die Regierung, und

letztere forderte die Stadt dazu auf, welclie indessen ablebnte,

»da die Amtsvitte der Sammelplatz der Armuth ist und deren

Unterhaltung fiir die Stadt selir driickend sein wiirde, aucli

die Unterhaltung der Polizei und der Schulen bedeutende

Opfer erfordern wiirde, die von der Commune zu erwartenden

Beitrhge zu den stiidtischen Einnahmen aber nur geringe sein

wiirden«. Wolle die Regierung einen jiihrlichen Zuscbuss von

5240 Thlrn. aus Staatsmitteln zalilen und 3000 Thlr. zu den

Sehulbauten hergeben, dann wolle die Stadt ihre Zustimmung

nicht versagen. Im Jahre 1837 hatte wieder ein Regierungs-
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Assessor das Coramissorium, Stadt und Vitte zu vereinigen,

und hielt eine, nattirlich ergebnisslose, Conferenz ab. Neue

Verfiigungen der Regierung erfolgten 24. December 1838 und

27. Januar 1839; die Stadtverordneten lehnten die Sache am
19. Februar ab. Unterm 25. MSrz verlangte die Regierung

eine nochmalige grllndliche ErwSgung; die Stadtverordneten

beschlossen am 30. April: oline Bewilligung eines j&hrlichen

Zuschusses von 4138 Thlrn. aus Staatsmitteln ktinnten sie nicht

zustimmen. Im Jahre 1848 hatte der Communalvorstand von

Schmelz bei der Konigl. Regierung darauf angetragen, einen

Theil seines Gemeindebezirks — bis zu adl. Schmelz — der

Stadtkommune einzuverleiben, in Folge wovon ein Regierungs-

commissarius in Memel eintraf, der den Magistrat zur Er-

kl&rung hiertiber mit der Bemerkung aufforderte, dass der Re-

gierung eine Vereinigung der Amtsvitte mit der Stadt gleich-

falls wtinschenswerth sei. Magistrat theilte dies der Stadt-

verordneten - Versammlung vom 19. April 1848 mit dem
Bemerken mit, dass eine Vereinigung mit Schmelz allein die

Stadt nur belasten wtlrde, andererseits die mit Vitte fttr beide

Communen nutzbringend sein wtlrde, und stellte unter Hinweis

auf die zu erwartende Umgestaltung der Gommunalverfassung

den Antrag auf Vertagung, der auch angenommen wurde,

worauf dann die Sache, wie gewdhnlich, im Sande verlief.

Unterdessen war die Amts-Vitte im Laufe der Zeit zu einer

stattlichen Ortschaft herangewachsen
;

sie zahlte 1835: 3931

Seelen, 1838 : 4266 Seelen, 1852 in 356 bewohnten Gebkuden

4742 Seelen (ungeftthr die HUlfte der stkdtischen Einwohner-

zahl), darunter 38 Handeltreibende, 332 Handwerker,
13 Fischer, 243 Arbeitsleute. Sie befand sich, seitdem Ende

1843 der Ballastinspector M Uller ) die Leitung der Verwaltung

als Ober-Vorsteher Ubernommen, in geordneten, gtlnstigen Ver-

*) Gottlieb Ferdinand Midler wurde 25. Januar 1799 zu Braunsberg

als Sohn des dortigen Amtswachtmeiaters geboren, diente bei der Artillerie,

wo er Oberfeuerwerker wurde, und erhielt dann 1832 den Posten des

Ballast-Inspektora zu Memel init sehr kleinem Gebalt. Ende 1843 wurde
er Ober-Vorsteher der Commune Amts-Vitte, die er zu einem bllihenden

Gemeinwesen emporzuheben verstand, woftlr er durch GehaltserhShungen

bis 600 Thlr. und beim Aufhciren der communalen Selbstiindigkeit durch

2
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h&ltnissen, und schon 1847 hatten ihre ReprHsentanten die

Bildung einer eigenen Kirchengemeinde aus Amts - Vitte,

Bommels-Vitte und Sandwehr angeregt, nachdem das Jahr

zuvor der Prediger Jul. 0. W. Malkwitz (geb. 1812) provisorist-h

als Geistlicher fiir Schmelz und Vitte angestellt war. Sein

Nachfolger K. Emil Eduard Reinert (geb. 1826) wurde, nach-

dem vom Kiinige eine Dotation ftlr einen besonderen Prediger

in Vitte ausgesetzt war, 1852 als soldier angestellt, worauf

die baldigste Errichtung eines Bethauses besdilossen und ein

Fonds dazu angelegt wurde, der durch freiwillige Beitrage und

Regierungszuschiisse bald eine ziemliche Hiihe erreichte*).

Unter solchen Umstanden erschien der Amts-Vitte eine Ver-

einigung mit der Stadt nicht mehr wtlnschenswerth, und als

bei Gelegenheit der Einfilhrung der neuen Gemeindeordnung

1850 das Landrathsamt der Commune anzeigte, die Kreis-

Commission habe beschlossen, sie der Stadt einzuverleiben,

einen silbemen Ehrenpokal nebst einem Dankschreiben „ftir seine viel-

seitige und mit der grossten Liebe fiir die Commune verbundene auf-

opfemde Thatigkeit“ belohnt wurde. Ausserdem war er 2 Jahre Communal-

vorsteher von Bommels-Vitte, 23 Jahre Lehrer der Navigations-Vorbereitungs-

schule u. s. vv. Von seiner Beliebtheit, seinem Eifer und seiner Umsicht

zeugt der Umstand, dass er im Jahre 1847 als neuberufener Schiedsrichter

314 Streitsachen verhandelte, von denen er 298 schliehtete, — wfthrend

bei den Ubrigen Schiedsrichtern nur je 1—9 Fiille verhandelt waren. Ftlr

Schaffung gemeinniltziger Anstalten (siehe unten), fiir Erhiihung der Volks-

bildung, ftlr VersohOnerungen (hier seien besonders die Anlagen nebst

Windmesser auf dem SUderballastplatz genannt) war er unermiidlich in

aufopfemder und selbstloser Weise thatig; bei seinem Tode als Stadtrath

am 1. MSrz 1876 wurde ihm der Nachruf zu Tbeil: „Die Mitwelt segnet

ihn, und die Nachwelt wird ihn noch segnen
;
sein Andenken wird wahren,

so lange man noch des Guten und der Guten gedenkt. u Sein Begrabniss

am 5. Marz legte von der ihm gezollten Verehrung Zeugniss ab; fast

unabsehbar war der Leiclienzug, erdffnet von den Fleischern in rothen

Scharpen zu Pferde, denen alle Gewerke und Vereine folgten.

*) Nach der Incommunalisirung gelangte dieser „Bethausfonds“ unter

die Verwaltung des Magistrats. 1883 verlangte das Consistorium die Resti-

tuirung des Fonds, der damals mit den aufgelaufenen Zinsen 11214 Mk.

betrug; 1889 beschloss der Magistral auf eine Anfrage, ob er bereit sei,

den Fonds als Beihtllfe zur Erbaunng einer Kirche in dem neu zu griin-

denden Kirchspiel Plicken herauszugeben, dies zu thun. Der Beschluss

gelangte 1896 unter Zustiminung der Sladtverordneten zur AusfUhrung.
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erfolgte einstimmiger Protest, und der Communal-Vorstand

wurde im December 1851 ersucht »alles mdgliche zu thun, um
zu verhtlten, dass die Commune zur Stadt kommt*. Hier

hatte indessen in Folge des Aufbltihens der Vitte aucli ein

Umschwung der Stimmung, aber in entgegengesetzter Richtung,

stattgefunden. In der Stadtverordneten - Versammlung vom
17. Marz 1852 wurde zwar gegen die Einverleibung der

Schmelz protestirt, im Gegentheil die Abtretung des isolirlen

Stadttheils Friedriehsrhede an jene Commune vorgeschlagen,

dagegen die Vereinigung mit der Amtsvitte einstimmig als

wilnschenswerth bezeichnet und als Griinde dafiir angefiihrt:

»Kdnigl. Vitte bildet mit der Stadt so zu sagen eine geo-

graphische Einheit, die Grenzen laufen ineinander, ja sogar

mitten durch bewohnte Grundsttlcke und siml an vielen Stellen

so unbestimmt, dass eine geographische Theilung ohne Be-

eintrachtigung der einen oder andern Commune schwer durch-

zufUhren sein wtlrde. Ferner ist die Gewerbethatigkeit in Vitte

eine rein stadtische, und ihr Flor steht mit dem der Stadt in un-

mittelbarem Zusammenhang; die Vitte geniesst alle Vortheile der

Stadt, ohne deren hasten zu tragen, was namentlich in Betreff

der Armenpflege in die Augen fallt, indem die Bettler der beiden

Vitten sich mehr Almosen aus der Stadt, als aus ihrer Com-
mune holen. — Auch ist die Prastationsfdhigkeit der Kdnigl.

Vitte keine so schlechte, dass sie nicht die Kosten der Polizei-

verwaltung und der Unterhaltung der Schulen, welche jetzt

theilweise aus Staatsmitteln bestritten werden, sollte aufbringen

konnen. Fiir die Incorporation der Bomm els- Vitte, ob-

gleich dieselbe stadtische Gewerbe nur wenig treibt und tiber-

dies sehr arm ist, spricht der Umstand, dass sie zwischen

Kgl. Vitte und Sandwehr mitten drin liegt, eine abgerundete

Gemeindegrenze also ohne ihre Hineinziehung nicht denkbar

ist, ferner die Stadt die Armen von Bommels- Vitte so wie so

miternahren muss, und endlich ihr Areal (76 Morgen) so klein

ist, dass die der Gemeinde erwachsenden Polizei- und Ver-

waltungskosten, mit Riicksicht auf die angrenzende Sandwehr,

nicht sehr erheblich sein werden «. Ferner wurde angefdhrt,

die Kinder der Amts-Vitte besuchten die stadtische Btirger-

2*
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und Tbchterschule fiir dasselbe Schulgeld, wahrend ihre Eltern

zur Unterhaltung dieser Anstalten nichts beitrilgen
;
die Vitte

erhebe von ihren ca. 5000 Einwohnern nur 2000 Thlr. Com-
munalsteuer, wahrend die Stadt auf ihre 10 000 Seelen 20 000

Thaler derselben Steuer ausschreiben mUsse, und ein Rheder

mit 5000 Thlr. Einkommen zahle dort nur 50 Thlr. Communal-

steuer, wahrend dasselbe Einkommen in der Stadt. mit 230

Thalem besteuert werde. Daher nahmen viele Stadter, nament-

lich Handwerker, ihren Wohnsitz auf der Amts-Vitte (was da-

durch erleichtert wurde, dass dieselben ihr Bilrgerrecht be-

halten durften, wenn sie einen andern Bllrger als ihren Stell-

vertreter angaben). Die Verhandlungen wegen der Verein’gung

nahmen nun ihren Fortgang. Trotzdem am ll.Juli 1854 fiir

die Amst-Vitte sehr gtinstige Uebernahme-Bedingungen zuge-

standen wurden, lehnten ihre Reprasentanten die Vereinigung

sowohl vor dem Brande, 8. September 1854, als nach dem-

selben, 31. October und 15. November, ab, da ihre Commune
jetzt weniger Verwaltungskosten und Communalabgaben habe,

als spater zu erwarten standen, und wahrend die Stadtverord-

neten am 20. December die Vereinigung »als in jeder Beziehung

fiir die Stadt wiinschenswerth* einstimmig anerkannten und

der Kreistag sie billigte, machten die Vittener Reprasentan-

ten am 22. December ihre Zustimmung davon abhangig,

dass in einer Versammlung sammtlicher Grundbesitzer der

Vitte die Mehrheit sich dafiir erklare. Da brach endlich eine

KOnigliche Kabinets-Ordre vom 7. Juli 1855, welche die Ver-

einigung der Amts-Vitte mit der Stadt genehmigte, alien

weiteren Widerstand. Der Obervorsteher Muller wurde be-

soldeter Rathsherr, die Lehrer und Communalbeamten gingen

in stadtischen Dienst ilber, die Schulen, bisher kdniglichen

Patronats, wurden stadtische. Es mussten natlirlich neue Stadt-

verordnete gewahlt werden, und zwar 30 an Zahl (nach der

neuen Stadte-Ordnung), deren EinfUhrung und Constituirung

am 12. December 1855 erfolgte, worauf sie sogleich die Wahl
der neuen Magistratsmitglieder vornahmen, bis zu deren Be-

statigung die alten noch interimistisch in Function blieben.

Am 7. MUrz 1856 vollzog der Regierungs-Commissarius, Re-
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gierungs-Rath Balcke, Verwaiter des Landrathsamts, die Ein-

fiihrung sammtlicher neuen Magistratsmitglieder und Stadt-

verordneten and erklarte beide Korperschaften ftir constituirt

und die Vereinigung der Communen fUr vollzogen. Die Ueber-

gabe der Polizeiverwaltung Seitens des Dornanen-Rentamts

an die Stadt erfolgte am 8. Mai 1856- Gewohnlieh wird aber

der 1. Januar 1856 als Vereinigungstermin der Stadt und

Vitte angenommen. Die Volkszahlung vom October 1855

ergab fur den Bezirk der frilheren Stadt 1 1 976, ftir die frilhere

Amts-Vitte 5 114, mithin ftir den ganzen neuen, auch flachen-

inhaltlich vergrosserten Stadtbezirk 17 090 Einwohner (darunter

1297 stimmfahige Biirger), wodurch Memel mit einem Male

aus der Reihe der mittleren Stadte in die der grossen Uber-

trat. Einer der ei’sten Schritte des Magistrats war es nun,

fiir seine Mitglieder bei der Regierung um den nach der

Stadte- Ordnung ihnen jetzt zustehenden Titel >Stadtrath«

statt. »Rathsherr« zu ersuchen, der ihnen auch durch Ver-

ftigung vom 8. October 1857 bewilligt wurde. In Folge der

Eingemeindung wurde eine neue Eintheilung der Stadt in

acht Bezirke nothwendig: den Friedrichstadtischen, Altstadti-

schen, Kirchen-, Linden-, Rathhaus-, Haff-, Neuen und Sand-

wehr-Bezirk. Ferner erhielten einige Strassen auf der frtihe-

ren Vitte andere Namen (Rosenstrasse statt »Vittsche Bhcker-

strasse*, Kettenstrasse statt » Vittsche Schulstrasse*, Breite

Strasse statt vHohe Vittstrasse*, Katholische Predigerstrasse

statt »Kehrwiederstrasse« oder »Luisenstrasse«, Danger Markt

statt »Plantagenstrasse«
;
die Ferdinandstrasse hiess schon lange

so statt »Judenstrasse«) und die ganze Stadt wurde nach

Strassen neu numerirt, wahrend bisher die fortlaufenden

Hypothekennummern als Hausnummern gegolten hatten. Eine

weitere Folge der Eingemeindung war ein bedeutendes Wachs-

thum des Arbeitsumfanges beim Magistrat; 1854 erledigte

derselbe 8481 Vertragssachen, 1855: 13 780, 1856: 24 067.

Im Jahre 1857 erschien auch der erste durch die Stadte-

Ordnung von 1853 gebotene Bericht iiber die Verwaltung

und den Stand der Gemeindeangelegenheiten im Druck, und

zwar pro 1856.
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Ueber die BevOlkerungszunahnte Memels seit 1855 giebt

nachstehende Tabelle der Volkszahlungs-Resultate Auskuntft:

1855: 17 090 Einwohner,

1858: 17 025

1861: 17 490 „

1864: 17 705 ,,

1867: 19 718 „

Dieses uberraschend hoheResultat istnurdadurch erklarbar,

dass diese Ztihlung, die erste unter Betheiligung der BUrger-

schaft veranstaltete, aus letzterem Grunde genauer gewesen

ist, als die friiheren.

1871: 19 008 Einwohner,

1875: 19 801 »>

1880: 19 660

1885: 18 753 „ (907 oder 4,61 % weniger als 1880)

1890: 19 281

1895: 19 204 „ (77 weniger)

. 1900: 20 166 „ (9382 mannh, 10 784 weibh).

Memel hatte also Ende 1900 nur 3076 Einwohner mehr
als 1855. Die Nachbarstadt Tilsit dagegen, welche vor

50 Jahren kleiner war (sie zdhlte 1852: 15 172 Einwohner,

Memel und Amts-Vitte aber 11122und 4742 = 15 864 Einw.)

als Memel, war letzterem 1875 ungefdhr gleichgekommen,

ztthlte 1885 bereits 3675 Einwohner mehr, namlich 22 428 und

hatte 1900 nach den »vorlaufigen Ergebnissen der Volks-

zhhlung* 34 538 Einwohner (6277 mehr als 1895), am 31. De-

cember 1901 aber schon 35 508 Einwohner (inch 1893 Militar-

personen).

Nachdein die Eingemeindung der Amts-Vitte endlich ge-

lungen, begann dasselbe Spiel und mit denselben Griinden wie

bei dieser, mit der Ortschaft Bommelsvitte. Im Jahre 1863

verlangte das Ministerium des Innern die Incorporirung der-

selben
;
der Magistrat sprach sich dagegen aus, und die Sache

wurde in einer Commission begraben, worauf dutch Cabinets-

Ordre vom 30. Juni 1864 Bommels-Vitte vom Gute Gr. Tauer-

lauken, zu dem es nur nominell noch gehorte, abgetrennt und

filr einen selbststandigen Gemeindebezirk erklart wurde. In
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der Stadtverordneten-Sitzung vom 21. September 1876 wurde

der Antrag Hamann auf Incorporirung von Schmelz und

Bommelsvitte rundweg abgelehnt. Im Jahre 1880 wurde die

Sache wieder in Anregung gebracht, indem Bommelsvitte

durch Eingabe vom 15. November 1879 den Ober-Prhsidenten

um die Vereinigung ersucht hatte und sich am 4. Februar 1880

deswegen direct an die Stadt wandte, wiihrend fast gleich-

zeitig die Repr&sentanten von Kgl. Schmelz mit alien gegen

7 Stimmen und die von Adi. Schmelz einstimmig sich ftir In-

corporirung ihrer Ortschaften aussprachen, und am 16. April

Gutsbesitzer Graff auf Janischken den Antrag auf Einver-

leibung von 23 vom Gute abgetrennten, bebauten Parcellen

(Dorf Janischken) stellte. Das war ein wichtiger Moment,

dessen Ausnutzung der Stadt zum Segen gereicht haben

wurde, und der Magistrat war denn auch aus wirthschaft-

lichen, administrativen und polizeilichen Rtlcksichten fiir die

Vereinigung; allein die leidige Furcht vor den Mehrausgaben

an Verwaltungskosten, Beamtenbesoldungen etc. (die sich

sicher wieder eingebracht htttten) und die Schwierigkeiten

der Auseinandersetzung mit dem Kreise (da Memel dann einen

eigenen Stadtkreis gebildet haben wiirde, wogegen sich auf

dem Kreistage vom 23. Februar 1881 heftiger Widerspruch

erhob) gaben schliesslich den Ausschlag f'Ur die Aufgabe der

Angelegenheit. Noch 1883 wurde wiederum von hoher Stelle

die Incorporation wenigstens von Bommelsvitte dringend

empfohlen, aber aus finanziellen Grilnden abgelehnt. Doch

ist die Eingemeindung von Bommelsvitte wol nur eine Frage

der Zeit, da die Existenz einer dilrttigen Commune fUr die

Dauer unmoglich wird, wenn sie ganzlich von stadtischem

Gebiet eng umschlossen ist, wie hier, nachdem 1887 auf An-

trag der Regierung der bisher zum Forstamt Klooschen ge-

horige Norderballastplatz nebst der Navigationsschule und dem
Rettungsschuppen mit dem Gemeindebezirk der Stadt ver-

einigt wurde*).

*) Nach den „Vorlaufigen Ergebnissen der Volkszahlung" von 1900

hatte Bommels-Vitte 3221 Einwohner, Schmelz 4801 Einwohner (ersteres 10,

letzteres 552 mehr als 1895).
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So ist denn das Stadtgebiet seit 1855 fast unverandert

geblieben. Es haben nur zwei kleine Incommunalisirungen

stattgefunden, indem unter Zustimmung der Stadt die C Morgen

142 -Ruthen grosse, 6 Wohnhauser mit 98 Einwohnern um-
fassende Ortschaft Baltikallen durch Rescript des Ministers des

Innern vom 17. Juni 1863 zur Stadt kam, wobei sie die

Niimmem Miihlendammstrasse 19—25 erhielt (die Einverleibung

von Mtihle Althof wurde schliesslich abgelehnt), und die auf

der Bastion unweit des Miihlenthors belegene Wallmilhle nebst

Mullerhaus, welches in den Stadtgrenzen unter der Nummer
Hintere Wallgasse 6 lag, gegen den Willen des Besitzers

durch Cabinetsordre vom 7. Juli 1863 incorporirt wurde (beides

iibrigens schon auf Gruud des Gesetzes vom 14. April 1856,

betr. die Landgemeindeverfassungen in den sechs ostlichen

Provinzen, angeregt). Dagegen wurden 1872 dreizehn im

Neuen Felde belegene Ackerstticke mit einer Gesammtflache

von 47 Morgen unter Einwilligung der Regierung vom Stadt-

gebiet getrennt und dem Gute Chariot tenhof, dessen Besitzer

sie bereits von den einzelnen Bilrgern kauflich erworben hatte,

zugetheilt. — Eine neue Gebietsvergrosserung hat in den

Jahren 1900 und 1901 durch den Erwerb des Sandkrugs nebst

der Fahre, sowie nordlich und sildlich davon gelegener Par-

cellen zum Zwecke der Villenerbauung unter Abzweigung der-

selben vom Forstbezirk Klooschen und Einverleibung in den

Gemeindebezirk der Stadt Memel, stattgefunden. Mit dem
Aufblithen der Pflanzungen auf der Nehrung ist der Sandkrug

ein sehr beliebter Vergniigungsort geworden, so dass die Fahre

seit ein paar Jahren durch einen Dampfer betrieben werden

muss. Schon 1809 hatte iibrigens Polizei-Director Flesche der

Stadt den Vorschlag gemacht, die Fahre dem bisherigen P&chter

abzukaufen, was wegen schlechter Finanzen abgelehnt wurde.

Im October 1887 wurde dann aus der Mitte der Burgerschaft

eine Petition um Ablosung der Fahrgerechtigkeit und Verwen-

dung eines Dampfers an die Regierung gerichtet, welche letztere

auch der Stadt die Erwerbung der Fahrgerechtigkeit vorschlug,

jedoch damals eine Ablehnung erfuhr, weil man zu jener Zeit

den heutigen Aufschwung des Sandkrugs noch nicht ahnte.
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Was das Verhaltniss der Stadt zum Kreise*)
betrifft, welcher letztere erst 1816 nach der Zutheilung von

Memel und Umgegend an den Regierungsbezirk Konigsberg

entstanden war, so wollte Memel sich anfanglich nicht zur

Zugehdrigkeit zu demselben bequemen, sondern beanspruchte,

auf VerfUgungen d. d. Gumbinnen 1. December 1811 und

Berlin 11. December 1812 fussend, als Handelsplatz das Recht,

ftlr sich allein einen besonderen Kreis zu bilden; ja es wollte

dabei zugleich die Stadt-Justiz von der Land-Justiz getrennt

wissen und bezeichnete diese Sonderung als hdchst wilnschens-

werth. Noch am 21. August 1817 protestirten die Stadtver-

ordneten gtgen den Kreisverband, und erst als die Ministerien

des Innern und der Finanzen der Stadt zusicherten, dass ihr

aus der Vereinigung mit dem Lande auf keinen Fall ein Nach-

theil erwachsen solle, willigten die Stadtverordneten Ende ge-

nannten Jahres darein. Damit entstanden der Stadt neue

Ausgaben, allerdinge Anfangs nicht bedeutende; aber pro 1855

hatte zur Bestreitung der Ausgaben des Kreises die Stadt

schon 800 Thaler (das platte Land 1930 Thaler) aufzubringen

;

pro Jahr 1897/98 betrugen die Kreiscommunalbeitrage der

Stadt 80 000 Mark.

Memels einzige Erwerbsquelle war der Handel,
und dieser befand sich, nach einem voriibergehenden Auf-

schwung 1815, damals in misslichen Verhaltnissen. Syndicus

*) Die Reihenfolge der I.andrathe ist: Ernst Flesehe, bisheriger

Polizeidirektor von Memel, Rittmeister a. D., seit 1818, slurb 24. Mai 1831

(erster Kreissekretar wtirde der bisherige Polizei-Sekretiir Sammet); nach

kurzer interimistischer Verwaltung durch BUrgenneister Tolcksdorff folgle

Hauptmann a. D. Wilhelm Waagen, 1851 versetzt; Dieckraann bis

1882; Dr. Hugo Schultz bis Februar 1868, wo er nach Posen kani;

nach interimistischer Verwaltung (lurch v. Roder v. Gramatzki, bisher

Staatsanwalt, seit 1870, wurde Oktober 1883 pensionirt; Heinrich Cranz,
bisher Landrath in Goldap, erhielt 1901 den Titel eines Geheimen Regierungs-

raths. Das Landrathsamt (nebst Ilafenpolizei) befand sich zuerst in der

jedesmaligen Wohnung des Landraths, seit 1841 in dem vom Fiskus ange-

kauflen Hause Lindenallee 5—6, seit 1863 am Neuen Park. Das neue

Kreishaus in der Polangenstrasse wurde laut Kreistagsbeschluss vom
29. April 1893 errichtet und nach IV'2 jahriger Bauzeit am 27. Oktober 1894

eingeweiht.
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Fdrster aussert sich iiber dieselben auf Grund einer am 9. Sep-

tember 1816 dem Finanzminister Grafen v. Billow bei seiner

Anwesenheit in Memel ilberreichten ausfiihrlichen Darstellung:

»Dieser Handelsplatz ist hinsichtlich seiner ortlichen Lage so

placirt, dass er mit der Umgegend nicht viel in Preussen in

Verkehr stehen kann
;
denn die nachstgelegene zwolf Meilen

entfernte Stadt Tilsit wendet sich nur ab und zu hierher,

Gumbinnen und Insterburg beziehen aussehliesslich alles von

Kdnigsberg. Eine Abkunft von Witinnen aus Polen findet

nicht statt, und so kennt Memel nur dem Namen nach den

directen Handel mit dem russischen Polen und ist nur auf

einen Theil von Szameiten beschrankt, wobei es noch mit

Libau wetteifern muss.* Da Russland erschwerende Grenz-

zolleinrichtungen getroffen und ausserdem durch den neuen

Tarif von 1816 das Einbringen von mehr Waarengattungen

als friiher in seine HUfen gestattet babe, so sei »der Einfuhr-

liandel fast nur auf die eigenen BedUrfuisse beschrankt* Der
Hauptausfuhrartikel sei Holz, hierin aber das Geschaft schwierig

und gewinnlos, da England, durch das Continentalsystem zu

ahnlichen Massregehi veranlasst, jetzt hohe Holzzolle habe,

wkhrend canadisches Holz zollfrei sei und daher den Memeler

Holzwaaren grosse Goncurrenz mache. »Hatte Memel ausser

diesem Artikel nur noch mehrere Ressourcen (Hilfsquellen), so

wtlrde es mdglich seyn, mit der Zeit diesen Verlust zu decken,

allein da der ilbrige Ausfuhrhandel nur erkiinstelt ist, weil der

directe Einkauf fast gUnzlich mangelt, so ist darauf nicht zu

hoffen.c Zwar erscheinen diese Klagen etwas iibertrieben,

allein ein Blick auf die Exportliste von 1816 zeigt die Aus-

fuhr thatsachlich als keine bedeutende. Von 432 beladen aus-

gegangenen Schiffen fiihrten 305 Holzwaaren; ausserdem

wurden verschifft: 265 Last Weizen, 2464 Last Roggen, 646

Last Gerstft, 400 Last Hafer, 20 Last Erbsen, 1532 Last Lein-

saat, 44 000 Stein Flachs, 2500 Stein Hanf, 1500 Dacher Rind-

leder, 1600 Dacher Bock- und Ziegenleder, 4500 Kalbfelle. Im

folgenden Jahre 1817 gingen mit Holzwaaren 376 Schiffe von

585 beladenen, 1818 aber sclion wieder 509 von 724 aus. Seitdem

begann sich die Schifffahrt langsam wieder zu bessern; storend
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war fur dieselbe, (lass, namentlich nach milden Wintern mit un-

bedeutendem Eisgang, der also nicht im Stande war, die Sand-

massen im Seetief mit fortzureissen, letzteres oft nur 12, im

Friihjahre 1828 sogar weniger als 10 Fuss Tiefe hatte, so dass

dann fast alle Schiffe auf der Rhede ihre voile Ladung ein-

nehmen mussten. In den dreissig Jahren von 1818 bis 1848

einschliesslich blieb der Import stets verhaltnissmhssig gering

und beschrftnkte sich im Wesentlichen auf Steinkohlen, Heringe,

Salz, Eisen, Dachpfannen, Mauersteine und Kaufmannsgiiter;

im Nothjahre 1845 wurde auch viel Roggen, Gerste und Spi-

ritus, meist zur Weiterbefbrderung nach Tilsit, sowie Kartoffeln

fill
- die Niederung importirt. Von den eingelaufenen Schiffen

waren die allermeisten nur bestimmt, Waaren abzuholen, und

daher mit Ballast beladen, z. B. 1835 von 626 Schiffen 497,

1836 von 792 Schiffen 683. Der Export war ziemlich be-

deutend; weniger als 600 beladene Schiffe z&hlte man nur in

den drei Jahren 1821 (577), 1842 (544), 1848 (504), dagegen

in mehreren Jahren annShernd und tlber 800, im Jahre 1825

sogar 1116, 1847: 901. Die Gegenstande des Exports blieben

immer dieselben, wie die 1816 genannten; besonders waren

es Holz, Flachs, Hanf, Leinsaat, Getreide, lauter russische

Producte, die zum allergrbssten Theile nach Grossbritannien

gingen. War dort der Bedarf lebhaft, die Kauflust rege, so

herrschte in Memel gewinnbringende Handelsthatigkeit
;
hielten

sich dort die K&ufer aus irgend einem Grunde zuriick, so er-

zeugten sie dadurch hier Verdienst- und Leblosigkeit. So war

es z. B. 1826, als in England mehrere Banken fallirten und

eine solche Handelsstockung eintrat, dass manche Waaren
50 °/o im Werthe fielen; einige Holzfirmen in Memel hielten

sich damals nur dadurch, dass der Staat ihnen Geldsummen

zu mhssigen Zinsen lieh. Auch unter den folgenden Jahren

waren manche ungiinstige, so dass von 1825— 1835 circa

20 Grossfirmen fallirten oder accordirten, und in den vierziger

Jahren ertbnen immer wieder Klagen Uber Flauheit im Holz-

handel und niedrige, nur geringen Gewinn lassende Preise,

hervorgerufen durch die Concurrenz Russlands, Schwedens

und Canadas, sowie in Folge davon iiber unbefriedigende
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Wohlstandsverhaltnisse und fortdauernd sehr beschrankten Ge-

werbebetrieb. Die Zahl der beladen ausgelaufenen Schiffe

kann also, in Berdcksichtigung des Umstandes, dass deren

Rauminhalt damals nicht sehr gross war (im Durchschnitt nur

je 124 Last), nicht dartiber hinwegtauschen, dass der Zustand

des Memeler Handels zu jener Zeit nur ein mittelmassig guter

war. Das Jahr 1848 war in Folge der politischen Ereignisse

ein filr Memel besonders ungiinstiges. »Ziemlicher Stillstand

aller Geschafte, jedwede Existenz in Frage gestellt, kein

Credit, kein Geld vorhanden, keine Arbeit und in Folge dessen

Nahrungslosigkeit*, so wird die damalige Lage amtlich ge-

schildert.

Zuvorderst wurden in Folge der Umwalzung in Frank-

reich alle nach dorthin abgeschlossenen Geschafte riickgftngig

gemacht, z. B. zwei mit Flachs im Werthe von 80 000 Thlrn.

nach Diinkirchen schon beladene Schiffe wieder entloscht;

sodann folgte die durch die Erbfolgeangelegenheit in Schles-

wig hervorgerufene kriegerische Verwickelung zwisc-hen dem
Deutschen Bunde und Diinemark, welches letztere darauf, ob-

wohl Ostpreussen mit Memel kein Bundesland war, bis zum
1. Mai etwa 20 werthvolle auf der Fahrt befindliche Memeler

Schiffe confisciren liess, so dass die iibrigen unthittig daheim

oder in auswartigen, besonders englischen Hafen liegen bleiben

mussten, wo die Unterhaltung der Schiffsmannschaften viel

Geld kostete; im Mai und Juni kamen nur 73 neutrale Schiffe

ein und gingen 70 aus, und spater sank der Handel noch

mehr. Dagegen bewahrheitete sich im nachsten Jahre 1849

die alte, in der Lage Memels und der Art seiner Ausfuhr-

producte begriindete Thatsache, dass nur zur Zeit politischer

Wirren, vor dem Ausbruch und wahrend der Dauer von

Kriegen Memels Handel sich iiber seinen sonstigen Stand-

punkt erhebt (vergl. 1776—83 der nordamerikanische Freiheits-

Seekrieg; das Jahr 1807). Memel allein von den preussischen

Ostseehafen blieb durch Danemark unblokirt (vielleicht auf

einen Wink Russlands hin als Ausfuhrort russischer Producte),

und so concentrirte sich hier das ganze Geschaft. Die Spe-

dition (z. B. nach Konigsberg und Danzig) gewann einen gross-
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artigen Umfang, und sehr bedeutende Auftrttge auf Getreide

trafen, besonders von England, ein
;
der Handel gewann eine

ausserordentliche Lebhaftigkeit, und die Tageldhne stiegen zu

einer nie dagewesenen Hohe. Seit dem August, wo die

Blokade der H&fen aufgehoben wurde, flaute das GeschHft ab,

aber am Schlusse des Jahres waren 1074 Schiffe eingekommen,

10G1 ausgegangen. Im folgenden Jahre sanken diese Zahlen,

da der Holzhandel nicht lebhaft war, auf' resp. 848 und 854,

1851 aber, wo, besonders in Folge der Herabsetzung des

Holzzolles in England, die Verschiffungen in Holzwaaren

recht bedeutende waren, stiegen sie wieder auf resp. 1 104

und 1088. Im Jahre 1852 lag das Geschltft ziemlich dar-

nieder, begann sich aber vom November ab zu beleben und

nahm 1853 einen bedeutenden, von Monat zu Monat sich

steigernden Aufschwung, besonders nach England und Frank-

reich, welche sich fitr den geplanten Krieg mit Russland ver-

sorgen wollten. Also wieder eine Bestittigung der obigen

Thatsaehe! Alle am Orte lagernden Holzwaaren wurden

schon in der ersten H&lfte des Jahres vollig ausverkauft; in

der zweiten steigerte sich die Nachfrage nach Getreide immer

mehr
;
die Preise ftlr Rohproducte erreichten eine seltene Hdhe,

aucli die Lebensmittel wurden theuer, aber ebenso stiegen die

Ldhne. Die SchifFsfrachten standen im August schon 100%
holier als vor einem Jahre, und dabei herrsclite Mangel an

disponibeln Schiffen. Die Gesammtausfuhr Uber See in 1003

Schiff'en hatte einen Werth von 9 Millionen Thalern, wahrend

derjenige der Einfuhr nur eine Million betrug. Als dann 1854

der Krimkrieg ausbrach und die Blokade der russiscben Hafen

begann, wurde der ganze russische Exporthandel, soweit die

Waaren den Landtransport gestatteten, von Libau, Riga, ja,

theilweise selbst von Petersburg Uber Memel dirigirt, der

Import desgleichen.

Ungeheure WagenzUge kamen den Sommer uber aus

dem Nachbarreiche an und hielten auf alien ciffentlichen

PlUtzen, besonders stieg der Flachsexport zu immenser Hiihe,

und jeder Stall, jeder Dachwinkel wurde zu unglaublichen

Preisen als Lagerraum vermiethet. Bei noch gesteigerter Nach-
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frage nach Lagerr&umen wurden Bretterschuppen gebaut und

die Scheunen der benachbarten GUter gemiethet, wobei man
fiir eine Scheune mittlerer Grosse 100 Thlr. monatlich zahlte.

Fuhrleute, Kahnschiffer, Stauer, Arbeiter erhielten das Drei-

fache der sonst gewohnlichen LOhne, die letzten bis 1 Vs Thlr.

t&glich, so dass sie sich trotz der in Folge des durch den

Menschenzufluss gesteigerten Bedarfs theuer gewordenen Lebens-

mittel in sehr vortheilhafter Lage befanden. Eine besondere

Theuerung entstand, wenn die englischen und franzosischen

Kriegsschiffe sich vor den Hafen legten, urn sich neu zu ver-

proviantiren*)
;
dann wurde Alles, was da war, zu den hochsten

Preisen weggekauft, fllr ein Huhn z. B. 20 Sgr. bis 1 Thlr.

gezahlt. Zum Jahrmarkt hatte sich eine gewaltige Menge
fremder Handler eingefunden

;
es wurden aber die als gute

Kaufer beliebten kurlandischen und polnischen Edelleute ver-

misst, die des Krieges wegen nicht Uber die Grenze kamen.

Das Passjournal ergab pro 1854: 2881 Fremde hbheren, 892

niederen Standes und 14 248 Juden (wahrend 1855 nur 7294

und 1856 nur 4746 Juden verzeichnet sind). Auch der Um-
stand, dass 1855 an Pferden in der Stadt 765, 1858 nur noch

518 gezahlt wurden, wirft ein Licht auf den gesteigerten Ver-

kehr, wobei noch beachtet werden muss, dass damals der Preis

fiir ein Pferd gegen frilher um 40—50 Thlr. stieg und der

Scheffel Hafer statt 20 Sgr. jetzt lVa bis 2 Thlr. kostete. An
Schiffen kamen im Ganzen 1854: 1766 SchifFe mit 208 984'/a

Schiffs-Last ein, darunter, ausser den Ballast fiihrenden, 40

Dampfer mit GUtem, 312 Segelschiffe mit Giitern, Baumwolle,

*) Die Englander brachten 1854: 21 Prisenschiffe, 1855: 10 solche

in den Memeler Hafen. Am 17. April 1854 z. B. wurden vier russische

SchifFe, welche widrigen Windes wegen Likau und Riga nicht erreichen

konnten, auf offener See von der englischen Corvette ^Conflict" gekapert

und nach Memel eingebracht, deren Capitan John Foote am 18. Abends

bei der RUckkehr von Land an SchifF ertrank (das Grab ist noch erhalten).

Am 18. Mai 1854 brachte die englische Fregatte „Amphion (mit 340 Mann
und 35 Geschlitzen) die ganze Libauer Handelsflottille — 8 Schiffe — ein,

deren Auslieferung sie durch Androhung eines Bombardements erzwungen

hatte. Im Jnni wurden 3 danische SchifFe, welche die Blokade zu durch-

brechen gewagt batten, eingebracht u. s. w.
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Oel, SUdfrUchten, 202 mit Salz, 1 10 mit Steinkohlen; aus gingen

1570 SchifFe mit 183266V2 SchifFs-Last, darunter 545 mit Holz-

waaren, 548 mit Flachs, Hanf und Hede, 168 mit Leinsaat,

92 Getreide, 73 Talg, 30 Lumpen, 29 Oelkuchen, 13 mit

Knochen. Wie gUnstig sicli die Wohlstandsverhaltnisse ge-

stalteten, ergiebt sicli daraus, dass die Communalsteuer

veranschlagt war auF aber eintrug

1854: 19 605 Thlr.
j

27 720 Thlr.

1855: 17909 „ ! 36107 „

1856: 47 338 „ |

48 792 „

Bei der Sparkasse aber betrugen die Einzalilungen

1852: 41326 Thlr. (Riickzahlungen 47 362 Thlr.)

1853: 60 714 „ ( „ 40012 „

1854: 65794 „ ( „ 48314 „

1855: 101203 „ ( „ 69 720 „

wogegen sie 1856 wieder auf 52 998 Thlr. bei 94 727 Thlr.

Riickzahlungen sanken.

Bei der Post betrugen die Gesammt-Einnahmen

1853: 31494 Thlr.

1854: 59163 „

1855: 120000 „

Allerdings ist hierbei der Umstand in Betracht zu ziehen,

dass bei der enormen Steigeruug der Fuhrlolme und Frachten,

die Memeler Kaufleute es billiger und ausserdem sicherer

fanden, ihre Giiter per Post kommen zu lassen. An eine ein-

zige Adresse langten z. B. gleichzeitig 61 Stuck 4 Fuss lange

SUcke mit Thee an.

Wahrend in Folge des Krieges Uberall in Europa Ver-

zagtheit, Misstrauen, Geld- und Creditmangel herrschten,

blUhte Memel in nie dagewesener Weise. Alle gewannen:

Arbeiter, Handwerker, Gastwirthe, Kramer, Kaufleute, wenn

bei letzteren auch die grosse Concurrenz im Commissions-

geschaft die Provisionen druckte, — nur die Holzhandler

waren, durch eigene Unvorsichtigkeit, in eine missliche Lage

gerathen. Durch das glanzende Geschaft von 1853 verftlhrt,

batten sie fUr Geld und Credit kolossale neue Ankaufe in

Russland gemacht, im Glauben, dass der Absatz auch 1854
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so lebhaft und eintraglich sein werde; nun hatten aber die

englischen und franzOsischen Kaufer im vorigen Jahre eben

aus Vorsicht so viel eingekauft, um auf alle Falle fiir langere

Zeit gedeckt zu sein, und zeigten jetzt keinen Bedarf, so dass

der Absatz giinzlich stockte und die Holzhftndler hierdurch

schon im Juli und August in finanzielle Schwierigkeiten ge-

riethen. »Sie waren,« sagt der amtliche Bericht, »in einen

der traurigsten Zustande herabgesunken.* Da gerade brach

am 4. October, Abends, in dem inmitten von Holzplatzen be-

legenen W. Muttray’schen Speicher der schreckliche Brand

aus, der nicht nur diese Holzlager, sondern den grbssten

Theil der Stadt vernichtete. Seine Schilderung bleibt einem

spttteren Abschnitte vorbehalten
;

hier sei nur erwkhnt, dass,

wie die gerichtliche Untersuchung ergab, man eine halbe

Stunde etwa vor Ausbruch des Feuers von einem benach-

barten, nicht in Muttray’schem Besitz befindiichen Holzplatz

einen Mann mit einer Blendlaterne nach jenem Speicher

hat sehleichen sehen. Wer dies gewesen, blieb uner-

mittelt. Uebrigens wurden die Folgen des Brandes in

Memel verhaltnissmassig leicht und schnell Uberwunden; denn

auch das Jahr 1855 war ein ausserordentlich lebhaftes. Es

kamen 1600 beladene Schiffe von insgesammt ca. 200 000

Schiffslast ein, und 1643 von 209 703 Schiffslast gingen aus

(570 mit Holzwaaren, ebenso viel mit Flachs, 219 mit Lein-

saat, 98 Talg, 58 Getreide, 25 Oelkuchen, 14 Lumpen, 65

Gtlter). Noch im nitchsten Jahre setzte sich das rege, ge-

winnreiche Treiben fort; allein der Pariser Friedensschluss

bereitete ihm ein jtthes Ende und ftlhrte Memels Handelsver-

haltnisse auf ihr nattirliches Maass zurtick (883 Schiffe ein,

862 aus). Da man aber hier darauf nicht gerechnet, vielmehr

sich so eingerichtet hatte, als werde der Krieg sich zu einem

siebenjtihrigen ausdehnen, so war ein allgemeiner, von vielen

Fallissements begleiteter Stillstand der Geschafte die Folge,

der sich antanglich um so ftihlbarer machte, als die theuren

Preise fllr Wohnungen und Lebensmittel vorerst noch fort-

dauerten. Seine Nachwirkungen und die 1857 ausbrechende

Geldkrisis lahmten den Unternehmungsgeist fllr langere Zeit;

Digitized by Google



33

schadigend begann auf den Handel einigerraassen auch der

Urastand zu wirken, dass Russland sich zu bestreben anting,

den Export seiner Producte iiber seine eigenen Hafen zu

lenken. Trotzdem waren aber die Handelsverhaltnisse das

nSchste Jahrzehnt hindurch im Ganzen gilnstige; 1863, wo des

polnischen Aufstandes wegen auch der Schmuggel blilhte, er-

reichte der Export zur See den Werth von 6 578 700 Thalern,

1865 von 6 809 670 Thalern und 1864, als wegen der Blokade

von Konigsberg und Danzig in Folge des deutsch-danischen

Krieges*) die nach jenen Stadten bestimmten Schiffe ihre

Ladungen hier ldschten und von hier aus Verschiffungen ftlr

Rechnung jener stattfanden, so dass die Zahl der eingelaufenen

Schiffe 1023, die der ausgegangenen 979 betrug, erreichte der

Werth des Exports die Hbhe von 7 305 350 Thalern, woran

allerdings die Holzbranche aus Mangel an passenden, neutralen

Schiffen wenig betheiligt war (es gingen nur 416 Schiffe mit

Ilolzwaaren, dagegen aber 363 mit Getreide aus). Auch hier

wieder zeigte sich also der gilnstige Einfluss von Kriegsjahren

auf das Memeler Geschaft, und noch augenscheinlicher trat

er 1870 hervor. In diesem Jahre drangte sich der ganze

Handelsverkehr grbsstentheils auf die drei Monate April, Mai

und Juni vor Ausbruch des Krieges zusammen, war aber dabei

viel lebhafter und grosser als im ganzen Jahre vorher. Es

kamen 1870 ein 965 beladene Schiffe und 933 gingen aus,

und der Werth des Exports zur See bezifferte sich auf 6 889 400

Thaler. Besonders wurde vor dem Kriege Hafer nach Frank-

reich, Getreide dorthin und nach Holland und Belgien ver-

langt
;

es wurden von beiden ftlr 1 262 800 Thaler mehr ver-

schifft als 1869. Es war also kein Wunder, wenn das General-

kommando der Provinz am 21. Juli die Ausfuhr von Hafer

gffnzlich verbot, um zu verhindern, dass dem Feinde Vorschub

geleistet werde. Die Steigerung des Handels nach Frankreich,

Belgien und Holland kurz vor dem Kriege veranschaulicht

am besten folgende Tabelle.

*) Im Verlaufe desselben wurden auch zwei Memeler Schiffe von

den Ditnen gekapert; das eine war kriegsversichert und wurde von den

Assecuradeurs bezahlt, das andere wurde nach dem Frieden freigegeben.

3
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Holland

1868: 52

1869: 48

in drei Monaten

von 1870: 85

Belgian

55

77

Frankreich

14 Schiffe,

64 34 M

Nach Ausbruch des Krieges hOrte aus Furcht vor Caperei

(welches Schicksal auch von den ca. 50 gerade auf Fahrt be-

findlichen Meraeler Schiffen zwei traf) die ganze Schifffahrt

auf, obwohl die Hafenblokade sich nicht auf Memel erstreckte,

indem sie nur bis 55° 23' nordl. Breite angesagt wurde; denn

es konnten nur neutrale Schiffe befrachtet werden, was wegen

der verlangten ausserordentlich hohen Frachten sehr verlust-

bringend war. Ausserdem verbot das General-Commando am
26. Juli das Auslaufen aller Schiffe. Daftir war dann aber

1871 das Geschaft umfangreich und zufriedenstellend. Es

kamen 1173 Schiffe ein, wovon allerdings nur 427 beladen

(hauptshchlich mit Salz, Steinkohlen, Heringen) waren, und

gingen 1180 von zusammen 129 828 Schiffslast aus (844 mit

Holzwaaren, 149 mit Getreide); der Werth des Exports zur

See betrug 8 447 100 Thlr. Auch im nhchsten Jahre war das

Geschaft recht zufriedenstellend, der Holzhandel sogar so

giinstig, wie seit vielen Jahren nicht, so dass drei neue Dampf-

schneidemtlhlen errichtet wurden. Es kamen 1112 Schiffe ein,

gingen 1174 aus (956 mit Holzwaaren), und der Export zur

See betrug 8 568 700 Tblr. Im folgenden Jahre 1873 er-

reichfe er sdgar die Hiihe von 8 995 600 Thlrn.
;

1195 Schiffe

kamen ein, 1216 gingen aus, darunter 1018 mit Holzwaaren*).

Auch das Jahr 1874 hielt sich fast auf derselben Hohe (Export-

werth 8 687 100 Thlr., Schiffe ein 1257, aus 1301, darunter

*) In diesen Jahren des lebhaflen SchilTsverkehrs liatte sich die

„l!sance“ herausgebildet, dass die SchifFskapitilne deni Hafenmeister Geld-

geschenke von 3 und niehr Thalem machten, sowie, wenn sie ihr Schiff

verproviantirten, ihm einen Braten zusandten, dainit er ilinen schnell Lootsen

besorge, einen guten Ballastplatz anweise u. s. w. Diese Nebeneinkiinfte

wurden auf jahrlich (30 Braten und 200 Tblr. Geld berechnet; als die Be-

hbrde davon erfuhr, wurden sie 1874 unter Bestrafung des Hafenmeisters

abgestellt.
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1108 mit Holzwaaren); 1875 jedoch, obwohl auch da von

1205 beladen ausgegangenen Schiffen 1074 mit Holzwaaren

befrachtet waren, erfolgte auf dem Gebiete des Holzhandels

ein Krach. Da die Jahre 1872 und 1873 so giinstige gewesen

waren, batten sich die Memeler Holzhandler aus Speculation

sehr grosse Lager und diese zu theuren Preisen angeschafft

;

als nun der Consum und die Nachfrage 1874 und noch mehr

1875 nachliessen, weil der Bedarf gedeckt war, da wurde,

um loszuschlagen, das Angebot von Memel aus unter grossem

Preissturz dringend, und doch blieben grosse Vorrathe un-

verkauft: viele Fallissements und Geschaftsaufldsungen waren

die Folge. Auch in den folgenden Jahren war das Holz-

geschaft nicht mehr so gewinnbringend, weil die Preise durcli

die Concurrenz finnischer, schwedisch-norwegischer und cana-

discher Hblzer gedrilckt wurden; erst in den achtziger Jahren,

besonders 1881, 1882, 1887, 1888, 1889, wurde es wieder

lebhaft und zufriedenstellend. Im letztgenannten Jahre betrug

der Wertli der in 400 Dampfern und 623 Segelschiffen ex-

portirten Holzwaaren 17 266 800 Mk.
;

1890 wurden in 509

Dampfern und 465 Seglern far 16 197 200 Mk. Holzwaaren

verschifft. Die Zahl der ein- und ausgegangenen Schiffe

hatte seit 1875 fast stets zwischen 900 und 1100 betragen;

in den neunziger Jahren ist der Schiffsverkehr zuruckgegangen,

was sich zum Theil dutch die immer starker wetdende Zahl

von Dampfern mit grossem, mehreren kleinen Schiffen gleich-

kommendem Kaumgehalt erklart. Es kamen

ein und gingen aus

1891: 1040 Schiffe 1102 Schiffe

1892: 868 „ 863

1893: 790 „ 802 »> davon beladene 752

1894: 751 „ 756 »>

1895: 714 „ 723
J J n »» 664

1896

:

786 „ 789 >5 737

1897: 762 ,, 792 ?? 742

1898: 761 „ 773 )) »• 700

1899: 587 „ 607 >> >> 543

3*
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Es liegt auf der Hand, dass diese Verringerung der

Schiffszahl, unter Beriicksichtigung des Umstandes, dass die

Dampfer nur eine mdglichst kurze Zeit hier liegen und sich

hier nicht fiir langere Reisen zu verproviantiren brauchen,

fiir das Erwerbsleben der Stadt nicht von gUnstigem Einfluss

ist. — Der Grossdampfer-Verkehr hat im Laufe der Zeit hin-

sichtlich der Z a h 1 der nach Gross-Britannien befrachteten

Schiffe eine auffallende Veranderung bewirkt. Wahrend noch

1856 von 862 Schiffen 620 nach Grossbritannien gingen.

1857 >» 788 >» 586 11 11 11

1858 >* 808 >» 560 11 11 11

1859 »> 845 11 559 11 11 11

1860 n 964 iy 590 11 11 11

betrug in den siebenziger Jahren die Zahl der dorthin be-

frachteten Schiffe nur noch ca. ein Drittel der Gesammtzahl

(1875 z. B. 432 von 1205), in den achtziger Jahren nur noch

ein Viertel (1889 z. B. 250 von 1184), und in den neunziger

Jahren nur ca. ein FUnftel
;

1898 gingen von 700 beladenen

Schififen 156 nach Gross-Britannien. Aber es hatten diese

156 Schiffe einen Raumgehalt von 99,175 Tons, wRhrend die

nach Deutschland beladenen 463 Schiffe zusamraen nur 92 262

Tons, die nach den Niederlanden gegangenen 68 Schiffe

44 595 Tons hielten. Gross-Britannien ist also noch immer ein

Hauptabnehmer fUr Memel.

Ueber die Verbaltnisse des Meraeler Handels geben am
besten die folgcnden Werth-Tabellen des Imports und Exports

Aufschluss.

Import (in Mark).

Jahr Zur See Per Balm
Land- und

Strom-wSrts

1865 8 326 020 — —
1871 5 970 900 — 18 474 600

1876 6 737 000 — 13 306 000

1880 7 424 460 1 706 240 12 319 550

1886 7 082 530 2 341 460 12 098 640

1890 8 717 030 2 545 580 14 732 810
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Jahr Zur See Per Bahn
Land- und

Strom-wflrts

1893 8 689 840 3071 770 12 968 150

1895 8 553 600 2 868 800 16 098 660

1896 7 854 210 6 071 020 16 536 800

1897 9 102 800 6 258 700 16 668 400

1898 8 372 850 6 054 600 15 243 560

1899 9 831 840 7 425 970 16 998 450

Export (in Mark).

Jahr Zur See Per Bahn
Land- und

Strom-warts

1865 20 429 010 — —
1871 25 341 300 — 3 067 400

1876 21 342 200 — 4 140 500

1880 16 543 320 3 581 580 1 424 850

1886 12 195 390 4 957 350 1 132 190

1890 18 810 410 4 524 650 1 701 800

1893 14 478 090 5 337 710 1 827 100

1895 15 936 610 5 629 100 1 453 040

1896 21 937 700 5 469 650 2 071 300

1897 22 914 450 5 128 550 2 588 500

1898 22 686 100 5 744 650 2 425 300

1899 20 542 270 6 336 000 2 812 500

Zu obigen Zahlen ist zu beraerken, class der Import

land- und strom warts und wiederum der Export zur See zum
allergrijssten Theile aus Holz und Holzwaaren besteht, mit

deren steigendem Werthe auch die betreffenden Zahlen sich

erhShen, ohne dass das Exportquantum sich zu vergrdssern

braucht; so enthielten die 1895 beladen ausgegangenen 664

Schiffe 190 417 Registertons, die 1899 beladen ausgegangenen

543 nur 184 645 Registertons, und doch war der Werth des

Exports zur See 1899 etwa flinf Millionen Mark grdsser als

1895. Auch der Import zur See bleibt ziemlich auf derselben

Hohe, wie es bei der geringen BevOlkerungszunahme der

Stadt und Umgegend, ja ganz Ostpreussens, und der Abge-
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schlossenheit des ausserdem dtinn bevblkerten russischen

Hinterlandes nicht anders sein kann; ja, er wtirde sich viel-

leicht vemngert haben, wenn nicht die Bahn Gelegenheit zu

obschon langsam waehsendem Export nach dem entfemteren

Binnenlande bote, wie sie auch steigende Bedeutung als Zu-

fuhrweg fiir Memel gewinnt. Ein wirklicher Aufschwung des

Memeler Handels wtirde erst eintreten, wenn die von der

Stadt so lange schon sehnlichst erstrebte Bahnverbindung mit

dem Innem Russlands hergestellt wtirde, wozu aber dieser

Staat in merkwtirdiger Verkennung der wichtigsten Interessen

seines Grenzgebiets noch immer nicht die Hand bieten will.

Das angrenzende Szamaiten gravitirt nun einmal weder nach

Libau, noch auch nach Tilsit, sondern naturgemiiss nur nach

Memel, und eine Bahnverbindung mit dieser Stadt wiirde auf

Gultur, Wohlhabenheit uud Bevblkerungszunahme jenes russi-

schen Grenzgebiets einen ganz bedeutenden Einfluss ausiiben.

Erhoffen wir vom zwanzigsten Jahrhundert. was das neun-

zehnte beharrlich versagte!

Die Memeler Rhederei, d. h. der Betrieb der Memeler

Schifffahrt mit eigenen Schiffen, hatte sich in den ersten beiden

Decennien des 19. Jahrhunderts nicht sonderlich entwickeln

kbnnen, weil England, mit welchem Memel fast einzig Handels-

verbindungen unterhielt, von einlaufenden nicht englischen

Schitfen hohe Abgaben erhob. Da darunter die ganze preussi-

sche Rhederei zu Gunsten der englischen litt, so wurde end-

lich 1822 bestimmt, dass die Schiffe unter den Flaggen der-

jenigen Staaten, in deren Hafen preussische Schiffe mehr als

die eigenen zu bezahlen hatten, an »Ungeldern« in preussischen

Hafen 1 Thlr. pro Last Ballast, 2 Thlr. pro Last Ladung zu

entrichten haben sollten
;
man nannte das die *Flaggengelder«.

Schon 1824 beeilte sich darauf England, die preussischen dort

anlangenden Schiffe mit den eigenen gleichzustellen, wodurch

die Aufhebung der Flaggengelder bewirkt und das allmahliche

Aufbliihen der Memeler Rhederei veranlasst wurde; wahrend

sie Ende 1822 nur 26 eigene Schiffe, zusammen 3133 Last

gross, besass, ztihlte sie 1839 schon 67, 1843 aber 80, 1849

81, 1854 (nach unterdessen durch Yerluste und Verkaufe be-
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wirkten Schwankungen) 85 Schiffe. Die Anzahl der SchifFs-

Rheder betrug 1858 51. Diesel* Aufschwung war sehr er-

freulich; denn er gewkhrte einer grossen Anzahl Familien

Besehaftigung und Brot: den resp. SchifFscapitanen und Steuer-

leuten sowie Matrosen, den Handwerkern und Arbeitern, be-

sonders Segelmachern, Reepschlagern, Nagelschmieden, Backern

und Fleischern (als Proviantlieferanten) und nicht zuletzt den

Schiffszimmerern. Der SchifFsbaumeister Behrend Pieper*)

konnte am 8. April 1858 das hundertste auf seiner Werft er-

baute Sehiff vom Stapel lassen, das bei dem feierlich be-

gangenen Acte auf den Namen des Erbauers ,,Behrend Pieper“

getauft wurde (es ging 1865 verloren). Sehr forderlich ftir die

Memeler Rhederei und Navigation war die auf VerfUgung der

Regierung erfolgte Griindung der Kbnigl. Schifffahrts-

oder Navigations-Schule**), deren Einrichtung aus den

Flaggengeldem bestritten wurde. Die Erbffnung erfolgte am
15. Januar 18*29 unter dem Navigationslehrer Schiffscapitan

David Kuhn. Das Curatorium bestand aus dem Bilrgermeister,

dem Obervorsteher der Kaufmannschaft, dem Dirigenten der

Examinations-Gommission fiir Seefahrer und dem Dirigenten

der Hafenpolizei-Commission. Ganz zuerst befand sich die

Schule auf der Amts-Vitte in der Wohnung des Lootsen-

commandeurs, dann im nach der Polangenstrasse belegenen

Nebengebaude des Consentius’schen Hauses (jetzt Stadthauses)

bis 1838, hierauf im Hause Marktstrasse 6, worauf dann 1841

das Nachbarhaus Marktstr. 7—8 zur Schule angekauft wurde.

Nach dem Brande 1854 wurde die Baustelle verkauft und da-

filr auf fiskalischem Terrain dicht am Half das neue stattliche

GebSude dutch Maurermeister Wossing von Marz 1857 bis

Ende 1858 aufgeftlhrt. Seit 1834 wurde an der Schule auch

Unterricht im Englischen durch Kuhn und im Zeichnen durch

*) Er starb 12. Marz 1877 und erbaute iiberhaupt 144 Schiffe, das

erste 1829, das letzte 1873.

**) Eine PrUiungsstation fur Steuerleute bestand in Memel schon

seit 7. September 1811 (L. Hagen, Der Hafen zu Memel, in der „Zeitschrift

fUr Bauwesen" 1884—1885. Die griindliche Arbeit ist im Folgenden mehr-

faeh benutzt.)
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Ballast-Inspector MtlUer ertheilt (Reg.-Verf. v. 24. Aug. 1834).

Die Zahl der Zbglinge betrug 1832: 25, Ende 1836: 28, Ende

1837: 45, Ende 1838: 48, Ende 1840: 69 (15 Steuerleute,

54 Matrosen). Diese grosse Zahl erklftrt sich leicht aus dem
damaligen Wachsthum der Memeler Rhederei (1843 schon 80

Schiffe; siehe oben), welche viele Kapitane und Steuerleute

brauchte; in spMteren Jahren betrug die Frequenz ca. 30.

Das Examen war ein zweifaches: zum Seeschiffer und zum
Steuermann. Durch Regierungs-Verfilgung vom 17. Juli 1843

wurde die Navigations-Vorbereitungs-Schule Oder Elementar-

Schifffahrts-Schule ins Leben gerufen, deren Lehrgegensthnde

Schreiben, Zeichnen, Rechnen, Mathematik waren. Sie wurde

von Ballast-Inspector Milller geleitet und 1851 in das Navi-

gations-Schulhaus translocirt. Ende 1852 wollte die Regierung

die bisher provisorisch bestandene Vorbereitungsschule zu einer

defmitiven gestalten, falls die Stadt einen Zuschuss von

60 Thlrn. zahle. Die Stadtverordneten meinten aber, da fast

nur junge Leute von der Vitte die Schule besuchten, moge
letztere den Zuschuss Ubernehmen. Kuhn wurde am 25. No-

vember 1861 pensionirt und an seine Stelle Friedrich Wilhelm

Julius Reinbrecht von Danzig herversetzt.

Ihren Hohepunkt erreichte die Rhederei in den sechs-

ziger Jahren, wo die Anzahl der Schiffe neunzig ilberstieg

und 1867 und 1868 sogar 98 betrug; allein diese hohe Ziffer

war ein Zeichen der Ueberproduction, weil bereits die Dainpfer

den Seglem erfolgreiche Concurrenz zu machen begonnen

hatten*). Schon 1871 wurde die Klage laut, dass wenig neue

Schiffe gebaut wiirden und fair noch gute und brauchbare

alte Schiffe bei Verkauf nur schlechte Preise zu erzielen

waren
;

1874 wurde das vorletzte, 1876 das letzte Schiff in

Memel gebaut. Der Schiffbau lohnte nicht mehr, da die Her-

*) In diese Zeit fiel auch die damals aussefordentliches Aufsehen

erregende Schwurgerichtsverhandlung am 10.— 13. Juli 1865 gegen den

Rheder Behrend und seinen Capitan Walsdorf wegen absichtlicher Ver-

senkung der Bark „Alma“ 18. April 1864 unweit der Scilly-Inseln, die mit

der Verurtheilung beider, Behrend’s zu 8, Walsdorf’s zu 5 Jahren Zucht-

haus, endigte.
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stellungskosten sich nicht verzinsten. Seitdem verminderte

sich die Rhederei durch Verluste (1876 vierzehn, 1881 sieben)

und VerkHufe von Jahr zu Jahr; schwer bedrtiekt wurde sie

ausserdem durch die stetig erhbhten PrUmien fllr Schiffs-

versicherungen*) und die immer grosser werdende Schwierig-

keit, Segelschiffe ilberhaupt zu versichern, sowie ferner durch

die niedrigen Frachten, welche raehrere Rheder bewogen, ihre

Schiffe lieber Jahre lang ausser Fahrt zu stellen und zu ver-

kaufen, wahrend andere, die das nicht thun wollten, Geld zu-

setzten. So betrug denn die Zahl der Memeler Segelschiffe

1886 nur noch 40, 1895 nur noch zehn, 1899 nur eins, die

Bark » Express*, und heute besitzt Memel kein Segelschiff

mehr, — dagegen aber eine kleine Anzahl stattlicher See-

dampfer. — Mit dem RUckgange der Rhederei und Segel-

schifff'ahrt hielt die Verminderung des Besuchs der Navigations-

schule gleichen Schritt; um ihn zu heben, thaten sich 1889

Stadt, Kaufmannschaft und die Dampfschiffs-Actien-Gesellschaft

zur Stiffung betrachtlicher Stipendien filr unbemittelte See-

leute zusammen, doch ohne Erfolg. Die Schule liess sich

nicht mehr halten, und obwohl Stadt, Kaufmannschaft und

Kreisausschuss sich im December 1896 in einer Immediat-

eingabe an den Kaiser, sowie mit Petitionen an das Reichs-

marineamt und das Handelsministerium wandten, musste 1898

die Auflosung erfolgen. Nun wurde April 1 900 in den RSumen
der Schule eine Prkparanden-Anstalt eroffnet.

Das erste dampfschiffahnliche Fahrzeug zu Memel war

1824 das Schiff »Packet« des Capitan M. Tiedemann. Ihm

wurde am 14. August von 7 Personen in No. 65 des »Wochen-

blatts* bescheinigt, dass sie in 48 Stunden von Konigsberg

*) Hier moge die Notiz beigefiigt sein, dass, ehe Schiffsversicherungs-

Gesellsehaften gegriindet wurden, man in Memel selbst derartige Vereini-

gungen bildete: Die „Versicherungsgesellschaft fur Flussgefahr“ trat im

Miirz 1819 mit einem Fonds von 150000 Floren (unter Ausgabe von Actien

zu 1000 FI.) in’s Leben, und 1853 wurde der „Versicherungs-Verein fttr

Seeschiffe" gebildet (nach L. Hagen constituirte sich 1862 ein Schiffsver-

sicherungsverein, bei dem sogleich Schiffe im Werthe von tlber 2 Millionen

Mark versichert wurden).
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iiber Labiau nach Memel gefahren seien »mit seinem Rader-

Fahrzeuge, welches bei Windstille durch ein Getriebe in Be-

wegung erhalten wird«. Tiedemann machte dann an Sonn-

tagen Spazierfahrten nach Tauerlauken; weiterhin horen wir

nichts mehr von ihm. Erst 1839 ging ein Dampfboot zwischen

Konigsberg und Memel behufs PassagierbefSrderung, und ein

anderes, »Hecla« genannt, diente zum Bugsiren; Mitte 1840

traf das von Commercienrath J. Mason in England angekaufte

Dampfboot von 30 Pferdekraft »Will o’the Wisp*, hier »Irr-

wisch* umgetauft, ein, um zwei Mai wochentlich Tourfahrten

Memel—Labiau—Tapiau—Konigsberg zu machen, und am
13. November machte das am Orte selbst vom Schiffszimmer-

meister Lobeck erbaute Dampfboot von 50 Pferdekraft » Fried-

rich Wilhelm IV* die erste Reise nach Tilsit. Im Friihjahr

1847 wurde der »Irrwisch« bei der Wlndenburger Ecke vom
Eise eingeschlossen, erdriickt und brannte bis auf die Eisen-

theile nieder, jedoch liess Commercienrath Mason ihn sogleich

in Memel neu bauen; 1851 brach auch auf dem neuen >Irr-

wisch* Feuer aus, so dass er angebohrt und versenkt werden

musste. Im Jahre 1855 betrug die Zahl der in Memel vor-

handenen Dampfbote fiinf, 1880 sechszehn (Bugsir- und Fluss-

Dampfer). Im November letztgenannten Jahres, als der Riick-

gang der Segelschitffahrt immer deutlicher zu Tage trat,

bildete sich eine Actiengesellschaft zum Ankauf des See-

dampfers »Agathe*. Da dieser im ersten Jahre einen Gewinn
von 25 % brachte, wurden zwei weitere angeschafft, »Littu-

ania* und >Konigin Luise*, an deren letzteren Stelle bald

»Commerzienrath Fowler* trat; 1889 kam »Moltke« hinzu, und

1899 verfiigte die Gesellschaft Uber filnf Dampfer, indem an

Stelle der verlorenen »Agathe« die grossen Dampfer »Borussia«

(1031 Reg.-Tons) und »Hawarden« (1084 Reg.-Tons) getreten

waren. Ausserdem gab es in Memel noch 22 Hafenbau-, Per-

sonen-, Fluss- und Bugsir-Dampfbote.

Von grossem Vortheil fur die Kaufmannschaft — welche

auf Grund Koniglicher Cabinets -Ordre am 21. Mai 1822

die Umgestaltung aus einer Zunft unter Aelterleuten in

eine Corporation unter einem Vorsteher - Amt erfahren
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hatte*) — war die Einrichtung einer Konigl. Lombard- und

Disconto-Anstalt nach Art der iibrigen Banco-Comtore, daher

kurz Ban k-C ommandite genannt, mit Neujahr 1836 unter

dem bisherigen Bllrgermeister Mae Lean als Gommissarius.

Da sie gegen Unterpfand und miissige Zinsen Geld darlieh, war

sie fill- den Handel sehr segensreich. Im Jahre 1841 wurde

das ehemalige Muttray’sche Haus Friedr. Wilh.-Strasse 35/36

zur Bank angekauft; seit dem Brande 1854 befindet sie sich

Marktstrasse 1—2.

Unter der Verwaltung der Kaufmannschaft befanden sich

in Folge Cabinets-Ordre vom 1. Juli 1808 seit 15. September

letzteren Jahres die Hafen-Kasse, die Hafen-Anstalten und

-Werke, wozu sp&ter die Strandgebiete mit ihren Anpflanzungen

kamen (Uebergabe-Verhandlung vom 12. Mai 1819 und Cabinets-

ordre vom 6. April 1834 beziiglich der Nordplantage; Cabinets-

ordre vom 9. Juni 1836 beziiglich der Stidplantage auf der

Nehrung). Da nach Abzug von an den Staat, die Merkantil-

Deputation des Kreisgerichts (als Nachfolgerin des Schifffahrts-

und Handlungs-Gerichts) und die Hafenpolizei zu zahlenden

Betragen der ganze Ertrag der Hafenabgaben der Kaufmann-

schaft verblieb, so war sie in der gliicklichen Lage, ein Re-

serve-Capital von ca. 500000 Mk. zu sammeln. Im Jahre 1834

begann nun aber die Kaufmannschaft den kostspieligen Bau
der Nordermole, um der Strdmung eine feste Richtung zu

geben, und stellte 39 Ruthen, im ndchsten Jahre 75 Ruthen

fertig. Damit waren die Gelder und das Reserve-Capital der

Hafenbaukasse erschopft, so dass die Hafenbaukasse sich ge-

nothigt sah, die Regierung um Zuschiisse zu ersuchen, die

auch seit 1842 wiederholt in bedeutendem Betrage erfolgten,

und es konnte erst wieder 1840 die Kilste vom 1832 erbauten

*) Die Zahl der Mitglieder betrug 1822: 142, 1830: 172, 1840: 184,

1830: 244, 1854: 270, 1861: 276. Seitdem sank sie, trotzdem 1864 die Auf-

nahmegebuhren auf die Halite ermiissigt wurden, bedeutend und betrug

1870: 144, 1880: 103, 1883 sogar nur 97; 1890 war sie wieder auf 112

gestiegen und betrug 1899: 105. — Das jetzige stattliche Borsengebiiude
wurde nach Abbruch des alten 1856 zu bauen begonnen (Grundsteinlegung

17. Mai) und war 1857 grbsstentheils vollendet.
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steinernen Rettungsbootshause am Norderballastplatz bis zum
Leuchtthurm mit einer Bordirung von grossen Steinen einge-

fasst werden, woher sie auch »Steinktiste« heisst. Weitere

Verlttngerungen erfolgten 1842— 1844 und 1849— 1858- Der
Bau der Uferdeckungen auf der Nehrung begann 1844, der-

jenige speciell der SUdermole 1847. Als Pertinenz der Hafen-

werke wurde durch Gabinets-Ordre vom 8. Dezember 1832

auch der Festungsgraben unter die Verwaltung der Kaufmann-

schaft gestellt; die dortige Brticke iiber den sogen. Dassel-

schen Graben wurde 1839 in eine Portal-, 1855 in eine Dreh-

Briicke umgewandelt. Als 1854 und 1855 die Hafenanstalten

dem grossartigen Schiffsverkehr nicht geniigten, begann 1855

die Kaufmannschaft auf dem Terrain zweier angekaufter Holz-

platze den Bau des Winterhafens
;

derselbe ruhte aber 1857

und 1858 aus Mangel an Fonds, und auch die Molen konnten

nicht genilgend gefordert werden, so dass die Kaufmannschaft

behufs Geldbeschaffung Hafenbau-Obligationen in Hbhe von

900 000 Mk. mit Kgl. Genehmigung (vom 16. August 1858)

ausgab. Im Jahre 1865 sah sich die Kaufmannschaft, um dem
seither Otters eingetretenen Mangel an Schiffen abzuhelfen,

veranlasst, die auf ihre eigene Bitte durch Cabinets-Ordre vom
2. April 1855 auf zehn Jahre bedeutend erhbhten Memeler

Hafenabgaben wieder im alten Betrage von 9 Sgr. pro Last

ftir beladene und 4V2 Sgr. pro Last fUr Ballastschiffe zu er-

heben, wodurch aber ein Ausfall von ca. 30000 Thlrn. an den

Einkiinften der Hafenbaukasse entstand, withrend die Ausgaben

dieselben blieben. Hier trat wieder der Staat helfend ein,

indem der Kaufmannschaft auf ihr Gesuch die Belassung des

ganzen Betrages der Schiffsungelder vom 1. Januar 1866 ab

und ausserdem eine Staatsbeihiilfe von 20 000 Thlrn. bewilligt

wurde; da aber nach staatlicher EinfUhrung bedeutender Er-

mhssigungen der Hafenabgaben 1867 und 1868, es sich zeigte,

dass permanent ein bedeutender jilhrlicher Zuschuss staatlicher-

seits notliig sein wtirde, so fanden es die StaatsbehOrden

v ortheilhafter, die Verwaltung der Hafenwerke und Plantagen

wieder selbst zu Ubemehmen. Die betretfenden, seit 29. Juli

1867 schwebenden Verhandlungen kamen durch den Recess
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vom 28. Januar 1870 zum Abschluss; es blieb nur die Nord-

plantage mit dem 1863 angelegten Villen- und Bade-Ort

»FOrsterei« auf Ersuchen der Kaufmannschaft in deren Ver-

waltung zu dauerndem Niessbrauch unter Staatszuschuss.

Nachdem die schon seit 1876 datirenden fortgesetzten Be-

mtihungen um Aufforstung der sogenannten »Palwe«, des Oden

und unfruchtbaren Karkelbeeker Weideterrains, 1883 leider an

dem Widerstande der Bauern gescheitert, beantragte die Kauf-

mannschaft 1887 bei der Regierung, ihr die Nordplantage ab-

zunehmen; indessen behielt sie dieselbe dann vom 1. Januar

1890 ab gerechnet auf 16 Jahre unter Bewilligung eines Staats-

zuschusses.

Das Pflanzungsterrain auf der Nehrung ging 1870 wieder

an den Staat tiber und mit ihm der 1862 von der Kaufmann-

schaft aus den Hafengeldern angekaufte Sandkrug. Derselbe

wurde 1882 der DomUnen-Abtheilung unterstellt, ist aber in

neuester Zeit von der Stadt erworben. Die bis dahin in Pri-

vatbesitz befindlichen »Hirschwiesen« auf der Nehrung wurden

1881 vom Staate angekauft.

Unter staatlicher Verwaltung wurde mit grossem Kosten-

aufwande*) der Molenbau zu Ende gefUhrt, wobei sicli eine

starke Meinungsverschiedenheit zeigte zwischen den Staats-

Technikern, welche die Nordmole fortftihren und die Stlder-

mole liegen lassen wollten, und den Kauf- und Seeleuten,

welche umgekehrt die Stldermole verlitngert wissen wollten.

Der Bau der Nordmole wurde 1884 gknzlich abgeschlossen

und das Feuer der Leuchtbake (des kleinen oder weissen

Leuchtthurms) am 16. December zum ersten Male angezilndet.—

Am 1. October 1878 begann die Einrichtung des GrundstUcks

und Hafens der KOnigl. Hafenbau-Inspection. Das Wohnhaus
an der Holzstrasse war damals bereits vorhanden. — Ein

kostspieliger Verlhngerungsbau der Stldermole ist augenblick-

lich im Gauge.

*) 1875 z. B. wuriten vom Handelsministerium ausser dem gewiihn-

liehen Hafenbau-Etat noch pxtraordinilr 1050000 Mark zu den Memeler

Hafenbauten beantragt und vom Abgeordneten-Hause bewilligt.
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Der Gewerbe-Betrieb in Memel war nur um so viel

erheblicher als der einer gleich grossen Landstadt mit kleiner

Uragegend, als er durch den Handel Bescliiiftigung fand, von
dem er also fast g&nzlich abhing, so dass er nur dann zu-

friedenstellend genannt werden konnte, wenn der Handel leb-

haft war. Die vielen kleinen Meister der verscliiedenen Hand-
werke hatten daher durchschnittlich nur ein bescheidenes

Einkommen; das Bewusstsein jedoch, Meister und Btirger zu
sein, und der Zusammenschluss in Gewerke gaben ihnen

Sicherheit und SelbstgefUhl. Die bisher bestandenen Gewerke
wurden nach den Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung vom
17. Januar 1845 und der Verordnung vom 9. Februar 1849

unter Revision der Statuten in Innungen verwandelt, wobei

schwaehbesetzte Innungen mit denen anderer verwandter Ge-
werbe vereinigt wurden. Auf Grund der genannten Gewerbe-

Ordnung wurden auch die Gesellen der verschiedenen Ge-

werbe angehalten, Gesellen-Kassen oder »Brtiderschaften< zu

bilden (soweit solche niclil schon bestanden), deren Zweck
war: Unterhaltung der Herberge, Zahlung von Kur- und Be-

gr&bnisskosten, Unterstiitzung der Wanderburschen des Ge-

werbes. Weil die Existenzbedingungen auf den Vororten

leichtere waren, siedelten die Rrmeren Handwerker gerne

dorthin Uber (Amts-Vitte zkhlte, wie schon erwahnt, 1852:

332 Handwerker), behielten aber ihre Kunden in der Stadt,

was des Oefteren zu Gewerbestreitigkeiten Veranlassung gab.

In Folge von Besehwerden der stttdtischen Handwerker (auch

der Musikus Schultz erhob 1824 Klage wegen Spielens der

Vittener Musiker in der Stadt) verftlgte die Regierung am
2G. October 1825, dass die auf den Vororten wohnhaften

Glaser, Uhrmacher, Stubenmaler, Bottcher und Riemer nicht

in der Stadt Arbeit suchen diirften, da es nicht angehe, eine

steuerbare Stadt mit ihrem Bannbezirk zur Umgegend eines

Dorfes zu rechnen. Hierauf schrieben die Vittener Repr&sen-

tanten der Regierung, diese Anordnung wiirde »unendliche

Gollisionen erzeugen und uns in die Zeiten des Faustrechts

zuriickbringen*, und erwirkten schliesslich folgende Verftigung

vom 16. Januar 1829: »Auf Veranlassung der Beschwerde
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mehrerer Handwerker der Vitte geben wir dem Magistrate

mit Hinweisung auf die Amtsblatts-VerfUgung vom 5. October

1813 (S. 557) hierdurch auf, keiuen ausw&rtigen Gewerbe-

treibenden, ohne Unterschied, ob derselbe auf der Vitte oder

sonst wo wohnt, zu behindern, auf Bestellung gefertigte Ar-

beiten nach Memel zu bringen und daselbst z. B. die ge-

fertigten Schlbsser anzuschlagen, Oefen zu setzen u. s. w.« —
Auch die Concurrenz der Handwerker aus anderen Stadten,

besonders Tilsit und Kilnigsberg, war den Memeler Collegen

ein Dorn im Auge, und die Stadtverordneten nahmen sich der

letzteren an. Schon am 27. Mai 1811 hatten sie folgenden

Beschluss gefasst:

»Da die hiesigen Handwerker alien Verkaufs ihrer Ar-

beiten in fremden Stadten entsagen, so ersucht die Ver-

sammlung E. Wohll. Magistral, ebenfalls die Einrichtung zu

treffen, dass kein fremder Handwerker hieher komme und

seine Arbeiten veraussere, und auch besonders dafilr zu

sorgen, dass das Hausieren der Juden und andern Leute

abgestellt werde«,

und 1823 ersuchten sie wiederum den Magistral, dahin zu

wirken, dass alle Sachen, die hiesige Btirger anzufertigen im

Stande sind, auch hier verfertigt werden mOgen, damit das

Geld im Orte bleibe.

Bestrebungen zur Hebung des Handwerks zeigten sich

schon friih. Im Jahre 1834 wurde durch Privatzeichnenlehrer

Bartsch und Conducteur (d. h. Feldmesser) Skalweit eine

Sonntags-Zeichnenschule fUr Handwerker eingerichtet, die 30

Schiiler zahlte, beziiglich deren Dauer sich aber nichts er-

mitteln Hess. 1848 wurde ein Verein aller Handwerker zur

Unterstiitzung bedilrftiger Berufsgenossen, ihrer Wittwen und

Waisen, geplant
;

es blieb aber bei einem Aufruf dazu im

»\Vochenblatt«.

Im November 1850 wurden fast gleichzeitig eine durch

den Ballastinspector Miiller geleitete Fortbildungsschule
ftir Handwerkslehrlinge auf der Amtsvitte und von Seiten des

Magistrats eine solche in der Stadt, welche im ersten Halb-

jahr dui’chschnittlich von 60 SchUlern besucht war, erbffnet.
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Unterrichtsgegenst&nde waren : Deutsch, Rechnen, Zeichnen,

Vaterlandskunde, Naturwissenschaften. Durch feierlich er-

theilte PrUmien (Vitte) und Verbffentlichung der Namen der

besten Schuler (Stadt) suchte man den Eifer der jungen Leute

anzuspornen. Nach Incorporirung der Vitte wurden natUrlich

beide Schulen zu einer vereinigt, die noch jetzt segensreich

wirkt. Die Stadt giebt das Local dazu unentgeltlich und auch,

ebenso wie Staat und Kreis, einen Geldzuschuss.

Statistische Angaben aus jener Zeit Uber die Gewerbs-

verhkltnisse Hessen sich nicht auffinden; es kann nur ange-

fUhrt werden, dass 1818 in der Stadt selbst drei WindmUhlen
und sieben SchneidemUhlen, in der Umgebung sieben Wind-,

eine Wasser- und achtzehn SchneidemUhlen vorhanden waren,

und dass 1826 die Zahl der Brauereien sechszehn betrug. Ini

Jahre 1863 existirten drei, 1883 fUnf Brauereien; mit Beginn

1890 ging die letzte obergUhrige Brauerei ein, und es blieben

nur drei untergUhrige, von denen zwei Actienunternehmen

waren, worin spUter auch die dritte umgewandelt wurde. —
ErwUhnenswerth auf diesem Gebiete ist noch die Art, wie die

BUrgerschaft 1832 die Backer zur Lieferung guten Brotes in

den Getreidepreisen angemessener GrOsse zu bewegen wusste

:

sie errichtete eine BUckerei auf Actien, welche auch durch ein

zweimonatliches Wirken ihren Zweck vollkommen erreichte. —
Von einer indust riellen ThUtigkeit unter Anwendung
der Dampfkraft ist erst seit 1840 etwas zu spiiren, wo Com-
mercienrath John Mason ausser einer Cigarrenfabrik ein Eta-

blissement, bestehend neben einer DampfschneidemUhle aus

Dampfschmiede, Kettenfabrik, Maschinenfabrik und Giesserei,

einrichtete, welches am ersten Pfingstfeiertage 1852 nieder-

brannte. John Mason, geboren zu Montrose in Schottland,

wurde 1827 in Memel BUrger und starb am 11. Juni 1870.

Sein Nachruf feiert ihn als edeln, braven Mann, dem Memel
viel verdankt. Eine 1849 mit einem Aufwande von 35 000

Thalern errichtete Wollspinnerei, ScbBnfUrberei und Tuch-

fabrik mit Dampfbetrieb wechselte bald unter grossem Ver-

lust zweimal den EigenthUmer und brannte gleichfalls 1852

ab. Im Jahre 1850 wurde auf der SUderhuk eine Eisen-
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giesserei von Young & Co. errichtet, welche spater nach dem
Grundstticke Luisenstrasse 5/8 verlegt wurde. Dampfschneide-

mUhlen wurden bald mehrere eingerichtet
,

z. B. 1840 die

Hoeftraansche. 1850 und 1851 werden eine Watten- und

eine Goldleistenfabrik erwahnt.

Im Jahre 1863 entstand in der Wiesenstrasse eine zweite

Maschinenbauanstalt, 1869 eine Fabrik fUr Knochenkohle,

Beinschwarz und ehemische Producte, jetzt eine Filiale der

chemischen Fabrik »Union« zu Stettin; im Friihjakr 1899

wurde die von einer Actiengesellschaft gegrUndete Fabrik f(lr

Holzbearbeitung bei Luisenhof in Betrieb gesetzt und im selben

Jahre das SchneidemUhlen-Etablissement von R. Schaak unter

bedeutender Vergrbsserung in ein Actien-Unternehmen »Ver-

einigte Sage- und Hobelwerke« umgewandelt, sowie die grosse

Cellulose-Fabrik auf Friedrichsrhede angelegt. Die gleich-

zeitig auf der Schmelz erriehtete Filialfabrik fUr Holzver-

werthung der Casseler Trebertrocknungsgesellschaft wurde

durch einen Brand ausser Thatigkeit gesetzt, noch ehe der

traurige Zusammenbruch der Gesellschaft erfolgte. — Im Jahre

1863 bestand in Memel und Umgegend neben zehn Wind-

maldmiihlen eine Dampf-Malxlmilhle nebst Dampf-Backerei,

welche 1870 einging, spater aber wieder erbffnet wurde;

heute existirt neben ihr nur noch eine einzige Windmtlhle

am Libauer Thor, eine andere in einiger Entfernung von der

Stadt bei Bachmann. Der Bezug an Mehl von auswarts wird

immer bedeutender, da die grossen HandelsmUhlen mit ge-

ringerem Nutzen arbeiten, also billigere Preise stellen kbnnen;

als Bezugsorte kommen Tilsit, Rastenburg, Goldap, Brauns-

berg, Guttstadt, Frauenburg, Danzig und Pr. Stargardt in

Westpreussen in Betracht. Wahrend die hiesigen Mtihlen

1893 noch ca. 18 000 Doppel-Centner Roggenmehl producirten,

war diese Ziffer 1899 auf 10 000 lieruntergegangen. Im Jahre

1883 fand in Memel eine Gewerbe- und Fischerei-Ausstellung

in einem besonderen Ausstellungs-Gebaude statt. — Das Ge-

werbegericht erfreut sich einer stetig zunehmenden Thatigkeit;

wahrend die Zahl der verhandelten Streitsachen 1889/90 acht

betrug, stieg sie 1895/96 auf 119, 1896/97 auf 128, 1898 auf 181.

4
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Die Verhaltnisse der Handwerker aeit 1860 betreffend,

so existirten damals 18 Innungen, sowie 18 Gesellen-Kranken-

kassen mit 696 Mitgliedem und ca. 1340 Thlr. Bestanden

;

seit dem Gesetz vom 15. Juni 1883 haben die letztern auf-

gehiirt, wie aucli von den Gesellen-Brliderschaften heute nur

noch wenige, besonders die der Fleischer- und Bkcker-Ge-

sellen, bestehen. lin Jahre 1885 reorganisirten sich die 1G

bestehenden Innungen, und diejenige der Barbiere, Friseure

und Perrtickenmacher bildete sich neu
;
in Folge des Gesetzes,

betreffend AbHnderung der Gewerbe-Ordnung, vom 26. Juli 1897,

ltfsten sich 5 Innungen, die der BOttcher, Glaser, Reepschlftger,

Sattler und Seiler, auf. Heute bestehen 14 Innungen (11 freie,

3 Zwangsinnungen). Im Jahre 1887 wurde der Verein zur

Grtindung eines Handwerkerheims gebildet
;

Frl. Justine

Sperber (gest. 12. Mfirz 1893) verniachte ihm ihr Grundsttick

in der Tdpferstrasse, an dessen Stelle jetzt dasjenige Grosse

Sandstrasse 4 getreten ist.

An Handwerkern waren in Memel vorhanden:

1802 1900
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1862 1900
Instrumenten-

1

raacher (chirurg.) 1 mit — Ges. 2 Meister 1 Ges. —Lehrl.

u. Lehrl.
i

Instrumenten-

macher(rausikal.) 1 - — - 4 — - — -

Kammmacher 1 - — - keiner — - — -

Klerapner . . . 13 - 11 - 8 Meisterj 2 - 8 -

Korbmacher . . 1 - 3 - 3 2 - — -

Kiirschner . . . 5 7 - 3 3 - 3 -

Kupferschmiede . 4 - 7 - 3 5 - 20 -

Kunstgiirtner . . 5 - — - 10 5 - 4 -

Maler .... 16 - 14 - 21 20 - 10 -

Maurer .... 7 - 45 - 12 55 - 32 -

Nadler .... 1 - 1 - keiner — - — •

Nagelschmiede . 9 - — - 1 Meister l - — -

Pantoffelmacher . 2 - — - 2 1 - — -

Petschaftschneidei 1 - — - 1 — - — .

Posamentiere . . 3 . — - keiner — - — .

Riemer u. Sattler 12 - 11 - 10 Meister 5 - 5 .

Scheerenschleifer 1 - — - 1 — - _

Schiffszimmerer . 5 - 204 - 1 12 _ — _

Sclilosser . . . 26 - 37 - 20 53 - 69 .

Schneider . . . 60 - 20 - 66 25 - 24 .

Schornsteinfeger 3 - 6 - 4 4 - 1 -

Schuhmacher 113 - 81 - 120 27 • 31 -

Segelmaeher . . 9 - 22 - 1 2 - 2 -

Seifensieder . . 1 - 1 - 1 1 - .

Seiler und Reep-

schlager . . . 15 - 27 - 3 9 - 3 -

Stellmacher . . 7 7 - 6 3 - 2 .

Steinsetzer . . 1 - 1 - 2 3 1

Stuhlmacher . . 2 - — - keiner — - — .

Tapezierer . . 1 - 1 - 8 Meister 5 - 7 -

Tischler . . . 41 - 66 - 28
1

19 - 17 •

TOpfer .... 15 - 11 - 11 6 - 1 -

Tuchbereiter . . 2 - — - 1 - — - — -

4*
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Uhrmacher 8 mit 5 Ges.

u. Lehrl.

13 Meister 4 Ges.

Wattenmacher ,1-4 - keiner — "

Zimmerer . . .5-108 4 Meister ? -

Zinngiesser . , 1 - — - keiner — .

ZUchner . . , 2 - — - keiner — -

Wie sich aus dieser Zusammenstellung ergiebt, haben
sich also seit 38 Jahren nur die unentbehrlichen Handwerker:

die Backer, Barbiere, Fleischer und Maurer, erheblich ver-

raehrt, ebenso — ein Zeichen des gestiegenen Luxus — die

Maler, Kunstgartner, Uhrmacher und Tapeziere. Die Zahl der

Schneider und Schuhmacher hat sich dagegen nur schwach
erhUht, weil ihnen durch den Verkauf anderwiirts fabricirter

fertiger, billiger Kleider- und Schuhwaaren schwere Con-
currenz gemacht wird, und alle tibrigen Handwerke sind stark

zuriickgegangen, fast oder ganz verschwunden : die Schiffs-

zimmerer, Segelmacher, Seiler und Reepschlttger hauptsUch-

licli wegen VerdrUngung der Segelschiffe durch Dampfer, die

tibrigen wegen der Concurrenz durch Fabrikwaare. Charakte-

ristisch ist auch der RUckgang des Buchbindergewerbes ;
eines-

theils liefern jetzt die Verlagsanstalten ihre Artikel vielfach

sclion fertig gebunden, anderntheils halt man es heute leider

nicht mehr ftir so selbstverstandlich als frilher, dass BUcher

(schon ihrer Erhaltung wegen) gebunden werden mlissen.

Auch besitzen heute nicht mehr so viele Privatleute gute

Bibliotheken, wie einst. Man kann den RUckgang eines so

wichtigen Bestandtheils des Burgerthums, wie die Handwerke

es sind, nur aufrichtig bedauern. Wie wird es nach ftinfzig

Jahren damit aussehen?

Werfen wir schliesslich nach der Darstellung der Han-

dels- und Gewerbsverhaltnisse einen RUckblick auf dieselben,

so mUssen wir als die glUcklichste Periode Memels im neun-

zehnten Jahrhundert die Zeit seit dem Brande bis in den Be-

ginn der siebziger Jahre bezeichnen; denn weit mehr als jetzt

participirte damals der ganze Burgerstand, zahlreicher als

heute durch die vielen Kaufleute, Rheder, Gapitane, Hand-
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werker, an den Ergebnissen von Handel und Wandel, und es

gab daher mehr wohlhabende Leute.

Der Verkehr Memels zu Lande war, so lange die

grosse, Berlin und Petersburg verbindende, Poststrasse hier

durchftihrte, also bis zum Jahre 1833, ein sehr lebhafter und

Vortheil bringender, da zu jener Zeit alles, was nach oder aus

Russland wollte, Memel und die kurische Nehrung passiren

musste und hier wenigstens einen halben Tag oder eine Nacht

rastete, wie dies das Reisen mit der Post oder anderem Fuhr-

werk mit sich brachte. Ausserdem gehorte ein grosser Theil

der Reisenden den vornehmen und wohlhabenden Klassen an,

so dass eine stattliche Anzahl von Gasthofen ihre Rechnung
fand (es wurden deren urn 1830 zwblf gezkhlt, ungerechnet

die ldeineren Gastwirthschaften und Ausspannungen) und auch

sonst schones Geld unter die Leute kam. Nicht selten waren

damals die Durchreisen von Mitgliedern des konigliehen Hauses,

deren Aufnahme stets eine der patriotischen Gesinnung der

Biirgerschaft entsprechende war und daher auch einen be-

trachtlichen Aufwand verursachte; so betrugen 1817 bei der

Durchreise der Prinzessin Charlotte zur Vermkhlung mit dam
GrossfUrsten Nicolaus von Russland die Khmmereikosten

2631 Thaler*).

Als 1829 Nachrichten von einer beabsichtigten Verlegung

der Poststrasse liber Tilsit hierher gelangten, wandten sich

sogleich Magistrat und Stadtverordnete in einer Immediat-

eingabe an den Konig um Belassung der Poststrasse und

*) N&heres fiber dies Thema befindet sich in den Arbeiten von

Hailing „Kaiser und Konige in Memel 1* im „Memeler Darnpfboot -* 1891,

Xrn. 16, 41, 42 (Beilagen), „Memels vaterlandische Weihestatten“ (Programm
der stadt. h6h. Madchenschule 1893), sowie in den beiden Schriftchen:

Ausfiihrliche Beschreibung der Feierlichkeiten, welche bei der Durchreise

Hirer Kgl. Hoheiten der Prinzess Charlotte und des Prinzen Wilhelm in

hiesiger Stadt begangen wurden. Memel, Druck von Fr. Wilh. Horch, 1817.

Va Bogen gr. 4°. Preis 10 Sgr. Beschreibung der Festlichkeiten, welche

bei der Durchreise Ihrer Majestilt, der Grossmachtigsten Frau und Kaiserin

aller Reussen, Alexandra Feodorowna, in Memel und in der Umgegend ver-

anslaltet worden sind. Gedruckt und zu haben bei Fr. Wilh. Horch.

8°, 31 Seiten (1829),
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Weiterfllhrung derselben von Memel nach Tilsit durch eine

zu bauende Chaussee. Sie richteten aber nichts aus, da Russ-

land beschlossen hatte, eine Chaussee von Petersburg iiber

Riga und Kowno nach Warschau als Poststrasse zu fiihren,

und auf Preussischer Seite die Chaussee KOnigsberg— Tilsit

seit 1830 im Bau begriffen war, so dass es am practischsten

erschien, von Tilsit aus, von wo bereits die Poststrasse iiber

Wilna nach Moskau fiihrte, den Anschluss an die neue russische

Linie zu bewirken. So erfolgte denn die Verlegung der Post-

strasse von Memel nach Tilsit am 1. Juli 1833; iiber die

Nehrung ging nur noch eine Reitpost von 1834— 1851. —
Seit den Freiheitskriegen hatte sich in Memel ein Ober-Post-

amt unter dem Ober - Postdirector Geh. Hofrath Goldbeck

(f 3. September 1831) befunden, dessen Geschhftsumfang, da

Memel den wichtigsten Leitpunkt ftir Briefe nach und aus

Russland bildete, ein sehr bedeutender war; dieses trat nun
unter Verringerung der Beamtenzahl in die Reihe der ge-

wohnlichen Post&mter mit einem Postmeister (Kopka) zuriick,

und der ganze Briefverkehr ging auf das Postamt Tilsit iiber,

wohin sich auch der besseren Beforderung auf der Chaussee

wegen der Giiterverkehr wandte, so dass ein grosser Theil

der bisber in Memel angesessenen Spediteure nach der Nach-

barstadt ging. Auch die Eroffnung directer Dampferver-

bindung zwischen Liibeck und Russland wirkte ungUnstig auf

Memels Speditionsgeschaft. Der Fremdenzutluss, der noch

1830 an Fremden hoherer Stande 1763, an solchen niederer

Sthnde 1313, zusammen also 3076 (ohne die 3275 Juden und

die 934 Handwerksgesellen) betragen hatte, sank rapide und

beschrankte sich bald auf Handlungsreisende und den ge-

wohnlichen Grenzverkehr. Es ging daher von den Gasthofen

einer nach dem andern ein. So sonderbar es klingen mag,

so wurde Memel nunmehr eine Stadt, die mit der Provinz

Preussen, in der sie lag, nur in ganz losem Zusammenhange

stand und in der langen Zeit vom Herbst bis zum Friihjahr,

wenn die schlechten Wege durch Regen und Schnee noch

weniger passirbar geworden waren, so dass selbst der Post-

verkehr unregelmhssig und stockend wurde, ganzlich isolirt
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und auf sich allein angewiesen dalag, deren Wohl und Wehe
dagegen durchaus von Russland und England abhing : niim-

lich von dem gtinstigen Einkauf des russischen Flachses und

dera gliicklichen Anflbssen der russischen Holzer und von der

Kauflust der Englander fUr beide Artikel. Zwar fiihlten die

Memeler das Gefahrliche dieser Verhaltnisse wohl und suchten

mit. alien moglichen Mitteln ihre Verbindung mit Tilsit durch

eine Ghaussee zu erwirken*), allein die massgebenden Per-

sonlichkeiten, voran der Oberprasident der Provinz Preussen,

v. Schon, erachteten diesen Bau, in Anbetracht dessen, dass

die Merael bei Tilsit hatte iiberbriickt werden milssen, dass

Memel nur Seehandel trieb, kein Hinterland hatte und zu

Tilsit nur ausnahmsweise einmal in gesch&ftliche Beziehungen

trat, fur kostspielig und unrentabel und nicht so wichtig, um
nicht immer wieder anderen Chausseebauten hintangesetzt zu

werden; ausserdem war v. Schdn der Ansicht, dass es dem
Staat gleichgiltig bleiben konne, ob Konigsberg oder Tilsit

oder eine andere Stadt Haupthandelsplatz fUr die auf der

Memel verschifften Waaren sei (Schickert, Wasserwege und

Deichwesen in der Memelniederung, Konigsberg 1901; S. 172),

er hatte also kein Interesse, den Memeler Handel irgendwie

zu unterstiitzen.

Erst nach der Entlassung v. Schon’s von der Prasident-

schaft am 3. Juni 1842 und dem Besuch des mit Enthusiasmus

empfangenen Konigs Friedrich Wilhelm IV. in Memel am
18. Juli desselben Jahres (ein zweites Mai kam derselbe am
3. September 1844 hierher) anderte sich die Sachlage. Der

Konig, nun von der Nothwendigkeit einer Ghaussee durch den

Augenschein iiberzeugt, versprach den Bau derselben; zu der

Strecke bis Prokuls wollte die Stadt 6000 Thlr. geben, whhrend

die Adjacenten theils baar, theils durch Leistungen 1839 Thlr.

beizutragen hatten. Ausserdem wurde aber auch gleich der

Bau einer zweiten Ghaussee von Memel bis an die russische

*) Hierbei wurde 1841 in einer Immediat-Eingabe an den KOnig die

seither ihrer Uebertriebenheit wegen sprichwOrtlich gewordene Aeusserang

gethan: „Soll eine ehemals bliihende Handelsstadt — nicht zum Fischer-
dorfe allmiihlig herabsinken, so thut eine schleunige Abhiilfe Noth/
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Grenze bei Laugallen in die Wege geleitet, deren Kosten auf

40 000 Thlr. veranschlagt wurden, wovon der Staat die Halfte

hergab, withrend die Stadt ein Viertel beitrug und das noch

fehlende Viertel von den Adjacenten und durch Actien-

zeichnung aufgebracht wurde. Im folgenden Jahre 1843 be-

fahl der Konig den unverziiglichen Beginn des Baus der

Chaussee nach Tilsit, aber derselbe wurde so langsam ge-

fdrdert, dass er erst am 1. October 1853 ganzlich, doch ohne

feste Memelbrilcke, vollendet war (13 Meilen Chaussee in zehn

Jahren) und man klagte, der tlaue Betrieb desselben diene nur

dazu, die Communication noch mehr zu erschweren. Dagegen

war die Chaussee iiber Clausmiihlen nach Laugallen, bei

welcher allerdings noch 15 665 Thlr. Mehrkosten erwuchsen,

die wegen Bankerotts der Gesellschaft von der Stadt iiber-

nommen werden mussten, schon Ende 1845 vollendet, allein

ihrer ausgiebigen Benutzung stand wieder die russische Grenz-

sperre entgegen, in Folge deren bei den NebenzollSmtern

Laugallen und Bajohren Transitgtlter nicht zugelassen wurden*).

Von der Chaussee nach Bajohren oder Crottingen wurde 1859

die erste Meile gebaut; 1863 war sie vollendet. Die ®/t Meilen

lange Chaussee Memel—Schmelz bis zum Kbnig Wilhelms-

Canal, zu der die Stadt 2000 Thlr. beitrug, wurde 1875 fertig

gestellt, 1877 diejenige iiber Luisenhof gebaut.

Die Post befand sich seit 1816 Borsenstrasse Nr. 1—4,

dann seit 1833 Lindenallee Nr. 14 im Hause des Postmeisters

Kopka, nach dessen Tode 1849 wieder Borsenstrasse 1—4,

in primitiven, unzureichenden Raumlichkeiten. Die Packet-

wage stand in einem finstern, als Durchgang dienenden Raume,

die Packetausgabe erhielt durch ein kleines Fenster iiber der

Hofthilr Licht, eine einzige Lampe erhellte den Schaltervorraum

und den Arbeitsplatz des Annahmebeamten. Die Reit-Post

von und nach Tilsit ging vier Mai wochentlich, die Fahrpost

*) Vergl. „Denkschrift zur ErSffnung des Posthauses Memel den

16. October 1893“ (Abschnitt „Verkehrsgesehichte“) und meine Arbeiten:

„Eine Verkehrskatastrophe in Memel“ („Memeler Dampfboot“ 1898, Nr. 276);

„Der Ober-Prasident v. SchOn und die Stadt Memel“ (Altpreuss. Monats-

schrift Bd. XXXVII).
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kam Montag und Donnerstag und ging Tags darauf, Dienstag

und Freitag, ab. Seit l. November 1841 wurde eine t&gliche

Personenpost mit sechssitzigem Wagen eingerichtet. Nach

Russland existirte ilber Polangen ebenfalls zwei Mai wbchent-

lich Postverbindung. Die Reitpost von Konigsberg iiber die

Nehrnng kam drei Mai wochentlich. Ein Landbrieftrager filr

Briefe, Zeitungen und Packete bis 5 Pfund wurde erst 1847

angestellt und Mittwoch und Sonnabend ausgeschickt, bis 1850

tagliche Bestellung nach Schmelz und Sandwehr eingeftihrt.

wurde; der erste Briefkasten wurde 1851 auf der Vitte an-

gebracht. Stadtbrieftrkger gab es noch 1850 nur einen, 1854

schon drei.

Im Jahre 1854 wurde die T e 1 e g r a p h e n-Zweiglinie

Memel—Gumbinnen gebaut und am 15. Juni die Station Memel

erbffnet. Dieselbe befand sich Anfangs im Kaufmannswittwen-

stift (damals in der Bbrsenstrasse), seit Mai 1857 im neuer-

bauten Borsengeb&ude, wie es Wunsch der Kaufmannschaft

war. Im Jahre 1863 wurde, da die Post-Rdumlichkeiten in

der Borsenstrasse endlich ganz unzureichend erschienen, das

Grundstilck Lindenallee 5—6, worin sich bis dahin das Land-

rathsamt befand, vom Ministerium des Innem der Postver-

waltung tiberlassen und von dieser nach einem griindlichen

Umbau am 1. Juli 1864 bezogen; nur die Telegraphenstation

verblieb in der Bdrse. Am 22. Oktober 1888 wurde die

Telephon-Einrichtung in Memel mit 23 Endstellen in

Betrieb genommen; 1893 hatte sie 37 Theilnehmer, im No-

vember 1901 schon 129. So lange Kaiser Wilhelm der Grosse

lebte, mussten auf seinen Wunsch die beiden Zimmer in der

Dachetage, worin er 1807 gewohnt, mdglichst in ihrem alten

Zustande erhalten werden
;
es konnte daher an dem Postgeb&ude,

obwohl es bei dem grossen Anwachsen des Verkehrs*) mit der

Zeit unzureichend wurde, wenig ge&ndert werden. Nach seinem

*) Es kamen z. B. 1870 ein an gewOhnlichen Briefen, Postkarten,

Drucksachen und Waarenproben 308466 Stuck, 1891 aber 906 700 Stuck;

an gewOhnlichen Packeten 25 044 gegen 79 335 in 1891; durch Postan-

weisungen 298962 Mk., 1891 dagegen 2 205 651 Mk. Zeitungsnummem

wurden 1870 abgesetzt 20371, im Jahre 1891 aber 345466 Stiick.
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Tode wurde jedoch alsbald der Neubau in Angriff genommen,
der, als nordischer Backsteinbau in gothisirendein Style er-

richtet, eine Zierde der Stadt bildet. Bis zu seiner Fertig-

stellung wurde das Postamt im alten Gymnasium untergebracht.

Den Bauplan hatte Kaiser Wilhelm II. selbst geprilft und mit

eigenhhndigen Rand-Bemerkungen versehen, z. B. »Dieser

Giebel muss wegen der dort herrschenden Seewinde fester

verankert werden.« Die Einweihung des neuen Prachtbaus,

in den nun aueh die Telegraphie iibersiedelte, fand am 16. Ok-
tober 1893 statt. Die Schalterhalle ist mit zwei Wandgemalden
von Friedrich Stahl (Berlin) geschmlickt.

Die Postverbindungen betreffend, wurde 1866 eine per-

manente tagliche Estafettenpost zwischen Memel und Tilsit

eingerichtet, die die Haupt-Gorrespondenz regelmHssig in acht

Stunden herbrachte. Seit ErOffnung der Bahnlinien sind

nattlrlich in den postalischen Verhaltnissen dementsprechende

Ver&nderungen eingetreten.

Die Bestrebungen nach Bahnverbindung beginnen

in Memel gleichzeitig mit dem Bau der Ostbahn von Konigs-

berg nach Eydtkuhnen, und bereits in der Sitzung des Ab-
geordnetenhauses vom 19. Marz 1859 kamen die beiden dartiber

herrschenden verschiedenen Ansichten pracise zum Ausdruck,

indem der Abgeordnete Stein erklarte: Erhalt Memel keine

Bahn, so ist es in 50 Jahren ruinirt!, wfthrend Abg. Kuhne
(Berlin) meinte: Memel wird auch dutch eine Eisenbahn nicht

wesentlich gewinnen, denn wenn es auch eine hat, wird es

doch andere Exporte als die auf dem Niemen nicht bekommen.

Auch iiber die Richtung der eventuellen Bahn war man nicht.

einig, indem regierungsseitig eine Linie Memel—Tilsit—Rag-

nit—Eydtkuhnen statt Memel—Tilsit—Insterburg vorgeschlagen

und fUr den Memeler Handel als vortheilhafter dargestellt

wurde. Dem Beschluss des Memeler Kreistages, das Terrain

zur Bahn unentgeltlich herzugeben und zum Ankauf desselben

fur 50 000 Thlr. Kreis-Obligationen auszugeben, wurde vor-

laufig die Genehmigung versagt, und alsbald gelangte die

Meinung zum Ausdruck: es scheme, dass man von Memel,

als Rival Konigsbergs, fllrchte, es konne dem Handel der Pro-
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vinzhauptstadt Schaden zuftigen. Unterdessen war 1860 die

Ostbahn bis Eydtkuhnen in Betrieb genommen worden, und

man verdoppelte nun in Memel seine BemUhungen, sandte eine

Deputation nach Berlin u. s. w. Die Regierung war auch

durchaus nicht abgeneigt, Memel zu helfen, bestimmte zum
Bau des von der Kaufmannschaft lange gewiinschten (Gubba

und Mason wollten ihn 1854 durch eine Actien-Gesellschaft

bauen) Minge-Drawbhne-Schmeltellecanals, der die der SchitF-

fahrt und Flosserei gefahrliche Windenburger Ecke im Kuri-

schen HafF abschneiden sollte, als erste Rate 100 000 Thlr.,

so dass derselbe 1863 in AngrifF genommen werden konnte*),

verhielt sich aber hinsichtlich des von ihr nicht mit Unrecht

fUr kostspielig und unrentabel gehaltenen Bahnbaus abwartend,

um so mehr, als die Englische Gesellschaft, welche damals die

(am 16. Juni 1865 erofFnete) Tilsit-Insterburger Privat-Bahn

unter staatlicher Zinsgarantie baute, sich nicht abgeneigt zeigte,

auch die Linie Tilsit—Memel zu tibernehmen. Sie stellte im

October 1863 die Bedingung, dass Memel (Stadt und Kreis)

wenigstens eine Viertelmillion Thaler vorweg zeichne, und es

wurde dem nach Moglichkeit genilgt, indem im Januar 1864

durch Private 150 000 Thlr. gezeichnet waren, der Kreistag

am 29. Januar den am 14. November Allerhochst bestatigten

nochmaligen Beschluss gefasst hatte, das Terrain unentgeltlich

herzugeben und die Kosten durch Kreisobligationen auf-

zubringen, sowie Stammactien bis zur Hohe von 100 000 Thlrn.

zu zeichnen, ferner auch der Kreistag Heydekrug im M&rz

die unentgeltliche Hergabe des Landes und Betheiligung an der

Actien-Zeichnung mit 20 000 Thlrn. beschloss
;
und endlich wollte

die Regierung 2V4 Million Thaler zum Bau einer festen Brticke

liber die Memel hergeben, wenn die Russische Regierung die Fort-

ftihrung der Bahn von Memel bis nach Kurland und Riga ge-

statte. Die Preussische Regierung sowohl als die Englische

Gesellschaft flatten dieses Punktes wegen mit Russland Unter-

handlungen angekniipft, welche aber scheiterten, da die

*) Er erhielt durch Kgl. Erlass vom 27. November 1865 den Namen
„K6nig Wilhelms-Canal“ und wurde 17. September 1873 in Benutzung

genommen.
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russischen massgebenden Kreise Export und Import iiber ihre

eigenen Hstfen leiten wollten und von einer Bahnverbindung

mit Memel besonders filr Libau*) Nachtheile befiirchteten.

Russland allein also ist es gewesen, das sich hier als starrer

Gegner Memels erwies, nicht. Konigsberg und auch nicht die

Preussische Regierung, wie in jener politisch erhitzten Zeit

geglaubt wurde. Die Regierung stand vielmehr den Be-

miihungen Memels, die sich unaufhorlich durch Deputationen,

Petitionen und Gommissionen (unter unermiidlicher, aufopfern-

der Thatigkeit des Rechtsanwalts Schulz) ausserten, nicht ab-

lehnend gegenliber, obwohl sie nicht mit Unrecht eine Bahn
wie diese, die durch ein schmales, wenig wohlhabendes Ge-
biet ftlhren sollte, dabei auf dem einen Ende an eine Privat-

bahn mit besonderen Tarifen stiess, auf dem andern aber der

Ablehnung Russlands wegen wie eine Sackgasse endigte, fur

unrentabel hielt. Sie machte 1868 der Tilsit-Insterburger Ge-

sellschaft das Anerbieten, falls sie die Bahn Tilsit—Memel

bauen wolle, die Memel-Brileken auf Staatskosten herzustellen

und ausserdem pro Meile eine einmalige Staatsbeihiilfe von

20 000 Thlm. zu gewahren, allein die Gesellschaft verlangte —
ein Beweis, dass auch sie an der Rentabilitat der Bahn

zweifelte — ausserdem noch staatliche Zinsgarantie, welche

die Regierung aber, aus gleichem Grunde, ablehnte. Schliess-

lich stellte der Handelsminister staatliche Zinsgarantie wenigstens

ftlr das zum Brtlckenbau nothige Capital in Aussicht
;
es bildete

*) Libau hat durch die russische Regierung eine ausserordentliehe

FBrderung erfahren. Bereits 1841 erhielt es Chaussee, 1871 Eisenbahn;

seit der 1873 erfolgten Fertigstellung der Linie Radziwiliszki-Kalkuhnen

sind Sliden und Centrum des weiten Reiches der Seestadt Libau erschlossen.

Anschwellender Schiffs- und Waaren-Verkehr, Zustrom von Fremden, tieber-

hafte Bauth&tigkeit waren die Folge (vergl. A. Wegner, Geschichte der

Stadt Libau, 1898). Im Februar 1897 hatte Libau bereits 64 500 Einwolmer,

heute wol 80000, und sein Export hatte 1900 einen Werth von 61410616

Rubeln = 132032 827 Mark, w&hrend er noch 1860 nur die H6he von

1 767 212 Rubeln erreichte. Was bedeutet dem gegenliber Memels Export

von 30 Millionen Mark!? Nur den Holz-Export kann Libau Memel nicht

streitig machen, da dort Wasserverbindung mit dem Binnenlande g&nz-

lich fehlt.
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sich eine Eisenbahnbaugesellschaft mit einem Capital von

8 Milbonen Thalern, erfilllte die Bedingungen des Ministers

und fdrderte die Angelegenheit so energisch, dass die Vorlage

1869 dem Landtage, dessen Zustimmung sicher war, hatte

unterbreitet werden kdnnen. Allein am 1. Februar 1869

sandte der Handelsminister dem Bvirgermeister Kriiger den

Bescheid: der Finanzminister habe »in Riicksicht auf die der-

zeitige Lage des Staatshaushalts (Deficit), welche zui’ Her-

stellung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Aus-

gaben den Riickgriff auf extraordinaire Mittel zur Nothwen-

digkeit gemacht hat,« es filr unzulassig erachtet, bei dem
gegenwSrtigen Landtage eine Vorlage wegen der Bahn

Tilsit—Memel einzubringen
;

er (der Handelsminister) werde

aber nach wie vor dem Zustandekommen der Bahn sein voiles

Interesse zuwenden und die Ausfiihrung, sobald die Verbalt-

nisse es irgend gestatten, herbeizuftihren eifrig bestrebt sein.

Indessen im Abgeordnetenhause stellte Berger (Witten) den

Antrag, baldmoglichst, spatestens zu Anfang der nachsten

Session, einen Gesetzentwurf Uber den Bau einer festen Memel-

briicke und der Bahn Tilsit—Memel vorzulegen. Derselbe wurde

in der Sitzung vom 25. Februar verhandelt und, naehdem Miquel

als Referent sehr warm dafiir eingetreten und auch Handels-

minister Graf Itzenplitz sympathise!! dafiir gesprochen, fast

einstimmig angenommen. Nun erklarte der Finanzminister,

die Ausftihrung der Bahn fUr Staatskosten in Aussicht zu

nehmen, stellte aber im Interesse der Rentabilitat derselben

die Bedingung, dass die Tilsit—Insterburger Bahn vom Zeit-

puncte der Betriebserbffnung der Tilsit—Memeler Bahn ab

ihre Verwaltung unter den liblichen Bedingungen dem Staate

Ubertrage, — eine sehr riclitige Idee, die sich jedoch erst viel

spater verwirklichen sollte. Sphter verlangten dann Finanz-

und Handelsminister nur noch unentgeltliche und bedingungs-

lose Hergabe des Terrains Seitens der Kreise; der Memeler

Kreistag beschloss demgemass am 8. September 1869, der

Tilsiter schon am 5. September. Am 12. September hatte

eine Deputation aus Memel bei dem zu den Manovern in

Konigsberg anwesenden KOnige eine Audienz in der Bahn-

Digitized by Google



Sache und wurde gnkdig empfangen
;
zu dem Oberprhsidenten

v. Horn, der die Sache warm befiirwortete und bat, ein ent-

scheidendes Wort in die Wagschale zu legen, husserte der

Konig in scherzhafter Wendung: »Ja, aber mein Wort macht

kein Geld!« Ende November hiess es dann, falls das Renten-

Convertirungs-Gesetz angenommen werde, sei die Einbringung

einer Vorlage wegen Bahn- und Briickenbau beim Landtage

gesichert; allein im Januar 1870 verhielten sich Handels- wie

Finanzminister wieder zogernd und ausweichend — jedenfalls

schon im Bewusstsein der unsichern politischen Lage. Unter-

dessen hatte in Russland der Bau der Libau-Kownoer Bahn
begonnen

;
am 2. Februar brachte ein Dampfer 20000 Centner

Schienen fiir dieselbe nach Memel zum Weitertransport, was

hier begreiflicher Weise grosse Erregung hervorrief (mit Schluss

des Jahres 1870 war die Bahn auf der ganzen Strecke be-

fahrbar). Die Stimmung war zu jener Zeit in Memel iiber-

haupt eine nervos-gereizte, wobei auch politische Motive eine

Rolle spielten. Man that, als miisse Memel, falls es nicht wo-

mdglieh auf der Stelle die Bahn bekomme, an den Bettelstab

gerathen, und wiirmte den Satz von dem Fischerdorfe, zu dem
Memel herabsinken werde, auf; man wollte wieder zum Re-

gierungs-Bezirk Gumbinnen geschlagen werden
;
man malte

sich aus, wie Memels Handel »zu einer nie gesehenen Hohe«

sich entwickeln wilrde, falls die Stadt unter russischer Herr-

schaft stRnde
;
man rief pathetisch: »Fuimus TroesU Man

vertibelte es der Regierung, dass sie mit dem Bahnbau seiner

Kostspieligkeit und Unrentabilitat wegen zogerte, und vergass,

dass man ihr nur erst 1863 den sehr lebhaft geausserten

Wunsch, betreffend Incommunalisirung von Bommels-Vitte,

aus ganz denselben Grilnden abgeschlagen hatte. In der

ganzen Provinz begann man nun schliesslich, da man filr das

Zogern der Regierung keine Erklarung fand, ftlr Memel ein-

zutreten; das Vorsteheramt der Kaufmannschaft zu Kdnigsberg

und der Magistrat dieser Stadt richteten dringende Eingaben

an die betreflfenden Ministerien, Memel nicht langer den Vor-

theil eines Schienenweges vorzuenthalten
;

ein gleiches that

die Insterburger Handelskammer. Der Ausbruch des Krieges
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hemmte alle weiteren Schritte in der Sache. Nach dem

Friedensschluss sandte Memel am 25. Mai 1871 eine Petition

um schleunigen Bau von Bahn und Brticke ab und erhielt

vom Handelsminister zur Antwort, der Gesetzentwurf sei in

Vorbereitung. Auch der Bauplan wurde unterdessen fertig-

gestellt. Am 9. December erfolgte die Einbringung der Vor-

Jage, welche fur die Bahn Tilsit—Memel 5800 000 Thaler

beanspruchte
;
am 5. Februar 1872 nahm das Abgeordneten-

haus, am 4. Mkrz das Herrenhaus sie an. Die Bedingung

der unentgeitlichen Hergabe des Terrains seitens der Kreise

wurde festgehalten, um fUr den Staat die Kosten der auch

jetzt noch vielfach geradezu als unrentabel bezeichneten

Bahn herabzumindern. Der Bau begann gleich im Frtlh-

jahr 1872; am 1. Juni 1875 wurde die Strecke Memel

—

Pogegen, am 15. October die Memelbrilcke und damit die ganze

Bahn dem Verkehr iibergeben. Die feste Dangebriicke bei

Janischken ist 1874 erbaut. In Memel wurde der Bahnhof

mit dem Winterhafen durch ein Geleise verbunden; die Er-

offnung dieser Winterhafenbahn erfolgte am 22. November

1876, die der Abzweigung nach dem Siiderballastplatz am
7. Februar 1878. Im Ganzen hatte der Bahn- und BrUcken-

bau 7 250 000 Thlr. erfordert. Wie vorausgesehen, wirkte die

Tarifpolitik der Insterburg-Tilsiter Privatbahn hemmend auf

die Entwickelung der neuen Bahn ein; erst am 1. Juli 1884

erreichten die damit verbundenen Nachtheile durch den Ueber-

gang genannter Bahn an den Staat ihr Ende. Aber erst in

den neunziger Jahren hat die Bahn nach Tilsit ftlr Memel

wirklich vortheilhaft zu warden begonnen, und zwar nachdem

1894 die Bahnlinie Tilsit—Pillkallen— Stallupbnen dem Betrieb

iibergeben worden, welche einen gesteigerten Absatz an Kohlen,

Heringen etc. nach jenen Gegenden bewirkt hat. Es ist dies

wohl ein Beweis, dass die 1859 vorgeschlagene Linie Memel-

Eydtkuhnen viel fllr sich hatte. — In Folge dringender Vor-

stellungen der Kaufmannschaft wurde nach bereits 1887 be-

gonnenen Vorarbeiten und Genehmigung durch das Abgeord-

netenhaus am 26. Marz 1889, eine Bahn von Memel nach der

russischen Grenze bei Bajohren gebaut und am 1. November
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1892 vollsthndig erOffnet (nach FOrsterei gingen schon im
Sommer Sonntags sehr stark besetzte ZUge); da aber eine

Weiterftihrung derselben bis nach der Station Moscheiki an

der Libau-Kownoer Eisenbahn (von wo eine Bahnlinie weiter

Uber Riga nach Petersburg fiihrt) nicht zu erreichen ist, bringt

diese Grenzbahn dem Handel so gut wie gar keinen Nutzen,

sondem dient nur dem Personenverkehr. Dieser ist aber aller-

dings im Sommer, wo sonntkglich Hunderte von AustlUglern

die Villencolonie »F<Jrsterei« mit ihren vorztiglich schdnen

Wald- und Uferpartieen aufsuchen, recht lebhaft. Wahrend
daher auf der Station Memel

•

1876 abgingen 35727 Personen, ankamen 33885 Personen

1891 „ 44 181

sind 1893 abgegang. 70257 „

und 1899 „ 81051 „

Der Jahrmarkt dauerte in der ersten Halite des

Jahrhunderts vierzehn Tage und war fUr die Stadt von der

grBssten Wichtigkeit. Von weit und breit namlich aus Sza-

maiten und Kurland kamen dann die reichen Edelleute her,

um fUr bedeutende Summen Einkhufe zu machen, und es

fanden sich deshalb aus Konigsberg, Elbing, Breslau, Berlin

u. s. w. zahlreiche Kaufleute mit kostbaren Waarenlagern

ein, die sie in filr die Jahrmarktszeit gemietheten Quartieren

in und neben der Marktstrasse feil hielten. Die russische

Grenzsperre und der polnische Aufstand von 1863, in Folge

dessen viele polnische Gutsbesitzer verarmten und ihren Besitz

verloren, vemichteten dies Geschaft. Im Jahre 1866 wurde

der Jahrmarkt auf acht Tage verktirzt und ausserdem 1876

auf Anregung des Kreistages vom 15. August auf den Anfang

des Juli, 1895 auf den des Juni verlegt. FUr die hiesigen

und fUr auswhrtige Handwerker ist er noch immer wichtig,

da die Arbeiter- und die landliche Bevolkerung dann ihre

Einkhufe besonders an Tischler-, Tbpfer-, BOttcher- und
Schuhwaaren machen.

Die ersten Droschken wurden im Herbste 1859 auf-

gestellt. Im Jahre 1868 errichtete ein Unternehmer ein Ge-
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packtrager- und Dienstmanns-Institut »Express«, das sich aber

nicht halten konnte.

Die stadtischen Finanzen waren in der ersten

Hiilfte des 19. Jahrhunderts keine besonders gUnstigen. Die

Einnahmen setzten sich zusammen aus Erbpachts- und

Zeitpachts-Gefdllen, Miethe von 15 Fleischbankstellen, BUrger-

rechts-Gebiihren, Sporteln, Gommunalbeitrilgen von den kOnig-

lichen Beamten (wie es damals hiess, »Officianten<), Schutzgeld

von den Arbeitern und Matrosen, und Hhnlichen kleineren

Posten; Gorapetenzgeldern, die aus der Regierungs-Haupt-

kasse in Hdhe von 924 Thlrn. gezahlt wurden, Kttmmerei-

gefallen, die bei der Licent-(Zoll-)Karamer und dem Accise-

(Steuer-)Amt erhoben wurden, beide von hohem Betrage

(1817: 5108 und 3181 Thlr.); endlich aus den Abgaben vom
Gross- und Klein-Handel, zu welchen gehOrten : Standgelder

von den Hftndlern mit Victualien, Fischen, Leinwand, Ztichner-

waaren, Schuhen, ferner Stand-, Markt- und Thorgelder, die

wkhrend des Jahrmarkts und der beiden Viehmttrkte erhoben

wurden, Bollwerksgelder, Brlickengelder (von den Schiffen und

Kahnen, welche die Brlicke passirten), GebUhren von der

Heringsbrake, von Leinsaat, von der Wage. Diese Handels-

abgaben machten einen Haupttheil der Einkiinfte aus; 1817

z. B. betrugen sie liber 14 425 Thlr., woran die Wage allein

mit 8778 Thlrn. betheiligt war. Einer nkheren Erlhuterung

bedlirfen die Bezeichnungen »Gompetenzgelderc und » Boll-

werksgelder*. Die ersteren sind aus dem »Zuschub aus der

Tranksteuer* entstanden, der schon unter Friedrich Wilhelm I

in HiJhe von 996 Thlrn. 32 Gr. zum stadtischen »Competenz-

Etat« gezahlt wurde und in der Rechnung von 1777/78 als

Zuschub aus Kbnigl. Kassen* aufgefilhrt wird. In den Rech-

nungen von 1786—90 fehlt er, findet sich aber seit 1795/96

dauemd wieder als »Competenz-Quantum aus der Kbniglichen

Littauischen Kriegs-Kasset im Betrage von 1045 Thlr. 2 Gr.

Die »Bollwerks- oder Bohlwerks-Geldert sind eine ebenfalls

schon unter dem genannten KOnige gebrauchliche Abgabe von

den Wasserfahrzeugen, die in Memel anlegten. Sie betrugen

vom 1. Juni 1730 bis ult. Mai 1731: 8 Thlr. 6 Gr. 6 Pf., im

5
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Jahre 1735: 15 Thlr. 66 Gr. Im Jahre 1817 wurden von

jedem Schiffe 45 Gr. = 15 Sgr., von jedem grossen Kahn
30 Gr. = 10 Sgr., von jedem kleinen 7Va Gr. = 1 Achte-

halber erhoben, wodurch 795 Thlr. 46 Gr. zusammenkamen. —
Zu den Ausgaben gehbrten hauptsdchlich die Besoldungen

und Pensionen, die Kosten fllr Bauten und Reparaturen, fUr

Beleuchtung und Reinigung der Strassen, fQr die Polizei, das

Schul- und das Armenwesen, die Feuer-Societats-Beitriige, die

Recognitionsgelder und der Servis nebst andern Militdraus-

gaben. » Recognitionsgelder « ist der Gollectivname fiir die

im 18. Jahrhundert an das Amt Althof-Memel entrichteten

Gefalle: Grundzins von der Alt- und Friedrichsstadt und den

Freiheiten, Arrende wegen des Bierverlags auf den Freiheiten,

Talgzinsgeld, Fleischbanken-Zins (sonst auch noch Schneider-

und Schuh-Banken-Zins). Sie betrugen 1817: 874 Thlr.,

sp&ter 886 Thlr. Im Jahre 1836 begann die Regierung von

den Competenzgeldern 10 % abzuziehen und stellte die

Zahlung derselben 1845 ganz ein, erachtete die Stadt aber

zur Weiterzahlung der Recognitionsgelder als einer Domiinen-

abgabe fur verpflichtet. Die Stadt strengte deshalb einen

Process an, den sie 1851 in dritter Instanz gewann, so dass

der Fiscus die seit 1. April 1845 erhobenen Recognitionsgelder

nebst 5 % Zinsen zuriickzahlen musste. Nur noch ein kleiner

Theil der Recognitionsgelder, 87 Thlr. 19 Sgr. 11 Pf., blieb be-

stehen, der 1874 durch Kapitalszahlung abgelost wurde. — Der

Servis hhngt mit der Schaffung des stehenden Heeres in Branden-

burg-Preussen zusammen, indem dabei nicht die landesherr-

lichen Kassen, sondern die Stadte mit der Sorge fiir Aufnahme

und Unterbringung der Truppen betraut wurden, und war
zuletzt durch das Allgemeine Regulativ vom 17. Miirz 1810

geregelt. In Memel wurde er als »Consumtions-Servis« (d. h.

Gewerbs-Abgabe von Kaufleuten und Handwerkem) erhoben

und an die Konigliche Provinzial-Instituten- und Communal-

Kasse abgefuhrt, bis er in FolgeMinisterial-Verfiigung vom
4. Mai 1819 am 1. Juli dieses Jahres als solcher aufhdrte.

Wenn nach dem festgestellten Jahresetat die Ausgaben

die Einnahmen iiberstiegen, so wurde die Differenz durch eine
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Communalsteuer gedeckt, die mit 4 Procent auf die

BUrger (welche in Grundbesitzer und Miethsbttrger zerfielen),

und mit 22/s Procent auf die Schutzverwandten (Einwohner

ohne Biirgerrecht) repartirt wurde, weshalb man sie auch

» Repartitionsgelder* nannte, und deren Betrag, jahrlich wecli-

selnd, zwischen 12000 und 15000 Thalern, spMter, excl. Grund-

steuer, zwischen 9000 und 12 000 Thalern schwankte. Im

Jahre 1848 wurde bei der Communalsteuer die Selbstein-

schatzung eingefUhrt. Einige wichtige Aenderungen in den

eben geschilderten stadtischen Finanzeinrichtungen bewirkte

das Gesetz iiber die Einrichtung des Abgabenwesens vom
30. Mai 1820*), wonach die Staatskasse die Kosten fUr die

Einquartierung und die Garnisonsbedilrfnisse des Militttrs tlber-

nahm und als »Servis-Verglitungc an die Stadte zahlte, wo-

gegen der Servis nach wie vor auf Grund der Klassification

von 1815, wo die Quote jeder Stadt nach einem bestimmten

Satz pro Kopf der Bevblkerung ermittelt wurde und wobei

Memel in die zweite Servisklasse kam, an den Staat gezahlt

werden musste und demgemass auch weiter durch die Stadte

von den BUrgern erhoben wurde. In Memel, wo die an den

Staat zu entrichtende Quote sich auf 5571 Thlr. 20 Sgr. be-

lief, wurde der Servis, einer Bestimmung jenes Gesetzes ge-

mass, nunmehr als »Grundsteuer« von den Grundbesitzern,

jedocli nicht besonders, sondern mit der Communalsteuer zu-

sammen erhoben. Der ungefahre durchschnittliche Betrag der

Grundsteuer war 3600 Thlr. Ferner trat an Stelle der frtiheren

personlichen Steuern nach eigener Wahl der Commune ent-

weder eine Klassensteuer oder eine Malil- und Schlachtsteuer,

wobei den Stadten das Recht bewilligt wurde, zur Bestreitung

der Gemeindeausgaben eine Erhohung dieser Steuern bei sich

eintreten zu lassen. In Memel, welches neben Kiinigsberg,

Pillau mit Festung, Gumbinnen, Tilsit und Insterburg sich fllr

die Malil- und Schlachtsteuer entschied, wurde die Erhohung

derselben durch Reg.-Verf. vom 23. Februar 1821 auf 25 Pro-

cent festgesetzt und unter dem Tit el »Communal-Consumtions-

*) F. G. Schimmelfennig, Die Preussischen direkten Steuern. 2 Theile,

Potsdam 1843. 4°.

5*

Digitized by Google



68

Steuerc, spkter > Gommunal-Zuschlagc durch das Haupt-Zoll-

Arat gegen eine Tantieme eingezogen und an die Stadt ab-

gefiihrt. Daneben wurden aber auch die frilher von der

Licentkammer und dem Accise-Amt gezahlten Gefhlle jetzt

durch das Haupt-Zollamt entrichtet.

Auf dem Landtage von 1829 brachten die Provinzial-

Stande (wie schon 1824 und 1827) mit einfacher Mehrheit

(50 Stimmen) den Antrag ein, die Regierung moge die Mahl-

und Schlachtsteuer abschaffen und dafiir die Klassensteuer

einfiihren, und die Regierung erklarte, wider den Willen der

Stadte konne sie das zwar nicht, wolle jedoch das ihrige dazu

thun, indem sie die Stadte von der Verpflichtung, den ganzen

Betrag der Mahl- und Schlachtsteuer bei Abschaffung derselben

in anderer Weise aufzubringen, befreie; allein die Hbhe von
mehreren Tausend Thalem, welche der Gommunalzuschlag

jahrlich erreichte, Hess der Stadt das Fortbestehen der Mahl-

und Schlachtsteuer trotz der darait verbundenen Scherereien

und Defraudationen sehr wilnschenswerth erscheinen, und so

erkl&rten sich die Stadtverordneten entschieden dagegen, da

nicht abzusehen sei, wie so bedeutende Summen auf dem Wege
directer Besteuerung noch von der Stadt aufzubringen sein

mtjchten
;
einer zwangsweisen Einftihrung sei mit alien Kraften

entgegenzuarbeiten, nothigenfalls der Konig anzurufen. In

der Btlrgerschaft selbst waren aUerdings die Ansichten getheilt,

wie eine im M&rz 1829 an die Stadtverordneten von 18 der

Mahl- und Schlachtsteuer unterworfenen Gewerbetreibenden

gerichtete Bitte um Einfiihrung der Klassensteuer beweist.

Als aber Ende 1834 nochmals eine Anfrage der Regierung in

dem Sinne wie 1828 einlangte, erfolgte wieder ein ebenso ent-

schiedenes Nein. Seit 1848 erhielt die Stadt gesetzmttssig

noch ein Drittel der Mahlsteuer zu Strassenbesserungen. Erst

in Folge der Einwirkung durch die Gesetzgebung erreichte in

Memel (ebenso wie in Tilsit) die Mahl- und Schlachtsteuer

mit dem 1. Januar 1875 ihr Ende. Seit 1857 ordnete die

Regierung die Theilung des Mahl- und Schlachtsteuerzuschlags

sowie des Drittels vom Rohertrage der Mahlsteuer mit der
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an, wodurch der Stadt jahrlich 2000 bis 3000 Thlr. Einnahmen

verloren gingen. Es war das einer der I’ebelstande, die das

Bestehen dieses Dorfs im Stadtgebiet zur Folge hatte. Seit

1867 wurde dann beziiglich Schmelz dieseibe Einrichtung ge-

troffen und zwar sollte die Stadt die entsprechenden Betrage

seit 1857 (933 Thlr.) nachzahlen. Es kam zum Process, den

die Stadt 1874 verlor. Eine mitunter sehr driickende Privat-
a b g a b e erwuchs den Biirgern aus ihrer Zugehorigkeit zum
lithauischen Feuer-Societats-Verbande des Regierungs-Bezirks

Gumbinnen, bei welchem bleiben zu wollen sie im Sep-

tember 1817 erklftrt hatten. Da namlich dort die Hohe

der Beitrkge sich nach den vorfallenden Brknden richtete, so

musste die Stadt, deren 1272 Gebaude mit 1 433 996 Thlr.

versichert waren, im Jahre 1822 (wo am 5. Juni die Stadt

Marggrabowa grossentheils niederbrannte) 26 251 Thlr. 17 Sgr.

und 1823, wo u. a. z. B. in Tilsit eine grosse Feuersbrunst

war, sogar 61 943 Thlr. 8 Sgr. an Beitragen entrichten. Das

bewog denn die Bttrger 1825 zum Austritte und zur Versiche-

rung bei Privat-Assecuranz-Compagnieen. Da unter den eben

geschilderten Umstanden jeder Versuch einer Erhohung der

Steuern an dem entschiedensten Widerstande der Btlrger ge-

scheitert ware, so befand sich die Stadt, sobald die Kommunal-
steuer einmal nicht zur Deckung des Etats ausreichte, in einer

schwierigen Lage, da sie bereits Schulden hatte (die 1816:

12 700 Thlr., 1822: 23 233 Thlr. betrugen, worauf sie sich

wieder minderten) und nur in zwingenden Fallen die Stadt-

verordneten bereit waren, zur Aufnahme neuer Gelder ihre

Zustimmung zu geben. So blieb ihr denn 1816 nichts iibrig,

als die Regierung um einen Zuschuss zu ersuchen, der ihr

auch in Gestalt einer Unterstiitzung aus dem Accise-Communal-

fonds mit 9500 Thlrn. pro 1816 und 1817 und 4800 Thlm.

pro 1818 zu Theil wurde. Ausserdem suchte man sich auf

die verschiedenste Weise zu helfen. Das Biirgerrechtsgeld

wurde von 6 auf 10 Thlr. erhoht (die Nebenkosten unge-

rechnet); terner wurde eine veraltete Abgabe, die Stauer-
Patrons-GebUhren, 1819 wieder hervorgesucht. Die-

selben bildeten sonst ein Emolument des Blirgermeisters,
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wurden 1811 durch Beschluss der Stadtverordneten der Kam-
mereikasse zugesprochen, der sie in demselben Jahre mit

30 Gr. (1 Gulden) pro Schiff, 62 Thlr. 30 Gr. eintrugen, waren

dann mehrere Jahre hindurch nicht mehr erhoben worden,

kamen aber 1820 wieder zur Einziehung und brachten 103 Thlr.

30 Gr., 1825 (a 20 Sgr. pro Schiff) 607 Thlr. Im Jahre 1834

wurde die fernere Erhebung von der Regierung untersagt.

Im Jahre 1824 wurde beschlossen, das Marktstandsgeld auch

von den Kkhnen, die mit Heu, Torf, Stroh, Rohr, Mehl, Kalk

u. s. w. zum Verkauf anlangten, zu erheben; es sind dies die

mit den Marktstandsgeldern zusammen genannten B o h 1
-

werksgelder, welche am Wasserbaumthor (Siiderhuk)

durch die Steuerkontrolle erhoben wurden, verschieden von

den oben schon erwahnten. Gespart wurde, wo es nur ging.

Der Magistrat wiinschte Anbringung eines Feuerglockenthurms

auf dem Rathhause; die Stadtverordneten meinten, die Signale

kdnnten auch vom Kirchthurm aus gegeben werden. Der

Magistrat legte Anschlage zum nothwendigen Neubau des

Hirtenhauses (Kammereihof) vor
;

die Stadtverordneten ent-

schieden, das koste zu viel, das Haus sei auf’s billigste zu

repariren. Superintendent Sprengel beantragte eine Beihiilfe

zur Reparatur der Mauer um die Kirche; sie wurde »aus

Mangel an Fonds* nicht bewilligt. Als 1821 der Syndicus

Forster, dessen Gehalt 1200 Thlr. betragen hatte, mit 600 Thlr.

Pension auf seinen Antrag in den Ruhestand versetzt wurde,

beschloss man, diese Stelle fortan nur im Nebenamt zu be-

setzen durch »ein Subject, was bei dieser nahrlosen Zeit am

billigsten zu befriedigen, und doch hinsichts der Arbeiten nach

Pflieht und Gewissen handeln wlirde«, und wahlte den Justiz-

rath Carl Heinrich Gotthilf Freytag mit 300 Thlrn. Gehalt

ohne Anspruch auf Pension.*)

Diese Beispiele ditrften wol geniigen zum Beweise, wie

sehr man sthdtischerseits Iiberall auf Sparsamkeit bedacht war,

*) Freytag starb 10. April 1837. Auf ihn l'olgten als Syndici: Der

Land- und Stadt-Gerichtsrath Hohenfeld, der Gerichtsrath Heinrich Adolph

Holtzendorff bis 1854, der Kreisgerichtssecretar Taegen, der 22. Juni 1871

starb und mit dem der Titel eines Syndicus erlosch.
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um nur mit den Einnahmen leidlich haushalten zu kbnnen,

und es musste daher in Memel auf das schmerzlichste berllhren,

als 1829, bald nach der Ablehnung des Regierungs-Antrags

auf Einfiihrung der Klassensteuer, der Oberprhsident v. Schon

und das Ministerium mit aller Energie auf die Abschaffung

der indirecten Handelsabgaben d. h. der obligatorischen oder

Zwangs-Braken, besonders der Flachs-Brake, zu dringen be-

gannen (vergl. meine ausfiihrliche Darstellung der Angelegen-

heit in dem Aufsatze »Der Ob er-President v. Schon und die

Stadt Memel* in der '<Altpreuss. Monatsschrift Bd. XXXVII,
S. 246—255) und dabei erklarten, die Stadt mdge die dadurch

entstehenden Ausfallle durch anderweite Einnahmen und durch

Ersparnisse im Gommunal-Haushalt decken. Zwar
wurde schliesslich das Fortbeslehen der Zwangsbraken bis

1. Januar 1838 gestattet, alsdann der Terrain bis Neujahr 1836

verldngert und auch dann noch die Weitererhebung der

Handelsabgaben »bis auf weiteres* zugelassen, allein 1838

verfUgte das Ministerium die BeschrSnkung der indirecten

Handelsgefalle (von Brake und Wage), die im genannten Jahre

16 690 Thlr. betrugen, auf nur 6000 Thlr. vom 1. Januar 1839

ab und auch dies nur auf fiinf Jahre, wobei die Regierung

wieder darauf hinwies, Ersparnisse einzufiihren. Diesen that-

sachlich wie Hohn klingenden Rath befolgten nun die stkdtischen

Behorden auf ihre Art und — steilten vom October
1838 ab die Strassenbeleuchtung ein, welche

durchschnittlich jahrlich 1500 Thlr. kostete; die Laternen

wurden auf den Boden der Tochterschule gebracht und nur

diejenigen auf beiden Briicken und an der Hauptwache der

Sicherheit wegen bis Nachts 12 Uhr brennen gelassen. Ausser-

dem ersuchten sie die Regierung um Uebernahme der Polizei-

verwaltung auf den Staat. Dies verwarf aber die Regierung

und forderte am 11. December die sofortige Wiedereinfiihrung

der Beleuchtung, da sie als ein polizeiliches Bediirfniss anzu-

sehen sei. Die Stadtverordneten beschlossen jedoch am 18. De-

cember, dem nicht Folge zu geben, sondern durch Nicht-

beleuchtung zu sparen, worauf die Regierung ja selbst hin-

gewiesen habe; die koniglichen Communen Vitte und Schmelz
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hatten auch keine Beleuchtung. Era weiteres Schreiben der

Regierung vom 12. Januar 1839, worin sie den Magistral auf-

forderte, die Wiedereinfiihrung der Beleuchtung binnen drei

Wochen bei fUnf Thalem Strafe anzuzeigen, und erklarte, die

Stadtverordneten hatten in dieser Sache kein Votum, war von

keinem besseren Erfolge. Die Stadtverordneten erklhrten:

da sie die Kosten der Erleuchtung zu tragen hatten, stehe

ihnen auch ein Votum dabei zu; »von Seiten der hoheren

Behorden ist unserer Stadt ein grosser Theil ihres bisherigen

Einkommens genommen und sie aufgefordert alle mijgliche

Ersparnisse einzuftthren, von der andem Seite aber ordnet

die Kgl. Hochl. Reg. die unbedingte Wieder-Einftihrung der

Strassen-Erleuchtung an, dieses steht in grossem Widerspruch.*

Man war eben zu erbittert iiber die Schmalerung der stadti-

schen Einkiinfte, tlber den Hohn, der in dem Rath, Ersparnisse

zu machen, lag, und Uber die Nichtbewilligung der Chaussee

(siehe oben), wozu noch die bevorstehende Wegnahme der

Gamison kam. Erst im nachsten Herbste wurden auf weiteres

Dringen der Regierung (Schreiben vom 10. October 1839) die

Laternen wieder angeziindet. Um den Einnahme-Ausfall zu

decken, wurde ferner 1838 die Verdoppelung der Communal-

(Personal-Einkommen-) Steuer, die Erhohung des Communal-

Zuschlags zur Mahl- und Schlachtsteuer von 25% auf 30%,
sowie die Erhebung eines Braumalzsteuer-Zuschlags von 25%
eingefilhrt. Noch aber war die Angelegenheit nicht beendigt.

Am 20. August 1839 verfiigte die Regierung, die Stadt habe

jede Etatstlberschreitung jetzt und in Zukunft streng zu ver-

meiden, vorkommenden Falls und ebenso bei Gontrahirung

neuer Schulden erst die Regierung anzufragen und dieser

vierteljahrlich Ausztlge aus dem Kammereikassen-Manual, vom
Landrath beglaubigt, einzusenden. Unterm 10. Januar 1840

verfiigte die Regierung, dass ihr die Etats zur Bestatigung

vorzulegen seien, da die Kammerei durch den Bezug der

6000 Thlr. Handelsgefdlle die Htilfe des Staats in Anspruch

nehme und somit den stadtischen Behbrden eine selbstandige

Verwaltung ihrer innern Angelegenheiten nicht zustehe. Und
so scharf priifte die Regierung den Etat, dass sie eine monat-
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Iiche Unterstiltzung von zwei Thalem, die die Stadtverord-

neten einem Seminaristen in Karalene auch fttr sein drittes

Jahr 1840 bewilligt hatten, nur unter der Bedingung aner-

kennen zu wollen erklarte, falls der Magistrat im Stande sei,

disponible Fonds nachzuweisen, aus welchen jene Unterstiitzung

erfolgen kBnne. Nun erhielt der Seminarist das Geld aus der

Armen-Erziehungs-Instituts-Kasse, die Stadtverordneten aber

erkl&rten die Sache fUr einen Eingriff in ihre Rechte. Mit

dem 1. October 1840 musste die Erhebung der indirecten

Handelsabgaben von den Transitowaaren aufhBren
;

da hier-

durch die Aufbringung der gestatteten 6000 Thlr. unmoglich

wurde, so schlug die Stadt eine Erhahung der Branntwein-

steuer vor, die aber nicht genehmigt wurde. Erst nach der

Entlassung v. Schons, des Urhebers und Fiihrers des ganzen

Steuerstreites, von der Oberprasidentschaft wurde die Erhebung

der haheren Abgabe von 1 Thlr. von jedem in der Stadt

consumirten Ohm Branntwein vom 15. October 1843 ab be-

willigt und trug bis 1. November 1844 6127 Thlr. ein. Zwar
wurde dann durch Ministerial-Verfilgung die Einstellung dieser

Abgabe, sowie auch des letzten noch bestehenden Restes der

indirecten Handelsgefalle verfiigt, aber der KBnig genehmigte

durch Cabinetsordre vom 31. Januar 1845 das Fortbestehen

der Branntweinabgabe auf drei Jahre, und so wurde sie vom
16. April 1845 wieder erhoben und dadurch zum Theil der

Ausfall gedeckt, den die Kftmmereikasse durch Aufhebung der

Handelsabgaben erlitt.

Im Jahre 1848 erhielt dann die Stadt, wie schon erwiihnt,

ein Drittel des Rohertrages der Mahlsteuer. Die Biirgerrechts-

gelder wurden nach Einfuhrung der neuen Stadteordnung in

Memel aufgehoben und dafur bei der nothwendig gewordenen

Umarbeitung des Communalsteuer-Regulativs 1856 ein Ein-
zugsgeld und ein H au s s

t

an ds

g

e 1 d eingeftlhrt. Jede

neu anziehende Familie oder selbsthndige Person musste bei

einem Einkommen unter 300 Thlrn. 10 Thlr., daruber 20 Thlr.

zahlen, und die Begrtindung eines eigenen Hausstandes kostete

je nach dem Einkommen 6 bis 30 Thlr. Im Jahre 1866

wurde Beides ganzlich aufgehoben. Die Aufhebung des Corn-
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munal-Zuschlags zur Braumalzsteuer erfolgte zum 1. April 1878

durch die Regiemng. Die Communalsteuer, welche 1857:

37 826 Thlr. betragen hatte, belief sich 1867 in Folge zu

milder Veranlagung nur auf 34 563 Thlr.; die jahrlichen Aus-

falle bei derselben bewirkten, dass die Kammereikasse damals

fast alljahrlich mit einem kleinen Deficit arbeitete, das erst

verschwand, als 1873 ein Zuschlag von 20 Procent zur Com-
munalsteuer erhoben wurde. Derselbe wurde 1874 auf 10 Pro-

cent ermassigt, betrug das Jahr darauf wieder 20 Procent,

1876 aber 50 Procent und 1881 gar 80 Procent. Seit 1882

wurden gemass dem Communalsteuer-Regulativ vom 24. No-

vember 1881 zur Completirung dieser Steuer erst 50 Procent,

dann 25 Procent Zuschlag zur Grund- und Gebaudesteuer

und zur Gewerbesteuer erhoben. Bis 1880 wurde die Com-
munalsteuereinschatzung durch eine besondere Commission

unabhangig von der Staatssteuerveranlagung bewerkstelligt,

was die Regierung nun fUr nicht mehr zulassig erklarte. Im

Jahre 1889, wo an Staats- und Communalsteuern ca. 22 Mark
auf den Kopf der Bevolkerung kamen, wurde, um eine Er-

massigung der hohen Steuerzuschlkge zu ermoglichen, seit

1 . April eine indirecte Steuer, die Biersteuer, eingefiihrt,

welche im ersten Jahre (bis 1. April 1890) 13 066 Mark ergab.

Eine zweite indirecte Steuer, diejenige von Offentlichen
Lustbarkeiten, trat mit 1. April 1890 in Kraft und

brachte im ersten Jahre 446 Mark. Die Hundesteuer,
welche bereits seit 1828 erhoben wird, und deren Ertrag

(ft 2 Thlr.) damals direct fiir die Armenkasse bestimmt wurde,

die ihn noch 1888/89 erhielt, wurde seit 1. August 1895 von

9 Mark auf 15 Mark erhoht; da nun aber viele armere Leute

ihre Hunde abschafften, so brachte sie im ersten Jahre 680 Mark
weniger als veranschlagt war. Eine andere Folge waren 40

Mark Hundesteuer-Contraventionsstrafe. Die Steuer betrug

1875 von 240 Hunden 2101 Mark 50 Pfi, 1888/89 von 191

Hunden 1528 Mark 50 Pf.
;

pro 1897/98 wurde sie mit 2000

Mark von 133 Hunden veranschlagt. Endlich ist seit 13. Ja-

nuar 1898 eine Grunderwerbssteuer in Kraft getreten.

Die Gesammt-Steuerlast betrug in den zwanziger und dreissiger
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Jahren ca. 62/a Thlr. (20 Mark) pro Kopf, 1880 ebenso viel,

1892 22 Mark 23 Pf., 1898/99 pro Kopf 25 Mark and 7 Pf.,

wovon ungefahr V-i auf die Staats-, auf die Gemeinde-

steuern fielen, und ist seitdem auf ca. 27 Mark pro Kopf

gestiegen.

Eine wirkliche stadtische Schuld wurde erst durch

den Brand 1854 geschaffen. Bis dahin hatte die Stadt nur

unbedeutende Schulden, konnte aber auch fiir ihre Ent-

wickelung nur Unbedeutendes leisten
;
das wurde erst anders,

als die Regierung die Stadt zwang, mit Schulden zu wirth-

schaften. Die in Folge des Brandes nothig werdenden Bauten

u. s. w. brachten fiir die Stadt eine Schuldenlast mit sich, die

in Anbetracht des bisherigen nur 15 000 Thlr. betragenden

Debets ungeheuer gross erscheinen musste. Die Brand-

schadenvergiitung fiir die stadt ischen Gebiiude hatte nur

31 859 Thlr. betragen, die Wiederherstellung der letzteren

aber kam sehr theuer zu stehen
;

die Einrichtung der Feuei-

wehr mit ihren Bauten und Boschgerathen kostete liber

25 000 Thlr.
;

fiir Anschaffung von Utensilien, Laternen,

Pumpen, fiir Schuttabrauniung, fUr das Nivellement*) u. s. w.

gingen ca. 1 1 000 Thlr. auf. Die Hauptsache aber war der

von der Regierung angeordnete und trotz des bis zu einer

Immediateingabe an den Konig gehenden Widerstandes der

Stadt durchgefiihrte sogenannte Retablissementsplan. Da alle

auf den Handel beziigliche Anstalten (Zollgebiiude, Packhof,

Braken, Wage) an der Dange lagen, so wiinschte die Re-

gierung, dass wenigstens am siidlichen Dangeufer auch statt

der frilher dort befindlichen Wohngebiiude ein Speicherviertel,

wie etwa in Konigsberg, geschaffen werde, namentlich zur

Aufbewahrung feuergefahrlieher Producte. Wenn nun auch

diese Idee theils an der Unlust der Kaufleute, theils daran

scheiterte, dass demnachst am Winterhafen umfangreiche

*) Als Resultat desselben ersehien der grosse „Grundriss von der

See- und Handelsstadt Memel, entworfen und gezeichnet im Jahre 1856

und 1857 von Karl Friedrich Louis Klein, KSnigl. Hegierungs-Geomeler*,

lithographirt von Gustav Martschin in der lithogr. Anstalt von Michelly in

Konigsberg: sehr gut, nur mit falschen Baaken im Wappen.
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Speicheranlagen geschaffen wurden, so dienen die Baustellen

heute doch in practischer Weise als Lagerplatze hauptsachlich

fur Steinkohlen, Holz u. s. w. Ferner verlangte der Reta-

blissementsplan Regulirung der Strassenfluchtlinien (besonders

in der Friedrich-Wilhelmstrasse), Schaffung freier Platze um
St. Johanniskirche und Theater, Anlegung einer breiten Strasse

(der heutigen Holzstrasse) zwischen Carlsbrticke und Winter-

hafen. Zu dem Allen war der Ankauf von 23 ganzen Grund-
stiicken und 38 Parcellen ndthig, wofttr 108 669 Thlr. auf-

gewendet werden raussten, und der Bau der Holzstrasse von
ca. 32 Ruthen kostete 12 397 Thlr. So kam es, dass die Stadt

zu Neujahr 1860 ausser den 15 000 Thlr. alten Schulden

163993 Thaler Retablissementsschulden hatte,

woftir stadtische Obligationen ausgegeben wurden. In diesem

Jahre begann der Bau der Gasanstalt, zu dem wieder Geld

beschafft werden musste (er kostete einschliesslich der

Leitungen 118 944 Thlr.), und so belief sich, obwohl der

Staat eine Retablissementsunterstlitzung von 20 000 Thlrn.

gab, am Ende des Jahres der gesammte Schuldenbetrag auf

243 879 Thlr., Ende 1861 aber gar auf 320 658 Thlr. Ende
1865 war er durch Amortisation auf 302 600 Thlr. herab-

gemindert. Im Jahre 1882 wurde zur Convertirung resp. Ab-
zahlung der alteren 4Va% igen Schuld eine Anleihe von

750 000 Mk. zu 4% aufgenommen, nach zehn Jahren dann

wieder unter Convertirung dieser Schuld, die 1890/91 noch

611800 Mk. betrug, eine 3V2%ige Anleihe von 1049 000 Mk.

bei der Provinzial-Hlllfskasse zu Konigsberg, hauptsachlich

zur Bestreitung der Baukosten des neuen Gymnasiums, ge-

macht, und endlich 1897 eine Anleihe von 75 000 Mk., eben-

falls hauptsachlich zu Baukosten, bewirkt.

Unter Kruger hatte die stadtische Finanzverwaltung fast

jahrlich mit einem Deficit gearbeitet, weil die Einkommen-

steuer-Zuschlage zu gering normirt wurden. Dies Verhaltniss

dauerte anfanglich auch unter Konig noch fort, weil z. B. im

Rechnungsjahr 1881/82 zur Communalsteuer ein Zuschlag von

957a % erforderlich war, die Stadtverordneten aber nur 80 %
bewilligten. »Es ist unsere Pflichts sagt Konig in dem be-

v
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treffenden Verwaltungsberichte (S. 8), »an dieser Stelle darauf

hinzuweisen, wie unrichtig finanziell eine derartige Herab-

setzung des Zuschlages ist und wie durch ein solches Ver-

fahren die Stadt, wie die Steuerzahler empfindlich geschadigt

werden«, indem dadurch wiederkehrend ein Deficit in die

Stadtkasse gebracht werde, das schon so oft von den Steuer-

zahlem auf das Tiefste habe beklagt w'erden mUssen. Um
Wandel zu schaffen, bildete Kbnig zunttchst 1882 einen Fonds

von 50 000 Mark ftir unvorhergesehene Ausgaben, und begann

seit 1887 unter ausdrilcklicher Billigung der Regierung und

des Finanzministers die Communalsteuern um einen geringen

Procentsatz zu erhdhen, um dadurch Ueberschilsse und durch

deren Ansammlung einen die Stadt spliter entlastenden Wirth-

schaftsfonds zu erzielen. Die Stadtverordneten setzte er jedoch

vorlaufig nicht davon in Kenntniss, um sein wohlgemeintes

Project nicht zu gefahrden. Im Rechnungsjahre 1887/88

wurden zuerst 21 600 Mk. erspart, und diese Summe wuchs

durch Mehreinnahmen bei den Communalsteuern und durch

verschiedene Ersparnisse bis auf 202 330 Mk. im Rechnungs-

jahre 1891/92, wozu noch der vorhin erwahnte Reservefonds

von 50 000 Mk. und die pro 1892/93 zu erwartenden Ueber-

schilsse von ca. 20 000 Mk. kamen, sodass etwa 272 000 Mk.

vorhanden waren. Da nun ein Umbau der Gasanstalt er-

forderlich geworden war, der auf 250000 Mk. veranschlagt wurde,

hatte obige Summe sehr gut ganz zur Tilgung dieses Betrages

Verwendung finden konnen. Allein bei Revision der Stadthaupt-

kassen-Rechnung pro 1891/92 entdeckten die damit betrauten

Stadtverordneten den Ueberschuss. Sie erklarten den Magistrat

nicht ftir berechtigt, ohne Zustimmung der Stadtverordneten

Ueberschiisse zu erzielen, fanden die Steuerzahler beeintrachtigt,

beantragten Erlass der Communalsteuer auf drei Monate, und

nach langeren Verhandlungen beschloss endlich der Magistrat,

wenigstens die 1891/92 ersparten 40 000 Mk. zu einem Erlass

ftir zwei Monate zu verwenden, wozu auch die Stadtverord-

neten im Januar 1893 ihre Zustimmung gaben.

Bei dem geschilderten knappen Zustande der stadtischen

Finanzen in der ersten Halfte des Jahrhunderts mussten die
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Ausgaben sich natilrlich auf (lie Befriedigung der nothwendig-

sten BedUrfnisse, z. B. an Bauten, Strassenpflasterungen und
dergl., beschriinken, und aus der ganzen langen Periode bis

zum Brande sind nur zwei grdssere Unternehmungen zu be-

richten: Die Einrichtung des Neuen Marktes und der Bau
der Karlsbrilcke. Im Jahre 1820 olferirte Commercienrath
August Ludwig Simpson der Stadt seiuen grossen Holz-

platz, sogenannten Mastenplatz, nebst dem sogenannten

Werkpagenhause zum Ankauf filr den billigen Preis

von 20 000 Floren = 6666 Thaler 20 Sgr. und liess

sich sogar dies Kaufgeld nur verzinsen. Der Kauf wurde ab-

geschlossen, das Werkpagenhaus abgebrochen, der Kanal ver-

sehiittet. Schon 1819 war der anstossende Exercierplatz nebst

dem Militarschulhause (welches 1846 verkauft wurde) erworben;

1835 wurde noch das Michaelsen’sche Ravelin am Festungs-

graben zur Anlegung des Heumarktes gekauft und der es

umschliessende Graben 1837 verschiittet. So entstand (siehe

den beigefiigten Plan) der heutige N e u e M a r k t zwischen

dem alten in Privatbesitz befindlichen Ravelin Neuer Markt 1,

dem Theater, der Dange und dem Festungsgraben. Bald

wurde das neu erworbene Terrain auch durch eine feste Briicke

mit dem gegeniiberliegenden Dange-Ufer verbunden, wahrend

bisher dort nur die Roerdansz’sche Fahre bestanden hatte.

Schon 1817 hatten, als der Magistrat eine Verbreiterung der

BorsenbrUcke vorschlug, die Stadtverordneten statt dessen eine

zweite Briicke filr erwiinscht erklart; in den Jahren 1825 und

1826 wurde sie mit einem Kostenaufwande von 8409 Thlrn.

erbaut und nach dem Prinzen Carl, dem dritten Soline Fried-

rich Wilhelms III., weil er sie bei seiner Durchreise in Augen-

schein genommen, mit seiner Genehmigung laut Schreiben

d. d. St. Petersburg, 2. Juli 1826, Carlsbriicke genannt.

Auch filr die Verschonerung der Stadt geschah damals

so gut wie nichts. Nur der Abbruch der »Buden« in den

zwanziger Jahren ist zu erwahnen. Viele Hauser, besonders

in der Friedrich-Wilhelmstrasse, traten namlich damals weiter

vora Burgersteige zuriick, als jetzt, und es befanden sich vor

ihnen als Anhangsel angebaute niedrige, holzerne oder in
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Fachwerk errichtete Buden, die als Verkaufslokale dienten

(iihnlich wie z. B. in Konigsberg in der Altstiidt. Langgasse

und auf dem Altstadt. Markt). Im Jahre 1819 verlangte die

Regierung deren Abbruch bis 1. Mai 1820, und der-

selbe wurde denn auch langsam, nicht ohne Widerstand

der betreffenden Hausbesitzer, bewerkstelligt. Von den

Strassen waren nur die hauptsachlich dem Verkehr dienen-

den gepllastert und dies mangelhaft
;

alle Nebenstrassen

glichen im Sommer staubigen, im FrUhjahr und Herbst sum-

pfigen Landwegen. Wie es sonst in ihnen aussah, ersehen

wir aus der »Strassen-Polizei-Ordnung* vom 22. September

1847, wonach die bisher bestehenden Mistbehalter allm&hlicli

abgeschafft und so lange mit einem festen Deckel, Uber den

man mit Sicherheit gehen konne, versehen werden, keine

Theertonnen mehr vor den Hausern angebracht, die vor letz-

teren befindlichen, den Bilrgersteig verengenden Lattenver-

schliige abgeschafft und keine Pfahle eingeschlagen werden

sollten. Besonders zur Jahrmarktszeit niimlich schlugen manche

Kramer vor ihrem Laden einen hohen Pfahl mit einem Quer-

holz ein, woran, weithin siclitbar, ihre Tticher, Sensen und

dergleichen hingen. An der Marktstrassen- und Friedrich-Wil-

helmstrassen-Ecke thronte noch 1850 eine Brotfrau in einer

griinen Holzbude auf dem Biirgersteig. Die erste offentliche

Schmuckanlage wurde 1850 geschatfen; damals wurde namlich

zum Grundstilcke Neuer Markt 1 eine grdssere Flkche unter

der Bedingung abgetreten, dass sie fur immer zu einer Garten-

anlage gestaltet werde
;
auf dieselbe Weise entstand ihr gegen-

iiber 1856 das Gartchen am Bankgebaude. Der grosse Brand

1854 rief auch eine bedeutende stKdtische Bauthatigkeit hervor;

ausser den Schulen, deren weiter unten EnvKhnung geschehen

wird, und der Feuerwehr (siehe ebenfalls weiter unten) wurde
die Flachswaage neugebaut und im Herbst 1856 eroffnet, 1857

die Heringsbrake zu bauen begonnen,*) die Marktstrasse wie

vor dem Brande mit Linden bepflanzt und die Anpflanzung

am Aschhofswall an der Dange gemacht. Durch Verausserung

*) Dieselbe wird, naehdem 1. September 1874 die Stadtbrake voll-

stUndig aut'gebort hat, an Kaufleule als Lagerraum vermiethet.
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von 1856 zehn, 1857 vier Parcellen zu Bauten wurde die

Wiesenstrasse begriindet; 1858 die Libauer Strasse, wo ira

Juli 1849 sammtliche Lindenbhumchen abgebrochen waren,

wieder mit solchen bepflanzt. Im Jahre 1859 begann die

Legung der Trottoirs aus Granitfliesen, ermoglicht vornehmlich

durch die gemeinniitzige Gesinnung des Kaufraanns und Malzen-

brauers F. W. Reincke, der sich nicht nur der Miihe der An-
schaffung und Legung der Fliesen unterzog, sondern auch die

Berechnung mit den Hauseigenthiimern auf seine Gefahr iiber-

nahm, whhrend die Stadt nur 5 Sgr. Zuschuss pro Quadrat-

fuss zahlte. 1873 erhielten die Libauer Strasse und die Topfer-

strasse auf je einer Seite Trottoir. Wegen Hartnackigkeit

des EigenthUmers blieb ein Haus in der Marktstrasse ohne

Trottoir, bis endlich 1874 eine Offentliche Sammlung im

»Dampfboot« angeregt wurde, zu der BeitrSge von 6 Pfen-

nigen bis 5 Thalern einkamen und Stadtrath Mtiller

die aufgesparten Zinsen der noch aus 100 Thalern be-

stehenden »Privatwegebaukasse« (Nftheres tlber dieselbe war
nicht zu ermitteln) mit 35 Thlrn. hergab, worauf die Legung
der Fliesen durch die Stadt erfolgte. — Ein weiteres schones

Beispiel gemeinniitziger Gesinnung gab der Kaufmann
J. L. Wiener, indem er zu einer Markthalle, welche schon

1851 an Stelle der hasslichen hijlzernen Fischbuden projectirt,

aber aus Mangel an Geld nicht zu Stande gekommen war,

8000 Thlr. gab, die ihm mit 4% verzinst, nach seinem Tode

aber Eigenthum der Stadt werden sollten. Der Bau begann

1. Juli 1860 und wurde 15. November bezogen. Gleichzeitig

wurde der daneben liegende Festungsgraben regulirt und zur

bessern Abrundung des Platzes theilweise verschiittet. Nach

dem Brande am 7. Mhrz 1892, der die in Holz und Fachwerk

erbaute Halle grosstentheils zerstOrte, wurde sie theilweise

massiv wieder errichtet; 1899— 1900 fand ein grosser Umbau
mit ganz massiven Mauern und freitragender schmiedeeiserner

Dachconstruction mit Oberlichtfenstem statt, so dass die Halle

jetzt einen Werth von ca. 90 000 Mk. gegen friiher ca. 28 000

besitzt. Die bisher auf freiem Markte aufgestellten Buden der

Fleischer wurden nun in die neue Halle verlegt. Wiener
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legte femer auf Anregung des Stadtraths Muller die nach ihm

benannte schUne Promenade vor dem Libauer Thore auf seine

Kosten an und bestimmte in seinem Testamente (siehe weiter

unten) 2000 Thlr. zu ihrer Unterhaltung und VerschOnerung

;

1867 wurde sie bis KiinigswUldehen vollstUndig regulirt (ebenso

die Plantagenpromenade) und 1877 bis Tauerlauken fortgefUhrt.

Nichts Schoneres giebt es im Sommer, als auf diesem geraden,

in vornehmer Ruhe daliegenden Wege zu promeniren, auf dem
das durch die dichten, schattigen, von gefiederten SUngem be-

volkerten, vom Winde skuselnd bewegten Laubkronen hin-

durchfluthende Sonnenlicht flimmemde Arabesken wirft, in-

dem zwischen den an einander gereihten kraftigen Stitmmen

hindurch der Blick Uber freundliche Wiesen- und Ackerfluren

gleitet, hier begrenzt durch dunkeln Waldessaum, dort durch

die hugeligen Dangeufer, bestreut mit aus Baum- und Busch-

werk hervorlugenden Siedelungen, zwischen denen rauchende

Schlote aufragen, wahrend seitwarts der monumentale neue

Wasserthurm winkt! Vorbei geht es an dem hUbschen Land-

schaftsbilde, das der von satten KUhen beweidete Anger mit

den Hainen des SchUtzengartens und Friedhofs im Hinter-

grunde bietet, vorbei an dem schbnen Denkmal Memeler

WohlthUtigkeit : der still daliegenden Rettungsanstalt, vorbei

an den gastlich winkenden Etablissements von Ziegelei mit

dem dichten Garten und baumumkrUnzten Teiche und KUnigs-

wtlldchen mit seinem vorgelagerten schiinen Park und blumen-

geschmiickten Anlagen, bis von der Anhijhe dahinter der

freudige Blick entzUckt auf dem lachenden Dangethal haften

bleibt ! — Doch auch im Winter ist der Spaziergang dort nicht

minder schon auf dem sorglich bestreuten Wege, wenn die

Baumgruppen sich ernst und dunkel von den im Sonnenlichte

wie mit tausend und abertausend glitzemden Diamanten besat

erscheinenden weissen Schneegefilden abheben und der dichte

Wald von Schnee und Reif wie in einen bliiulichen Schleier

gehtillt erscheint, wenn auf der Ghaussee mit munterem
Geklingel die kleinen Schlitten vorbeisausen und heiteres

MenschengewUhl auf dem Eisplatze das Auge erfreut!

Im Jahre 1861 wurde der im December zuvor be-

6
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schlossene Bau der G a s a n s t a 1 1 am 3. April begonnen, und
am 1. November fand die erste bffentliche Beleuchtung mit

386 Offentlichen und Uber 1200 Privatflammen statt. 1860

wurde die Gartenanlage vor dem Libauer Thor am Eingange

von Wieners Promenade geschaffen, 1864 der Luisenplatz vor

dem Rathhause, 1868 der Platz am Johanniskirchthurm mit

Anlagen geschmtickt, 1874 der Kirchhofsgraben auf der Seite

der Gasanstalt vertieft (was Uber 6000 Mk. kostete), 1876 der

Weg von der Lazarethstrasse nach dem Bahnhof eingeriehtet.

Die Mittel zu einigen andem wichtigen Bauten in dieser Zeit

gew&hrte der Stadt das Vermachtniss des Lindenallee 23

wohnhaften Kaufmanns und Rheders Christian Vollrad

Schlewies, welcher am 18. Januar 1870 starb (geboren zu

Memel 2. August 1795, BUrger geworden 1832) und der Stadt

sein Vermogen von 90 257 Thlr., wovon 7000 Thlr. Erbschafts-

stempel abgingen, hinterliess. Nachdem von den Zinsen die

Pflasterung und Regulirung des nunmehr »Schlewies-
s t r a s s e« genannten Langen Markts bewirkt und ein Capital

von 1000 Thlr. zur Unterhaltung der dort angelegten Pro-

menaden und Gartchen ausgesetzt war, 1900 Thlr. zur Unter-

stUtzung von Frauen im Kriege befindlicher Soldaten, zu Sen-

dungen fUr die letzteren u. dergl. Verwendung gefunden hatten,

1871 davon die Wiederherstellung der LeichengewOlbe auf dem
stUdtischen Vitte-Kirchhofe, 1873 mit 1187 Thlrn. die Errichtung

des Schlewies-Denkmals auf dem Grossen Kirchhofe und die

Legung von Rinnsteinen auf der Sandwehr bestritten worden

war, wurden, wie oben bereits erwUhnt, 1876 ca. 20 000 Thlr.

fUr den Umbau des Rathhauses, endlich der Rest zum Neubau

der BOrsenbrUcke verwandt. Derselbe hatte sich, nachdem

die BrUcke erst 1872 fUr Uber 2000 Thlr. einen neuen Ober-

bau erhalten, als durchaus nbthig herausgestellt
;
im Mai 1877

wurde sie gesehlossen und der Verkehr Uber eine schwimmende

BrUcke erOffnet. Das alte Gitter der BrUcke fand vor der

katholischen Kirche an der Topferstrasse Aufstellung. Der

Unterbau war im Juni 1878 vollendet, da aber bei der eisernen

DrehbrUcke Umiinderungen nUthig wurden, so konnte die neue

BrUcke erst am 28. November 1880 dem Uffentlichen Verkehr
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ubergeben werden. — Im Jahre 1877 wurde ein eigener

Stadt-Baumeister angestellt, etwas, was der Magistrat

bereits 1811 den Stadtverordneten vorgeschlagen hatte, die

aber »bei dem schlechten Zustand der Cammerey-Kasse« die

geforderten 500 Thlr. Gehalt nicht bewilligten. Seitdem sind

ausser Schulbauten, dera spater zu erwahnenden Umbau des

Theaters, dem Bau der Markthalle und Neubau des Kirchhofs-

aufseherhauses grdssere Bauten nicht vorgekommen. Filr

Strassenpflasterungen ist seit dem Brande mehr als vorher

gethan worden. Die Polangenstrasse, welche 1850 planirt und

mit grabenartigen Rinnsteinen versehen worden, aber immer

ungepflastert geblieben war, wurde endlich 1887 chaussirt,

die Biirgersteige durch eine KiesschUttung befestigt und 1888

mit Linden bepflanzt, wozu der Kreis-Ausschuss die Halfte der

Ghaussirungskosten, 5300 Mk., beitrug. Durch diese Linden-

allee und die Anlage htibscher Vorgarten vor manchen

Hausem — leider noch nicht vor alien, obwohl die Stadt das

Terrain gegen einen ganz minimalen Canon herzugeben bereit

ist — hat die Strasse ein sehr freundliches Ansehen gewonnen.

Ein Gebiet giebt es, auf welchem Memels Bilrgerschaft

trotz aller finanziellen Nothe und sonstigen Sparsamkeit nie-

mals die Ausgaben gescheut hat : das Schulwesen. Memel

zahlte 1817 ausser der Grossen Stadtschule, der reformirten,

der katholischen, der Garnisonschule und mehreren Privat-

schulen drei (1814 eingerichtete) Elementar- oder Grundschulen,

die Friedrichstadtische, Altstadtische und Neustadtische, mit

je zwei Lehrem, deren Gehalt resp. 400 und 300 Thlr. betrug.

Seit dem 1. Juli 1817 wurde in ihnen ein monatliches Schul-

geld von 15—20 Sgr. erhoben. Die zuei'st genannte leistete

nicht so viel, als die andern beiden, weil sie hauptsachlich

von Kindern der untersten Volksklassen besucht wurde und ein

Lehrer (Pauly) an ihr amtirte, den der Consistorial- und Schul-

rath Dinter »ein sehr schwaches Lichtleinc nennt; trotzdem

aber war dieser vorziigliche Padagog und Schulenrevisor mit

den Memeler Schulen so zufrieden, dass er am 10. April

1818 der Stadt-Scliuldeputation schrieb: >Selbst diese (mir

gerecht scheinenden) Ausstellungen vorausgesetzt, versichere

6*
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ich doch aufs Heiligste, dass ausser Kdnigsberg so gute

Elementarschulen selten oder fast nirgends anzutreffen sind. —
Wird Memel noch eine Elementarschule mehr haben und wird

sich rait der Zeit eine hohere Tbchterschule daselbst

bilden, so wird Memel seinen Rang unter Preussens Stadten

in Hinsicht auf Schulen herrlich behaupten*. Auch der stadti-

sehe Schulinspector, Dr. Rosenheyn, urtheilte bei einer Re-

vision am 30. September ebenso (auch er sagt aber von Pauly,

er sei >wirklich kaum ftir einen Lehrer zu rechnem), und

dies veranlasste die Stadtverordneten zu folgendem Beschlusse

vom 5. October 1818:

»Mit vieler Freude hat die Stadt bey der am 30. Sep-

tember abgehaltenen Schulrevision aufs neue bewahrt ge-

funden, wieviel Gutes die Elementar Schulen wirken. Die

Versammlung ersucht E. W. M. durch die Schuldeputation

den sechs Lehrern der Elementar Schulen die warmste An-

erkennung der Versammlung fllr den regen Eifer und den

unermtideten Fleiss auszusprechen, und hiebey mtisse ganz

vorzUglich der wtirdigen Verdienste der Herm Sommer,

Klein und Gerdien besonders gedacht und denselben dieses

Anerkenntniss bekannt gemacht werden. Zugleich wird die

Kammerey Casse authorisirt, jedem der sechs Herren

Elementar Lehrer ein Gratial von Einhundert Gulden Preuss.

auszubezahlen. Mhgen die Herren Elementar Lehrer daraus

eine thatige Anerkennung ihrer treuen Pflichterfiillung ent-

nehmen*.

Auch 1819 schreibt Rosenheyn: »Es (Memel) wtirde nach

meiner durch die Beobachtungen auf meiner vorjahrigen Reise

noch vester gewordenen Ueberzeugung in dieser Hinsicht

ganz einzig im ganzen Preussenlande dastehen, wenn nicht

die Friedrichst. Schule so entschieden hinter den andem zu-

riickbliebe*. Und Dinter sagt in seiner Selbstbiographie 1829:

»Memel war vor zwolf Jahren des Schulraths Hoffnung, und

jetzt ist es sein Paradies*.*) Es war daher kein Wunder, wenn

*) Verl. „Dinter’s Leben, von ihm selbst beschrieben“ etc. (3. Aufl.,

Plauen 1860, S. 314—316) und meine Mittheilung „ Vier Briefe des Consi-

storial- und Schulraths Dinter“ in Bd. XXXVII der „Altprs.s. Mschrft.“
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die Neustadtische und die Altstadt. Schule ausser von Kindern

des Mittelstandes auch von solchen aus den besseren Standen

besucht zu werden auflngen, ehe sie zur Grossen Stadtschule

iibergingen. Von den am 3. November 1823 in die Neustadt.

Schule aufgenommenen Kindern waren die Vater: 1 Oberst

(v. Petersdorff), 1 Justizrath, 1 Lootsencommandeur, 3 Schiffs-

capitSne, 2 Kaufleute, 1 Lotterieeinnehmer, 1 Privatlehrer,

1 Maurermeister, 1 Controlleur, 1 Gendarm, 1 Ganzlist, 7 Hand-

werker, 3 Matrosen, 1 Fuhrmann, 1 Nachtwachter, 1 Arbeits-

mann; von den am 17. Mai 1824 dort eingeschulten : 1 Guts-

besitzer (Frentzel), 4 Kaufleute (Griffin, Ogilvie, Schbn, Reiten-

bach), 1 Kreissecretar, 1 Lehrer, 1 Thorschreiber, 2 Bier-

brauer, 2 Zimmermeister, 9 Handwerker, 1 Steuermann,

1 Soldat, 1 Kutscher, 4 Arbeitsleute. Dr. Rosenheyn war ein

sehr ttichtiger Schulmann, filr sein Wirken begeistert und

energisch im Verfahren. »Die Wahrheit*, schreibt er 1819,

muss ich sagen: die Wahrheit wird auch Gehor finden, eben

weil sie reine, ehrliche, aus Wohlmeinung und Liebe hervor-

quillende Wahrheit ist«. Er hatte aber mit vielen Schwierig-

keiten und Widerwartigkeiten zu kampfen; sein wiederholter

Antrag, ihn von den Externa der Inspection zu befreien, fand

kein Gehor, wahrend seinem Nachfolger Dr. Ulrich die ge-

sammte Inspection abgenommen wurde. Sein »Allgemeines

Kinderbuch* wurde, nachdem es vom Gonsistorium (Borowski

und Dinter) genehmigt war, im Mai 1824 in Memel eingefflhrt

und sogar gratis vertheilt, nach seinem Weggange aber bereits

im Marz 1825 wieder abgeschafft, »da einige Eltern sich miss-

billigend darilber geaussert*. Dagegen fUhrte es aber Rosen-

heyn am Gymnasium zu Lyck ein.

Die bei Dinter S. 315 gemeinten Manner sind : 1) With. Benjamin Radeck,
aus Ldtzen, wurde 1820 Pfarrer in Rossilten, versah von Memel aus die

Pfarrergeschafte, legte 1824 dies Amt nieder, zeigte 1825 im Wochenblatt

an „Ich will jeden Tag von 5 bis 7*/a Uhr Morgens, von 5 bis 8 Uhr Abends
unterrichten : im FranzOsischen. Polnischen, Clavieren, FlOten, Zeichnen;

umsonst, filr wenig Geld, fur viel Geld, Personen ohne alle RUcksicht“

2) Joh. Friedr. Leopold Gerdien, geb. 1801 zu KOnigsberg, ging 1824

mit Rosenheyn an das Gymnasium zu Lyck, studirte sp&ter und wurde

1831 reform, Prediger in Pillau. 3) Pauly wurde pensionirt.
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Das Interesse, das die BUrgerschaft an der Entwickelung

des Schulwesens nahm, bekundete sich ausser verschiedenen

Schenkungen von BUchern, Schiefertafeln nebst Griffel und
Schwamm u. s. w. besonders in der Schenkung von 1000

Thalern zur Anschaffung von Lehrmitteln durch den Bilrger-

meister W. Muttray 1816 bei Gelegenheit seiner Amtsnieder-

legung, sowie in dem Legat des Grosskaufmanns und friiheren

kaufmannischen Assessors beim SchifFfahrts- und Handlungs-

Gericht, Fr. Ludw. Gonsentius, der am 11. Juni 1818

starb und in seinem Testament vom 6. Februar desselben

Jahres der Stadt 4000 Thaler zum Besten der Schulen, haupt-

sachlich zur Verbesserung der Lehrergehalter, vermachte; doch

stellte er es dem Ermessen des Magistrats anheim, das Geld

auch zu anderen guten und nothigen Schulzwecken zu ver-

wenden, wenn das der Magistrat einstimmig beschbesse. »Und
da,« sagt er, »eine wegen dieses Legats jahrlich zu haltende

Gedachtnissfeier vielleicht Nachahmer erwecken mochte, so

wiinsche ich, dass mein Sterbetag jahrlich durch eine ent-

weder in der Stadt- oder in einer der Elementarschulen zu

haltende Priifung der Schiiler gefeiert werde.« Dieselbe fand

denn auch, nachdem das ganze Legat zu Gunsten der Tochter-

schule verwendet war (siehe unten), alljahrlich in derselben

am bestimmten Tage statt, bis sie 1867 auf Anordnung der

Schuldeputation auf den Sclduss des Schuljahres zu Ostern

verlegt wurde, eine Massregel, die leider den Namen des

Testators fast in Vergessenheit gebracht hat. — Ueber die

weitere Entwickelung und Ausbildung des stadtischen Ele-

mentarschulwesens geben nachstehende Daten Auskunft. Zum
October 1820 wurde fur die Altstadtische, bisher im Hause

Marktstrasse 4 (heutige Nummer) untergebrachte Schule ein

eigenes Haus in der Fischerstrasse, das Kaufmann Jacob

Krohl’sche, angeschafft; 1824 erhielt sie eine dritte, auf 75

Schiiler berechnete Klasse. In demselben Jahre wurden, um

dem Bediirfnisse zu geniigen*), zwei »Elementarschulen zweiter

*) Die Zalil der schulpflichtigen Kinder betrug 1816: 1132.

Davon besuchten 635 die 4 stadtischen Schulen, 332 die 15 Privatschulen

einschliessl. der Reformirten Schule, also betrug die Siunme aller Schul-
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Klasse Oder Volksschulen*, worin nur in Lesen, Schreiben,

Rechnen und Religion Unterricht ertheilt werden sollte, ge-

griindet, die eine in dem bisherigen Locale der Friedrichst&dti-

schen Schule, die andere ftlr die Neustadt miethweise in einem

damals »vor dem Libauer Thor Wilhelmstadt 4« (jetzt Libauer

Strasse 6) belegenen Hause. Jede dieser beiden November
1824 eroffneten Hilfsschulen war auf 150 Schiiler unter nur

einem Lehrer berechnet. Das Schulgeld betrug monatlich

5 Sgr., in spateren Jahren 10 Sgr.; die Madchen erhielten

Nachmittags durch eine Lehrerin Unterricht in Nahen, Stricken,

Waschezeichnen. Im nachsten Jahre 1825 zum October wurden

die Friedrichstadtische und die Altstadtische Schule vereinigt,

aber zur Entlastung der neucombinirten Schule zwei am
4. October 1826 eroffnete Elementarschulclassen bei der Stadt-

schule gebildet
;
auf Sandwehr wurde eine Schule gebaut und,

da der seit Anlegung des Dorfes angesammelte Grundzins

davon nicht ausreichte, den Bewohnern des Dorfes eine Kopf-

steuer von 2 und 1 Thaler auferlegt. Die Einweihung der

Schule und Einfiihrung des Lehrers Schuschil fand 3. August

kinder 967; 165 blieben ohne Scliulunterricht. 1823 betrug die Zahl

der schulpflichtigen Kinder 1431. Davon besuchten 707 die vier

stadtischen Schulen, 365 die 13 Privatschulen einschliessl. der Reformirten

Schule, also betrug die Summe aller Schulkinder 1072; 359 Kinder

blieben ohne Schulunterricht. Zu Ostern 1823 mussten von den in den

stadtischen Schulen zur AuTnahme sich meldenden Kindem 74 wegen

Ueberfullung abgewiesen werden, und in den Klassen mussten die Schuler

theilweise stehend oder auf der Erde sitzend dem Unterrichte beiwohnen.

Rosenheyn erklarte daher schon 1822 „dass es zur Vervollkommnung der

hiesigen Schulen viel beitragen wUrde, wenn eine Grundschule ganz allein

fur die Kinder artner und gemeiner Eltern bestimmt wUrde“ und bezeichnete

im Programm fUr 1823 als dringenden Wunsch die Griindung einer Frei-

schule fur die ganz armen Kinder, welche bisher durch viele Versaumnisse

und schlechte Sitten einen Ilemmschuh fur die Entwickelung der andem
SchOler bildeten. Die SchUlerzahl war October 1825 folgende:

Grosse Stadtschule

Altstadtische Elementar-Schule

90 Knaben,

125 „ 90 Madchen,

Neustadt. Elementar-Schule 74
tt 70

It

Altstadtische Volksschule 111 n 95
t>

Friedrichstadt. Volksschule 83 tt
68

tt

483 Knaben 323 Madchen = 806 Kinder,
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1825 statt. Im Jahre 1827 wurde ein neues raassives Schul-

gebaude Miihlenstrasse 3 fiir 4142 Thlr. erbaut, in welchem

die Friedriehstadtische Hiilfsschule Unterkunft fand, mit der

1828 auch die reformirte Schule*) vereinigt wurde, so dass

sie drei Klassen hatte. Der reformirte Rector Franz wurde

als zweiter Lehrer bei ihr angestellt und bei der dritten Klasse

Unterricht in weiblichen Handarbeiten eingefiihrt. Der Lehrer

der katholischen Schule, Wittkowski, welcher 68 Thaler Ge-

halt hatte, erhielt 1832 eine Zulage von 32 Thalern, so dass

er nun jithrlich 100 Thaler bekam. Im Jahre 1834 hatte die

Altstadtische Schule schon eine vierte Klasse.**) Im Jahre

1840 beantragte der Magistrat als wegen Ueberfiillung dringend

nothig die Einrichtung einer dritten Klasse bei der Neustadti-

schen Hilfsschule
;

die Stadtverordneten erkannten das Be-

dilrfniss an, lehnten aber den Antrag ab, da der Etat. (den

damals die Regierung so scharf priifte) es nicht erlaube. Aber

1842 bewilligten sie die Kosten von 3800 Thalern zu einem

massiven Neubau dieser Schule
;
ferner wurde 1843 unter Auf-

setzung einer Etage der Ausbau der Neustadtischen Schule I,

die 1816 fiir 8112 Thaler Hospitalstrasse 10/11 errichtet war,

bewerkstelligt und bei jeder der beiden Neustadtischen Schulen

eine neue Klasse errichtet, fiir die je ein dritter Lehrer mit

200 Thlr. resp. 230 Thlr. Gehalt angestellt wurde. Ende 1850

wurde das Altstadtische Schulgebaude in der Fischerstrasse

als nicht mehr ausreichend befunden, verkauft und 1851 auf

dem alten reformirten Kirchhofe, den die Gemeinde 1826 der

Stadt als Ersatz fiir ihren Antheil am neuen Gesammtkirchhofe

*) Dieselbe zahlte 1819: 38 Knaben 22 Madchen, 1820 : 31 Knaben
17 Madchen.

**) Im Jahre 1839 zahlte die Altstadtische Schule 288 Kinder, die

Neustitdtische I 108, die Neust&dtische Htilfs-Schule 211, die Friedrich-

stadtische 201, die katholische 111 Kinder; die Sandwehr-Schule hatte

136 Kinder, wSlirend die Schulen der Amts-Vitte zusammen 473, die

Bommels-Vitter zwei Klassen 138 Kinder zahlten. Auf der Schmelz existirte

nur ein Schul-Local, welches 80—100 Schuler aufnehmen konnte; da dort

aber weit mehr Kinder vorhanden waren, bewilligte damals der Konig
zum Bau neuer Schulen 6229 Thaler und jithrlich 150 Thaler zu ihrer

Unterhaltung (A. E. Preuss, Der Volksschulfreund, 3. Bd., Kgsb. 1839).
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abgetreten hatte, das neue Altstadtische Schulgebaude errichtet,

worin am 30. August J852 der Unterricht eroffnet wurde.

Der bei der Altstadtischen und der Neustadtischen Schule

bisher gemeinsame Unterricht der Knaben und Madchen wurde

aufgehoben; sie wurden zu damaligen Mittelschulen oder

hoheren Volksschulen erhoben und die Altstadtische mit vier

Klassen ausschliesslich fUr Knaben, die Neustadtische mit

ebensoviel Klassen nur fttr Madchen bestimmt.

Nach dem grossen Brande wurde die Altstadtische Schule

am 11. October, die Neustadtische Schule II am Neuen Park

am 17. December 1855 eingeweiht, letztere erhielt den Namen
»Parkschule«. Durch die Vereinigung mit der Amtsvitte er-

hielt die Stadt einen Zuwachs von zwei Schulen, indem die

dort seit October 1820 vorhandenen drei Elementarschulen

koniglichen Patronats von je zwei Klassen nach dem Ueber-

gange zum stadtischen Patronat in zwei dreiklassige Schulen,

die Ferdinandplatz-Schule fitr Knaben und die Ballast platz-

Schule filr Madchen, umgestaltet wurden. Im Jahre 1860

wurde auch die bisher einklassige katholische Schule, da dies

zur Bedingung der Umwandlung der stadtischen Realschule

in ein Gymnasium gemacht wurde, in das Patronat der Stadt

ubernommen und mit zwei Klassen eingerichtet
;

1878 wurde

in der Stadtverordnetensitzung vom 28. Marz die Aufhebung

clieser Schule beantragt, aber wegen Ueberfullung der andern

Volksschulen abgelehnt. Im Jahre 1881 wurde sie, da sie

damals nur 50 Schuler hatte, wieder zu einer einklassigen ge-

macht (1888 zahlte sie nur 40 Schuler), und erst 1900 ist

wegen steigender Frequenz wieder eine zweite Klasse einge-

richtet. Im Jahre 1881 wurde die Neustadtische Madchen-

Mittelschule vom Rossgarten in die Schule am Neuen Park

verlegt, die darin bisher befindliche sechsklassige Elementar-

Madchenschule wurde getheilt und die eine Halfte in das bei

der Friedrichstadtischen Schule in demselben Jahre neu er-

baute Schulhaus, die andere in das frUhere Neustadtische

Madchen-Mittelschulgebaude Hospitalstrasse 10/11, das nun

»Rossgartenschule« hiess, verlegt. Am 9. October 1888 er-

folgte die Einweihung des vierklassigen Neubaues der Sand-
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wehrschule in der Wiesenstrasse No. 16; das bisherige Schul-

grundstUck Oberstrasse 22, das gerade gegenliber dem Hofe

der Abdeckerei lag, wurde verkauft. Seit 1889 wird ein

Staatszuschuss zur Lehrerbesoldung gezahlt, wogegen das

Schulgeld an den Volksschulen aufgehoben wurde; 1890 er-

folgte auf Anregung der Regierung eine Erhohung der Lehrer-

gehalter. Am 1. April 1895 wurde die Altstadtische Schule

in das alte Gymnasialgebaude verlegt. Die einzelnen Schulen

sind von Zeit zu Zeit durch Einrichtung neuer Klassen ver-

grbssert worden; so erhielt schon 1882 die Parkschule eine

sechste, 1897 eine siebente Klasse, 1893 die Ballastplatzschule,

1897 die Rossgartenschule eine fiinfte Klasse und ferner die

Altstadtische Schule eine siebente Klasse, und die Friedrich-

stadtischen beiden Schulen hatten 1898/99 schon zehn Klassen,

obwohl 1884 der Besuch von Kindern aus Janischken durch

die GrUndung einer eigenen Schule an diesem Orte aufhorte.

Diese Vermehrung der Klassenzahl konnte bei dem ge-

ringen Wachsthum der Stadt auffallend erscheinen; allein die

Gesammtzahl der Schiller war von 2768 im Jahre 1874 auf

3077 im Jahre 1898/99 und 3228 in 1900/01 gestiegen. Dabei

ist zu beachten, dass 1874 die noch jetzt stadtischen Schulen

von 2136, das Gymnasium nebst Vorschule und die Privat-

schulen von 632 Schlilern besucht wurden (wobei die Schuler

einzelner nur geduldeter Privatschulen nicht mitgezahlt sind),

wahrend 1888/89 die Frequenz 2447 und 522, 1898/99 aber

2615 und 462 betrug. Es hat also der Besuch des Gym-
nasiums und der Privatanstalten (von denen jetzt nur die

Privat-Tochterschule, die Rettungsanstalt und die israelitische

Armenschule existiren) zu Gunsten der stadtischen Anstalten

abgenommen. Das Gymnasium liatte 1873 252 Schuler,

40 VorschUler, 1883 286 Schuler, 82 VorschUler; seitdem ist

die SchUlerzahl stetig (bis auf 178 Schiller, 68 VorschUler in

1894) gesunken und erst seit 1897 wieder auf 205 Schuler,

68 VorschUler gewachsen; die Privat-TUchterschule liatte

1881/82 130, 1888/89 135, 1897/98 110, 1899/1900 117 Schiile-

rinnen. — Von milden Stiftungen zu Schulzwecken sind das

am 22. December 1862 gemachte Geschenk von 800 Thlrn.
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und das sptttere Legat von 500 Thlrn. zu erwahnen, welche

der am 5. Februar 1894 verstorbene Kfm. Wilh. Richter
dem Schulfonds zuwendete, damit von den Zinsen den Elementar-

lehrern incl. des Lehrpersonals der TOchterschule Unter-

stiitzungen, besonders zu Erholungsreisen bei Kriinklichkeit,

gewahrt werden konnten. Ferner verordnete der 1828 ver-

storbene Handelsgerichtsassessor und Kaufmann Christian

Ernst Albrecht in seinem Testamente, dass nach dem
(1847 erfolgten) Tode seiner Frau der Magistrat zur Ver-

wendung fill* die Schulanstalten nach seinem Ermessen 1000

Thaler erhalten solle; die Zinsen finden zum Theil Verwendung

zu Weihnachtsbescheerungen fUr arme Schulkinder.

Endiich hot der aus Memel stammende Rentier Carl Sa-

muel R e n t e 1 zu Kcinigsberg der Stadt laut Schreiben vom
26. Marz 1885 die Summe von 30 000 Mk. unter der Bedingung

an, dass ihm das Geld, so lange er lebe, mit 5 %, und falls

seine Frau ihn iiberleben sollte, dieser mit 2V2 % verzinst

werde und entweder zu industriellen Unternehmungen oder

flir Schulzwecke Verwendung finde. Magistrat und Stadt-

verordnete entschieden sich fUr das Letztere nnd zwar in

erster Linie behufs Hebung der Altstadtischen Schule; das

Capital ist noch nicht verwendbar geworden. — Schon friih

thaten sich die Lehrer Memels zu einem Vereine zusammen.

Am 29. Mai 1836 stifteten bei der Feier des Schulrath Dinter-

schen Sterbetages Hermes und E. Langhans den

D i n t e r v e r e i n, welchem 23 Mitglieder beitraten und der

die Besprechung padagogischer Angelegenheiten sowie Pflege

der Geselligkeit zum Zwecke hatte.*) Er bestand bis I860.

Ausserdem wurde 1842 auf Anregung von B. Hofrichter eine

Lehrer-Untersttitzungskasse gegrilndet, die bald zur Darlehns-

kasse erweitert wurde. Heute bestehen ein Orts-Lehrerverein,

ein Lehrerinnen-Verein, ein Kreis-Lehrerverein. — Eine Pritpa-

randen-Anstalt hat Memel seit 1900, ein Lehrer-Seminar seit 1902.

Die Grosse Stadtschule entwickelte sich unter

Leitung des Directors und stttdtischen Schulinspectors Rosen-

*) A. E. Preuss, Volksscliulfreund, 1838, S. 345.
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heyn, dem Besseldt und Hermes zur Seite standen, auf das

Giinstigste; sie zdhlte 1816 nur 43, 1820 aber schon 84 Schuler.

Alle drei tiichtige Schulmanner (freilich dafilr auch von der

Stadt sehr gut gestellt, da Rosenheyn 1000 Thlr. und 4 Achtel

Holz, Besseldt 700 Thlr. und 150 Thlr. Miethsentschadigung,

Hermes 700 Thlr. und 100 Thlr. Miethsentschadigung erhielten),

waren sie um das Wohl der ihnen anvertrauten Jugend und

um die Hebung der Anstalt auf’s Eifrigste bemtiht. Rosen-

heyn lag unter anderem die Schaffung einer Bibliothek im

Anschluss an die alte Biichersammlung des Magisters Schultz

sehr am Herzen; seine 5Va Seiten Folio in enger Schrift. um-
fassende diesbeztlgliche Denkschrift vom 13. Januar 1816 ist

sehr lesenswerth. Am 10. April 1820 gab die Schule ein

Concert zum Besten der Schulbibliothek, aus dessen Rem-
ertrag vom Antiquar Raabe in KBnigsberg fur 219 Floren

53 Werke in 126 Bhnden angekauft wurden. Die Biirger-

schaft bekundete ihr Interesse an der Schule durch grossere

und kleinere Zuwendungen; 1819 schenkte die Wittwe Con-

sentius eine Mineralien- und Schmetterlingssammlung, 1828

Gommercienrath Muttray 100 Thlr. zur Anschaffung physi-

kalischer Instrumente. Und 1819 beschlossen Magistrat und

Stadtverordnete, dass bei Erwerbung des Blirgerrechts unter

anderem auch 2 Thlr. zum Schulfonds und 1 Thlr. zur Schul-

bibliothek zu zahlen seien, was die Regierung unterm 7. Sep-

tember bestatigte. Leider erregte Rosenheyn durch Ein-

filhrung einiger Eigenthilmlichkeiten in der Orthographie

(hauptsachlich s statt B) vielen Anstoss, sodass sogar die

Stadtverordneten im Januar 1817 den Magistrat um Ab-

schaffung der »neuen Schreibart, welche von der bisher be-

stehenden auffallend abweiche,* ersuchten, und ferner wurde

seine Strenge tibel empfunden. Im November 1820 wollten

mehrere Eltern ihre Kinder aus der Schule nehmen, und 1822

beschwerten sich die Stadtverordneten, dass er »dem Sohn

des Schiffbauer Freund eine so derbe Maulschelle ertheilt, dass

der Knabe sehr stark geblutet,* und als dann im niichsten

Jahre Rosenheyn Gypsdecken fiir seine Wohnung wiinschte,

decretirten sie zur Revanche: » Gypsdecken ist schon Sache
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des Luxus«, — in seiner Studirstube habe er eine, weitere

wiirden nicht mehr angefertigt. Dergleichen Reibereien und

andere Streitigkeiten mit den geistlichen Mitgliedem der

Schuldeputation waren es wohl, die Rosenheyn dazu bewogen,

ira Mai 1824 als Director des Konigl. Gymnasiums nach Lyck

zu gehen. Von den durch ihn eingefiihrten Einrichtungen ver-

dient noch diejenige Erwahnung, dass die Lehrer nach Schluss

des Nachmittags-Unterrichts die Schiiler in den Aufgaben fUr

den naehsten Tag vorbereiteten, wozu spater auch noch Privat-

unterricht in Griechisch, Latein, Turnen trat. Es wurde dafiir

ein Beitrag von 15 Sgr. monatlich zur Schulkasse erhoben,

die ihrerseits die Lehrer lionorirte. Von Neujahr 1840 ver-

weigerten die Stadtverordneten die Zahlung dieser sogenannten

» Vorbereitungsstundengelder* mit der Begriindung : Eltern, die

solchen besonderen Unterricht wiinschten, sollten ihn auch

selbst bezahlen. Auf Rosenheyn folgte Christoph Gottfried

Leopold Ulrich, geb. zu Nemmersdorf 1785 als Sohn des

dortigen Pfarrers, der bisher zwei Privatschulen in Konigsberg

geleitet hatte und sich ebenfalls als guter Schulmann be-

wahrte*), aber schon 1830 Memel verliess, nachdem ihm ein

einjahriger Urlaub zu einer Reise nach Paris verweigert war,

und sich vom Magistrat erst von Konigsberg aus verab-

schiedete; er starb als Schulrath zu Stettin. Unter ihm ging

die Inspection der stadtischen Schulen an Superintendent

Sprengel Uber. Sein Nachfolger wurde Johann August

Piper, geb. 18. August 1788 zu Stendal, der zuerst an Er-

ziehungsanstalten zu Liegnitz und Hamburg thatig und seit

1818 Rector in Rathenow gewesen war. Er trat sein Amt
in Memel 4. Mai 1830 an, erwarb den Doctor-Titel, feierte

hier, allgemein geliebt und geschatzt, das 25jahrige Amts-

jubilaum und liess sich zum 1. April 1856 pensioniren, worauf

er sich nach seiner Vaterstadt begab, wo er am 19. Marz 1859

verstarb**). Unter ihm wurde Mitte der dreissiger Jahre die

*) In Memel verfasste er 1826 einen Leitfaden ftir den gesammten

mathematischen Unterricht in alien Schulklassen, ferner Vortibungen zum
Unterricht im Lateinischen, Heft I 1827, Heft II 1828.

**) In Memel verfasste er Abhandlungen in den Scliuleinladungs-
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Anstalt, welche 1839 125 Schiller zdhlte, zur »H6beren
Biirgerschule* erhoben und gehOrte zu den filnf Schulen

dieser Art in Ostpreussen, welche zu Entlassungspriifungen

berechtigt waren und deren flir Prima reife Secundaner die

Berechtigung zum einjuhrig - freiwilligen Dienst hatten. —
Piper musste es erleben, dass der grosse Brand die Schule

mit der eben durch einige werthvoile Werke vermehrten

Bibliothek, dem neuen, sehr werthvollen Clavier, dem bereits

gedruckten Programm, kurz ganz und gar vernichtete. Der
Schulunterricht musste vom 16. October ab in dem unent-

geltlich bewilligten Lokal der Schiltzengilde stattfinden, bis

am 1. Februar 1856 das neu errichtete Schulgebdude bezogen

werden konnte, das durch Ankauf zweier Grundstiicke und
Herstellung eines gerilumigen Schulhofs gegen frilher sehr

gewonnen hatte. Ueber dem Westeingange wurde eine Tafel

mit der Inschrift angebracht: »Incendio deleta d. IV. M. Oct.

anni MDCCCL1V. restituta anno MDCCCLVI.* Die Biirger-

schaft trug durch vielfache Geschenke zur Neuausstattung

der Anstalt bei
;

so ilbergaben die Erben des Kaufmanns

Ch. R u p p e 1 seine ganze Bibliothek von ca. 250 Bdnden
(meist englische Werke). Die Stadt aber bewilligte auf An-
regung des BUrgermeisters Krilger unter anderem 500 Thlr.

ftlr den physikalischen Apparat, 200 Thlr zur Bibliothek.

Unter Piper’s Nachfolger, Ludwig G a e d k e, vorher

Director des Progymnasiums zu Spandau, wurde durch Erlass

vom 6. October 1859 die Memeler Hohere Biirgerschule (ebenso

wie die zu Tilsit, Insterburg u. s. w.) in die Reihe der Real-

schulen zweiter Ordnung heruntergesetzt, »weil die ausseren

Verhaltnisse derselben in wesentlichen Beziehungen hinter den

an eine hohere Realschule zu stellenden Anforderungen noch

zu weit zurilckbleiben«. Sogleich begannen Magistrat und

Schuldeputation Verhandlungen wegen Reorganisation der

schriften: „Ueber die Behandlung der StylUbungen auf Schulen" (1830) —
„Ueber den hochsten Zweck der Erziehung" (1832) — „Ueber sittliche

Bildung auf Schulen (1839) ;
femer nFormenlehre der franzusischen Sprache

nebst einer Sammlung der im gemeinen Leben am h&ufigsten vorkommenden
WOrter", Memel 1838. 8°.
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Schule, und am 18. Januar 1860 beschlossen die Stadtverord-

neten einstimmig die Umwandlung derselben in ein Gymnasium.

Die Regierung und das Provinzial-Schul-Collegium traten dem
Beschlusse bei, sobald die von ersterer gewilnschte Uebemahme
der katholischen Kirchschule in das stadtische Patronat sowie

einige fmanzielle Bedenken Erledigung gefunden hatten, und

die Anerkennung der neuen Anstalt erfolgte durch Ministerial-

Erlass vom 18. August 1860, so dass bereits zu Michaelis

innerhalb der Klassen Sexta bis Tertia der Gymnasialcursus

eingerichtet werden konnte. Gaedke wurde erster Director

des Gymnasiums; 1863 ging er als Director des Kgl. Friedrichs-

gymnasiums nach Breslau, und ihm folgten Prof. Dr. Karl

Theodor Kock bis April 1866, wo er Director des Luisen-

stadtischen Gymnasiums zu Berlin wurde, Prof. Dr. Leopold

Gustav Adolph Diiringer (geb. 6. Juni 1817 zu Neuteich

in Westpr.), welcher 19. Februar 1876 starb, Prof. Dr. Emil

Grosse, geb. 1838 zu Rodeberg bei Nordhausen am Harz,

seit 1863 am Friedrichs-Collegium zu Konigsberg thatig, wo-

hin er Michaelis 1882 wieder als Director des Kgl. Wilhelms-

Gymnasiums ging, seitdem Herr Dr. Eduard K U s e I. Ober-

biirgermeister Krtiger, der mit Recht als »der eigentliche,

hochverdiente Schopfer* des Gymnasiums bezeichnet wird,

bewies der Anstalt stets das regste Interesse, wovon die

haufigen, Seitens des Magistrats erfolgten Schenkungen alter

und werthvoller Werke (z. B. Sturmii Scientia cosmica, Altorf.

1670; Hartknoch; Hennenberger; Voigt’s Geschichte Preussens

und Codex diplomaticus
;

Scriptores rer. Prussic.; Goldbeck’s

Topographie u. s. w.) zeugen; 1876 wendete er dem Gymna-
sium (wol aus dem Schlewiesfonds) 300 Mk. fiir die Sehiiler-

bibliothek, 1500 Mk. zur Vervollstandigung des physikalischen

Apparats zu. Im Jahre 1877 wurde aus verschiedenen Zu-

wendungen der Stadt und Privater ein Stammcapital von

1200 Mk. als Schtiler-UnterstUtzungsfonds gebildet. — Nach

Kriiger’s Scheiden aus dem Amte wurde 1880, in der Absicht,

die stadtischen Lasten zu mindern, wegen Uebernahme des

Gymnasiums durch den Staat petitionirt; nach langen Ver-

handlungen fand 1. April 1888 der Uebergang, 26. Mai die
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feierliche Uebergabe an die Regierung statt. Zur Bedingung

war die Errichtung eines neuen, passenden Gebkudes durch

die Stadt gemacbt, wozu der Staat nur eine einmalige Bei-

hiilfe von 80 000 Mk. gewkhrte. Der Bau begann auf dem
Terrain des alten Kirchhofes oder Neuen Parkes ira Friihjahr

1889; die Einweihung fand am 9. und 10. April 1891 in Ver-

bindung mit einem Festzuge, klassischen Auffilhrungen, Schau-

tumen u. s. w. statt. Der Kdnig genehmigte, dass die Anstalt

zur Erinnerung an die Konigin Luise den Namen »Luisen-

Gymnasium« fUhren dilrfe, und schenkte ihr auch ein Bildniss

derselben.*)

Die seit 1814 zum Stillstande gekommene Angelegenheit

der Grtindung einer hdheren Tdchterschule, auf deren

Nothwendigkeit auch Dinter 1818 hinwies (s. o. S. 84) wurde

1821 durch Rosenheyn wieder angeregt, welcher zu diesem

Zweck eine Rede »Ueber die Veredlung des weiblichen Ge-

schlechts* drucken Hess und dem Magistrat u. a. am 15. Januar

schrieb: »Alles, was wir fill
- die Ausbildung unserer Sohne

thun, davon hat unsere Stadt selbst den geringsten Vortheil;

denn die meisten gehen in die weite Welt. Nur von dem,

was wir an unseren Tdchtem thun werden, wird unsere Stadt

die Friichte selbst geniessen !« Allein die Stadtverordneten

beschlossen, sie hiitten »gegen ein solches Schul EtabUssement

nichts einzuwenden, jedoch ist die Stadt Kasse auch nicht den

kleinsten Beytrag zu diesem Behuf herzugeben im Stande,

sollte Ein Wohllobl. Magistrat diese Anstalt in der Art, dass

solche auch erhalten werde, errichten konnen, so hat die Ver-

sammlung nichts dawider, die Kammerey Kasse muss aber mit

jeder Zahlung dieserhalb verschont werden. « Die Schule be-

stand dann seit 15. Juni 1826 als Privatunternehmen unter

Direction Ulrichs und in seiner Wohnung (sie nahm 1827 auch

die Schule des Prediger Rehsener in sich auf), bis am 21. De-

cember 1829 die Stadtverordneten ihre Zustimmung zur Er-

richtung der Schule gaben, welche dann in dem dazu ge-

*) Vergl. Dir. Dr. Kiisel „Zur Gescliichte der Anstalt. Festrede,

gehalten am 1. October 1885 bei der 25jahrigen Jubelfeier des Gymnasiums'*

(Progr. pro 1885/86).
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mietheten Stemberg’schen Hause Marktstrasse 30 (alte Nummer
22) am 6. Mai 1830 mit 63 Schiilerinnen in vier Klassen unter

einem Lehrer und drei Lehrerinnen erdffnet wurde und somit

eine der altesten Offentlichen Madchenschulen der Monarchic

ist. Aber schon am 22. October 1832 beschlossen die Stadt-

verordneten, vom April 1833 das Miethsgeld nicht mehr zu

bewilligen, und genehmigten erst Ende 1834, dass die Stadt

die Garantie filr die hbhere TOchterschule iibemehme und

solche als st&dtisch anerkannt werde, wobei die Direction der-

selben von Director Piper auf Dr. Heinrici*) Uberging, wahrend

ersterem noch die Inspection verblieb, bis am 20. Februar

1843 die vollige Selbststandigmachung der Tbchterschule er-

folgte, da die bis dahin bestandene gemeinsame Thatigkeit

der Lehrer an der Stadt- und an dieser Schule sich mcht

mehr aufrecht erhalten Hess. Hierbei erhielt Heinrici auch

die Inspection der Elementar- und Privatschulen, welche nach

Rosenheyn Superintendent Sprengel gehabt hatte. Im Jahre

1836 hatte die Tbchterschule auch seit dem 21. Juni in dem Hil-

das Gonsentius’sche Legat angekauften ehemals Wachsen’schen,

dann Wwe. Consentius’schen Hause Friedrich-Wilhelmstrasse

No. 6/7 ihr eigenes Heim erhalten, und 1837 wurde das dazu

gehorige Brauhaus zu einer Lehrerwohnung eingerichtet. Im

Jahre 1839 hatte die Anstalt 100 Schiilerinnen. Seit dem
Jahre 1847 bis 1868 fanden bei der Anstalt auch Lehrerinnen-

priifungen dazu besonders vorbereiteter Schiilerinnen statt;

Michaelis 1876 wurde wieder die sogenannte Selecta oder

Seminar-Klasse in’s Leben gerufen, deren Theilnehmerinnen

seit 1887 nicht mehr in Konigsberg, sondern hier geprtlft

werden. Im Jahre 1857 wurde eine fiinfte Schulklasse ein-

gerichtet, lieute existiren deren acht. Seit dem 1. Juli 1897

*) Julius Adolph August Heinrici, geb. 31. December 1804 zu Krin-

gitten bei Konigsberg als Sohn eines Gutsbesitzers, studirte dort Theologie

und Philologie, war Hillfslehrer am Collegium Fridericianum, seit 1826

dritter Lehrer an der grossen Stadtschule zu Memel, erwarb 1827 den

Doctorgrad, wurde 1835 Director der hOheren Toehterschule, an der er

schon bisher unterrichtet, Hess sich Ostern 1878 pensioniren und starb

16. Miirz 1886. Seit Ostern 1878 ist Herr Carl Leopold Franz Hailing,

geb. 1845 zu Marggrabowa, Director.
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ist die Anstalt dem Konigl. Provinzial-Schulcollegium unter-

steUt.

Die Rendantur der stadtischen Schulkasse wurde

als stadtisches Ehrenarat betrachtet und von einera Kaufmann

unentgeltlich verwaltet; da die GeschaftsfUhrung aber immer

zeitraubender und schwieriger wurde, wollte am Ende Nie-

mand mehr dies Amt annehmen. Der 1834 dazu gewahlte

Spediteur Fr. W. Hoerle erklarte auf’s entschiedenste, dass

die Art seines Geschafts, die weitlkufigen Scripturen fiir das

russische Zollamt und die hkufigen Reisen ihn an der Annahme
verhinderten, drohte, als der Magistrat darauf bestand, sein

Speditionsgeschaft, das er nur durch ausserordentliche Be-

mtlhungen im Auslande bei Gelegenheit der Poststrassenver-

legung der Stadt Memel erhalten habe, nach Tilsit zu ver-

legen, und beschwerte sich bei der Regierung, welche 4. August

1834 entschied, die Verwaltung der Schulkasse sei wie die

sammtlicher st&dtiseher Kassen Sache des Stadtkhmmerers.

Da dieser aber bereits iiberlastet zu sein erklarte, so musste

seit 1836 ein besonderer Rendant fiir die Schul-, Armen- und

Sparkasse angestellt werden.

Ausser der stadtischen hoheren Tochterschule besteht

noch eine private, welche lange Zeit von Frl. Bleeck ge-

leitet wurde, bis sie 22. October 1889 an Schulvorsteherin

Frl. Fischer aus Eydtkuhnen Uberging. Verbunden ist damit

ein Frobel’scher Kindergarten. Von sonstigen Privatschulen

existirt nur die israelitische, 1879 begrilndete, jetzt circa

50 Kinder zahlende Armenschule, welche nebst der schon

einige Jahre langer bestehenden Religionsschule seit

1896 in dem von der Synagogengemeinde angekauften ehe-

maligen GrundstUck der Altstadt. Schule untergebracht ist.

Die Religionsschule hat seit Ende 1898 eine bedeutende Ver-

grdsserung und Ausgestaltung erfahren (vergl. »Erster Bericht

der Israelit. Religionsschule zu Memel* etc. 1900).

Die erste Einfiihrung des Turnens*) erfolgte 1817 auf

Betrieb des Dr. Rosenheyn im Verein mit dem Makler Karl

*) Vergl. Dr. Franz Hermann Gen the „Das vierte preussische

Provinzial-Turnfest in Memel am 15., 10. und 17. Juli 1865, ein Gedenk-
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Leonhard W&chter, welcher eine Subscription behufs An-

schaffung von TurngerHthen eroffnete, an der sich 24 Personen

betheiligten. Am 28. Mai begannen die Uebungen auf dem
vom Magistrat unentgeltlich hergegebenen eingezhunten Platze

rechts hinter dem Khmmereihofe (Parkstr. 11— 12) unter Theil-

nahme von 39 acht- bis fiinfzehnjahrigen Knaben aus den

verschiedensten Standen und unter Leitung der Lehrer Hennes

und Andreas Wilhelm Gerdien (2. Lehrer der Neustadt. Grund-

schule), unterstiitzt vom Candidaten Fedschrien und dem Musik-

lehrer Thomas. Die Schuldeputation fand, dass die kleine

Tumerschaft an Korperkraft, Gewandtheit und Selbstvertrauen

gewonnen habe, und sprach daher am Ende des Jahres den

Lehrem ihren Dank aus. Audi 1818 wurde das Turnen eifrig

betrieben, und 76 Knaben (darunter 20 unentgeltlich) nahmen
Theil, allein am Jahresschluss zeigte es sich, dass die Aus-

gaben 624 FI., die Einnahmen dagegen nur 494 FI. betrugen.

Trotzdem sollte das Turnen 1819 nnter Hennes’ nun unent-

geltlicher Leitung fortgesetzt werden; im Marz 1819 aber ver-

fiigte die Regierung, es solle damit bis zum Eingang nUherer

Bestimmungen nicht begonnen werden, da auf Befehl des

Kcinigs die Uebungen nur nach einem Plane vorgenommen

werden soil ten, der sie dem ganzen Unterrichtswesen gehorig

unterordne. Laut Ministerialbestimmung vom 29. Januar 1820

wurde dann zwar die Betreibung gymnastischer Uebungen

durch Schuler unter Aufsicht der Lehrer und Controlle der

Polizei gestattet, »das Turnen als solches und als ein be-

sonderer Verein, mit den darauf sich beziehenden Gesetzen,

Feierlichkeiten, Festen, Gesangen, Reden, Fahrten und Ge-

briiuchen, unter besonderen Turnlehrern und Turnvorstehern*

aber verboten. Da nun den Lehrern eine polizeiliche Controlle

nicht erwiinscht sein konnte, so unterblieb, einen missglUckten

Anlauf 1835 (wo auf dem alten lutherischen Kirchhof geturnt

blatt, den Turnern des Kreises Nordosten gewidmet. Nebst einem Anbange

:

Oeschichtliche Nachrichten iiber das Turnen in Memel.“ Memel 186(5.

8U
,
32 Seiten. — Emil Benjamin, Geschiehte des Turnwesens in Memel.

„Memeler Dampfboot“ 1897, Sonntagsbeilage Nr. 11. Beide Arbeiten

sind hier nach den Aden vielfaeh berichtigt.
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wurde), abgerechnet, alles Turnen bis 1840, wo wieder Turn-

tibungen der Schtiler begannen, die aber nach der Regierungs-

Verfligung vora April 1841, wonach sie nicht zu den Lehr-

gegenstanden gerechnet, auch besonders bezahlt werden sollten,

wieder aufhorten. Zwar bestimmte eine KOnigliche Gabinets-

ordre vom 6. Juni 1842, dass » die Leibes-Uebungen als ein

nothwendiger und unentbehrlicher Bestandtheil der mannlichen

Erziehung fclrmlich auerkannt und in den Kreis der Volks-Er-

ziehungsraittel aufgenommen werden*, aber erst im Juni 1844

wurde in Folge einer Regierungs-Verftigungder Turnunterricht bei

der Grossen Stadtschule oder Hoheren Btlrgerschule angeordnet

und bewilligten die Stadtverordneten 200 Thlr. zur Einrichtung

der Turnanstalt. Zum Turnplatze wurde wieder die Wiese

rechts hinter dem Kammereihofe gew&hlt, wahrend im Winter

der Unterricht auf der Festung im Commandantenhause, spater

im Exercierhause stattfand. 1845 begann der Turnunterricht

ftlr die Elementarschulen
;

1847 wurde auf Betreiben des

Dr. Heinrici auch fiir die TOchterschule gymnastischer Unter-

richt eingeflihrt, der auf dem damaligen Spielplatze dieser

Schule, dem alten reformirten Kirchhofe an der Kehrwieder-

strasse, stattfand und wohl mit der Bebauung dieses Platzes

1851 aufhcirte. Seit 1858 findet wieder facultatives Privat-

Turnen statt. Da auf dem Platze am Kammereihofe die Ge-

rathe durch Diebstahl und Muthwillen stark beschadigt wurden,

bewilligten die Stadtverordneten Ende 1848 den am Rathhause

befindlichen Garten zum Turnplatz; im April 1849 wurde er

dazu hergerichtet. Seit dem Brande 1854 ruhte der Turn-

unterricht fiir die Schulen, indem das dazu angekaufte, dicht

an die hohere Bilrgerschule stossende GrundstUck sich nur zur

Benutzung als Schulhof geeignet erwies, bis 1857 die damals

»Park«, heute »Turnplatz« genannte Flache am Ende der

Lindenallee von der Stadt zur Statte des Unterrichts ein-

gerkumt, durch ein Gitter abgegrenzt und am 18. Juni 1857

durch eine Uffentliche Feierlichkeit eingeweiht wurde. Zum.

Winterturnen wurde 1861 das Gebaude an der Werftstrasse

auf dem GrundstUck der Badeanstalt, nachdem es vom Gomitee

dieser Anstalt dazu eingerichtet war, fUr 120 Thlr. jUhrlich
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von der Stadt gemiethet, und hier iibte dann auch der Manner-

Turnverein. Im Jahre 1868 wurde der Turnplatz als solcher

aufgegeben und seitdem auch im Sommer die Turnhalle be-

nutzt. Im Jahre 1883 wurde vom GrundstUcke Neuer Park 6,

welches dem Kreisausschuss gehorte und an das Rathhaus-

Terrain grenzte, ein Theil fiir 6000 Mk. von der Stadt er-

worben und darauf aus den Ueberschilssen der Sparkasse eine

Turnhalle erbaut, deren Einweihung am 21. November 1884

stattfand; im Jahre 1901 hat das Gymnasium auf seinem Spiel-

platze eine eigene Turnhalle zu errichten begonnen. — Was
das Privat-Turnen betrifft, so grilndeten die Lehrer

Hermes, Waldhauer und Heinrich Ziem 1842 einen Verein,

ftir den der Magistrat 1843 das Local im Commandantenhause

bewilligte
;

1845 erbat und erhielt Ziem die Erlaubniss, die

stiidtischen Turngerathe gegen Entgelt mitbenutzen zu dilrfen

;

die Zahl der Theilnehmer an seinem Verein betrug damals

nur neun, und scheint der letztere daher bald eingeschlafen

zu sein. Im April 1851 hatte Ziem wieder einen Verein mit

diesmal 22 Theilnehmern gegriindet und wurde ihm die un-

entgeltliche Mitbenutzung des stadtischen Tumplatzes bewilligt

;

allein auch diesmal war die Sache nicht von Bestand. Am
17. Mai 1861 traten wiederum ca. 50 Personen zu einem

Manner - Turnverein zusammen, der noch heute besteht. Er

ist der drittalteste Ostpreussens (der Konigsberger ist 1842,

der Insterburger 1858, der Tilsiter erst etwas spater, am
19. Juni 1861, gestiftet); grosse Verdienste um ihn hat sich

der Mitbegrtlnder und seit 1873 Vorsitzende, Gutsbesitzer,

dann Rentier Heinrich Graff, gest. 29. Novbr. 1901, erworben.

Der 1863 fdr Handwerker gegriindete Turnverein »Gl(ickauf«

gestaltete sich 1867 in den Handwerker-, jetzt Gewerbe-Ver-

ein um. Am 15.— 17. Juli (Sonnabend bis Montag) 1865

wurde das Provinzial-Tumfest in Memel mit grossem Glanze

gefeiert; am 18. Juli 1886 feierte der Manner-Tumverein sein

25jahriges Stiftungsfest
;
am 20. und 21. Juli 1890 fand das

ebenfalls glanzend verlaufene XIH. Kreisfest des Turnkreises

Nordost hier statt.

Gleichen Eifer, wie ftlr das Schulwesen, entwickelten
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Stadt und Burgerschaft auch hinsichtlich der Hebung des

Gemeinwohls durch Schaffung stadtischer und privater ge-

meinntitziger Anstalten. Unter den ersteren ist vor Allem die

Sparkasse*) zu nennen, welclie die erste in Ostpreussen

gegriindete ist (Konigsberg folgte zwei Jahre spater). Nach-

dem im December 1825 der Magistral die Grilndung der Kasse

nach dem Muster der in Berlin und Elbing (sowie Danzig)

bereits bestehenden beantragt und die Stadtverordneten zu-

gestimmt, erfolgte die Erbffnung am 30. Juni 1826; bis Ende

des Jahres waren ca. 4090 Thlr. eingezahlt. Der Abschluss

pro 1828 ergab ein Kapitalsdepositum von 20 797 Thlrn., der-

jenige pro 1830: 36 599 Thlr
,

pro 1847: 107 450 Thlr. Im
Jahre April 1899/1900 betrug die Anzahl der Sparkassen-

biicher 8232, die Summe der Einzahlungen 1 915 300 Mark,

die der Riickzahlungen 2 016 956 Mark. Die Rendantur ftihrte

u. a. Gommercienrath Muttray unentgeltlich, bis 1836 (vergl.

oben: Schulkasse) die Anstellung eines Berufsrendanten er-

folgte. Von dem Passus in den iiltesten Sparkassenbiichern,

dass das Geld »zu alien Zeiten prompt zurtickgezahlt*

werde, machte 1837 ein Einzahler »auf’s strengste* Gebrauch,

und »da unter dieser Bedingung wohl nie ein Rendant fur

die Sparkasse zu finden sein dlirfte«, so wurde der Satz ge-

Undert in »an jedem Kassentage, der durch das Wochenblatt

bekannt gemacht wird.t Solcher Kassentage waren damals

monatlich zwei, spater wbchentlich einer; seit 1885 wai- die

Kasse tkglich gedffnet. Statuten-Revisionen erfolgten 21. No-

vember 1839, 20. October 1881, 13. Juli 1887. Im Jahre

1885 wurde die Sparkasse aus dem Local der Stadtkasse ent-

fernt und mit der Pfandleih-Anstalt im Nebengebaude des

Rathhauses verbuuden, 1901 aber ftir sie dort ein getrenntes,

feuersicheres Local mit Eingang von der Polangenstrasse

(statt wie bisher vom Hofe) eingerichtet.

Die eben envahnte Pfandleihanstalt, zu deren

Einrichtung der Magistrat von Madame Simpson 3000 Thlr.

*) Vergl. ^Festschrift zum 75jahrigen Bestehen der stadtischen Spar-

kasse in Memel. Verfasst von A. Heygster, Stadtrath und Beigeordneter,

Vorsitzender des Sparkassen-Vorstandes/ Memel, 1901. 8°, 11 Seiten.
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lieh, wurde 23. Juli 1849 im genannten Local erOffnet. Ge-

schaftsstunden waren anfanglich Montag und Donnerstag von

11 Uhr ab. Es wurden Darlehn von nicht weniger als 1 und

nicht mehr als 30 Thlr. bis auf 2
/s des Taxwerthes von Gold

und Silber und Va des Taxwerthes von anderen Gegenstftnden

hewilligt. Vom 1. Juli 1855 bis dahin 1856 waren bei ihr

1456 Pftnder im Taxwerth von 14 365 Thlr. versetzt, vom
1. Juli 1866 bis dahin 1867: 4658 PfUnder fllr 18 881 Thlr.;

1887/88 betrug die Zahl der Pftinder 5709 im Werthe von

48 602 Mark.

Von privaten Bestrebungen auf dem Gebiete des Spar-

und Creditwesens sind folgende zu nennen: Um die Arbeiter-

bevolkerung an das Sparen fllr die verdienstlose Winterszeit

zu gewohnen, grtlndeten im Februar 1850 vier Herren einen

Spa rve rein unter gegenseitiger Verantwortlichkeit. Es

sollten vom 14. April bis 3. November wochentliche Ein-

zahlungen von 2Va bis 15 Sgr. geleistet, ftir die angesammelte

und durch die Zinsen vermehrte Summe alsdann Kartoffeln,

Torf und anderer Winterbedarf billig im Grossen angekauft

und unter die Sparer im Verhaltniss der Einzahlungen ver-

theilt werden. Leider war die Betheiligung eine zu schwache,

so dass nichts aus der Sache wurde. Im Jahre 1878 wurde

eine Jugend-Sparkasse gebildet (Statut vom 7. Sep-

tember), und Hauptlehrer L. ElwenspOk verbffentlichte eine

Schrift »Die Jugendsparkasse vom national - bkonomischen,

moralischen und padagogischen Standpunkte aus beleuchtet*,

Memel 1879.

Am 15. December 1861 verdffentlichte Ballast - Inspector

Muller einen Aufruf zur Bildung eines Credit-Vereins.
Derselbe wurde dann am 1. Mai 1862 gestiftet und zahlte im

October des letzteren Jahres bereits 78 Mitglieder. Mit

1. Januar 1868 wurde er in das Genossenschaftsregister ein-

getragen. — Im November 1867 wurde ein Vorschuss-
V e r e i n, E. G., unter Direction von Xaver Leo Douglas

Wichers, und nicht lange darauf ein Gonsum- undSpar-
V e r e i n gegrundet, der im Juni 1868 in’s Genossenschafts-

register eingetragen wurde und im August 110 Mitglieder und
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15 Lieferanten (Kaufleute, Backer, Fleischer etc.) hatte. Zu
Neujahr 1869 belief sich die Mitgliederzahl auf 257, der

Markenumsatz auf 7216 Thlr.
;

Geschaftsfiihrer war Ober-

Postsecretar Carl Franz Wachsen. Leider wurde in den

neunziger Jahren die Betheiligung eine so geringe, dass der

Verein sich auflbsen musste. Die iibrigen gemeinnlitzigen

Unternehmungen mogen hier nach der Reihenfolge ihrer

Grilndung Erwahnung finden.

Im Jahre 1817 machte der Gastwirth Schonborn der

Stadt den Vorschlag, eine Spinnschule anzulegen, und es

wurden auch aus der Kammereikasse 20 Thlr. zur Anschatfung

von zehn Spinnradern gezahlt. Das niitzliche Unternehraen

hatte aber nur kurzen Bestand.

Da bei Branden sehr viel gestohlen und Unfug veriibt

wurde, so zeigte sich 1817 das Bedtirfniss nach einem frei-

willigen Rettungs-Gorps, wie es in Kdnigsberg seit

1812 bestand. Nachdem junge Leute zum Beitritt aufge-

fordert waren, wurde das Corps im August 1818 unter Zu-

grundelegung des Kdnigsberger Statuts constituirt; es zahlte

70 zumeist dem Kaufmannsstande angehorige Mitglieder.

Seit 1848 war es in Verfall; 1852 wurde eine Wiederbe-

lebung versucht. Die Griindung einer stadtischen Feuerwehr

nach dem Brande 1854 machte private Vereine dieser Richtung

unnothig. Die Feuerlosch-Anstalten der Stadt waren bis zum
grossen Brande 1854 in ziemlich primitiver Verfassung. Die

Spritzen und Kilwen waren auf drei Spritzenhauser (in der

Altstadt, Friedrichsstadt und Neustadt) vertheilt, die Be-

dienungspferde wurden von Bilrgern gestellt, und Bilrger bil-

deten die Rettungsmannschaft. Wurde ein Brand gemeldet,

was an sich schon einige Zeit in Anspruch nahm, so dauerte

es eine gute Weile, bis die an verschiedenen Stellen wohn-

haften Mannschaften nebst den Pferden an dem nachsten

Spritzenhause erschienen, und bis dann diese BUrger-Feuer-

wehr an Ort und Stelle eintraf, hatte die Feuersbrunst schon

recht weit um sich gegriffen, so dass sich Spuren einer Brand-

stiftung nie entdecken liessen und die stereotype Formel in

den Acten lautet : »Die Entstehungs-Ursache ist noch nicht
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ermittelt,« womit denn die Sache erledigt war. Das Alles

anderte sich nach dem grossen Brande ira October 1854.

Bereits im November reisten im Auftrage des Magistrats Stadt-

kammerer Strauss und Makler C. II. Frobeen als Mitglied der

»Feuerlosch-Deputation< nach Berlin, um von den Einrich-

tungen der dortigen Feuerwehr sich genau zu unterrichten

;

sie gewannen den dortigen Branddirector Scabell zur Aus-

arbeitung eines Entwurfs fUr die Reorganisation des Feuer-

lbschwesens und den Etat eines Feuerlbschcorps ftlr Memel.

Nach Annahme der neuen Feuerlosch-Ordnung langte im

Januar 1856 der zum Polizei- und Brandinspector gewahlte

Brandmeister der Berliner Feuerwehr Hauptmann a. D.

E. Helm nebst den dort engagirten Mannschaften an; am
4. Mai fand die officielle EinfUhrung der Feuerwehr in feier-

licher Weise statt. Memel war nach Berlin die erste Stadt

in Preussen mit permanenter Berufs-Feuerwehr. Das Feuer-

wachtgebhude incl. Dienstwohnungen, Stall und Spritzenhaus

fur sammtliche Lbschgerathe (die frtiheren Spritzenhtiuser

warden verkauft) war am 22. September 1856 vollsthndig

fertig und bezogen*). Die Thatigkeit der neuen Feuerwehr

machte sich bald bemerklich. Durch ihr schnelles Erscheinen

wurde es bei drei Brknden im Jahre 1856 ermbglicht, so

starke Verdachtsmomente gegen die betreffenden Hausbesitzer

festzustellen, dass deren sofortige Festnahme erfolgte. Zwei

wurden dann zu je zehn Jahren Zuchthaus verurtheilt; der

dritte wurde freigesprochen, aber — so sagen die Acten —
bald darauf beim Wiederaufbau von einem Balken erschlagen.

Helm schreibt, dass »nach diesen ErfahruDgen leider die An-

sicht Platz greifen muss, dass viele der bisher am hiesigen

Orte stattgefundenen Brande durch Absicht entstanden

sind.«**) Bei der Feier des 25jahrigen Bestehens der

*) Verwaltungs-Bericht der Feuerwehr der Stadt Memel fUr das

Jahr 1856 von E. Helm, Brand-Inspector. Memel, 1857. 8°, 24 Seiten.

**) Vergl. hierbei in Bezug auf die Nachbarstadt Tilsit Thimm,
aus Tilsits Vergangenheit. II. Tilsiter Leben seit den Freiheitskriegen bis

1848 (Tilsit 1888), S. 3 (als Citat aus dem Tilsiter Wochenbl. pro 1849):

„Nahmen die Geldverhaltnisse eine schiefe Wendung, so ztindete man
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Feuerwehr 1885 wurde ein UnterstUtzungsfond der

Memeler Feuerwehr fUr beim Brande beschadigte Feuerleute

gestiftet, der heute ca. 2769 Mk. betrftgt.

Die Griindung einer Kleinkinderbewahranstalt
war schon 1840 von Dr. Muttray, Hennes und noch zwei

Herren angeregt worden; als am 12. Januar 1846 der hundert-

jahrige Geburtstag Pestalozzi’s festlich begangen wurde, griff

man dabei die Idee wieder auf. Um das Publicum zu inter-

essiren, liess Heinrici im Wochenblatt (Nr. 45 vom 6. Juni)

einen langeren Artikel »Ueber Kleinkinder-Bewahranstalten*

abdrucken, allein die Stadtverordneten verhielten sich hinsicht-

lich Kosten- und Local-Bewilligung ablehnend, und so blieb

die Sache Gegenstand der Ftirsorge eines Frauenvereins und
privater Untersttltzung; 1847 z. B. wurden vom Ertrage einer

musikalisch-dramatischen Dilettantenvorstellung 80 Thaler fur

die Kleinkinderbewahranstalt bestimmt. Heute existiren zwei

solche Anstalten: Oberstrasse 4 und Kl. Sandstrasse 2, welche

1878 und 1880 durch Frau Oberst Overdyck gegrilndet wurden.

Da in Memel (von der noch 1843 bestandenen »BUrger-

Sterbekasse* ist sp&ter nichts erwahnt) nur eine Officianten-

Sterbekasse existirte (siehe m. Gesch. Memels S. 258; 1862

hatte sie noch 63 Mitglieder und ein Vermogen von 3200 Thlrn.),

so griindete Ballastinspector Milller im Marz 1851 den nach

ihm so genannten »Miillerschen Sterbekassen-Verein*

nach dem Muster der 1848 begrUndeten »Allgemeinen Sterbe-

kasse fiir Tilsit « in Abtheilungen zu je 500 Mitgliedern; die

Abtheilung A trat am 13. Marz, B am 20. Marz, G am 1. August

in voile Wirksamkeit; 1855 zahlte der Verein bereits 7 Ab-

theilungen. Nach Muller’s practischer Einrichtung bringen

nur bei jedem Sterbefalle eines Vereins-Angehorigen die Mit-

glieder derjenigen Abtheilung, welcher er gerade angehorte,

durch Zahlung eines bestimmten Beitrages eine Summe auf,

aus der das Sterbegeld gezahlt wird, wahrend der Ueberschuss

zum Vereins-VermOgen fliesst. Ferner gait ein Ehepaar nur

als einfaches Mitglied, was das Gute hatte, dass das Sterbe-

Hiiuser an, wurde durch die Feuerversicherungsanstalt wohlhabend und

stieg womOglich noch im Ansehen und in der Achtung.“
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geld beim Tode desjenigen Gatten, der zuerst starb, gezahlt

wurde, wobei es deni Ueberlebenden dann freistand, dem Verein

weiter als einfaches Mitglied anzugehbren. Der Verein hat

mehrfache Statutenanderungen durchgemacht (z. B. 1861, 1878,

1893, 1898) und besteht heute noch aus 3 Abtheilungen. —
Als Concurrentin des Miiller’schen Vereins trat nach ihrer

Neu-Organisation 1858 die Schmelzer Sterbekasse auf,

welche ebenfalls noch heute als »S t e r b e k a s s e n-V e r e i n

fiir Memel und Umgegend* besteht. Nicht so gut wie

mit der Sterbekasse gliickte es Mttller init einer Kranken-
kasse fiir Anne, zu der sich nur ca. 150 Mitglieder meldeten,

und mit einem II eir at hs-Ausstattungs -Verein, der

gar keinen Anklang fand.

Im Jahre 1853 bildete sich im Anschluss an den Konigs-

berger Verein ein Polytechnischer Verein, der am
31. October seine erste Zusammenkunft im Stadtverordneten-

Saale abhielt, aber bald einging, und 1859 nur fiir kurze Zeit

wieder auflebte.

Zum Andenken an die erste Begriissung Friedrich Wil-

helms III und Alexanders I von Russland 1802 vor Memel

machte an der Stelle, wo sie stattfand, der Plantagen-Inspector

Riechert eine Anpflanzungjunger Bdumchen, und Dr. Reichel*)

legte dort einen Garten an, den er fortwahrend zu verschbnern

bemilht war. Zu besserer UnterstUtzung seiner Ziele stiftete

er 1843 den Garten-Verein, dessen Zweck es ist, durch

Anpflanzung von Zierbaumen, Strauchern und Blumen, sowie

durch geschmackvolle Anlagen die Gartencultur in und um
Memel anzuregen und zu fordern

;
den Vorstand bildeten ausser

ihm Dr. Muttray und Ballastinspector Muller. Durch Cabinets-

Ordre vom 14. Februar 1859 erhielt der Gartenverein Corpo-

*) Dr. med. Otto Friedrich Reichel wurde am 24. December 1799

zu Konigsberg geboren, besuchte das Gymnasium zu Tilsit, wo sein Vater

bald darauf Postdirector wurde, studirte Medicin und liess sich 1826 in

Memel nieder. Nach dem Tode des Dr. Morgen wurde er Kreisphysicus

und starb 19. April 1878. — Dr. med. Johann August Muttray war zu

Memel 29. August 1808 als Sohn des Commercienraths Wilhelm Muttray

geboren, practicirte hier als Arzt, war 1848 Mitglied des Frankfurter

Parlaments und starb 26. Februar 1872.
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rations-Rechte und wurde eingetragener Eigenthtlmer des oben

genannten Parkes und Gartens, die beide zusammen unsern

so sehr beliebten schonen Ausflugsort Kdnigsw aide hen
bilden.

In seiner Generalversammlung am 21. Januar 1867 be-

sehloss der oben bereits erwahnte Turnverein »GlUckauf«, sicli

in einen Handwerkerverein umzugestalten. In dem-

selben wurden von da an viele belehrende Vortrhge gehalten

und der Grund zu einer Bibliothek gelegt, die 1901 zu einer

ziemlich bedeutenden angewachsen ist. Spater anderte der

Verein seinen Namen in den eines Gewerbevereins um.

Er unterhalt eine Maschinisten- und Dampfkesselheizer-Schule.
Am 13. November 1896 constituirte sich (nach fruchtlosen

Anlaufen 1874) ein Thierschutzverein und am 25. des-

selben Monats und Jahres ein Verschonerungsverein
(»Verein zur Verschonerung von Memel und Umgegend und

zur Hebung des Fremdenverkehrs*), der in der kurzen Zeit

seines Bestehens schon manches Gute gewirkt, u. A. einen

mit Ausnahme des geschichtlichen Theils wohlgelungenen und
sehr gut ausgestatteten »illustrirten Ftihrer durch Memel und

Umgegend« 1898 herausgegeben und 1900 in Kl. Tauerlauken

einen Konigin Luisen-Denkstein aufgestellt hat, dessen Ent-

hiillung am 3. August erfolgte. Er hat sich vorziiglich die

Verschonerung des Sandkrugs, der Umgebung des Leuchtthurms

und Tauerlaukens zur Aufgabe gemacht.

Weit mehr noch als fitr gemeinntitzige Zwecke leisteten

die Memeler stets auf dem Gebiete der Wohlthatigkeit; zur

Linderung menschlichen Elends haben sie stets mit warmem
Herzen und offener Borse nach Kraften beigetragen. Etwas

zurilckgreifend, will ich hier die freiwilligen Beitrage der Stadt

in den Jahren 1813/15 anfithren:

1. Collecte in den Kirchen bei Gelegenheit der Sieges-

feier am 26. September 1813 (der Prinzessin Charlotte

ftir die Verwundeten Ubersandt) 277 Thlr. 71 Gr.

2. Collecte in den Kirchen bei Gelegenheit der Sieges-

feier am 31. October 1813 (zur Pflege und Erquickung

des Yorkschen und Blticherschen Corps) 260 Thlr.
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3. Samralung am Geburtstage des Kbnigs 1813 ftir die

Verwundeten 92 Thlr 75 Gr.

4. Sammlungen im November und Anfang December 1813

zur Unterstiitzung der zurlickgebliebenen Soldaten-

frauen und Kinder 812 Thlr.

5. Sammlung des Polizeidirectors Flesche 1815 zu patrioti-

schen Zwecken 20 Thlr. 67 Gr.

6. Sammlung des Superintendenten Sprengel 1815 als

patriotischer Beitrag fllr die Armee 164 Thlr. 84 Gr.

7. Erlbs fiir einen von der Tochter des Geh. Justizraths

v. Holsche verfertigten, 1815 verloosten Geldbeutel,

zur Unterstiitzung zuriickgebliebener Soldatenfrauen

108 Thlr.

Ausserdem beschlossen Anfangs 1814 die Stande des

Kreises Memel mit Einschluss der Stadt, den invaliden Sol-

daten jeden Ranges nebst deren Wittwen und Waisen im

Falle der Bediirftigkeit eine monatliche Unterstiitzung auf

Lebenszeit oder bis zur anderweitigen Versorgung zu gewfihren

und die Beitr&ge dazu unter sich nach Massgabe des Ver-

miigens aufzubringen (Amtsbl. 1814 S. 191).

Fill- den am 21. November 1816 in Ostpreussen zu-

sammengetretenen »Verein zur Unterstiitzung hilfsbediirftiger

Gymnasiasten* hatte Fdrster in Memel im Jahre 1817

eine Sammlung von 242 Thlrn. zusammengebracht. — Ftir

die Wittwen und Waisen der griechischen Freiheitskitmpfer

kamen 1826 ein 686 Thlr. 15 Sgr.

Die Hauptsumme der Wohlthatigkeit wurde der Arbeiter-

bevcilkerung zugewandt, die vom Handel lebte und bei gutem

Verdienst sich nichts abgehen liess, an Sparen aber nicht

dachte, und daher im Winter, oder wenn sonst einmal der

Handel stockte, bald dem grossten Elende anheimfiel.

Am 6- Februar 1817, zur Zeit eines winterlichen Noth-

standes, bildete sich der »Verein zur Unterstiitzung Htilfs-

bediirftiger mit wohlfeilem Brote* und begann bereits am
21. Februar mit der Brotaustheilung an Arme der Stadt und

Vitte theils umsonst, theils gegen geringe Bezahlung. Im
Jahre 1819 wurde der Fonds des Vereins dem Magistrat zur
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Verwaltung Ubergeben; die Zinsen werden in Zeiten beson-

derer Noth (wie 1844/45, 1845/1846, 1852, 1867) zur Be-
schaffung wohlfeilen Brotes fur Arme verwendet, im Uebrigen

zum Capital geschlagen, das bereits iiber 64 000 Mark betragt.

Im Jahre 1825 fassten der lith. Diaconus Carl Heinrich

Ostermeyer, der (in Besseldt’s Stelle gewahlte) Rector titulirte

zweite Lehrer der Stadtschule Fr. Hasse und der Kaufmann
Joh. Rosenbaum den Entschluss, eine Rettungsanstalt fur ver-

wahrloste Bettler- und Verbrecher-Kinder zu griinden: »Der
Zweck dieser Anstalt ist, « erkliirten sie, »verwahrlosten

Bettler- und Verbrecherkindern dadurch zu helfen, dass diese

Htilfslosen in derselben, wdhrend sie Obdach, Kleidung und
Nahrung und Alles, was zur Leibesnothdurft gehOrt erhalten,

zu thatigen und niltzlichen Arbeitern fiir den Handwerker-

stand in der Furcht Gottes erzogen und von der Balm des

Lasters zu einem frommen, gottseligen Wandel und auf den

Weg des ewigen Heiles geleitet werden. « Am 1. Juni be-

gannen die Sammlungen zu diesem Zwecke in Memel und
Kbnigsberg (die bis Ende des Jahres ca. 448 Thlr. Geld, viele

Lebensmittel und Gegenstande einbrachten), und am 19. Oc-

tober 1825 wurde die Anstalt mit 6 Knaben erbffnet, deren

Zahl 1827 auf 8 vermehrt werden konnte. Das Statut wurde

unterm 24. November 1825 bestatigt, und die Cabinetsordre

vom 9. October 1828 verbeh der Anstalt die Rechte moralischer

Person. Lehrer und Hausvater der 1828 schon 16 Knaben
zahlenden Anstalt war Ostermeyer, der noch einen Htilfslehrer

zur Seite hatte; untergebracht war sie in dem unweit der

katholischen Kirche belegenen Asquithschen Hinterhause, dann,

als dies Anfang 1828 abbrannte, in einem Hause vor dem dama-

ligen Libauer Thor, seit 1829 in Louisenhof mit schon 20

Zoglingen und unter dem Hausvater Kirchner, seit September

1834 in einem dem Major v. Goeckingk auf Althof gehorigen

Hause Steinthorstrasse 9—11. Im Jahre 1836 erhielt sie vom
Magistrat 3 Morgen Land im Rossgarten geschenkt; dort

wurde nun unter Beihiilfe der BUrgerschaft ein eigenes Haus

erbaut und 1. Juni 1839 bezogen. Zu jener Zeit flossen ihr

viele Geschenke an Geld und auch an Naturalien (letztere
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meist vom Lande) zu; so erhielt sie vom 24—31. De-

cember 1832: 1 Schinken von 16 Pfund, 48 Pfund Schweine-

fleisch, 3 Scheffel Roggen, 6 Scheffel Brotmehl, 1 Scheffel

Graupen, 10 Scheffel Kartoffeln, 3 Scheffel Erbsen, 1 Scheffel

getrocknetes Obst. Ihr grosster GOnner war Justiz-Commis-

sanus W o 1 ffg r a m*). Er machte ihr bei jeder sich dar-

bietenden Gelegenheit Zuwendungeu von oft ansehnlichem

Betrage, z. B. wenn ein Rechtsstreit durch schiedsrichterlichen

Ausspruch beigelegt wurde (einmal lOOThlr.); am Jahrestage,

an dem vor 50 Jahren seine Wirksamkeit in Memel begann,

schenkte er 300 Thlr., deren Zinsen zu einem Festmahle am
Neujahrstage Verwendung finden sollten, u. s. w. Schliesslich

vermachte er der Anstalt im Ganzen 3000 Thlr. Ausserdem

vermachte ihr Wiener (siehe unten) 1000 Thlr. und ebensoviel

1874 der zu Arnstadt verstorbene Kaufmann und ehemalige

Hannoversche Consul Geisler »in der Erinnerung, dass er in

Memel die glllckliclisten Jahre seines Lebens zugebracht.c

Im Jahre 1862 wurde die Anstalt unter Beibehaltung des

spater angenommenen Namens einer »Rettungsanstalt ftlr htllf-

lose Kinder* in ein Armen-Erziehungsinstitut umgewandelt

und erhalt seitdem die Zinsen des Armen-Erziehungsinstitut-

Fonds. Das Comitee dieses letzteren Instituts hatte 1818 den

Antrag gestellt, seine private Schule in eine Elementarschule

zu verwandeln; da dies die Stadtverordneten nicht ge-

nehmigten, so gab das Comitee mit dem 31. Mai die Anstalt

auf und iiberliess seinen Fonds dem Magistrat zur Verwaltung.

Heute betrkgt der ganze Fonds der Anstalt ca. 90 000 Mk.

:

sie zkhlt durchschnittlich 30 Zoglinge. (In dem Werke von

Dr. A. Keil »Die christliche Liebesthatigkeit in Ostpreussen*,

Kiinigsberg 1896, ist Seite 104 diese Anstalt mit 7 Zeilen

doch zu ungentigend besprochen.)

*) Carl Ludwig Wolffgram, geb. 14. April 1781 zu Tilsit, 1790

Abiturient der damaligen dortigen Provinzial-Schule, seit 1802 Justiz-

Commissarius in Memel, wurde 1843 Justizrath, 1849 zum EhrenbOrger

der Stadt ernannt und starb am 23. Januar 1854. Gemeinniitzige Opfer-

willigkeit war ein Grundzug seines Characters; sein Name tindet sich

Uberall, wo eine Beihiilfe nOthig war (1810 gab er zur ca. 850 Thaler

kostenden Orgel-Reparalur allein 113 Thaler.)
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Als im Jahre 1831 die Cholera in Memel wilthete, er-

schien in Nr. 63 des Wochenblattes eine »Aufforderung zur

Wohlthatigkeit* und es bildeten sich ein »Verein zur Unter-

stiltzung der in Folge der Cholera htilfsbedlirftig gewordenen

Wittwen und Waisen* und ein »Frauen-Verein zur Unter-

stutzung der durch die Cholera elternlos gewordenen Kinder*.

Die Gaben flossen sehr reichlich
;
ausser vielen Lebensmitteln

und KleidungsstUcken waren im Ganzen iiber 2150 Thlr. ein-

gekommen.

Am Huldigungstage ftlr Kdnig Friedrich Wilhelm IV.

am 10. September 1840 vereinigte Wolffgramm sich mit

mehreren achtbaren Biirgern zu einer Stiftung mit dem Zweck,

arme Kinder mit Einlagen bei einer Renten-Versicherungs-

anstalt zu betheiligen. Die gesammelten 213 Thlr. 10 Sgr.

wurden dem Magistrat zur Verwaltung iibergeben; es sind

heute 9 Personen versichert.

Im Winter 1844/45 wurde, nachdem Commercienrath

Mason 1843 schon selbststandig damit vorgegangen war, des

herrschenden Nothstandes wegen eine Suppenanstalt eingerichtet,

deren Kosten durch milde Beitrage gedeckt wurden; bis zum
28. April 1845 hatte sie 23 206 Portionen Suppe von Erbsen,

Kartoffeln und Graupe ausgegeben; ausserdem waren grosse

Quantitaten Brennholz vertheilt, Auch in den nkchsten drei

Wintern, 1845/45, 1846/47, 1847/48, musste die Suppenanstalt

in Thatigkeit tretcn. Im letztgenannten Winter speiste der

Wohlfeilebrotverein auch die Kinder in Sandwehr zur Be-

torderung des Schulbesuchs. Ebenso wurde es damals Ge-

brauch, vermittelst gesammelter milder Gaben armen Kindern

zum Weihnachtsfeste eine Freude zu bereiten, wie das noch

heute in reichem Masse geschieht. Am 9. November 1842 er-

schien im »Wochenblatt* ein von 22 der angesehensten Manner

unterzeichneter Aufruf zur Bildung eines »Wohlthatigkeits-

Vereins zur Verhinderung der Verwahrlosung und Entsittlichung

Unerwachsener*, zunachst zur Erhaltung der Rettungsanstalt,

woran sich spater die Grundung einer solchen Anstalt auch

ftir Madchen scliliessen sollte
;
die definitive Grtindung erfolgte

am Kronungstage 18. Januar 1843. Im Jahre 1848 gab der
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damals 260 Mitglieder zkhlende Verein 400 Thlr. fUr die

Rettungsanstalt und 100 Thlr. zur Sparkasse fUr die spttter

zu griindende zweite Kleinkinderbewahranstalt. 1851 ging

der Verein damit um, eine Volksbibliothek, zunSchst filr die

Fortbildungssehulen, zu grtinden
;

seine Wirksamkeit ist noch

heute eine gedeihliehe, indem er seine Mittel zur Unterhaltung

von fiinf Knaben in der Rettungs-Anstalt verwendet.

Am 8. Juli 1853 wurde der S u d e rm a n n’sche Verein

filr Armen- und Krankenpflege gestiftet, der durch Unter-

stiitzung armer Familien, kranker Personen, Erziehung von

Kindern, Beschaftigung Armer mit Handarbeit, eine gute

Bibliothek u. s. w. sehr segensreich wirkt.

Es wiirde zu weit fiihren, alle Unterstiitzungs-Comitees,

die sich bei einzelnen Anl&ssen bildeten (z. B. 1842 fUr die

Abgebrannten in Hamburg, filr welche 1917 Thlr. zusammen-

kamen; 1849 zur Unterstlitzung bedUrftiger Familien der ein-

beordneten Landwehrmanner), u. dergl. aufzufdhren
;
vier Manner

aber haben sich als edle Wohlthater ein nie verloschendes

Andenken gestiftet: Veit, Wolffgram, Wiener und Hennig

(Schlewies, dessen Geld nur zu stadtischen Zwecken verwandt

wurde, ist schon oben Seite 82 aufgefuhrt).*)

Der am 19. Juni 1849 hier verstorbene, am 15. Juli 1779

geborene Hafenbau-Inspector Heinrich Karl Veit, der das

Elend der vorhin genannten Nothstandsjahre miterlebt, ver-

raachte sein ganzes Vermogen von ca. 30 000 Thlm. der Stadt

mit der Bestimmung, dass die Zinsen zur Unterstlitzung der

Armen, Wittwen und Waisen in der Stadt, Amts-Vitte und

Bommels-Vitte verwendet werden sollten. Diese Armenstiftung

erhielt erst Ende 1856 die allerhtichste Genehmigung; heute

betragt der Fonds ca. 73 000 Mk.
;
von den Zinsen erhalt nach

den Bestimmungen des Testaments Bommels-Vitte ein Sechstel.

Bereits im Jahre 1823 hatte der Magistrat die Er-

richtung einer Arbeitsanstalt vorgeschlagen, was die

Stadtverordneten indessen ablehnten, da 1. Mai 1818 von der

Armen-Direction eine Beschaftigungs-Anstalt fUr muthwillige

*) Anm. wiihrend des Drucks: Der 28. Mai 1902 verst. Geh.

Commerc.-Rath. Wilh. Piets ch liat ebenfalls sehr reiche Legate vermacht.

8
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Bettler in Verbindung mit dem Krankenhause eingerichtet war,

wo Werg gezupft wurde u. s. w. Auch eine neue Anregung

1842 blieb erfolglos. Endlich wurde 1850 hauptsachlicli auf

Betreiben Wolffgraras ein besonderer Arbeitshausfonds

begrilndet, der durch Beitrhge von fremden Juden, Ein-

zahlungen bei Schiedsraanns-Vergleichen etc. auf 700 Thaler

angewachsen war, als ihm durch Wolffgram’s Testament

9000 Thlr. zufielen. Nachdem die Geldmittel mit Beginn 1857

die Hohe von 10 004 Thalern erreicht, wurde das Arbeitshaus

in dem von der Stadt unentgeltlich hergegebenen ehemaligen

Vittener Krankenhause, Schwanenstrasse 22, eroffnet. Die

Verwaltung liegt nach testamentarischer Bestimmung einem

besonderen Gomitee ob. Im Jahre 1857 wurden 20 mannliche,

22 weibliche arbeits- und obdachlose Personen eingeliefert und
mit Steineklopfen, Reinigung der offentiichen Platze etc. be-

beschaftigt. Arbeitsverweigerung und Entlaufen wurden durch

Schmalerung der Essportionen und bei Mannem sehr richtig

durch Hiebe (es wurde 1856 drei Mai auf je fiinf Peitschen-

hiebe erkannt) bestraft. Heute ist erfreulicher Weise die

Frequenz des Arbeitshauses eine geringe geworden; 1899/1900

beherbergte es sieben Personen.

Am 24. Februar 1862 starb der Kaufmann Julius Ludwig
Wiener. Derselbe war am 1. April 1795 zu Danzig ge-

boren und mosaisch. Letzteres war die Ursache, dass er bei

seinen Bestrebungen um Erlangung des Biirgerrechts mit den
grossten Schwierigkeiten zu kampfen hatte. Am 5. Mai 1817

erkliirten die Stadtverordneten : »Die Versammlung kann sich

unmoglich dabey beruhigen, dass Juden hier das Bilrgerrecht

erlangen. Sie beschliesst, sich auf das ernstlichste hohern

und hochsten Orts dieserhalb zu verwenden, und ersucht Einen

Wohlloblichen Magistrat, den Wiener mit seinem Biirgerrechts-

gesuch bis zur Entscheidung zurilckzuweisen.« Sie wandten

sich an den Staatskanzler Ftirst Hardenberg, der sie abschlagig

beschied, und noch im Februar 1818, als der Konig selbst

durch Gabinetsordre die Aufnahme Wieners als Biirger be-

fohlen, blieben sie »von dem Grundsatz ilberzeugt, dass die

Aufnahme der Juden als Biirger diesem Ort ausserst schadlich
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ist*. Jedoch am 2. Juli erhielt Wiener das Blirgerrecht.

SpMter modificirten die Stadtverordneten ihre Ansichten iiber

jiidische Burger. Als 1824 der jUdische Handlungsdiener

Simon Lessmann Leyser um das Biirgerrecht nachsuchte, hiess

es: »Da Supplicant nachgewiesen, dass er preussischer Staats-

angehdriger sei, so ware nichts einzuwenden.* Wiener wurde

selbst Stadtverordneter und 1833 sogar Rathsherr, auch ge-

horte er lange Zeit dem Curatorium des Stadthospitals an.

Immer aber gait er als hartherziger, knickeriger Geldmensch

und hatte deshalb 1848 beim KOnigsschiessen der Sehlltzen-

gilde eine krhnkende Behandlung zu erdulden. Ohne Mitglied

zu sein, war er auf den Schiitzenplatz gekommen, um sich

das Fest anzusehen, wurde dort aber von einem Schtltzen

offentlich bedeutet, falls ihm die Zahlung der Beitrage zu

schwer falle, moge er sie doch in monatlichen Raten ent-

richten! Ernst Wichert hat in seinem Buche »Das Grafen-

kind und andere Novellen* (Berlin 1889) auf S. 147— 199 in

der Novelle »Ein Wohlthater* Wiener unter dem Namen
»Iwanow«*) geschildert; er hatte sich aber grtindlicher infor-

miren und dem Kreisgerichtsrath Benno Burchardi nicht alien

damaligen albemen Memeler Klatsch iiber Wiener in den

Mund legen sollen. Wie oberflachlich Wichert verfahren ist,

geht u. a. daraus hervor, dass er Burchardi unweit Wiener

begraben sein lasst. Das ist aber bei Justizrath Wolffgram

der Fall, wahrend Burchardi weit entfemt am Ende des Kirch-

hofs auf dem Richterschen Erbbegrtibniss ruht. Ferner war

Wiener nicht aus ganz armer Familie; seine Briider waren

vielmehr ebenfalls reich. »Wahrheitsgetreu* ist also Wichert

in dieser Novelle nicht gewesen. Gleich bei Erscheinen des

Buches erschien denn auch ein Protest im »Memeler Darapf-

boot«, worin es von Wiener heisst: »ging stets elegant ge-

kleidet, war ein grosser Damenfreund, hatte Umgang in feinen

Familien und ass in einem Hdtel an der Table d’hdte, freilich

*) Dieser Name ist wol dem Kaufmann Nathan al. Nicolai Iwanow
Meyerowitz entlehnt, der einst zu Memel ansiissig war und ca. 1828 zu

Berlin verstarb und Uber dessen langwierigen Concurs noch mehrere

Actenstticke sich jetzt im Kgl. Staatsarehiv zu KtSnigsberg befinden.

8*
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damals ftir 6 Sgr. taglich, wahrend es jetzt mehr als doppelt

so viel kostet. Auch hatte er nicht bios eine alte Wirth-

schafterin fur 10 Thaler monatlich, sondem bei seinen opu-

lenten Schmausereien soli eine bildschone Dame servirt haben*

(die er auch in seinem Testamente bedacht hat). Seine Woh-
nung hatte er Marktstrasse 48/49 bei Gommercienrath Mason.

Wol war er ein Sonderling, aber kein schlechter, kein un-
edler, herzloser Mensch; sonst hatte er nicht der grosste Wohl-
thater der Stadt, in der er nicht zum besten gelitten war,

werden kdnnen. Sein Denkstein tragt die Inschrift: >Sein

Andenken ehren die Freunde, segnen die Armen*. In seinem

Testamente vom 16. Juni 1855 nebst spateren Codicillen ver-

machte er von seiner 313 789 Thlr. betragenden Hinterlassen-

schaft ausser ansehnlichen Summen fUr seine Briider, ver-

schiedenen Legaten an Private (z. B. an den Rath Burchardi),

500 Thlr. filr die Stadtkirche, 500 Thlr. ftir die Synagoge

unter der Bedingung, dass die jtldische Gemeinde von seinem

Begrabniss auf ihrem Kirchhofe abstehe, ferner 2000 Thaler

zur recht htibschen Einrichtung und 1500 Thaler zur immer-

wahrenden Pflege seines Grabmals auf dem stadtischen Kirch-

hofe:

2000 Thaler zur Unterhaltung und Verschdnerung der

nach ihm benannten Promenade (siehe oben S. 81),

4000 Thaler dem Wohlthatigkeitsverein, um davon Kinder

armer, ordentlicher Eltern zu bekleiden und unterrichten zu

lassen,

1000 Thaler der Rettungsanstalt,

1000 Thaler zur offentlichen Speisung von 100 Armen
am 1. April jeden Jahres,

28 000 Thlr. zu einem Stiff filr verarmte Kaufleute*)

unter Verwaltung des Vorsteheramts der Kaufmannschaft

(8000 Thlr. zum Hause, 20 000 Thlr. zur Unterhaltung).

*) als sehr nOthiges Seitenstilck zum Kaufmannswittwenstift.
Letzteres ist Ubrigens 1878 aus dem alten Hause BOrsenstrasse 10—11 in

ein neu errichtetes stattliches Gebiiude Ecke Lazareth- und Grtine Strasse

verlegt und am 1. November 1879 bezogen; wahrend im alten Stift nur

(i Wittwen Unterkunft fanden, ist es ftir die doppelte Anzahl eingerichtet.
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Ferner sollte der, eine bestimmte seinem Universalerben

Kaufmann Friedr. Wilh. Richter zufallende Summe iiber-

steigende Theil seines Vermogens, 134 794 Thaler, vom
Magistrat und dem Vorsteheramt der Kaufmannschaft zu milden

Zwecken, besonders zur Griindung und Unterhaltung eines

Madchen-Erziehungs-Instituts (behufs Ausbildung guter Dienst-

m&dehen) verwendet werden. Filr letzteren Zweck wurden

45 000 Thlr. bestimmt, ferner

10 000 Thlr. zur Begrtindung eines Stipendienfonds fdr

Studirende, Kiinstler oder Techniker (vier Portionen von je

360 Mk. jahi lich),

6000 Thlr. zur Vermehrung des Stadthospital-Fonds,

4000 Thlr. zu baulichen Verbesserungen des Stadthospitals,

6000 Thlr. zum Bau des Thurms der St. Johanniskirche,

5000 Thlr. zur Verbesserung des Fonds der Rettungs-

anstalt,

6000 Thlr. zur Verbesserung des Krankenhauses.

Nun blieben noch 50 000 Thlr. Ubrig, wovon die Halfte

dem Magistrat. als Wiener’s Dispositions-Legatenfonds, die

andere der Kaufmannschaft zufiel. Die Zinsen beider Theile

werden zu milden und gemeinniitzigen Zwecken verwendet;

1865 wurden davon vom Magistrat 500 Thlr. zur Thurmuhr

der katholischen Kirche gegeben und in demselben Jahre die

Ferdinandsplatzsehule aus Wiener’schen Geldem erbaut, indem

1600 Thlr. beim Hospitalbau erspart waren und 5000 Thlr.

vom Dispositionsfonds genommen wurden. Im Jahre 1867

wurde aus dem Wiener’schen Fonds der Neubau eines Stalles

beim Krankenhause und eines Leichenhauses auf dem stadti-

schen Kirchhofe bestritten.

Zu den beiden Wiener’schen Stiftsgebhuden wurde ein

grosser Garten in der Libauer Str. <—8 als Bauplatz an-

gekauft. Das Kaufmannsstift wurde 1863, das Madchen-Er-

ziehungsinstitut 1864 vollendet und am 31. Juli 1865 mit zehn

Zoglingen eroffnet, denen im Laufe des Jahres noch acht hin-

zugesellt wurden; 1870 wurde ihre Zahl auf 24 erhdht und

betrug 1899/1900 21. Der oben erwahnte Wiener’sche Kranken-

hausfonds wurde behufs Kapitalsansammlung zinsbar angelegt
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und ist nach dem Beschlusse des Magistrats und des Vorsteher-

amts der Kaufmannschaft vora 1898 in HOhe von

36 677 Mk. ftir den Neubau des stadtischen Krankenhauses

mit verwendet.

Wiener’s Beispiel fand Naehahraer. Der am 9. September

1863 verstorbene Kaufmann Karl Albers vermachte der

Stadt 1000 Thlr. zur Gasanstalt und 300 Thlr. »fllr Bettler*,

d. h. zu Armen-Untersttltzungen, ferner der Rettungsanstalt

200 Thlr., und der Ktirschnermeister Johann Gottlieb Henning
(geb. 5. Januar 1798 als Sohn des Ktirschnermeister Gott-

lieb H. zu Memel, Btlrger geworden 1838, gestorben 28. Sep-

tember 1863) bestimmte sein Grundstttck Brauerstr. 2, nebst

400 Thlrn. zur Unterhaltung, zu einem Hospital ftir arme

Biirger, 500 Thlr. zur jahrlichen Vertheilung der Zinsen an

die Hospitaliten an seinem Geburtstage, 400 Thlr. zur Unter-

haltung seines Erbbegrabnisses, sein tibriges baares Vermogen,

nach Abzug von Privatlegaten 6720 Thlr., zur Halfte zu einem

Stipendium Henningianum ftir studirende Memeler (welches

heute 478 Mk. jahrlich betragt), zur andern Halfte zu milden

Zwecken. Diese letzte Summe wurde dem stadtischen Hospital-

fonds hinzugeftigt, der heute 31 440 Mk. betragt, und das

Hospitalwesen 1865 so organisirt, dass alle mannlichen Hospi-

taliten in das Henningsche, alle weiblichen in das Stadt-

Hospital Libauer Str. 36*) kommen. Gleichzeitig richtete man
zwei Klassen Hospitaliten ein, von denen die der ersten

Wohnung, Heizung, Krankenpflege, monatlich 1 Thlr. und
den Genuss der Festgeschenke und einkommenden milden

Gaben hatten, wahrend die der zweiten nur Wohnung, Heizung

und Krankenpflege erhielten. Wahrend jetzt eigentlich nur

zur Weihnachtszeit das Frauen-Hospital mit Geschenken be-

dacht wird, dagegen des Henning’schen selten Jemand gedenkt,

flossen die Gaben in friiherer Zeit weit reiehlicher als jetzt,

indem damals die lithauische Bevolkerung bis nach Russ hin

das Memeler Hospital zu bedenken pflegte und natUrlich fast

nur mit Naturalien. Da wurden denn ganze lebendige Kalber

*) Im Jahre 1902 ist das Frauen-Hospital in das Gebftude des- alten

stadtischen Krankenhauses in der Lazarethstrasse verlegt.
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(zuweilen in einer Woche bis vier Stuck), Gdnse, Schopsen-

fleisch in ganzen Vierteln, Tonnen Tafelbier, Kartoffeln,

Erbsen u. s. w. dargebracht.

Dem Suderman n’schen Fraue n-V e r e i n vermachte

der am 19. Januar 1864 verstorbene Brauereibesitzer J. W.
Reinke 3000 Thlr. unter Verwaltung des Magistrats, so dass

der Verein jahrlich die Zinsen erhalt, und dem am 7. December

1867 gegrUndeten Memeler VaterlUndischen Kreis-
Fraue n-V e r e i n wendete seine Vorsteherin, die am 12. Sep-

tember 1882 verstorbene Frau Marie Jaenisch die Summe von

6000 Mk. zu. Ihre Erbin aber schenkte dem Verein auch

noch das von der Verstorbenen der Stadt vergeblich zum Ge-

schenk angebotene GrundstUck GrUne Strasse 1, welches nun-

mehr das »Jaeniseh’sc.he Marienstift* bildet. Die Stadt hatte

das GrundstUck nebst 3000 Mk. zur Unterhaltung nur annehmen

woilen, wenn die Geberin noch 1100 Mk. Reparaturkosten

bezahle.

Die Jahre 1866 und 1867 waren, wie bekannt, Noth-

standsjahre. Obwohl der Kreis Memel nicht zu den am
empfindlichsten von der Missernte betroffenen Gegenden zahlte

und die Erwerbsverhaltnisse in der Stadt in Folge des Handels-

verkehrs bessere waren, als im Binnenlande, so musste doch

zur Bekampfung der Noth die private Wohlthatigkeit in aus-

gedehntester Weise herangezogen werden. Aus den 4411

Thalern am Orte selbst gesammelter und 6634 Thlrn. aus-

wartiger Beitrage wurden durch den Verein zur Linderung

des Nothstandes SuppenkUchen eingerichtet, welche 285 870

Portionen, theils umsonst, theils fitr 4 Pf. verabfolgten, wurden

1769 Pfund Salz gratis, Kartoffeln, Erbsen, Reis, Graupe theils

umsonst, theils sehr billig abgegeben, ferner wurde Brennholz

sehr billig verkauft und Brot vertheilt : 32 502 Pfund unent-

geltlich, 208 066 Pfund a. 1 Silbergroschen. Auch durch Be-

schaffung von Arbeit und von Saatkartoffeln wurde fur die

arme Bevdlkerung gesorgt. An alien diesen Bestrebungen be-

theiligten sich auch der VaterlUndische Frauenverein und der

Handwerkerverein
;

die Bernsteinfirma Stantien & Becker

hatte ebenfalls eine Verkaufsstelle billigen Brotes eingerichtet.
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Auch im Winter zu 1868 wurden durch den Handwerker-

verein Volkskiichen eroffnet, und die Armenpflege war wegen
der in genanntem Jahre herrschenden ungewOhnlichen Ge-
schaftsstille und Erwerbslosigkeit eine bedeutende. Die freche

und muthwillige Bettelei, die schon immer lastig gewesen
war und zu Klagen Anlass gegeben hatte, wurde trotz der
glanzend bethatigten Wohlthatigkeit unertraglich

;
an einem

Tage im Jahre 1868 wurden 57, an einem andem 35 Bettler

ergriffen, und vom 17.—23. Januar 1869 wegen Bettelns 25
Manner, 46 Weiber, 34 Kinder arretirt. In gleichem Masse

wuchsen auch die Hausdiebstahle. Da constituirte sich am
31. Mai, resp. 9. August (erste Generalversammlung) 1871 der

»Verein zur VerhUtung der Bettelei* aus den an-

gesehensten und geachtetsten Mannern der Stadt, der am
1. September seine Thatigkeit begann, bis zum 1. Sep-

tember 1872 an durchschnittlich etwa 450 Personen 3344 Thlr.

vertheilte und durch geordnete, systematische Thatigkeit so

segensreich wirkte, dass die Bettelei schnell fast ganz ver-

schwand. Bald begann auch der Verein, um seinerseits zur

Losung der socialen Frage hierorts nach Kraften beizutragen,

an die Beschaffung eines Armenasyls zu denken; auf drei

Parcellen an der Veitstrasse wurde ein solches fur etwa

21 000 Mk. aufgefiihrt und eingerichtet und am 2. October

1878 mit 42 Insassen feierlich eingeweiht. Im Jahre 1900

wurde das Asyl in ein Armen-Siechenhaus unter Leitung einer

Diakonissin umgewandelt und beherbergte 17 alte, gebrech-

liche Leute. In den Wintem 1879/80, 1880/81 und 1891/92

hat der Verein, der sich seit Erwerbung der Corporations-

rechte durch Cabinetsordre vom 29. April 1878 schlechtweg

»Armen-Untersttttzungs-Verein* nennt, auch Volks-

kttchen eingerichtet und geleitet.

Der im Juni 1898 zu Berlin verstorbene, lange Zeit in

Memel als sehr beliebter Arzt thatig gewesene Dr. med. F ii r s t,

israelitischer Religion, verraachte der Stadt in seinem Testamente

vom 20. Mai 1898 10 000 Mk. fUr Stadtarme ohne Unterschied

der Confession. Im Jahre 1900 wurde ein Verein zur Be-

griindung eines Altersheims fUr Madchen und Frauen gestiftet.
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Dass auch die KSmmereikasse selbst jahrlich eine bedeutende

Summe fur das Armenwesen aufwendet, ist seit 1816 der Fall;

in der ersten Halfte des Jahrhunderts waren es 5000 bis

6000 Tlilr., jetzt sind es ca. 36 000 Mk., also das Doppelte.

Die Pflege des geistigen Wohls der unteren Klassen hat sich

der vor 4 Jahren gegriindete, E v a n g e 1 i s c h e Arbeiter-
V e r e i n zur Aufgabe gemacht

;
ihm zur Seite stehen

Jiinglings-Vereine. Sonntagsschulen bestehen

seit 1867, wo sie in der Englischen Kirche ihren Anfang

nahmen. Die Wirkung der staatlichen, in weiser Fiirsorge fur

die arbeitende Klasse getroffenen Einrichtungen betretfend, so

genossen 1898/99 Unfallrente 148, Altersrente 137, Invaliden-

rente 166 Personen.

Was die Sittlichkeitsverhaltnisse der unteren

Klassen betrifft, so sind ausser Diebstahlen besonders die Ver-

gehungen gegen sittenpolizeiliche Vorschriften und die Trunken-

heitsfdlle zu erwahnen. Dr. Friedrich Julius Morgen erwahnt

in seinem Buche »Beitrage zu einer medicinischen Topographie

des Kreises und der Stadt Memelc (Memel 1843), dass 1830

die Zahl der ftir die fremden Seeleute eingerichteten Bordelle

noch acht mit 78 Madchen betragen habe, 1842 aber auf drei

mit 30 Madchen reducirt sei. >Um so grosser ist jedoch*,

fahrt er fort, »die Anzahl feiler Lustdimen in der Stadt ge-

worden.* So blieben die Verhaltnisse sehr lange, untersttitzt

durch heimliche Absteigequartiere, durch als Kneipen maskirte

Bordelle, durch die Tanzhauser und die Tingel-Tangel, deren

es 1872 vier gab. 1868 wurden wochentlich 8 bis 10, ja,

wahrend des Jahrmarktes 20 Madchen verhaftet, 1882/83 fanden

wegen Uebertretung sittenpolizeilicher Vorschriften 215, 1884

bis 1885 119, 1885/86 105 Verhaftungen statt. Seitdem ist die

Zahl derselben standig gesunken und betrug 1898/99 nur noch

12, 1889/1900 nur 10. Die Schifffahrt hat abgenommen, die

. Seeleute bleiben jetzt mit den Dampfern nur wenige Tage

hier, und die Gelegenheit zu Extravaganzen hat sich somit

verringert. Auch gehen jetzt sehr viele Madchen der unteren

Stande nacli den Westprovinzen in Fabriken. Weniger ab-

genommen hat dagegen die Trunksucht, iiber die Dr. Morgen
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S. 56 erheblich klagt; gab es Jahre, wo die Verhaftungen

wegen Trunkenheit bis auf 63 heruntergingen, wie 1887/88,

so betrugen sie dafUr 1881/82 139, 1886/87 104, 1898/99 101

(89 m&nnliche, 12 weibliche), 1899/1900 76.

Auf sanithrem Gebiete ist vor Allem das erste

Auftreten der Cholera 1831 zu erwahnen. Als die Krankheit

in Russland immer weiter vorschritt, wurde ira Mai die Greuze

durch einen MilitHrcordon gesperrt (wogegen die Stadtverord-

neten im September sich auflehnten); bei Memel blieben nur

Laugallen und Nimmersatt Eingangs- und Quarantane-Plhtze;

an letzterem Orte wurde ein Gebaude von 14 Zimmern und
Badestube nahe am Strande als Contumaz-Anstalt erriehtet.

Alsdann wurde angeordnet, dass Niemand den ankommenden
Schiffen entgegenfahren und Passagiere an’s Land bringen

dtlrfe, widrigenfalls er arretirt, nothigenfalls der Quarantine

ausgesetzt und sein Boot confiscirt wiirde; jedes Fischerboot

hatte, so oft es in See ging, eine Legitimationskarte zu Ibsen.

Ebenso wurde Niemand ohne schriftliche Legitimation in die

Stadt gelassen; alle Eing&nge der Stadt wurden mlt Militar

besetzt und daneben noch Controlbiireaus aus Btirgern er-

richtet. Mit der Post abzusendende Briefe wurden durch-

stochen und ger&uchert; um dazu Zeit zu gewinnen, wurde

die Einlieferungszeit auf 2 Stunden friiher bestimmt. Packete

und Gelder wurden gar nicht angenommen. Trotz aller solcher

Massregeln erkrankte am 18. Juli eine Arbeiterfrau auf dem
Hoftman’schen Holzplatze in Amtsvitte, und obwohl derselbe

streng abgesperrt wurde, erkrankten und starben bald mehrere

Personen auch in der Stadt. Seit Ende Juli nahm die Cholera

einen sehr bosartigen Character an; am 5. August waren 188

Personen erkrankt und 117 davon gestorben, am 12. August

wurden schon 498 Erkrankungsfalle, davon 302 mit todtlichem

Ausgange gezilhlt.. »Nachts hbrte man die Hiilfesuchenden c

,

sagen die Aufzeichnungen, »durch die Strassen zu den Aerzten

eilen und diese in bespannt bereitstehenden Wagen rasselnd

durch die Strassen fahren
;
hiernach berechnete man in diesen

meistentheils schlaflosen Nachten die Vermehrung oder Ver-

minderung des Uebels. « Die Aerzte htillten sich zum Schutze
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gegen Ansteckung in schwarze Wachstaffetroben mit Gesichts-

raasken; an den Thiiren der Hauser, worin Kranke waren,

wurden gelbe Tafeln mit der Inschrift » Cholera* angebracht.

Die Leichen transportirte man in fest geschlossenen KOrben

sogleich nach dem Friedhofe. Auf der Vitte brach ein wilder

Aufstand des Proletariats gegen die Aerzte und die bessern

St&nde aus, indem es hiess, die Kranken wllrden nur darum

nach den Lazarethen geholt, um da durch Schwitzbader ver-

brtiht oder durch Arznei vergiftet zu werden, indem die Reichen

sich nur die Armen vom Halse schaffen wollten; es kam so

weit, dass das Militdr einschreiten und von den Waffen Ge-

brauch machen musste. Am 10. October waren 1059 Er-

krankungsfklle, davon 669 mit todtlichem Ausgange, (24 Militar-,

645 Civil-Personen) gemeldet; in der Stadt waren 295, auf

Sandwehr 19, auf beiden Vitten 260, auf Schmelz 95 gestorben.

Seitdem kam kein neuer Fall vor, und am 26. Octbr. konnte die

Sanitats-Commission » im Gefiihl inniger Freude* bekannt machen,

dass Memel wieder in die Reihe vollig gesunder Communen trete.

Da die Kraft der in Memel vorhandenen Aerzte natiirlich

nicht ausreichte, so war die Hiilfe der beiden Divisionsarzte

Marcinkowski und Schrader, welche sich bei dem am 13. Juli

liber die Grenze getretenen polnischen Insurgenten-Corps unter

dem (bei dieser Gelegenheit von einem seiner eigenen Offi-

ciere erschossenen) General Anton Gielgud befanden, sehr er-

wiinscht. Beide Manner, welche noch zwei Chirurgen mit-

brachten, erwarben sich durch ihre unermiidliche Thatigkeit

allgemeine Anerkennung; sie erhielten im October jeder von

der Stadt 100 Ducaten, Marcinkowski ausserdem ein Dank-

schreiben d. d. 12. October nebst einem goldenen Ringe mit

dem Buchstaben M. (Memel). Karl Marcinkowski (ein Pole,

geb. 23. Juni 1800 zu Posen, gest. 7. November 1846) begab

sich dann im Herbst unter thatiger Beihtilfe des Commercien-

raths Mason (der sogar sein geliebtes Pferd auf dem Deck

des Schiffes in einem Stallchen hatte unterbringen lassen)

nach Schottland*), Dr. Karl August Schrader aber liess sich

*) Dr. J. Zielewicz, Zywot i zaslugi doktora Karola Marcinkowskiego,

Posen 1891, gr. 8°. S. 136 stehen unter dem oben erwiihnten Dankschreiben
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dauernd als Arzt in Memel nieder. Er war kein Pole, sondern

ist 6 . April 1804 im Braunschweigischen als Sohn eines Fdrber-

meisters geboren, der ganz verarmt war, so dass der kleine

Junge das Vieh htiten musste, wobei er Bticher las, u. a. eine

defecte lateinische Grammatik studirte. Durch UnterstUtzung

der auf ihn aufmerksam gewordenen Pfarrer-Familie Stutzer

zu Seesen erhielt er nach erhaltener Ausbildung eine Frei-

stelle im Garolinum zu Braunschweig, studirte zu Berlin und

war dann Arzt am Hamburger Stadtkrankenhaus, von wo er,

als fill
- die polnische Armee Aerzte gesucht wurden, aus

Abenteuerlust dorthin ging. In Memel erfreute er sich einer

grossen Beliebtheit; die »Dr. Schraderschen Pillen« werden

noch jetzt gern gekauft. Er starb 22 . September 1854 an

der Cholera, die Memel nach ilirem ersten Auftreten auch

1837
,
1848

, 1849 , 1853
,

1854 (wo sie merkwiirdiger Weise

zusammen mit dem Brande aufhorte), 1855 (wo sie heftig

auftrat: 660 Erkrankungen, 298 Todesfalle) und 1866 (219

Erkrankungen, 102 Todesfalle) heiinsuchte. — Die Zahl der

Aerzte betrug 1825 drei nebst einem Rathschirurgus, 1842

acht nebst dem Kreischirurgus und einem Chirurgus zweiter

Klasse, 1858 neun (einschliesslich des Kreischirurgus), 1866

zehn, 1901 elf nebst einem Militararzt. — An Apotheken sind

im verflossenen Jahrhundert zu den alten zwei privilegirten

zwei neue concessionirt worden; die jetzige Goldene Adler-

Apotheke wurde am 16 . Januar 1816 concessionirt und in dem
Eckhause Lindenallee 28 von dem KaufnSann und Apotheker

Joh. Friedr. Woitkowitz eroffnet. Den ersten Besitzern ging

es nicht besonders
;

Joh. Gotti. Hering, Schwiegersohn des

Woitkowitz, machte 1829 Concurs, und seinem Nachfolger

Theodor Locke wurde 1833 das Grundstilck subhastirt und
von Frau Consentius erworben; doch verblieb er darin

bis 1839
,
wo er das jetzige Grundstiick erwarb. 1850 folgte

ihm Wilh. Parlow, diesem 1875 Herr Stadtrath Theodor

Griming. Die zweite Concession ist die Kronen-Apotheke in

der Breitenstrasse auf dem Terrain der ehemaligen Amts-Vitte.

die Namen „Tosindorf, Sawin, Tuncl“
; sie sollen lauten: Tolcksdorff,

Gardeycke, Funck.
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Das stadtische Krankenhaus, welches sich bis dahin in

einem der Stadt in Erbpacht gehdrigen Theile der Citadelle

befand, wurde 1830 unter Aufhebung des Erbpachtscontracts

aus letzterer verlegt und miethsweise untergebracht, 1832

aber beschlossen, ein eigenes Gebaude Lazarethstrasse 1 dazu

aufzufiihren, und dasselbe am 1. September 1833 bezogen.

Da dasselbe sich in den neunziger Jahren als nicht mehr zu-

reichend und den hygienischen Anfordemngen nicht geniigend

envies, so wurde 1900 mit dem Bau eines neuen, grossen

Krankenhauses in der Parkstrasse begonnen, zu dessen Kosten

der Wiener’sche auf 36 000 Mark angewachsene Krankenhaus-

fonds mit verwendet wurde (siehe oben Seite 117) und dessen

Einweihung am 17. Mttrz 1902 stattfand. Die Kosten fiir

Grunderwerb, Bau, innere Einrichtung betrugen im Ganzen

182 000 Mark.

Die Einrichtung des Kreiskrankenhauses wurde bereits

1817, gleich nach der Bildung des Kreises Memel, in die Wege
geleitet. Es befand sich lange Zeit, 18 Betten gross, in ge-

mietheten Hdusern: Libauer Strasse 42, dann Wiesenstr. 1— 3,

endlich in einem auf dem Terrain des Gutes Rumpischken an

der Steinthorstrasse belegenen, bis es 1887 in das jetzige neu

errichtete Gebaude Steinthorstrasse 4 Ubersiedelte. Geleitet

wird es ebenfalls von Diakonissinen.

Ein besonderes Krankenhaus besitzt die israelitische Ge-

meinde. Dasselbe wurde von dem Ertrage einer Sammlung

1870 fiir die vielen mittellosen israelitischen Kranken aus den

russischen Grenzbezirken, welche Memel aufsuchten, um hier

Hiilfe zu finden, in der Wallstrasse, der polnischen Synagoge

gegeniiber, eingerichtet
;
da das dazu gew&hlte Haus sich aber

bald als unzulanglich erwies, so wurde es auf einer Bastion

des alten Stadtwalles neu erbaut und am 22. October 1896

eingeweiht. Die Lage dieses musterhaft eingerichteten Ge-

baudes inmitten schoner Gartenanpflanzungen und mit seinem

freien weiten Rundblicke iiber die ganze Umgegend ist eine

vorziigliche. Zur Bestreitung der Unterhaltungs- und Kranken-

pflegekosten stiftete Frau Baronin Clara von Hirsch-Gereuth

in Paris 40 000 Mark, ein Herr Jacob Plaut in Nizza 20 000 Mark.
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Memel ist wegen der trotz des unbestandigen Klimas
reinen und gesunden Luft und in Folge seiner schdnen Lage
zwischen Wald und See, sowie dank seiner breiten, sauberen

Strassen, seiner vielen Garten und rait Anlagen versehenen

dffentlichen Platze ein sehr gesunder Aufenthaltsort
;
das

einzige, woran es Mangel litt, war gutes Wasser. Durch die

Frage der Wasserversorgung des Kcinigl. Luisengymnasiums

wurde 1898 der Gedanke der Einrichtung einer allgemeinen

stadtischen, durch Tiefbohrung zu versorgenden W a s s e r-

1 e i t u n g angeregt uud die Sache alsbald in Fluss gebracht.

Die Tiefbohrung begann 1899, die Erbauung des Wasser-

thurms 1901.

Von weiteren sanitaren Einrichtungen sind zuerwahnen:

Die Dampfbade-Anstalt. Eine solche wurde, nachdem
die alte 1828 begriindete eingegangen war, 1860 lebhaft ge-

wllnscht. Es bildete sich ein Comitee, welches durch Zeich-

nungen mehrere Tausend Thaler zusammenbrachte, den Platz

neben der Loge ankaufte und den Bau so fdrderte, dass am
5. November die ErSffnung erfolgen konnte. Im ersten Se-

mester wurden 1259 Dampf-, 1096 Wannen-, 131 Doucbe-

Bader genommen; allein die Hoffnung auf spatere gesteigerte

Benutzung erfiillte sich nicht, so dass die Actionare niemals

Zinsen erhielten und ihre Betheiligung als ein dem Gemeinsinn

dargebrachtes Opfer betrachten mussten. Doch ist die Anstalt

nicht eingegangen, sondern besteht in Privatbesitz noch heute.

Das Lepraheim zur Bekampfung der aus Russland in

den Kreis Memel eingeschleppten unheimlichen Lepra-Krank-

heit verdient hier nur deshalb Erwahnung, weil es auf stadti-

schem Gebiet, ganz abgelegen im Plantagenwalde, errichtet

ist. Das im Pavillonsystem erbaute, freundlich und anheimelnd

gelegene Etablissement, kann als eine sehenswerthe Muster-

anstalt bezeichnet werden
;
die Einweihung erfolgte am 20. Juli

1899 (Vergl. Medicinalrath Dr. P. Urbanowicz »Ursprung

und bisheriger Verlauf der Leprakrankheit im Kreise Memel*,

Memel 1899).

Ueber die kirchlichen und Religions-Verhaltnisse ist aus

der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts wenig zu berichten
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In Folge einer Aufforderung der Bibelgesellschaft zu Konigs-

berg traten am 23. November 1818 sieben Herren zusammen
und griindeten eine solche auch fllr Memel. In demselben

Jahre begannen die Verhandlungen wegen Anlegung eines

neuen, allgemeinen Friedhofs an Stelle der alten, ftir jede

Gemeinde gesondert bestehenden, die sehon tiberfUllt und von

Wohngebhuden umringt waren; sie sollten nieht bebaut werden,

sondern freie Platze zu gemeinniitzigen Zwecken bleiben, was

besonders in Betreff des lutherischen Kirchhofs als unumstdsslich

bezeichnet wurde, der denn auch heute noch, nur an den

Randern bebaut, zum grossen Theile als Spielplatz des

Gymnasiums und als freier mit Anlagen versehener Platz

dient. Der reformirte Kirchhof ist jetzt bebaut (siehe S. 88);

der katholische verblieb der Gemeinde, da die alte Kirche

darauf stand, und wird jetzt zum Theil als Garten benutzt.

Die Einweihung des neuen Kirchhofs erfolgte am 7. Januar

1820 und zwar, da Superintendent Sprengel krank war, durch

den reformirten Prediger Lambert. Es wurde ausdrilcklich

beschlossen, ihn mit Bitumen zu bepflanzen,*) und dadurch ist

der sorgfaltig gepflegte Begrhbnissplatz zu dem emsten, poesie-

vollen, schattigen, im Friihjahr durch Nachtigall, Kukuk und

andere Singvbgel belebten Hain geworden, der mit Recht den

Stolz Memels bildet und um den uns weit grossere Sthdte

beneiden konnen. Schade um jeden Baum, der dort umgehauen

wird ! Der Friedhof ist reich an stattlichen Erbbegrabnissen

und schbnen Denkmalern mit oft riihrenden Inschriften (auch

in englischer Sprache). So lesen wir auf dem Denkmal einer

Jeanette Schon von 1874: »Sie entschlief, eine blUhende Braut,

zu einem besseren Glilck. Wanderer, lerne an ihrern Loos,

dass alles Erdengltick nur fliichtiger Schimmer.t

Die damals sehr kleine israelitische Gemeinde sollte eben-

*) Hierher gehcirt auch folgende Bekanntmachung: „Um den neuen

Kirchhof mit miiglichster Kostenersparung zu verschOnern, bitten wir die-

jenigen im hiesigen geehrten Publiko, welche Biiume, Striiucher und Ge-

wilchse zu Einfassungen, als: Lavendel, Tausendschiin, Bucksbaum und

dergl. tibrig haben, uns solche zu genanntem Zweck zu tiberlassen etc.

Memel, den 9. April 1820. Bau-Deputation.“
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falls einen Begrabnissplatz anlegen und erhielt dazu von der

Stadt neben ihrem Friedhof eine FlSche von 5— 6 Ruthen

unentgeltlich nur mit der Bedingung, sie anstandig einzu-

zaunen. Aus unbekannten Griinden wurde dann aber der

israelitische Begrabnissplatz auf der von den Russen 1759

aufgeschtltteten Bastion angelegt; er ist bereits dreiraal, das

letzte Mai besonders umfangreich unter Abtragung der While,

Verschtittung der Grhben, Aufftillung und Planirung der Flfiche

vergrossert worden, so dass von den alten Befestigungen dort

keine Spur mehr zu sehen ist. — Der Rest des friiheren

Soldatenkirchhofs zwischen der Kirchhofstrasse und

dem Walle, 108 -Ruthen gross, wurde der Stadt gegen

1 Tlilr. Canon und die Verpflichtung, alle Soldatenleichen

auf dem stadtischen Kirchhofe frei zu beerdigen, Ubergeben

(Cabinetsordre vom 8. Januar 1830, Uebergabe-Document

vom 18. Juli 1831). Nach Incommunalisirung der Amtsvitte

wurde deren Kirchhof, den Muller sehr gut eingerichtet hatte

(der ihn umgebende Wall ist 1850 geschilttet und auch die

zu ihm fiihrende schone Allee durch Mitller angelegt), eben-

falls stadtisch und dient zur Benutzung fur die Einwohner des

nordwestlichen Stadttheils.

Die lutherische Kirchen-Armenkasse war seit EinfUhrung

der Stadteordnung mit der stadtischen verbunden und daher

an diese auch das Pauperhaus (vergl. Geschichte Memels S. 257)

Ubergegangen (No. 599 = Hospitalstr. 15), welches 1816 ver-

kauft und der Erlos (750 Thlr.) zur Armenkasse geschlagen

wurde. Das reformirte Kirchen-Presbyterium forderte dagegen,

weil es sich in finanzieller Bedrangniss befand, seine Armen-

kasse von 3300 Thlrn. 1819 von der Stadt zuriick unter der

Verpflichtung, seine Armen fortan selbst zu untersttitzen

;

ebenso erwirkte es vom Ministerium einen Zuschuss von
3000 Thlrn. zur Neubegriindung einer Kirchenkasse. Auch
die lutherische Kirchenkasse befand sich in beschrankten Um-
standen und hatte zu einer 1822 (wo der Sturm die Thurm-
spitze beschadigte) nothig gewordenen Reparatur des Thurms,

die 2000 Thlr. kosten sollte, kein Geld. Da fand die Kauf-

mannschaft, dass der Thurm eine der Schifffahrt sehr niitz-
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liche Landmarke sei, und gab daher aus der unter ihrer

Verwaltung befindlichen Hafenbaukasse den grdssten Theil

der Kosten, ebenso aus der Corporationskasse 400 Thlr. Am
11. Juli 1823 wurde die neue Spitze — diesmal ein goldenes

Kreuz iiber dem preussischen Adler mit ausgebreiteten Schwin-

gen — angebracht; die frtlhere von 1790 stammende — ein

Schiff mit vollen Segeln — befand sich noch 1857 auf dem
steinernen Rettungsbootshause (an der Navigationsschule). —
Auch 1830, als die Kirche im Innem reparirt werden sollte,

hatte die Kasse die dazu nbthigen ca. 3000 Thlr. nicht, und

der Kbnig iibernahm davon ein Drittel, zugleich aber machte

sich der neugewkhlte erste Kirchenvorsteher Funck*) daran,

Ordnung in Registratur und Kassenverwaltung der Kirche zu

bringen, und that das mit solchem Erfolge, dass die Kirchen-

kasse bereits in den nficlisten Jahren mehrere geliehene Kapi-

talien abzuzahlen im Stande war. Dem grossen Brande 1854

fielen auch die lutherische Stadtkirche, die reformirte und die

lithauische Kirche zum Opfer; die letztere wurde (allerdings

ohne Thurm) zuerst wieder erbaut und am 23. December 1855

eingeweiht (das lithauische PfarrgrundstUck wurde ftir das-

jenige der St. Johanniskirche zum Garten angekauft — dessen

jetzige hohe Mauereinfassung aus den stehengebliebenen Ring-

mauern jener Widdem besteht — und dafUr das gegenwkrtige

erworben). Linger dauerte der Bau der St. Johanniskirche,

da der Bauplan von Friedr. Wilh. IV. eigenhandig vielfach

verandert und dadurch z. B. eine ErhOhung der Ringmauern
um 10 Fuss nOthig wurde. Das Dach wurde am 24. Mai

1856 gerichtet; die Weihe der drei schonklingenden Glocken

fand 8. Februar 1857 in der lithauischen Kirche, die Einweihung
der Kirche am 13. September 1857 statt**). Zum Ausbau
des Thurmes fehlten indessen die Gelder, und so erhielt er

*) Johann Friedrich Funck, Kaufmann, war geb. zu Memel 7. Januar

1778 und starb 30. August 1859. Als er nach Uber 20 jiihriger ThStigkeit

1853 aus dem Magistrat ausschied, wurde er zum Stadt&ltesten er-

nannt. Die Stadt verdankt ihm eine sorgfaltig gearbeitete „Registrande

der Grundstilcke der Stadt Memel*1 in 6 Foliobftnden.

**) Bei dieser Gelegenheit erschien folgendes kleine Schriftchen von

R— t (Prediger Reinert) „Zur Geschichte der Deutschen Lutherschen Kirche

9
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ein interimistisches Pappdach, bis 1862 aus dem Wienerschen

VermSchtnisse (siehe oben S. 117) die nothige Kostensumme
bewilligt wurde, worauf dann am 23. November 1863 durch

Aufbringung von Knopf und Fahne die gSnzliche Beendigung

des Kirchenbaues erfolgte. Im Friihjahr 1868 wurden auf

dem nach dem Brande durch Planirung zweier Grundstiicke

entstandenen Platze neben dem Thurme die jetzigen hiibschen

Anlagen geschaffen, und 1872 wurde ein vom Unterrichts-

minister dem Gymnasium geschenktes Reliefmedaillon Simon

Dachs am Thurme eingelassen, da es am Gymnasium nicht

gut anzubringen war. Im Jahre 1852 wurde bei der St. Jo-

hanniskirche der Gemeinde-Kirchenrath eingefiihrt; 1858 er-

folgte die geographische Abgrenzung der Kirchspiele, indem

die St. Johanniskirche die ganze Stadt, die lithauische Kirche

den ganzen Landbez ;rk zugewiesen erhielt. Die Einrichtung,

dass bei der lithauischen Kirche Vormittags zuerst deutscher,

dann lithauischer Gottesdienst gehalten wird, besteht in Folge

hoherer Anordnung bereits seit dem ersten Advent (29. No-

vember) 1812.

Am l&ngsten dauerte es mit dem Wiederaufbau der re-

formirten Kirche. Zu Anfang 1 859 erst stellte der Fiscus die

nach dem Anschlage dazu erforderliche Summe von 30 000

Thalem zur Disposition und der Bau begann
;
die Einweihung

erfolgte am 25. August 1861. Bis dahin hielt die Gemeinde

ihren Gottesdienst im Saale der hOheren Tochterschule. Das

neue Predigerhaus war schon am 1. November 1856 bezogen.

Die Zahl der Reformirten betr&gt nach der Volkszahlung von

1900 282 (104 mhnnl., 178 weibl.). Im Jahre 1867 wurden

295 Reformirte gezahlt.

Was die Geistlichen der St. Johanniskirche betrifft, so

folgte auf Victor Sprengel (vergl. Gesch. Memels S. 159),

welcher am 1. April 1831 starb,

Carl August R a 1 1 i g ,
geb. zu Konigsberg 28. December

1794, zuerst Prediger an der Kirche des Friedrichscollegiums,

seit 1822 Prediger der ersten Armeedivision, kam Michaelis

in Memel“, datirt „Memel, am Tage der Kirchweihe, den 13. Septbr. 1857.“

8°, 4 S. engen Drucks in Petit.
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1831 nach Memel, wurde aber schon im nftchsten Jahre Re-

gierungs- und Schulrath zu Gumbinnen. Er wurde spiiter

vom Ministerium aus dem geistlichen und Schulstande ent-

fernt und zur Regierung nach Potsdam versetzt, aber 1846

als Pfarrer und Oberconsistorialrath nach Hamburg berufen.

Ihm folgte

August Wilhelm Eduard S i e h r
,
geb. zu Tilsit 7. August

1798, seit 1823 Prediger an der Kirche des Friedrichscollegiums,

wurde 1830 Pfarrer in Wehlau, kam aber schon 1832 als

solcher nach Memel, wurde auch Superintendent und starb

15. August 1855 im Bade zu Ems, worauf Friedrich Wilhelm

Habrucker, bisher Rector der BUrgerschule und Cantor

der Altstadtischen Kirche zu Gumbinnen, in seine Stelle kam,

der 27. August 1861 Superintendent wurde und kurz nach

seiner Emeritirung am 20. Januar 1891 starb. Sein Nach-

folger ist Herr Superintendent 0 1 o f f.

Die Diaconen Oder Prediger hiessen : Gottlieb C z e s 1 i c k

(Geschichte Memels S. 160), gestorben 14. August 1819. Carl

Gottlieb Rehsener, geb. 7. April 1790 zu Gross-Ktldde bei

Neu-Stettin als Sohn eines mit 11 Kindem gesegneten Bauer-

gutsbesitzers, bezog 1813 die Universitat zu Kbnigsberg, wo
er neben seinen Studien sich mit Vorliebe mit Zeichnen, Malen

und Musik beschaftigte, wurde im Februar 1817 Hauslehrer

ftir die beiden Tochter des Grosskaufmanns Moir zu Memel
und am 18. Juni 1820 als Prediger introducirt. Auf Wunsch
vieler Eltem legte er 1824 eine Privat-Tochterschul$ an,

welche 1827 mit der von Direktor Ulrich gebildeten (siehe

oben S. 96) unter der Bedingung vereinigt wurde, dass R.

die Leitung des Zeichenunterrichts in alien Klassen behielt,

den er dann auch an der Tbchterschule bis 1861 ertheilt

hat. Auch schriftstellerisch war er thatig; ausser einigen,

einzeln gedruckten Reden und Predigten, z. B. »Frohe Ge-

danken beim Erwachen der Natur im Friihlinge
;
Seligkeit der

Tugend; Naturanlagen des menschlichen Herzens zum Guten*

(Memel, Horch; 24 Gr.); Rede bei Einftihrung des Directors

Ulrich, Rede bei ErUffnung der zwei neuen Elementarschulen

und Einweihung des interimistischen Sehulgebaudes der Fried-

s’
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richstadt, 3. November 1824 (Memel, Horch, & 5 Sgr.), ver-

fasste er »Predigten vermischten Inhalts* (Konigsberg 1826,

auf Subscription; 8°, X und 312 Seiten), «Christliche Religions-

lehre fiir Schul-, Gonfirmanden- und Selbstunterricht* (Memel

1833 auf Subscription; 8°, XVIII und 238 Seiten) und »Christ-

liche Religionslehre, Auszug fUr Schiller* (Memel 1832; 5 Sgr.),

zweite Auflage Leipzig 1862, >Fabeln, Parabeln und ErzShlungen

fllr jeden Stand und jedes Alter nebst einer Abhandlung Uber

das Wesen und den Vortrag der Fabel* (Memel 1859 auf

Subscription; 8°, XIV und 226 Seiten), »Der Anfang im
Zeichnen* (in Heften). Er starb am 26. December 1862*), und

es folgte ihm im Amte Heinrich August E b e 1, bisher Hiilfs-

prediger und Gymnasiallehrer zu Konigsberg, seit 1. Juli 1863

bis zu seinem am 26. Juni 1887 erfolgten Tode. Nachdem
dann Zimmer bis Herbst 1892 das Amt bekleidet, wurde
Herr L e n g n i n g als Prediger angestellt und Sonntag 9. Oc-

tober 1892 introducirt. — Am 10. und 11. Novbr. 1883 wurde
der 400ja.hr. Geburtstag Luthers durch Concert, Gottesdienst

und Festzug gefeiert. — Die reformirten Prediger waren:

Theremin (Geschichte Memels Seite 254) gestorben

18. August 1821. August Eduard Lambert, bisher Adjunct

des vorigen, ging 1822 nach Tilsit. — Friedrich Carl Gottlieb

v. Duisburg, bisher Prediger zu Samrodt, trat sein Amt in

Memel Neujahr 1823 an, starb aber schon 7. April 1824 im

60. Lebensjahre. Er liess .-> Abschieds- und Antritts-Predigten,

bei Veranderung des Amts gehalten* (Memel 1823) drucken.

*) Filr seine Characteristik ist folgender 1820 niedergeschriebene

Ausspruch werthvoll: „Der erste Unterricht der Kinder in der Religion

sollte, meiner Ansicht nach, nicht in den positiven Leliren der
Kirche und nicht in kalten dogmatischen Distinctionen
bestehen, sondern vielmehr mOchte ich wiinschen, dass die nattirliche
Religion aus dem Herzen jedes Kindes entwickelt wilrde, welche den
Hauptinhalt des ganzen Christenthums ausmacht. Miige ein Kind in Tugend
und Rechtschaffenheit einen guten Grand legen. Jene Lehren von den

verschiedenen Religionen auf Erden, von den Vorzilgen der unsrigen, von
Offenbahrung, Sacramente u. s. w. mogen einst mehr dem Prediger ttber-

lassen bleiben."
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Wilhelm Theodor Eisner, geb. 11. November 1796 als

Sohn des Dr. und Prof, theol. Christ. Friedr. Eisner zu Frank-

furt a. 0., studirte zu Breslau, war zuerst Alumnats-Inspector

des Friedrichs-Gymnasii zu Frankfurt a. 0., dann Prediger

zu Krockow nebst Lauenburg und Schwartow, hielt am
24. Juni 1825 hier seine Antrittspredigt und starb 22. No-

vember 1867. Seine Gemeinde stiftete ihm als Zeichen der

Verehrung das Grabdenkmal. Er ertheilte eine Zeit lang auch

Unterricht an der Tochterschule.

Johann Wilhelm Gottfried Nicasius Hein, geb. 14. No-

vember 1841 zu Angerburg, war 1864—66 Lehrer am Gym-
nasium zu Memel, dann Rector zu Friedland a. Alle und wurde

21. Marz 1869 in Memel introducirt. Seit 26. November 1883

war er erst vertretungsweise, dann definitiv Superintendent

der reformirten Inspection Diocese Konigsberg und wurde

1. Februar 1896 als Consistorialrath nach Magdeburg versetzt.

Seit 13. September 1896 ist Herr Friedrich Otto Kowalewski,
geb. 9. October 1867 zu Stulgen bei Gumbinnen, reformirter

Prediger.

Der erste anglikanische Gottesdienst in Memel

wurde auf Betreiben des grossbritannischen Consuls W. Camp-
bell am 15. Januar 1860 im Borsensaale durch den Consular-

Gaplan C. R. de Havilland abgehalten; sphter fand derselbe

in der Baptistenkapelle statt. Am 7. November 1861 wurde

auf dem unbebauten Grundsttlck Holzstrasse 7. der Grundstein

zur englischen Kirche gelegt
;
zum ersten Male wurde dieselbe

benutzt am 2. August 1863. Havilland’s Nachfolger waren

A. D. Hefter und Price. Heute, wo, anders als frtlher bei den

Segelschiffen, die Dampfer nur wenige Tage hier liegen bleiben,

ist, da auch die sonst in Memel dauemd ansassigen englischen

Familien fast ganz verschwunden sind, das Aufhttren des angli-

kanischen Gottesdienstes nur eine Frage der Zeit; die Stelle

des Geistlichen ist unbesetzt.

Beziiglich der katholischen Gemeinde ist zu er-

wahnen, dass am 10. August 1862 die Grundsteinlegung, am
3. September 1863 die feierliche Weihe der neuen, an Stelle

der alten holzemen erbauten Kirche stattfand. Die Stadt
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hatte dazu 200 Thlr. beigetragen, und aus dem Wienerschen

Fonds waren 500 Thlr. zur Anschaffung der Uhr (welche 540

Thaler kosten sollte, woven die Katholiken durch freiwillige

Beitrfige ca. 110 Thlr. aufgebracht hatten) und Regulirung

des Kirchenplatzes hergegeben
;
dagegen richtete die Gemeinde

die freie Passage zwischen Polangenstrasse und Tdpferstrasse

ein und brach die alte Mauer Ikngs letzterer Strasse ab. Die

Zahl der Katholiken in der Stadt betrug 1858: 815, 1871:

923, 1895: 750, 1900: 851.

Mennoniten waren 1842 sechszehn, 1855 noch neun

vorhanden, seit 1864 und noch 1900 betrhgt ihre Zahl 3.

Die Baptistengemeinde zu Memel ist 1843 gegriindet

und fand hauptsachlich im Handwerkerstande AnhHnger. Als

Vorsteher werden Ende der 40 er Jahre Grimm und Rampel
genannt; der Schneider Kampe reiste nach dem Kirchspiel

Norkitten, um Anhtager zu werlten. Ihre Andachtstlbungen

hielten die Baptisten zuerst in Privathhusern (bei Tischler

Engberg auf der Amts-Vitte) ab, bis 1851 eins ihrer Mitglieder,

Deggim, einen Platz auf dem alten Kirchhofe in Erbpacht

nahm und darauf mit Htllfe reicher UnterstUtzungen von nah

und fern die Kapelle im Werthe von 10 000 Thlm. erbaute,

worm am Sonntage den 12. October der erste Gottesdienst

stattfand. Ihre Versammlungen, deren damals wdchentlich

fiinf stattfanden und bei denen der frilhere Bauschreiber

F. Niemetz aus AJlenstein Vortrhge hielt, wurden in der ersten

Zeit polizeilieh ilberwacht. Auch wurden Niemetz und ein

anderer Vorsteher, der Schneidermeister Licht, 1852 wegen
unbefugter Verrichtung geistlicher Amtshandlungen angeklagt

und in Memel verurtheilt, in KOnigsberg aber freigesprochen.

Beim grossen Brande 1854 blieb die Kapelle unversehrt. Die

Zahl der Baptisten betrug 1852: 128, 1867: 289, 1900: 279

(98 mknnlich, 181 weiblich).

Auch die Irvingianer versuchten 1851 hier festen

Fuss zu fassen. Am 24. December genannten Jahres fand

sich der Schlossermeister Heinrich Deventer aus Berlin hier

ein, um Anhhnger zu werben, und hielt am 28. December

eine Versammlung ab, die wegen unterlassener Anmeldung

Digitized by Google



135

aufgelost wurde; ausserdem wurde D., da er sich ilber seine

Existenzmittel nicht auszuweisen vermochte, mit 1 4 t&giger

Reiseroute nach Berlin zuriickverwiesen. Allein im April 1852

traf er wieder hier ein, um Vortrhge zu halten, und obwohl

die von ihm abgehaltenen Versammlungen aufgelOst und unter-

sagt wurden, gelang es ihm doch, ein kleines Hfiuflein von

Anhiingern zu sammeln. 1861 befand sich das Betlocal der

apostolischen Gemeinde Vordere Wallstrasse 4 beim Glaser-

meister Wickenhagen, 1869 wird schon ihre jetzige Kapelle

am Ferdinandsplatz erwahnt. Ihre Zahl betrug damals 67

;

1900 war sie auf 172 gestiegen.

Nicht so wie den beiden vorhergehenden glUckte es der

freireligiosen Gemeinde. Ebenfalls 1851, am 22. Juli,

traten unter Yorsitz des Majors a. D. v. Schmeling und des

Tischlermeisters Fest zwolf Personen, darunter auch ein Kauf-

mann C. Schiller, zu einer solchen zusammen, und am Sonn-

tag den 24. August hielt der von Konigsberg hertibergekommene

Dr. Rupp im Saale des >weissen Rosses* (jetzt Victoria-Hotel)

einen Vortrag liber Wesen und Ziele der freireligibsen Be-

strebungen vor einem zahlreichen, meist aus Neugierde er-

schienenen Publicum. Eine zweite Versammlung am 31. August

wurde aufgelOst, weil sie zwar angemeldet, aber die polizei-

liche Genehmigung dazu nicht ertheilt war
;
gleichzeitig wurden

alle weiteren Versammlungen bis zur Entscheidung der Staats-

anwaltschaft untersagt. Durch Beschluss des Appellations-

gerichts zu Konigsberg wurde diese polizeiliche Anordnung

der Hauptsache nach gut geheissen und die geriehtliche Unter-

suchung verfiigt. Damit horte die Gemeinde in Memel auf zu

existiren; als am 7. October 1900 die Freireligiosen Ost- und

Westpreussens in Tilsit ihr SOj&hriges Jubil&um feierten, zhhlten

sie in Memel drei Angehorige. Die Heilsarmee hat auch

hier im September 1892 offentliche Versammlungen abzuhalten

begonnen und auf einem Grundstiicke der Tischlerstrasse ein

eigenes Local eingerichtet
;

sie hat sich neuerdings besonders

die Armen- und Krankenpflege zum Ziel gesetzt. Die J u d e n,

deren Anzahl 1842 nur 69, 1855 schon 289 betrug, vermehrten

sich durch Zuwanderung aus den russischen Grenzdistricten
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sehr schnell; 1867 waren 887, 1875, also nach nur 20 Jahren,

1040 und 1880 sogar schon 1214 in Memel. Durch die Aus-

weisungen der achtziger Jahre verminderte sich diese Zahl

wieder bis auf 861 in 1890, war dann 1895 wieder auf 936

gestiegen, ist aber 1900 auf 899 heruntergegangen. Ihr dltester

Gemeindebesitz ist ihr Friedhof
; auch die sogenannte polnische

Synagoge in der Hinteren Wallstrasse 2 und das Dampfbad
Schl&chterstrasse 4 bestehen schon sehr lange und werden

schon zu Anfange der 40er Jahre erw&hnt. Nachdem auf

Anordnung der Regierung die gesammte Memeler Judenschaft

sich zu einer Synagogengemeinde zusammengethan, deren

Statut wie dasjenige der Beerdigungs-Zunft (Chewra-Kadischa)

am 9. Mai 1862 bestatigt wurde, wurde am 9. August 1874

der Grundstein zum »Lehrhaus« (Beth-Hamidrasch), dem Gottes-

hause fUr die russisch-lithauischen Juden, gelegt und dasselbe

im September 1875 geweiht, 1886 aber auf dem angekauften

GrundstUcke Kehrwiederstr. 3 die deutsche Synagoge, welche

solange in Miethsrftumen untergebracht war, erbaut. Hinzu-

gekauft wurde dann am 1. Juli 1898 fllr 24 000 Mk. das an-

stossende ehemalige Altstadtische Schulgebkude, wozu die

Baronin von Hirsch-Gereuth zu Paris 20 000 Mk. spendete,

und es besitzt nun die Gemeinde »einen GrundstUckscomplex

von solcher GrOsse und Gilte, wie sich dessen nur eine kleine

Anzahl grdsserer Gemeinden rtihmen kann< (Dr. Rlllf). Ueber

das schone, mustergUltig eingerichtete Krankenhaus (eingeweiht

am 22. October 1896) und die Schulen ist oben (S. 98) bereits

gesprochen. Die Cultusbeamten der deutschen Synagoge

waren: Lehrer und Prediger P. Stadthagen, schon 1858 hier

Backerstr. 11/12 (wo damals das Betlocal der deutschen Juden

war) wohnhaft, gestorben 1865, Rabbiner Dr. J. Rtilf, vom
1. December 1865 bis 1. April 1898, langj&hriger Redacteur

des »Memeler Dampfboot*, sowie Verfasser mehrerer philo-

sophischer u. a. Schriften (siehe weiter unten), seitdem Herr

Rabbiner Dr. Em. Carlebach.

Hinsichtlich der Gerichtsverhaltnisse ist schon

S. 12 mitgetheilt, dass das alte Land- und Stadtgericht sich

zuerst im Rathhause befand, dann gegen eine stadtischerseits
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zu zahlende Miethsentschadigung von 400 Thlrn. im Comman-
dantenhause auf der Festung untergebracht wurde.*) Im Jahre

1849 fand in Preussen eine Gerichts-Organisation und am
11. December in Memel die erste Schwurgerichtssitzung statt;

das erste Todesurtheil wurde vom Schwurgerichte 1851 gefailt,

wo am 17. Juni Morgens 6 Uhr im Beisein einer zahlreichen

Menschenmenge die 28jahrige Marinke Kurschus in der Citadelle

hingerichtet wurde. Als das alte auf einer Bastion der Citadelle

gelegene Commandantenhaus sich fiir das Kreisgericht nicht

mehr tauglich erwies, ersuchte der Justizfiscus den Magistrat

vergeblich um Abtretung des alten Kirchhofs behufs Errichtung

eines neuen Gerichtsgebaudes und miethete dann 1857 das

nach dem Brande neu erbaute Haus Marktstrasse 20; auf der

Citadelle verblieb nur das Untersuchimgs- und Schuldgef&ngniss.

Ira Jahre 1860 begann auf einem vom Steuerfiscus abgetretenen

Theile des alten Moir’schen Holzplatzes der Neubau des Kreis-

gerichts in der Holzstrasse, welches 1. October 1862 bezogen

wurde. Im Jahre 1868 am 27. Mai, Nachmittags gegen 5 Uhr,

ermordete hier der Arbeiter Karl Stolzkowius den stellvertre-

tenden Staatsanwalt Kreisrichter Labes in seinem Amtszimmer.

Am 1. October 1879 trat die neue Gerichts-Organisation in’s

Leben, und da Memel kein eigenes Landgericht erhalten hatte,

sondem demjenigen in Tilsit zugetheilt war, so fanden nun-

mehr dort auch die Schwurgerichtsverhandlungen statt, was

sich fUr das Geschaftsleben in Memel als ausserst stdrend er-

wies. Bereits im nachsten Jahre wurden Magistrat, Stadt-

verordnete und Kaufmannschaft daher wegen Einrichtung

eines Landgerichts vorstellig; dies wurde vorerst abgelehnt

und nur die Zustandigkeit der Strafkammer sachlich und ort-

lich (auf die Amtsgerichtsbezirke Memel, Prokuls, Heydekrug

und Russ) erweitert, jedoch erhielt dann durch Gesetz vom
12. Februar 1884 Memel auch ein Landgericht, dessen Thatig-

keit mit 1. Januar 1885 begann.

Durch Konigl. Verordnung wurden am 17. December

*) Im Jahre 1816 warden dem Land- und Stadt-Gericht auch die

Geschafte der Kreis-Justiz-Commission im Kreise Memel perpetuirlich tlber-

tragen, bis dieselbe 1823 nach Ragnit verlegt wurde.
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1827 vier Schiedsmhnner in Memel eingesetzt, deren
Zahl sich heute verdoppelt hat.

Das Erste Infanterie-Regiment, welches schon einmal

liingere Zeit im 17. und 18. Jahrhundert als DonhofFsches

Regiment theilweise Memels Gamison gebildet hatte, erhielt

nach den Freiheitskriegen diese Stadt wieder als Gamisonsort,

und zwar fUr sein zweites Bataillon, welches am 28. October

1816 unter dem Major Carl Otto v. Billerbeck hier eintraf,

aber schon Anfang April 1817 nach Konigsberg zuriickkehrte,

von wo es erst Ende December wieder nach Memel kam.
Am 10. August 1818 hielt Kronprinz Friedrich Wilhelm bei

seiner Riickkunft aus Petersburg hier auf dem Friedrichsmarkt

Parade und alsdann in der St. Johanniskirche den Sohn des

Hauptmanns Carl Theodor Schroders iiber die Taufe. Im
Mai 1819 marschirte das Bataillon ab und an seine Stelle

kam im Herbst das erste Bataillon des dritten Infanterie-

Regiments unter Major Ludwig Adolph Leberecht v. d. Schleuse;

vom Herbst 1821 bis dahin 1823 stand das erste Bataillon des

ersten Infanterie-Regiments, dann wieder das zweite Bataillon

unter Major von Buddenbrock in Memel; 1826 kehrte das

erste Bataillon des dritten Infanterie-Regiments unter Major

v. d. Schleuse hierher zurilck und wurde im Herbst 1828

wieder durch das erste Bataillon des ersten Infanterie-Regi-

ments unter Major Leopold v. Stuckradt abgelost, welcher

letztere, da der bisherige Commandant Oberst Friedrich

v. PetersdorfF 1827 nach Pillau versetzt war, auch dessen

Stelle verwaltete. Nach den HerbstUbungen 1830 kam statt

des ersten das Fiisilierbataillon am 9. September nach Memel,

blieb aber nur bis zum 26. November, wo es der polnischen

Revolution wegen nach dem Siiden der Provinz ging. Im
Juni 1831 kamen zwei Compagnieen des zweiten Bataillons

unter Major Friedrich Wilhelm v. Buddenbrock nach Memel,

mit denen sich spater auch die iibrigen zwei vereinigten. Nach
Niederwerfung des polnischen Aufstandes riickten Ende No-

vember zwei Compagnieen, im April 1832 auch die andem
(die 5. und 7.) wieder ab. Seitdem verblieb der Stadt nur

ein Commando von 1 Leutnant (zugleich interimistischem
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Commandant), 2 Unterofficieren und 21 Gemeinen. In Folge

vieler durch die materielle Einbusse hervorgerufener Gesuche

der Stadt (die 1819 auch durch Bitten beim Kdnige erlangt

hatte, dass die Memeler Landwehrleute ihre Uebungen am
Orte abhalten durften) kam am 3. April 1835 das Ftlsilier-

bataiilon unter Major Joh. Daniel v. Zaborowski wieder hierher,

verblieb aber nur bis August 1838, wo es wieder durch ein

1842 verstarktes Commando ersetzt wurde, an dessen Stelle

seit Mai 1844 ein sogenanntes »Hafen-Gendarmerie- und

Salut-Commando«
,

ans Invaliden bestehend und zur Ver-

starkung der Polizeigewalt bestimmt, trat. Am 12. October

1847 erhieit die Stadt des drohenden Krieges mit Dftnemark

wegen wieder eine Besatzung von zwei Compagnieen des

ersten combinirten Reserve-Bataillons (von Graudenz); am
1. Mai 1848 rilckten noch das erste Bataillon und der Stab

des ersten Infanterie-Regiments, sowie 30 Dragoner und ein

Artillerie-Detachement mit zwei Sechspfiindern und einem

Morser ein und blieben bis 18. September.*) Com-
mandant war Oberst z. D. Johann Georg von Made-

weiss, welclier 18. Februar 1849 hier starb. Vor seinem

Abrticken veroffentlichte das »Officier-Corps des combinirten

Memeler Detachements* am 15. September ein Abschieds-

Compliment: es konne »es sich nicht versagen, indem es

Memel nach einem fast funfmonatlichen Aufenthalt verlasst,

der hochachtbaren Einwohnerschaft der Stadt und seiner Vor-

stadte den innigsten Dank fiir die vielen Beweise von Gast-

freundschaft und Wohlwollen, welche Offiziere und Soldaten

in reichem Maasse empfangen, hiermit auszusprechen. Diese

Beweise wurden in einer Zeit gew&hrt, wo Handel und Wandel

daraieder lagen, und wiegen deshalb um so schwererc. — Am
14. April 1849 kamen wieder 30 Dragoner und 2 Sechspfunder

nebst Mannschaft, am 20. April mit dem Dampfer » Friedrich

Wilhelm IV. < 2 Compagnien (ca. 400 Mann) des 1. Landwehr-

Regiments KOnigsberg nebst einer 25 Pfund-Haubitze an

;

*) Vergl. A. C. v. d. Oelsnitz, Geschichte des Kgl. Preuss. Ersten

Infanterie-Regiments seit seiner Stiftung im Jahre 1619 bis zur Gegenwart.

Berlin, 1855.
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zwischen Nordermole und Leuchtthurm wurde eine Strand-

batterie aufgeworfen und mit den genannten GeschUtzen, so-

wie den 2 ZwblfpfUndern der Citadelle, armirt, urn etwaigen

Landungsversuchen der D&nen Widerstand zu leisten. Die

Commandantur verwaltete seit v. Madeweiss’ Tode Hauptmann
Wiebe, dann Major von Rosenberg. Am 28. Mai ging das

angekommene Milit&r wieder fort und es blieben ausser 60

Mann Hafen-Gendarmerie und einem kleinen Commando halb-

invalider Artilleristen zur Bedienung der 2 Zwolfpfiinder-

Salutgeschiilze der Citadelle nur noch die 2 Compagnien des

comb. Reserve-Bataillons
;
Commandant war seit 1. Juni Major

v. Besser. Im Herbst 1850 erfolgte eine allgemeine Mobil-

machung in Folge der Ereignisse in Hessen, wobei auch die

letztgenannten 2 Compagnien von Memel fortkamen. Nun
sah Memel erst wieder nach dem Brande 1854 Militar, indem

am 9. October 1 Hauptmann, 3 Offiziere und 150 Mann flir

kurze Zeit zur UnterstUtzung der Sicherheitspolizei hier ein-

trafen. Die Hafen-Gendarmerie wurde mit Ende 1863 auf-

gelbst. Wegen des schleswig - hoisteinischen Krieges war

Memel 1864 von Mitte Februar bis Mitte August mit 2 Ba-

taillonen Infanterie, 1 Escadron Dragoner, 1 Feldbatterie

SechspfUnder und 1 Festungsbatterie Zwblfpfiinder belegt. Im

Jahre 1866 wurde Memel endlich wieder dauemd Gamison-

stadt; am 28. Januar riickte das FUsilier-Bataillon des 6. Ost-

preussischen Infanterie - Regiments No. 43, aus Ratzeburg

kommend, hier ein. Am 24. Mai marschirte es des Krieges

wegen wieder ab, kehrte aber am 13. September unter Major

Koehn v. Jaski zuriick und wurde festlich empfangen. Das

Bataillon landete an der Siiderhuk unter dem Donner der

Salutgeschiltze und marschirte bis zu einer Ehrenpforte auf

dem Neuen Markt mit der Inschrift »Veni, vidi, vici!«, wo
Ansprachen und Bekranzung jedes Soldaten mit einem Eichen-

kranz stattfanden
;

daran schloss sich ein Festzug durch die

Stadt, vomean das Fleischergewerk zu Pferde, dann die

Schiltzengilde u. s. w. Tags darauf fand ein Diner ftlr das

Offizier-Corps und Bewirthung der Mannschaften statt. Im
nachsten Jahre 1867 wurde das Garnisonlazareth von einem
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privaten Untemehmer erbaut, dann vom Milit&rfiskus gemiethet

und eingerichtet, und am '10. September fand ein VVechsel der

Garnison statt, indem das Fiisilier-Bataillon des 5. Ostpreussi-

schen Infanterie-Regiments No. 41 herkam. Dieses rtickte am
18. Juli 1870 des Krieges gegen Frankreich wegen aus, und

als Kriegsbesatzung kamen am 20. Juli zwei Compagnien

Festungs-Artillerie, am 3. August das KOnigsberger Landwehr-

Bataillon No. 33, 1 Ulanen- und 1 Pionier-Detachement hierher.

SpsLter wurden diese, bis auf 1 Compagnie Artillerie,

durch ein Garnisonbataillon und endlich durch 2 Compagnieen

des Tilsiter Landwehr-Bataillons ersetzt, welche zur Be-

wachung der ca. 690 gefangenen Franzosen dienten, die in

Schmelz internirt waren und bei den Arbeiten am Wilhelms-

Kanal beschaftigt wurden. Dieselben zeigten sich fried- und

fligsem
;
doch ereignete es sich, dass ein auf Posten stehender

Soldat des Garnison-Bataillons einen Gefangenen niederstach.

Erwahnt muss die nervOs-erregte Stimmung der Bevolkerung

Memels bei Ausbruch des Krieges werden. Als die Stadt vom
18.—29. Juli ohne Garnison war, verbreitete sich die Furcht

vor einem Bombardement durch franzosische Kriegsschiffe,

Einnahme durch den Feind, Contribution etc. »Eine tiefe

Niedergeschlagenheit bemachtigte sich der Einwohnerschaft,

viele Familien verliessen die Stadt, viele Kaufleute suchten

ihre Gtlter durch schleunige Verschiffung in neutralen Schiffen,

selbst zu den hochsten Frachten, zu retten* (Handelsbericht).

Am 25. August wurde ein »Spion« auf dem Neuen Markte

abgefasst, wo er sich die Oertlichkeit ansah. Er entpuppte

sich — als ein neu engagirtes Mitglied der stadtischen Kapelle

!

Und am 31. August warnte der katholische Pfarrer Stankewitz

im »Dampfboot«, das in der Stadt verbreitete Geriiclit, als

hatte er am letzten allgemeinen Bettage zu Gunsten der

Franzosen gepredigt und gebetet, weiter zu verbreiten, da er

im Interesse des gefahrdeten confessionellen Friedens die

Schuldigen zur gerichtlichen Bestrafung ziehen werde. — Um
so grosser war nachher der Jubel Uber die gltinzenden Siege

und Waffenthaten. Am 22. Marz 1871, am Konigs-Geburts-

tage, wurde ein glhnzendes Friedensfest gefeiert. Nach
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einem feierlichen Gottesdienste fand ein grossartiger Fest-

zug durch die prachtig geschmlickten Strassen statt:

an der Spitze zwei mit Tannen geschmtickte GeschUtze,

dann auf einem vierspHnnigen Wagen ein Boot, worin u. a.

zwei blumengeschmiickte Torpedos, ferner das Corps der be-

rittenen Fleischermeister mit rothen Scharpen, die Seeleute,

alle Gewerke mit Fahnen und Emblemen, die Behbrden, Ver-

eine, Schulen. Am Nachmittage Festessen, Abends Illumination

und Ball. Ebenso war der Empfang der heimkehrenden Land-

wehrmanner am 8. April und des Bataillons am 26. September

ein festlicher. Im MHrz 1878 bildete sich dann der Krieger-

Verein. — Mit 1. Januar 1874 miethete die Stadt die Stadt-

rath Muller’schen Hauser Sattlerstr. 7, Speicherstr. 1, Holz-

strasse 23 ftlr 2000 Tlilr. zur Unterbringung von 16 Unter-

offizieren und 213 Mann der Garnison, deren Rest wie bisher

bei Biirgern eingemiethet wurde; vom 1. November 1876

wurden dann noch die Sergies’schen neuen Baulichkeiten auf

Sandscholle vor dem Libauer Thor fur 2700 Mk. fllr eine

Gompagnie gemiethet, wahrend eine im Plantagenfort casernirt

wurde, so dass die BUrgerquartiere aufhbrten, und am 1. Juli

1880 wurden auch die noch in den Mtillerschen Hausern unter-

gebrachten zwei Gompagnien nach der neuen Sergies’schen

Kaserne Ubergeftihrt. Als beim Beginn des Bahnbaus auf dem

Rossgarten die dort befindliche stHdtische Kuhweide am
1. August 1873 geschlossen wurde (nachdem sie im Sommer
noch von 134 Ktihen benutzt gewesen war), pachtete der

Milithrfiscus einen bedeutenden Theil des Terrains zum Exercier-

und Schiessplatz, und 1877 kaufte er von der Stadt ein Terrain

auf Sandscholle zum Bau eines Exercierhauses. Die alte

Citadelle und die Stadtwalle betreffend, hatte noch 1847

das General-Commando des 1. Armee-Corps auf Antrag der

Konigl. 1. Festungs - Inspection bekannt gemacht, dass bei

Geld-, eventl. Gefangnissstrafe an der bestehenden Form der

Festungswerke nichts gehndert, an den Wallen nichts ab-

gegraben, kein Graben aufgeflillt, kein Fusssteig angelegt

werden dUrfe; doch war 1840 das EingangsgewtSlbe nebst den

anstossenden Gewcilben und FlUgelmauem der Baufdlligkeit
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wegen abgebrochen worden (wobei ca. 60 000 alte Ziegel ver-

kauft wurden), ebenso 1843 eiu alter Thurm. Im Jahre 1866

wurde beschlossen, die Citadelle als Festung wiederherzustellen,

sowie auf der Siiderspitze und nOrdlich der Haffeinfahrt je

ein Fort zu errichten. Die Arbeiten wurden energisch in

Angriff genommen, die While theihveise erhciht, das Comman-
dantenhaus und ein alter Thurm (der Gefhngnissthurm) ab-

gebrochen. Die Stadt musste ihre Grundstilcke und Gerechtig-

keiten auf der Citadelle wieder abtreten; sie verlangte zuerst

29 990 Thlr., dann 26 546 Tlilr., wurde aber durch ein Resolut

der Regierung vom 2. August 1867 genothigt, das Comman-
dantenhaus, die Keller, den Platz des alten Zeughauses und das

Nutzungsrecht der Walle zum 1. September fiir 12 478 Thaler

abzutreten. Ferner mussten zu dem Fort hinter dem sthdtischen

Vittener Kirchhofe ca. 45 Morgen Land abgegeben werden;

vollendet wurde dieses Plantagenfort erst 1872. Im Jahre

1870 wurden daher am alten Ballastplatz, an der Navigations-

schule und am Leuchtthurm drei provisorische Werke auf-

geworfen und nacher wieder abgetragen. Audi mussten da-

mals die zu hohen Ditcher einzelner Hauser und Speicher nahe

der Citadelle abgetragen werden. Bis 1878 wurde die Com-
mandantur durch den altesten Stabsoffizier der Garnison ver-

sehen, dann wurde Oberst 0 v e r d y c k als besonderer Com-
mandant angestellt. Ihm folgten: Oberst v. Natzmer, 1884

nach Torgau versetzt, Oberstleutnant Graf v. R i 1 1 b e r g,

gestorben 27. Mai 1887, Oberstleutnant v. Schack. Im Jahre

1888 wurde Memel als Festung wieder und zwar endgiiltig

aufgegeben und die hier garnisonirende Compagnie Artillerie

versetzt. Das Plantagenfort wurde gesprengt. Die Abtragungs-

arbeiten begannen am 20. Mai; der Festungsgraben wurde

verfiillt und planirt, die Briicke am 22. Juni gesprengt. Audi
die While der Citadelle wurden theihveise abgetragen. Be-

hufs Kenntlichmachung der Entfestigung wurde 1899 der nach

dem Neuen Markt gelegene Theil des Citadellenwalles ghnzlicli

abgetragen und zwar durch den, Eigenthiimer gewordenen

Hafenbaufiscus
;
ferner fanden an den Stadtbefestigungen vom

Mtlhlenthor bis zum Steinthor bedeutende Abgrabungen und
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Zufiillungen von Graben durch die Privatbesitzer statt. Wie
sehr seit anderthalb Jahrhunderten die Citadelle und ihre Um-
gebungen sich ge&ndert, zeigt der diesem Werke beigegebene

Plan. — Im Jahre 1872 kaufte der Militarfiscus die Grund-

stlicke Polangenstrasse 33—34 und Louisenstrasse 5 zu Zwecken
der Fortification (Wohnungen, Bureaus); jetzt befindet sich in

ersterem Gebaude das Offizier-Casino (eroffnet 1. December

1886 Libauer Strasse 33).

Seit dem Aufenthalte der koniglichen Familie in Memel
1807 hat sich hier eine ganz besonders grosse Anhanglichkeit

an das Herrscherhaus von Generation zu Generation in un-

geminderter Starke fortgepflanzt, und auch die Mitglieder des

Kcinigshauses behielten die Stadt alle Zeit in gutem Andenken.

Friedrich Wilhelm III. schenkte der Stadt sein Portrat, das

von dem Maler Professor Begas am 7. Marz 1828 abgesandt

und am 23. April Vormittags unter passender Feierlichkeit

auf dem Rathhause angebracht wurde
;
es fand dabei auch die

Vertheilung einer Geldsumme unter die Armen und vollstan-

dige Bekleidung mehrerer armen Kinder statt. Als Ende
August 1834 BUrgermeister MacLean und Stadtverordneten-

vorsteher Commercienrath Muttray dem zu den ManOvern in

Kbnigsberg weilenden Konige die Huldigung der Stadt dar-

brachten, ausserte letzterer: »dass, so traurig auch die politi-

schen Verhaltnisse des Staates und der koniglichen Familie

w&hrend der Zeit gewesen, da er 1807 den jahrigen Aufent-

halt in Memel gethan, doch die allerangenehmsten Erinne-

rungen filr ihn durch die bewiesene Liebe der Einwohner sich

daran kniipfen.« Im Jahre 1868 hatte die Stadt die Absicht,

Friedrich Wilhelm III. ein Denkmal zu setzen, wozu die

Platze am Thurm der St. Johanniskirche und am Anfange der

Lindenallee in Vorschlag gebracht wurden; da aber ein

Immediatgesuch um kijnigliche Unterstiitzung abschlSgig be-

schieden wurde, indem »unter den dermaligen Verhaltnissen*

die Mittel tehlten, so unterblieb der Plan.

Friedrich Wilhelm IV., der bei seinen beiden Besuchen

in Memel 1842 und 1844 mit unbeschreiblichem Enthusiasm us

Digitized by Google



145

erapfangen wurde,*) hatte die Absicht, der Stadt ein Denkmal

zur Erinnerung an die denkwilrdige Zusammenkunft Friedrich

Wilhelms III. und Alexanders von Russland 1802 am Orte

ihrer ersten Begriissung am 10. Juni, dem heutigen Kcinigs-

waldchen, zu schenken. Die Anregung dazu hatte Plantagen-

Inspector Riechert durch eine Eingabe vom 29. September

1841 gegeben; d. d. Charlottenburg, 20. November 1843 er-

klarte der Kbnig seine Geneigtheit, den Vorschlag zur Aus-

fiihrung bringen zu lassen, und der mit der Anfertigung des

Kostenanschlages betraute Bildhauer Rauch fragte an, ob hier

Granitblbcke vorhanden seien. Leider zerschlug sich, wie es

scheint, aus politischen Riicksichten, die Sache. Im Jahre

1860 erhielt Riechert als Antwort auf eine Eingabe eine

Photographie des Denkmalsentwurfs, die Herr A. Pohlentz

nunmehr der Stadt geschenkt hat.

Am 20. Fehruar 1848 schenkte die Wittwe Consentius,

geb. Lorck, zu Kijnigsberg, die ehemalige Besitzerin des

jetzigen Rathhauses, in Erinnerung an die historische Be-

deutung dieses Gebaudes der Stadt das Portrat Friedrich Wil-

helms III und das beriihmte Bild der Konigin Luise, beide

von Gerhard von Kiigelgen, und einstige Geschenke des

*) Am 18. Juli 1842 traf er auf der RUckreise von Petersburg mit

dem Dampfer „Bogatyr“ ein, aus dem er zu grossen Tiefgangs wegen in

den Dampfer „Ischora“ und daraus endlich in’s Memeler sogenannte

„Prinzessinboot“ umstieg; an der mitlleren Schlippe am Neuen Markt be-

trat er das Land. Die Huken, die SchifTe in der Dange, die Carlsbriicke

waren auf’s reichste geschmtickt
;
von der Dange bis zur Marktstrasse

bildeten BUrgergarde, Schtttzen, junge Kaufmannschaft, Fleischer mit rothen

Sch&rpen zu Pferde, die Gewerke mit meist neu angeschafften Fahnen und

Emblemen Spalier. Der Aeltermann des Zimmergewerks begrtisste ihn

mit den Worten: „Sei uns willkommen, lieber Fritz, in unserm Vaterlande! u
,

worauf der KOnig, nach dem Herzen fassend, auf's Huldvollste dankte.

Von der Ausschmuckung ist die Inschrift am Gericht „Hic ames dici pater

atque princeps“ und an der Navigationsschule ein mkchtiger Anker aus

Kalmus und Schilf zu ervvkhnen (beide Gebaude lagen in der Marktstrasse).

Abends nahm der Kttnig in Tauerlauken den Thee und reiste Tags da-

rauf ab. — Das zweite Mai kam der Konig 3. September 1844 von Tilsit

mit dem Dampfer her; diesmal ist die glanzende Beleuchtung von KUste,

Haflf und Dange am Abende besonders erw&hnenswerth.

10
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konigliehen Paares an die Eheleute Consensus zum Andenken
an 1807.

Nachdem am 3. October 1887 ein Gottesdienst und glan-

zender Festzug zum Andenken an den Eintritt Kaiser Wil-

helms I in die Armee in Memel vor 80 Jahren, stattgefunden,

bethatigte sich Memels Liebe zum angestammten Herrscher-

hause in vollstem Maasse wieder bei dem Besuche Sr. Majestht,

des jetzt regierenden Kaisers und Konigs Wilhelm II am
25. August 1890. Derselbe traf auf der Riickreise von Russ-

land Abends 6 Uhr mit seiner Yacht »Hohenzollernc hier ein,

landete am Lootsenthurm, fuhr durch die Holzstrasse, Markt-

strasse, Friedrich-Wilhelm-Strasse und Luisenstrasse zum Rath-

hause, besichtigte dasselbe, besonders die Bilder von Begas
und Kiigelgen, sprach dem Oberbilrgenneister Konig seinen

Dank fUr den begeisterten Empfang und die »so allgemeine

und namentlich so geschmackvolle* Ausschmtlckung aus, be-

gab sich dann zum Postgebsiude, das er vom Wagen aus in

Augenschein nahm, und von dort nach Tauerlauken, wo ihn

18 Lithauerinnen zu Pferde empfingen und »Heil Dir im

Siegerkranz* in ihrer Sprache sangen. Die RUckfahrt ging

durch die auf’s Glhnzendste illuminirte Stadt bis zum Landungs-

platze, wo der Kaiser im dort stehenden Sonderzuge sich zur

Ruhe begab und Morgens 3 Uhr abfuhr, um sich zu den

Manovern nach Lotzen zu begeben.

Aus Anlass dieses Besuches schenkte Herr Stadtver-

ordneten-Vorsteher Consul Heinrich Pietsch die Biisten Kaiser

Friedrichs und Kaiser Wilhelms II fUr den Stadtverordneten-

Sitzungssaal. Nachdem ein von Seemann gemaltes lebens-

grosses Bild Wilhelms I der Stadt bereits 1884 durch den

jetzigen Geheimen Commercienrath Heinrich Gerlach ge-

schenkt worden, das im Sitzungssaal der Stadtverordneten

seinen Platz fand, erhielt sie durch die Hochherzigkeit des

Herrn Geheimen Commercienraths Wilhelm Pietsch (gestorben

28. Mai 1902) ein imposantes Bronce-Standbild des grossen

Kaisers (modellirt von Bildhauer R. Baerwald in Berlin), zu

dem der Grundstein auf dem friiher fiir ein Denkmal Friedrich

Wilhelms HI in Aussicht genommenen Platze am Eingange

V
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der Lindenallee am 4. September 1890 gelegt wurde, wahrend

die Enthiillung und Einweihung am 3. October als an dem
Tage, an welchem vor 89 Jahren Kaiser Wilhelm hier in

Memel in die Armee getreten, in gldnzender Weise stattfand.

In wilrdigster und glanzendster Weise ist auch die Centenar-

feier am 22. Mitrz 1897, als dem hundertjahrigen Geburtstage

Kaiser Wilhelms I, begangen worden.

Nicht unerw&hnt darf bleiben, dass der (seit 1873 be-

stehende) Kriegerverein zu Memel in seiner General-Versamm-
lung vom 28. April 1890 eine Summe als ersten Fonds zur

Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an 1807 zur Ver-

ftigung stellte, die 1898 in HOhe von 1084 Mk. in die Ver-

waltung des Magistrals iiberging und heute ca. 2500 Mk.

betrfigt.

Ein Beweis koniglicher Gnade ist die 1800 erfolgte Ver-

leihung eines Sitzes im Herrenhause fUr die Stadt Memel,

welche damals als ihren Vertreter den Stadtrath und Ober-

vorsteher der Kaufmannschaft F. Wm. Richter wfihlte, wfihrend

spater die Bilrgermeister damit betraut wurden.

Was das geistige und gesellige Leben Memels in alterer

Zeit betrifft, so giebt es darilber aus der ersten Halfte des

vorigen Jahrhunderts zwei ilbereinstimmende Schilderungen,

deren eine von einem Fremden, die andere von einem Memeler

herriihrt. P. Rosenwall (Pseudonym = Gf. P. Rauschnik) sagt

in seinen >Bemerkungen eines Russen fiber Preussen und

dessen Bewohner, gesammelt auf einer im Jahre 18 14 durch

dieses Land unternommenen Reise* (Mainz 1817) Seite 6—7

:

>In Memel sind keine Gelehrten, ausser die wenigen, die es ex

officio seyn mtissen, keine Kfinstler, keine Buchladen, keine

Gemalde- und Kunstsammlungen, und Uberhaupt nichts, was

den Geschmack verfeinern, den Geist beschfiftigen und die

Sitten mildern kbnnte. Ein hier befindliches Theater ist liber

alle Beschreibung elend
;
auch fiihlen dieses die Memeler selbst

und besuchen es wenig.« Der Verfasser schildert die Neigung

der Memeler zur Geselligkeit und damit verbundenen materiellen

Geniissen und sagt (S. 4): »Die Memeler, welche ihre aus-

wartigen Geschafte beinahe nur ausschliesslich mit den Britten

10*
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treiben, sind so verliebt in die Sitten jener Inselbewohner,

dass sie solche bei jeder Gelegenheit nachahmen, wobei es

ohne Uebertreibungen und L&cherlichkeiten nicbt abgeht. Man
spricht, vorziiglich in den ersten Handlungshausern, nur eng-

Usch, isst, trinkt, spielt, vergniigt sich auf englische Art
;

hat

Whims, wie die Englander, und ist so grob und ungesellig

wie sie.« Und ca. dreissig Jalire spSter schreibt Dr. Friedrich

Julius Morgen in seinen »Beitrkgen zu einer medicinischen

Topographie des Kreises und der Stadt Memel« (Memel 1843;

Druckort Tilsit) Seite 58: »In einem Ort freilieh, wie Memel,

wo das Geschaftsleben seine grdsste Ausdehnung gewinnt, das

materielle Interesse die Thatigkeit der Bewohner in hohem
Maasse in Anspruch nimmt und auch der fortschreitenden

geistigen Bildung gewissermassen eine bestimmte Richtung

giebt, wo der eigentliche Gelehrtenstand nur einen kleinen

Theil des Publicums ausmacht, da kann das unabhdngige

geistige Forschen nur in gewisse Schranken gezogen sein«

;

Seite 54: »Die Handelsverbindungen mit England ausserten

vorzugsweise ihren Einfluss auf die Lebensweise eines Theiles

der hiesigen Einwohner, ja es gab eine Zeit, wo dieser nicht

allein dem physischen Leben, sondern auch der intellectuellen

Bildung in den hoheren Standen eine eigenthiimliche Richtung

gab«; Seite 60: »Wir konnen im Allgemeinen sagen, dass die

Memeler die Freuden des geselligen Lebens wohl zu schatzen

wissen«.

Der itlteste gesellige Verein Memels ist die »Goncordiac,
welche am 29. September 1826 nur ftlr Kaufleute gestiftet

wurde, wobei die Herren W. Muttray und G. Woitkowitz jun.

zu Ehren-Vorstehern emannt wurden. Der Zweck des Vereins

sollte nach den Statuten sein, »uns zu den geselligen, heiteren,

rein moralischen und bildenden Freuden des Lebens zu fUhren,

Eintracht zu befordern und Unterhaltung des Geistes zu be-

zwecken; denn nur unter reinen und edlen Bedingungen wird

unser Verein eine Kraft und Selbstst&ndigkeit erhalten, die,

wie wir es wtlnschen, bis in die spate Nachwelt dauern und

noch von manchem uns nachfolgenden braven Mitgliede dank-

bar erkannt werden wird«. Ausplaudern von Vereinsangelegen-
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heiten und Hazardspiele wurden streng verboten, ebenso das

Ausziehen der Rbcke vor 11 Uhr Abends und das Rauchen

am Esstische vor 9 Uhr Abends. StatutenUnderungen wurden

hauptsUchlich 1848 und 1869 vorgenommen. Die Armenstiftung

des Vereins, welche 1846 mit 339 Thlm. begrilndet wurde,

verfugt heute Uber ein Vermbgen von 40 000 Mk., dessen

Zinsen zur Unterstlitzung alterer unverschuldet in bedrangte

Lage gerathener Kaufleute verwendet werden. Seit einigen

Jahren besteht eine erspriesslich wirkende Handelsschule des

Vereins, zu der auch die Stadt einen Beitrag leistet.

Die Schiitzengilde, welche nach dem siebenjahrigen

Kriege eingegangen war, wurde 1838 wieder ins Leben ge-

rufen, gestaltete ihre Statuten mit kdniglicher Bewilligung

zeitgemass um, erwarb am 29. November 1841 ihren Schiess-

platz und erhielt durch Gabinetsordre vom 14. Januar 1843

Gorporationsrechte. Heute ist sie der grbsste SchUtzenverein

Deutschlands, besitzt ein ansehnliches GebUude mit grossem

Saal und daneben einen umfangreichen, geschmackvoll ein-

gerichteten schdnen Garten.

Im Jahre 1839 wurde die Ressource »N e p t u n« fUr

active und inactive SchiffscapitSne und Berufsverwandte ge-

stiftet. Zur Zeit der BlUthe der Memeler Rhederei war diese

Ressource sehr zahlreich und gab gl&nzende »Gapitansballe<
;

heute ist ihre Mitgliederzahl noch 56. Im Anschlusse an sie

besteht seit 1839 die Schifferwittwenkasse, welche 1862 96 Mit-

glieder zahlte, 8300 Thlr. Vermdgen hatte und 31 Wittwen

unterstiitzte.

Sehr beliebt waren in den vierziger Jahren die Vogel-
schiess-Feste, deren erstes nach Dr. Morgen 1841 statt-

fand; auch die Schuler der hoheren Biirgerschule hatten ihr

Vogelschiessen, und im Juli 1848 bildete sich ein Vogelschiess-

Verein der jungen Kaufleute.

War fur den Zeitvertreib unserer Vater in der ersten

Halfte des 19. Jahrhunderts Winter Uber durch Theater, Con-

certe, Vorstellungen fremder KUnstler und vor aUem durch

BUlle — denn man tanzte damals mehr und lieber als heute —
reichlich gesorgt (die Verwtirfelungen und Verspielungen durch
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»Silentiumc von Marcipan etc. zu Weihnacht und Neujahr
nicht zu vergessen), so ermangelte dagegen ihr Unterhaltungs-

programm im Sommer der heutigen Reichhaltigkeit. Ausflilge

auf sandigen Wegen nach Tauerlauken und Umgegend,
Glemmenhof, Miszeiken und dem in Russland gelegenen

Garsden nebst Grymoliszki und Prekoden waren, ausser etwa
einer Bootfahrt auf dem Haff, alles sich Darbietende; von
offentlichen Garten in der Stadt bestand nur der Gaulens-

(Collins-)sche in der Lindenallee, der jetzige »Lindengarten «

.

Sonntagliche Dampferfahrten nach Schwarzort wurden
zwar schon 1848 unternommen, kamen aber erst um 1880

recht in Aufnahme. Militarconcerte gab 1848, so lange Memel
eine Besatzung hatte, Musikmeister Gellert mit dem Musik-

corps des ersten Infanterie-Regiments auf dem Schtitzenplatz

;

das erste offentliche Concert der Kapelle des lithauischen Dra-

goner-Regiments aus Tilsit fand im Juli 1861 unter Musik-

meister LOffler statt. Derartige Concerte waren damals noch

etwas so Seltenes, dass, als 1867 die Kapelle des 43. Infan-

terie-Regiments (40 Mann) per Dampfer hier ankam, um Con-

certe zu geben, eine grosse Menschenmenge sie am Anlege-

platz erwartete.

Einegrossere Regsamkeit auf geistigemGebiete zeigte

sich erst 1848. Wahrend bisher nur die KOnigsberger Buch-

handlungen von Gebr. BorntrSger (seit September 1825) und

J. H. Bon hier durch Agenten (Joh. Wichers, die Lehrer

Castell, Langhans, Hofrichter) vertreten waren und sonst auch

die Leihbibliothekare, deren es zu manchen Zeiten drei am
Orte gab, Buchbinder, selbst Kramer nebenbei Biicher ver-

trieben, wurde am 21. Februar 1848 eine wirkliche Buch-
handlung durch Mangelsdorf & Klaehr aus KOnigsberg be-

griindet (sie bestand bis 1862, dann folgten seit 1864 Hilmar

Johannes Axt, geb. 1839, gest. 1869, v. Treuenfels, Rob.

Schmidt)
;

ein »Litteraten-Verein« hielt Winter liber

Sitzungen ab (an seiner Stelle bestand 1851 ein »Litteransches

Kranzchen*); vor Allem aber wurde nach den Ereignissen der

Berliner Marzrevolution von 30 Btirgern am 14. Mai ein »Con-

stitutioneller V e r e i n« gegrilndet, dessen Zwecke For-
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derung des constitutionell-monarchischen Princips ira Gegen-

satz sowohl zu reactionaren als zu radikalen Bestrebungen,

sowie Discussion liber die politischen Tagesereignisse sein

sollte. Vorsitzender war zuerst Oberlandesgerichts-Assessor

P r e s t i n g ,
dann, nach dessen Weggange als stellvertretender

Deputirter nach Frankfurt, seit August der bisherige dortige

Deputirte Dr. med. Joh. August Muttray (geb. 29. August

1808, gest. 26. Februar 1872). Nachdem sich die National-

versammlung in Berlin constituirt hatte, zu der in Merael am
8. Mai als Deputirter Kaufmann und Rathsherr Wilhelm Meyer

gew&hlt war, erklarte sich, wShrend dieser dem Harkort’schen

rechten Centrum beitrat, der »Constitutionelle Verein* ftir die

Anschauungen der Linken. Von vornherein mit Misstrauen

betrachtet, »weil man beftirchtete, er flosse gewissen noch zu

wenig vorgebildeten Leuten falsche Richtungen ein,« erregte

er bald durch seine Anerkennung der Mitrzereignisse bei den

zahlreichen Anhangern der Meyerschen Partei grossen Anstoss,

noch mehr durch extreme und gehdssige Artikel einzelner

seiner Mitglieder, worunter besonders ein Kaufmann Rosen-

thal zu nennen ist, im »Wochenblatt«, auf die dann wieder

Schuldirector Dr. Piper, haupts&chlich aber der Privatlehrer

A. J. Schubert antworteten. Der Letztere erwiderte grobe

Angriflfe mit noch groberem Geschoss, nahm iiberhaupt kein

Blatt vor den Mund und trug dadurch zur Versch&r-

fung der Gegensatze nicht wenig bei. Als in Folge

des Krawalls zu Berlin am 1. November, wo der Pobel zu

Tausenden das Sitzungslocal der Nationalversammlung um-

zingelte und die Zugange zu demselben vernagelte, so dass

die Abgeordneten theilweise liber die D&cher fltichten mussten,

am 9. November der Konig Brandenburg zum kiinftigen Sitze

der Versammlung bestimmte und letztere bis zur Herstellung

der nothigen Einrichtungen vertagte, und als die Versammlung

darauf mit 252 gegen 30 Stimmen dem Konige das Recht

dazu absprach und erklarte, ihre Sitzungen in Berlin fort-

zusetzen, — da machte es in weiten Kreisen Memels sehr

boses Blut, dass der » Constitutionelle Verein* der National-

Versammlung eine Zustimmungsadresse sandte und sie auf-
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forderte: »auch femer mit derselben Achtung gebietenden

Kraft und weisen Massigung die ihr vom Volke ilbertragenen

Rechte in ihrem ganzen Umfange zu wahren und zur Rettung
des Vaterlandes zu verwirklichen«, wohingegen der Abgeord-

nete Meyer, der zu jener dem Kdnige gehorsamen Minoritat

von 30 Stimmen gehort hatte, die heftigsten Anfeindungen

erfuhr. >Der Abgeordnete Meyer hat das Vaterland verrathen !

«

betitelt sich, eine Phrase des Elbinger Abgeordneten Phillips

wiederholend, ein anonymer Artikel in Nr. 93 des »Wochen-
blatts«, worin es heisst: M. sei ein ganzlich politisch unftthiger

Mensch, gehore nicht zu jenen 252 Ehrenmannem, habe sein

Mandat zu seinen eigenen ehrgeizigen Pl&nen gemissbraucht,

um einen eintraglichen Posten zu erhalten, vielleicht bewege
ein Rest von PflichtgefUhl ihn, sein Mandat niederzulegen

u. s. w. Aber in Nr. 95 des >Wochenblatts« vom 25. No-
vember erklarten 69 der angesehensten Biirger Memels (Justiz-

rath Bock, Superintendent Siehr, Prediger Eisner, Schuldirector

Piper, Postmeister Kopka u. s. w. und 50 Kaufleute, Makler,

Rheder u. dergl.) ihre unbedingte Verurtheilung jenes Artikels

in ruhiger aber scharfer Weise. Ferner ging am 28. November
eine mit 320 Unterschriften versehene Adresse mit Versiche-

rungen unbedingter Treue und Ergebenheit an den Konig ab*),

und am 3. December folgten damit die Lithauer des Kreises

Memel. Der Vorsitzende des »Const. Ver.«, Dr. Muttray, und
der Kassirer desselben, Kaufmann Rumpel, traten aus, wie

schon im September der damalige SchriftfUhrer, Lehrer

Gerdien. — Kaufleute und Rheder waren sehr libel auf das

Frankfurter Parlament zu sprechen, welches, ohne vorher ftlr

eine deutsche Flotte gesorgt zu haben, den Krieg mit Dane-

mark angezettelt habe, dessen Folge ftlr die Ostseeprovinzen,

speciell Memel der danischen Blokade wegen ein ganzliches

Darniederliegen von Handel und Wandel gewesen sei (siehe

oben S. 28); nicht minder verurtheilten sie die Berliner Na-

*) Schon im Mai war eine 200 Unterschriften zahlende Adresse an

das Ministerium mit dem gut gemeinten Vorschlage abgesandt worden, die

konigliche Residenz moge aus dem ziigellos gewordenen Berlin nach Memel
verlegt werden.
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tional -Versammlung, die die Berathung der Verfassung so

wenig forderte. In Nr. 97 des »Wochenblatt* von Sonnabend,

2. December, schrieb Schubert, es sei Zeit, dass die Verfassung

endlich einmai fertig werde >damit das Land aus der unsag-

lichen Verwirrung gezogen werde und das gesunkene Ver-

trauen wiederkehre. Denn wer kann unter gegenwhrtigen

Umstanden etwas untemehmen. Dieser ungeordnete Zu-

stand allein bringt es mit sich, dass Handel und Ge-

werbe stocken*. Da nun der »Constitutionelle Verein* sich

mit der renitenten, demokratischen National - Versammlung

indentificirte, musste auf ihn der ganze Hass gegen letztere

fallen, der durch das Auftreten des Vereins gegen Meyer noch

verstarkt wurde. Am Montag, den 4. December also, gegen

6 Uhr Abends, versammelten sich Seeleute und Arbeiter in

grosser Zahl, zogen, patriotische Lieder singend, durch die

Strassen, holten den Lehrer Kuhls aus dem Locale des »Con-

stitutionellen Vereins* (dessen Sitzungen an den Montag-

Abenden stattfanden), den nach Muttray’s Riicktritt als Vor-

sitzender fungirenden Oberlehrer Sanio aus der Hoheren Tochter-

schule, schleppten beide als Arrestanten auf das Rathhaus mit

der Begrilndung, dass sie mit ihrem Verein den Konig ab-

schaffen und eine Republik begrllnden wollten, heimsuchten

das Local eines Gonditors in der Fischerstrasse und verUbten

vor dem Hause eines Kaufmanns in der Louisenstrasse Unfug.

Aehnliche Scenen wiederholten sich am folgenden Tage. Nun
setzte der Magistrat eine Commission zur Errichtung einer

BUrgerwehr ein, woftir sich jedoch wenig Theilnahme zeigte.

Man horte auch seitdem nichts mehr von Ruhestorungen
;
der

»Constitutionelle Verein* jedoch verschwand von der Bildflache.

Eine Folge seines Wirkens war aber die Grtindung eines

zweiten Blattes in Memel. Das seitNeujahr 1817 erscheinende,

von Rosenheyn und Besseldt in’s Leben gerufene Horch’sche

»Memelsche Wochenblatt**) hatte sich, weil es (obwohl auch

den Einsendungen der Fortschrittsleute die Spalten gegen Be-

zahlung cjffnend) grundsatzlich auf Seiten des Abgeordneten

*) Die 1828 gegrttndete Buchdruckerei von Martin Muttray, der auch

eine Wochenschrift „Der Erziihler“ herausgab, ging schon 1829 ein und

M. nach Braunsberg.
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Meyer stand, ferner aber auch des magern Inhalts wegen
(es fehlten Theater-Recensionen, Lokales, Stadtverordneten-

Sitzungs-Berichte) nnbeliebt gemacht. Nachdem daher zuerst

seit October 1848 das »Neue Memeier Wochenblattc, welches

Ortmann*) in Tilsit drucken und mit der Post zur Vertheilung

nach Memel senden liess, kurze Zeit erschienen war, wurde,

besonders auf Betreiben des Dr. Heinrici, eines eifrigen Mit-

gliedes des »Const. Vereins*, von A. Stobbe mit 3. Juli 1849
das noch heute bestehende »Memeier Dampfboot* begriindet.

So hatte nun Memel zwei drei Mai wochentlich erscheinende

Blattchen; nach dem Brande trat noch der Waikinnis’sche

»Memeier Anzeiger* als drittes hinzu. Aus diesem wurde

spitter ein »Intelligenzblatt«, wahrend das »Wochenblatt« den
Titel »Btlrger-Zeitung« annahm und schliesslich zu Grunde

ging, weil die scharfe Schreibweise des Redacteurs auf den

Verleger Verwarnungen, Geldstrafen und schliesslich 1865 die

Concessions-Entziehung herabbeschwor. Jetzt wurden beide

Blatter von F. W. Siebert zur »Memeier Zeitung« verschmolzen,

die dann wieder 1872 durch ihren Besitzer mit dem (in den

60 er Jahren ebenfalls mit den Behorden mehrfach in Conflict

gerathenen) »Dampfboot* vereinigt wurde, wobei gleichzeitig

die Zeitung taglich zu erscheinen begann. Daneben bestand

eine Zeit lang die Druckerei von S. Goldschmidt, der 1868

einen »Memeier Strassen-Anzeiger*, seit 1872 kurze Zeit ein

» Memeier Tageblatt*, redigirt von Arthur Siedeberg, heraus-

gab. Dann blieb das »Dampfboot« ohne Concurrenz bis 1894,

wo die »Memeler Allgemeine Zeitung* gegrtindet wurde,- die

Ende 1898 einging, nachdem sie mehrfach den Besitzer ge-

wechselt (zuerst waren es Gonschorowski & Legeit).

In den sechsziger Jahren bildete sich ein auf hochstens

50 Herren der besten Stande begrenzter »Lese-Verein«,
dessen Zweck es war, gute belletristische und wissenschaft-

liche Werke anzuschaffen und unter den Mitgliedern circuliren

zu lassen. Seine ziemlich ansehnliche Bibliothek ging 1884

*) Heinrich Albert Ortmann, geb. zu Stralsund 1820, fiihrte 1848 in

Memel eine kleine Buchhandlung und Leihbibliotliek und liess im April

eine unbedeutende „Geschiehte der Stadt Memel" (8°, XI u. 48 S.) erscheinen.
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durch Schenkung in den Besitz der Stadt tiber und bestand

als stftdtische Lesebibliothek weiter
;
in Folge zu geringen Zu-

spruchs seitens des Publikums wurde sie 1901 getheilt: Die

belletristischen Werke erhielt der Gewerbe-Verein ftir seine

Bibliothek, der Rest wurde an die 1900 geordnete Raths-

bibliothek angereiht.

Im Jahre 1862 constituirte sich am 24. April ein Kunst-
V e r e i n rait damals 250 Mitgliedern, deren Zahl bald auf 287

stieg, zum Zwecke der Erweckung und Forderung von Interesse

und Verstandniss ftir bildende Ktinste, haupts&chlich durch

Gemiilde-Ausstellungen, die alle zwei Jahre stattfinden. Er

verband sich spkter mit den Kunst-Vereinen zu Tilsit und

Allenstein zum lOstdeutschen Kunstvereinc, dessen Existenz

seit 1894 durch Provinzial-BeihUlfen von 1000—1500 Mk. er-

moglicht wird; 1901 waren in Memel nur 150, 1902 201 Mit-

glieder. Die erste Ausstellung in Memel 1862 umfasste nur

152 Nummern. Ein »Verein ftir jUdischeGeschichte
und Literatur* ist am 26. April 1896 gestiftet worden und

entwickelt eine rege Thatigkeit.

Ftir Musik, diese veredelnde, frohe Geselligkeit fbrdernde

Kunst, hat sich, wie auch Dr. Morgen in seinem bereits mehr-

fach citirten Werke hervorhebt, in dem lebenslustigen Memel

stets grosse Neigung gezeigt, namentlich in den ersten zwei

Dritteln des vorigen Jahrhunderts, wo noch nicht, wie heute,

der Sport die Jugend ganzlich beherrschte, sondern wo man
mehr las, mehr dichtete und Zeit und Lust zu ernsten

dilettantischen Bestrebungen auf dem Gebiete der Tonkunst

fand, wahrend die Wohlhabenheit weiter Kreise diese Be-

mtibungen erfolgreieh forderte. Der ftlteste Verein auf diesem

Gebiete ist der musikalische oder M u s i
k - V e r e i n,

dessen Anfange bis zum Jahre 1786 zurtickreichen. Nachdem

langere Zeit hindurch von Dilettanten nur Goncerte in Privat-

cirkeln veranstaltet worden, trat 1811 der Verein als solcher

auch in die Oeffentlichkeit, erhielt aber erst 81. Mai 1821

wirkliche Statuten, die 1837 reorganisirt wurden. Die feinsten

und reichsten Kreise der Stadt nahmen damals daran Theil.

Der Subscriptionspreis zu den 6 Concerten nebst 6 Ballen,
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die ausser den Uebungs-Goncerten Winter Uber veranstaltet

wurden, betrug damals pro Familie 12 Thlr., fiir Einzelne

6 Thlr., sphter resp 5 Thlr. und 3 Thlr. Im Winter 1839/40

subscribirten 50 Familien und 56 einzelne Herren, 1859 sogar

81 Familien und 53 Einzelne. Eine eigene Abtheilung des

Vereins wurde durch den Harmonic- Verein gebildet,

welcher aus den Blasern bestand, die sich ihre Noten selbst

anzuschaffen hatten; derselbe gab im Sommer im Caulens-

schen Garten besondere Goncerte. Die Symphonie-Concerte

des Vereins, in denen die klassische Orchestermusik gepflegt

wurde, erfreuten sich lange des grossten Beifalls. Seit den

60 er Jahren mussten wegen Abnahme der Dilettanten mehr
und mehr Fachmusiker zu den Veranstaltungen herangezogen

werden, was bei gleiehzeitiger Verringerung der Betheiligung

des Publikums grosse Kosten verursachte, so dass der Verein

z. B. im Winter 1882/83 iiber 600 Mk. zusetzen musste.

Nachdem der Verein noch 1885 bei dem 25jahrigen Jubilaum

des Gymnasiums Mendelssohns Chore aus Antigone aufitihren

half, wurde er bald darauf inactiv, besteht jedoch noch heute

als Verein. — Von Gesangvereinen sind zu nennen die

»Euphonie«, welche schon 1811 bestanden hatte und 1820

durch G. Nicolai in 3 Abtheilungen auf einige Zeit wieder er-

offnet wurde
;
der durch den Theater-Musikdirector Carl Eisrich

(vorher seit April 1822 in Tilsit) 1824 gegrtindete Verein; der

Ernst’sche Gesang-Verein. Derselbe erhielt diesen Namen,

weil er lange unter der Direction des auch im Musik-Verein

sehr th&tigen Dr. med. Ernst*) stand, der spkter die Leitung

an Fachmusiker abtrat: den sehr tUchtigen, leider schon im

31. Lebensjahre am 11. September 1850 verstorbenen Otto

Gervais, sodann Cantor Hermann Edel (geb. 1821, gestorben

12. Februar 1892; sein schones Denkmal auf dem Kirchhofe).

Nachdem dieser, nun Edelscher genannte Gesang-Verein ein-

*) Sanitfttsrath Dr. med. Carl Ferdinand Ernst war 1794 zu Wisch-

will als Sohn eines Pfarrers geboren, liess sich 1820 in Memel nieder, war

besonders als Specialist fur Augenkrankheiten gesucht und starb 2. Mai

1869. Seine Inaugural-Dissertation lautet: „De comeis humani corporis

excrescentiis" (Berlin 1819, 4° 28 S. mit 2 Tafeln).
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gegangen, wurde 1861 ein neuer Gesang-Verein gestiftet, der

zum Andenken an Dr. Ernst wieder den Namen »Emst’scher

Gesang-Verein* annahm und unter Leitung des Herm Musik-

directors Hermann Ferd. Ernst, eines Sohnes des Dr. med.,

noch heute besteht.

. Ein Beweis filr das frtllier in Memel kusserst rege Musik-

interesse ist, dass in den 40 er Jahren die Kdnigsberger Oper

hier jkhrlich im Sommer langere Zeit gastirte, wobei in einer

Saison auch Richard Wagner hier dirigirte; er schwang den

Tactstock in weissen Glacehandschuhen. Von einzelnen

Musikern in Memel sind aus jener klteren Zeit noch zu nennen

die Briider H. und Adolph Budinski (seit 1837) und C. v. Ehrlich

(1859— 64), der u. a. als Opus 50 erscheinen Hess »Ein FrUh-

lingsmorgen in Konigswkldchen * (Memel, lithogr. Anstalt von

Horch; 10 Sgr.).

Am 23. Mkrz 1849 wurde, hauptskchlich durch Kaufmann

A. Poppinga und W. E. Kcinig (urspininglich Apotheker-Gehiilfe

bei Maurach, dann Restaurateur und Weinhkndler, spkter Bei-

geordneter und Stadtkltester) die Liedertafel, im November

1886 der Verein der Liederfreunde, im October 1892

durch den damals aus Berlin hierher tibersiedelten Herrn Cantor

Alex. Johow der St. Johannis-Kirchenchor, aus dem sich bald

der Oratorien-Verein entwickelte, gegrUndet. Im Jahre

1869 vom 24. bis 27. Juli wurde das Provinzial-Skngerfest in

Memel in glknzender Weise gefeiert. Die Strassen prangten

in iiberaus reichem Festschmuck; keine Excesse, keine Ruhe-

storungen kamen vor. Uebel erging es nur einem Schiffs-

capitan, der als Ladung 25 Centner Pulver in Fkssem mit

der Aufschrift »Topfergeschirr« fiihrte und mitten in der Stadt

in der Dange vor Anker gegangen war; er wurde mit 25 Thlm.

Geldbusse und Confiscation des Pulvers bestraft.

»Stadtmusici< existirten in Memel seit alter Zeit; der

Stadtmusikus L. C. Schultz nebst Genossen musicirte in der

Kirche, half bei Concerten des Musik-Vereins, spielte bei Ballen

auf, gab Gartenconcerte, zog zu Neujahr von Haus zu Haus,

um Gaben einzusammeln u. s. w. Er starb nach 65jahriger

Thatigkeit in Memel 1852. Nachdem dann Ch. Schilling und
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Gruzialewski hier voriibergehend sich niedergelassen, erhielt

Memel 1856 durch Rudolph Laade eine wirkliche gute Musik-

kapelle; aber von da ab beginnt auch sogleich deren Leidens-

geschichte. Schon 1859 wollte L. wieder fort, da er seine

Existenz nicht fand, blieb dann aber in Folge ihm gewahr-

leisteter privater Unterstiltzungen
;
1862 zog er im Juli wirklich

weg, liess sich aber durch ein ihm die Sicherung seiner Weiter-

existenz versprechendes Gomitee bewegen, wiederzukommen

;

zum April 1868 musste er wegen schlechter Geschafte die

Kapelle auflosen, organisirte sie dann aber auf Bitten einfluss-

reicher Personen wieder; in den 70 er Jahren sagte er Memel

endgiiltig Lebewohl, und ihm folgte 1877 H. Roedel, nach

dessen Wegzug nach Tilsit sich 1881 Albert Fliege mit

einer Kapelle von 20 Mitgliedern niederliess. Diesem entstand

ein Concurrent in Blaese, mit dem ein erbitterter Kampf be-

gann, der darin gipfelte, dass ira August 1882 beide Kapellen

in zwei dicht nebeneinander liegenden Gftrten concertirten.

Sobald Fliege eine Pie$e begann, fing auch Blaese mit Pauken

und Trompeten an, so dass Fliege stets mitten im Spiel auf-

hbren musste
;
in tumultuarischer Erregung verliess das Publi-

kum den Garten. Fliege fand nur schwer seine Existenz, und

obwohl Ende 1883 durch Delegirte siimmtlicher Vereine ein

Aufruf zur Schaffung einer Stadtkapellen-Hillfskasse verOffent-

bcht und eine solche gegriindet wurde, zu der auch die

Kammerei-Verwaltung Beitrage zahlte, zog er sich zurlick, und

es kam zum zweiten Male Roedel her. Im Winter 1896/97

loste dieser seine Kapelle auf und nahm eine Goncertmeister-

stelle im Westen an; seit November 1898 existirt wieder eine

Kapelle hier.

Nachdem das alte Theater (siehe Geschichte Memels

S. 258) eingegangen war, kam 1818 Ulbrich, friiher in

Mitau, hierher, errichtete einen auf 200 Personen berechneten

provisorischen Holzbau, wozu ein Theil der Memeler »Holz-

negotianten* (Holzhkndler) das Bauholz unentgeltlich hergab,

und erbffnete am 19. April die Biihne mit einem von Besseldt

verfassten Prolog und zwei Schauspielen von A. v. Kotzebue;

1819 folgte ihm Friedrich Wilhelm Raeder. Da indessen der
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Wunsch der gebildeten Kreise Memels nach einem dauernden,

wiirdigen Heim Thalias und Melpomenes ging, so eroffneten

schon im September 1818 Wolffgram und die Kaufleute Ruppel

und Woitkowitz einen Aufruf zur Bildung einer Actiengesell-

schaft Behufs Grilndung eines Theaters. Am 6. November
konnte die Gesellschaft sich mit 169 Actien k 100 Thlr. con-

stituiren. Sie kaufte den Grund des von der Stadt (s. S. 78)

abgebrochenen und auf der Festung wieder aufgebauten Ka-

nonenschuppens und Exercierhauses, und bis Ende 1819 wurde

das neue Theatergebaude fertig gestellt; die Decorationen

malte Professor Huhn in Konigsberg. Am 1. Januar 1820 er-

iifPnete der Theaterdirector Heckert die Blihne mit einem Pro-

log und dem vieractigen Schauspiel »Das Vaterherz* von

Billerbeck. Heckert blieb Memel und Tilsit mehrere Jahre

treu; er gab auch Opern, wie >Fanchon« und »Donauweibehenc,

wortiber 1820 ausfUhrliche Kritiken im »Wochenblatt« er-

schienen, » Titus < und »EntfUhrung aus dem SeraiU (Musik

von Mozart), ferner Trauerspiele : Hamlet, Braut von Messina.

Spiitere Directoren waren Heinrich Jost seit 1832, Aug. Krilger,

seit 1841 F. Morohn, nachher dessen Wittwe Joh. Morohn bis

1866. Geschafte machte das Gomitee mit seinem Theater

nicht
;
denn seine Hundert-Thaler-Actien wurden mit 25 Thlrn.

bezahlt. Nachdem durch den Brand am 4. October 1854 das

Theater einge&schert worden (Morohn, dem dabei alle Deco-

rationen, CostUme u. s. w. verbrannten, hatte merkwUrdiger-

weise damals unter den demnachst aufzufUhrenden StUcken

eins angekundigt mit dem Titel »Spielt nicht mit dem FeuerU),

bildete sich eine neue Actiengesellschaft Behufs Wiederaufbau,

jedoch zerschlug sich die Sache, da die Stadtverordneten ein

zinsfreies, in 20 Jahren zu tilgendes Darlehn von 15 000 Thlrn.

abschlagen zu mussen glaubten. Nun kaufte Gommercienrath

Mason die Ruine und erbaute 1857 auf eigene Kosten ein

neues Theater nebst Restaurationslocal
;
allein seine Hoffnung

auf Unterstutzung durch das Publicum t&uschte ihn. Bereits

1859 wurde sein Schauspielhaus zur Subhastation gestellt,

zum zweiten Male 1869, wo es der seit 1866 als solcher

thatige Theaterdirector Lincke fUr einen verhaltnissmassig
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billigen Preis erstand. Von dessen Erben erwarb es 1893 die

Stadt, wobei dieser als Beihtilfe zum Ankauf und (deinnkchst

in stattlicher Weise erfolgten) Ausbau der Kaufmann und

Rheder Ludwig Hohorst gegen lebensliinglichen Zinsengenuss

am 6 . December 1893 30 000 Mark und am 8 . October 1895

noch 5000 Mark geschenkweise iiberliess. Nach Lincke, der

1882 zu Tilsit starb, sind als Theaterdirectoren zu erwtthnen:

Ed. Garlsen, Willy Eschenbach (welche beide einmal

1884 gleichzeitig spielten, der erste im Theater, der zweite

im Schiitzenhause), Tyrkowski in der Saison 1891 /92 ,

dessen financieller Zusammenbruch noch in traurigem Andenken

ist, Emil Huvart, Emil Hannemann.
Was die Litteratur verhaltnisse betrifft, so waren die-

selben nie giinstiger als um das Jahr 1820
,
wo nicht weniger

als zehn schriftstellerisch und dichterisch thatige Manner in

dem damals nur ca. 8000 Einwohner zahlenden Memel neben-

einander wirkten und schafften: Rosenheyn, Besseldt, Hermes,

Gerdien, Sommer, Rehsener, Rumpel, Wachter, Veit und

Sprengel. Ueber die ersten drei Manner habe ich in meiner

Arbeit »Eine Memeler Pressfehde im Jahre 1817 * in Band

XXXVII der »Altpreussischen Monatsschrift* ausfUhrliche Mit-

theilungen gemacht, zu denen hier noch erganzend hinzugefUgt

werden kann, dass Rosenheyn 1808 auch Mitarbeiter der

Konigsberger »Morgenzeitung« war und, nachdem er bereits

1817 im » Wochenblatt* Uebersetzungsproben aus Horaz ver-

Offentlicht, 1818 erscheinen liess »Des Quintus Horatius Flaccus

Werke in gereimten Uebersetzungen und Nachahmungen von

verschiedenen deutschen Dichtern aus alterer und neuerer

Zeit. Herausgegeben und mit einigen Anmerkungen so wie

mit Nachweisungen gereimter Uebersetzungen versehen durch

J. S. Rosenheyn*. KOnigsberg, Unzer, 1818 . 2 Bdch. kl. 8°,

dem Ftirsten Hardenberg gewidmet. XII, 427 und 502 Stn.

Es ist eine lesenswerthe, von ausgebreiteter Gelehrsamkeit,

Griindlichkeit und Fleiss zeugende Arbeit, in der 108 Dichter

(auch ein plattdeutscher, Caspar Abel) berUcksichtigt sind,

unter ihnen Rosenheyn selbst mit 28 Sttlcken, Besseldt
mit mehreren, Hermes mit einem. — Wol auch von Rosen-
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heyn verfasst sind die mir nicht zu Gesicht gekommenen
• Nachrichten Uber das Memelsche Schulwesen*, Memel 1 h 1 7,

2 Bogen 8°. — Das erste Programm, das er am Lycker Gym-
nasium herausgab, ftlr 1825 (gedruckt bei Meltzer in Gumbinnen)

enthb.lt von ihm eine Abhandlung »De particula non modo pro

non modo non posita* und ausfUhrliche geschiehtliche Schul-

Nachrichten. B e s s e 1 d t war, nach Rosenheyn’s Angabe, am
15. Februar 1784 geboren. Wie patriotisc.h er und die andern

Lehrer (Passow, Blochmann) am Gonradinum zu Jenkau waren,

zeigt der Umstand, dass der franzosische General Rapp zu

Danzig die Anstalt »das feindiiche Hauptquartier* nannte.

Zu Beginn 1813 musste sich die Anstalt wegen der Belagerung

Danzigs auflUsen, und Besseldt ging nach Tilsit. Er liess noch

erselieinen »Erklarende Einleitung zu Homers Odyssee, ftlr die

ersten Anfanger*. Konigsberg, Nicolovius, 1816. 8°, VIII

und 160 Seiten. Ferner ist zu erwahnen, dass der Gymnasial-

lehrer und BuchhSndler J. D. W. Gliickner in Tilsit (siehe

Uber ihn »AItpreussische Monatsschrift* XXXVIII, Seite 155

und 312) im MUrz 1820 als nachstens in seinem Verlage er-

scheinend ankUndigte: >Handbuch der deutschen Sprache und

des deutschen Schriftthums von Heydenreich und Besseldt*

(Pranumerationspreis 3 Thlr., Ladenpreis 4 Thlr.). Im »Memel-

schen Wochenblatt* pro 1820 veroffentlichte Besseldt mehrere

Gedichte (u. a. »Der sterbende Krieger*, » Abendrothe*, »Die

Sandberge auf der Nehrung*, »Reise nach Schwarzort«) von

denen eins als Probe hier folgen soil

:

Der FrUhling.
Sonett.

O Blumenzeit der sllssen Kinderjahre,

0 Lenzgefild mit Lilien rings umfangen,

Des Frohsinns Morgenroth malt uns’re Wangen,

Der Unschuld Blume schmuckt die lichten Ilaare:

Da ist Gebet an der Natur Altare,

Ein frommer Blick, wo heil’ge Kerzen prangen,

Das junge Herz, noch ohne Furcht und Bangen,

Zahlt Stunden nur, statt rascher Lebensjahre.

11
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Was ist es, das den Jiingling an dich bindet,

Den Mann zu deinem engen Thale zieht,

Und um den Greis das Band der Sehnsucht windet?

Weil jeder Wunsch dort in ErfUUung bliiht,

Gewitterdunkel nicht den Horizont umglliht,

Und jeder Tag mit AbendrOthe schwindet.

B e s s e I d t.

(Memelsches Wochenblatt 1820, No. 39.)

Auch beim »Gemeinntitzigen Wochenblatt ftir Tilse
und dessen Umgegend* war Besseldt seit dessen Entstehen

Mai 1816 standiger Mitarbeiter; gleich der erste Aufsatz, den
es brachte: »Von einigen Rechtsgebrauchen unserer Vorfahren *

,

war von ihm, und dann folgten noch viele kleine Artikel

historischen und antiquarischen Inhalts. Nach Besseldt’s Tode
mussten leider alle seine »Effecten, bestehend in einer be-

deutenden Anzahl Biicher und Manuscripte, ferner Pretiosen,

Gold, Silber, verschiedene Meubles, Haus- u. a. Gerath* im
erbschaftlichen Liquidationsprocess gerichtlich verkauft werden,

mehrere tlbrig gebliebene Biicher sogar schliesslich eventuell

als Makulatur.

Hermes filhrte die Vomamen Aemilius Conrad Eduard;

er lieferte in sphteren Jahren hin und wieder patriotische Ge-

dichte fur das Wochenblatt, so 1840: »Der Verwaisten Klage

am Sarge ihres geliebten Vaters, des Kiinigs Friedrich Wil-

helm III. « — »Huldigungslied« — »Am Geburtstage des Konigs,

15. October*, ferner eine Abhandlung »Die Schule in ihrem

Verhaltnisse zum socialen Leben* in der Einladungsschrift zur

offentlichen Schulpriifung 1843. Auch verfasste er ein Band-

chen » Religiose Gedichte*.

Andreas Wilhelm G e r d i e n, reformirt, Lehrer an der

Neustadt. Elementarschule, seit November 1825 an der hOheren

Biirgerschule, dann am Gymnasium, pens. 1864, zu Kdnigs-

berg geboren Ende 1796, gestorben am 9. Mai 1881, verfasste

mehrere Gedichte (wohl auch die im Wochenblatt mit »A. W.<

unterzeichneten), von denen drei (»Zum neuen Jahre* — »Wie

die Turner dem KOnige singen* — »Zum Lenze*) Hermes in

seine 1820 erschienenen » Gedichte* aufgenommen hat und
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war auch in spSteren Jahren vielfach, z. B. fiir die Loge,

dichterisch th&tig. Ferner stellte er zusammen >Materialien

zur Verstandes- und Herzensbildung, sowie zur Uebung des

Gedachtnisses fur die unterste Classe hoherer Biirgerschulen

und besonders fiir die fUnfte Classe der hbhern Stadtschule

zu Memel, gesammelt von einem Lehrer dieser Anstalt* (Memel

1833, kl. 8°, 118 S. u. 5 Bl.), worin auch Gedichte von ihm,

Besseldt und Hermes.

Friedrich Wilhelm Sommer, Lehrer an der Altstadt.

Elementarschule, 1818 30 Jahre alt, ist Verfasser mehrerer

»W. S . . . . rc unterzeichneter Gedichte im Wochenblatt.

Ueber Rehsener siehe oben Seite 130.

Superintendent Victor Sprengel (siehe Gesch. Memels

S. 159) verfasste: »Predigt zur Feier iiber die Einnahme der

Stadt Mainz, am 13. Sonntage nach Trinitatis 1793* (Konigs-

berg, Hartung) — »Kurze gemeinfassliche Geschichte der

durch Dr. Martin Luther und seine Freunde bewirkten Kirchen-

verbesserung* (Memel, Horch, 1817; 15 Gr.).

Justiz-Commissarius Samuel Leonhard W a c h t e r war

Herausgeber und Redacteur des 1817 erschjenenen »Unter-

haltungsblatt fUr meine Mitbtirger* (siehe »Eine Memeler Press-

fehde 1817*) und Verfasser mehrerer Artikel im Memelschen

Wochenblatt (z. B. 1818) und Tilsiter Wochenblatt.

Hafenbauinspector Veit (siehe S. 113) verfasste »Be-

schreibung des Memelschen Hafens und der daselbst angelegten

Werke, nebst einem Situationsplane* in den »Beitrhgen zur

Kunde Preussens« Bd. IV (KOnigsberg 1821).

Joh. Gottlieb Rumpel, Kaufmann, geboren zu Konigs-

berg am 4. September 1794, machte den Feldzug 1815 als

Freiwilliger mit und erhielt dafib im December 1819 unent-

geltlich das Biirgerrecht zu Memel; 1848 war er Mitglied des

»Constitutionellen Vereins* (siehe S. 152) und starb am 7. De-

cember 1855. Er gab 1823 zum Besten der Armen lieraus

»Die erste Liebe, eine poetische Erzahlung in drei Gesangen*

und 1826 (gedruckt in Berlin bei A. W. Schade) »Borussiade.
Ein heroisch-episches Gedicht in acht Gesangen* (8° 1 Bl.,

150 S., Subscriptionspreis 1 Thlr.), eine poetische Bearbeitung

n*
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der Geschichte des Krieges 1813—15. Auch ein Handwerker,

der Kupferschmiedemeister G. G. W i 1 c k e, griff damals zur

Feder und schrieb > Anti-Klannaschine, als Gegenstlick zur

Klarraaschine von C. W. Storch in Kiinigsberg*, Memel,

Horch, 1819 (Preis 30 Gr.), und Wilhelm Heinrich von
Schilling, geb. zu Mitau 1793, der, nachdem er als russi-

scher Stabscapithn den Abschied genommen, 1817 sich hier

aufhielt, bis er 1818 die Universitat zu Berlin bezog, ver-

bffentlichte im »Unterhaltungsblatt« 1817 »Ueber die Nieder-

lage der franzbsischen Heere in Russland von einem Russen

an seine deutschen Briider*, ein ^Deutsches Trinklied«, einige

Balladen etc.

Nachdem Rosenheyn verzogen, Besseldt verstorben

(2. August 1824), verstummten nach und nach auch die

andern Sanger, und es trat an ihrer Stelle der bereits ge-

nannte Privatlehrer A. J. Schubert auf den Plan, der seit

1826 im Wochenblatte Gedichte und Erzahlungen veroffent-

lichte. Oberlehrer W. Gas tell aus Konigsberg, 1832—41

in Memel, schrieb »Wllnsche fUr Preussens Biirgerschulen «

,

Memel, 1833; Ulrich und Piper sind oben erwahnt. Lehrer

Ernst Ed. Lang bans gab 1837 ein »Einstimmiges Choralbuch

in Ziffern* heraus. Daneben publicirte F. v Brandenburg
(nach wechselvollem Leben, zuletzt als Hauslehrer in Russland,

schon 1831 in Memel privatisirend, gest. 2. M8rz 1856 in diirf-

tigsten Umstanden im Krankenhause), Schriftchen mit bizarren

Titeln und vervvorrenem Inhalte, z. B. » Victoria! auf 500 Jahre

lang keine Winter mehr. Italische Sommer, gekront mit Wein
und hesperischen Goldfrilchten, ununterbrochene Schifffahrt,

sowie auch durch zweimalige Erndten lOOfaltige Frucht wird

erfreuen die Bewohner an den Ufern des Memelstroms. « —
Memel, 1851. 5 Sgr.

Der herumreisende Sprachlehrer T. H. G. Witte liess

sein zuerst 1833 in Marienburg gedrucktes Werkchen »Allerlei

Curiosa in Versen und in Prosa* 1837 bei Horch zum dritten

Mai abdrucken. Joh. Herm. Taureck, Handlungsgehtllfe,

dann Schreiber, gest. 1858 im 33. Jahre, liess drucken »Ge-

dankensplitter der Gegenwart. Die Zukunft hangt von deni
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Laufe der Geistesbildung ab. Philosophische Skizze,* Memel,

1848, und »Nordische Feldblumen* (Gedichte), Konigsberg 1853.

Gerhard Niemandt, »Maurer-Architect* liess 1857 bei Wai-

kinnis drucken »Blumenstrauss und Lebenssaat* (Gedichte).

Der Prediger an der lithauischen Kirche Z i p p e 1 redigirte

seit April 1849 ein bei Horch erscheinendes lithauisches

Blattchen >Lietuwininku Prietelius*, das jeden Donnerstag er-

schien und »die Rechte der Constitution wahren* sollte. Wie
lange es bestand, ist nicht bekannt. — Das erste Adressbuch

fill* Memel erschien 1858 bei Mangelsdorf, das zweite 1866

bei Axt. — Der am 4. Februar 1861 verstorbene Kreisgerichts-

rath Carl Friedrich Pape (geb. zu Konigsberg) veroffentlichte

eine »Entgegnung auf die von dem Koniglichen Ober-Tribunal

in Berlin aufgestellte Ansicht von dem VVesen der Hypothek

nach Preussischem Rechte, Berlin 1858 (gedruckt bei Waikinnis

in Memel), nebst einem Nachtrage.

Die in neuerer Zeit erwahnenswerthen Schriftsteller sind

in alphabetischer Reihenfolge:

Emil Benjamin, israelitischer Religionslehrer, grosser

Biicher-Freund und -Sammler, verfasste » Rabbi Israel Lipkin

Salant. Sein Leben und Wirken.c Im Selbstverlage, gedruckt

zu Berlin. 8°, 35 S., 2 B1
,
ferner einzelne Aufsatze im» Memeler

Dampfboot* und der »Allgemeinen Zeitung*.

Director Hailing (siehe Geschichte Memels S. XII).

Anna II u b k a
,
Lose Blatter. Gedichte. Memel, gedruckt

bei Gonschorowski & Legeit (1897). 4°, 16 S.

Rudolph Jacoby, Pfarrer an der lithauischen Kirche

(bis 1887), »Litauische Chrestomathie zum Schulgebrauch*.

Mit dem 20. Jahresberichte des Gymnasiums in Memel heraus-

gegeben, Leipzig 1880.

Director Dr. Ktisel (s. Gesch. Memels S. XII u. 265).

Siegfried Mendthal, Aintsgerichtsrath a. D., geboren

zu Konigsberg 30. September 1827, verfasste »Ueber den Be-

griff des Besitzes* (1878); »UeberBesitz und Freiheit* (1881);

» Kaiser Friedrich III. «, Drama (1890); »Die Schonste von

Allen* (1890) und »Rath Mangolf* (1893), Lustspiele; »Ueber
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die hOchste Personlichkeit* (Berlin, 1900; 8°, 46 Seiten). Er

geht in letzterera Sehriflchen von dem Gedanken aus, dass die

Rechtsphilosophie mit der Religion verschmolzen werden miisse,

und erOrtert den Gottesbegriff als hbchste juristische oder

moralische Personlichkeit im Gegensatz zu der physischen Per-

sbnlichkeit des Individuums, deren Gesammtheit als moralische

Person das Weltall durchdringt und beherrscht. Der Verfasser

berilhrt die Auffassungen von Gott und Unsterblichkeit der

grossen Philosophen, Theologen und Naturforscher und erklart

die geheimen Lehren der Freimaurer (lber diese hbchsten Ziele.

Ausserdem verofFentlichte Mendthal mehrere Aufsiitze in der

»Memeler Allgemeinen Zeitung* und im »Dampfboot«, so

»Schauspielhaus und Gerichtshof* (1902, in sechs Sonntags-

beilagen), »Ueber die Bedeutung der Pleite* (1902, Sonntags-

Beilage No. 2).

Johann Pipirs, Pfarrer an der lithauischen Landkirche,

geboren 23. April 1833 zu Szeipen im Kirchspiel Grottingen,

schrieb u. a. eine »Lithauische Sprachlehre mit Beriicksichti-

gung des Selbstunterrichts«. Erster Theil. Memel, Siebert,

1899. 8°, 176 Seiten.

Dr. J. Riilf, geb. 10. Februar 1831 zu Rauisch-Holz-

hausen in Hessen, vom 1. December 1865 bis 1. April 1898

Rabbiner zu Memel und seit 1872 auch Redacteur des »Dampf-

boot«, um welches Blatt er sich die grbssten Verdienste er-

worben, verfasste ausser einzelnen kleinen Broschiiren: »Zur

Vertheidigung der Juden* (Marburg 1858); »Der Einheits-

gedanke als Fundamentalbegriff aller Religion und Philosophic*

(Memel 1880); »DreiTage in Judisch-Russland* (Frankfurt a. M.

1882)

;
»Aruchas Bas-Ammi. Die Heilung Israels* (Frankfurt a. M.

1883)

;
»Wissenschaft des Weltgedankens und der Gedanken-

welt. System einer neuen Metaphysik* Bd. I u. II. (Leipzig

1888); »Die russischen Juden* (Memel 1892); »Wissenschaft der

Krafteinheit. System einer neuen Metaphysik Bd. Ill* (Leipzig

1893); »Das Erbrecht als Erbiibel* (Leipzig 1893; 2. Aufl.

1897); >Wissenschaft der Geisteseinheit. System einer neuen

Metaphysik Bd. IV* (Leipzig 1898); »Wissenschaft der Gottes-

einheit. System einer neuen Metaphysik Bd. V* (1902).
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Johannes Sembritzki, Apotheker, geb. 10. Januar

1856 zu Marggrabowa, Verfasser der »Geschichte Memels*

und dieses Buches, sowie zahlreicher historischer Aufsittze in

gelehrten Zeitschriflen, besonders der »Altpreussischen Monats-

schrift*.

Severin S i m o n e i t, geb. zu Memel und praktischer Arzt

daselbst, verfasste »Die Eklampsie oder Der Sommemachts-
Ball in Villa Nova. Arabesken aus der ostlichen Universithts-

stadt.< Konigsberg 1893, 8°, 32 Seiten. Zweite Aufl. unter

dem Pseudonym »Eckart Warner* und der Aenderung im

Titel »Satirische Kulturskizze aus dem deutschen Osten«,

Konigsberg 1890, 8°, 39 Seiten.

Ludwig Sochaczewer, geb. 11. April 1870 zu Wtirz-

burg, 1891—1900 Redacteur des »Dampfboot*: »Von der Ost-

see zu den Alpen. Reisebriefe*. Memel 1897, 8°, 44 Seiten.

(Sonder-Abdruck aus dem »Dampfboot«).

Bernhard Hagen Wilhelm S p e r b e r
,
geboren 28. Sep-

tember 1833 zu Memel, Landwirth, dann Bahnbeamter, gab

im Selbstverlage heraus »Gedichte«, Memel 1868.

Friedrich Thimm, geb. 31. October 1855 zu Herrn-

dorf (Kreis Pr. Holland), besuchte das Seminar zu Konigsberg

und wurde, nachdem er einige Monate eine Landlehrerstelle

verwaltet, 1. Januar 1877 als Volksschullehrer nach Memel

berufen. Er veroffentlichte u. a. die dramatischen Scherze

>Das erste Wolkchen* (1895 am Stadttheater zu Memel, sphter

auch in Tilsit aufgefiihrt) und » Eulalia*, ferner eine Menge meist

humoristischer Gedichte in Sammelwerken, Zeitschriften und

Tagesblattern, Plaudereien, Festartikel, padagogische Aufsatze.

Als kleine Probe inoge Folgendes hier eine Stelle finden:

Die Boxer in der Schule.

Ob der Krieg mit den Chinesen

Uns zum Heile ist gewesen,

Ob man einst in jenen Landen

Nochmals gegen Boxerbanden

Wird vom Leder ziehen milssen —
Das kann keine Seele wissen.
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Eins dagegen kann ich sagen:

Fluchen, wettern, schrei’n und klagen

Ueber die Chinesen heute
Nur allein die grossen Leute, —
Werden solches thun nicht minder

In der Zukunft unsre Kinder.

Ach, wie gross wird sein das Weh,

Wenn sie lernen: „Waldersee

Schlug bei Pa-o-ting-tang-fu

Den Gen’ral Tschen-tschin-tschan-tschu,

Der darauf liber Fu-tschi floh

Nach Jang-tse-ping-pung-a-ho.

Memel.
Welch’ herrliches Bild von des Leuchtthurms Hoh’

:

Hinter den Diinen unendliche See —
Schiffe mit kostbarem Kaut'mannsgut

DurchsChneiden die brandende Meeresfluth.

Landwiirts dem Auge entgegenlacht

Wiesengriin und Waldespraclit;

Und fernher vom schiffreichen Dangefluss

Sendet die Stadt ihren lauten Grass.

Und wer ihn veniimnit, dem kommt unbewusst

Ein Segenswunsch auf in seiner Brast:

Wachse, gedeihe lieb „Mtimmel“ du,

Wie heute, so morgen und immerzu!

Dr. Friedrich Albert Zweck, geb. zu Gr. Kill-then bei

Bartenstein, von Ostern 1893 bis 1901 Oberlehrer am Luisen-

gymnasium zu Memel, jetzt Professor an der Oberrealschule

auf der Burg zu Konigsberg, verdffentlichte in Memel ausser

Programmbeilagen (» Die Verkehrs- und Handelswege der

Jetztzeit«, Memel 1894; »In welche Lande ist der deutsche

Auswandererstrom zu lenken, um ihn dem Reiche nutzbar zu

machen ?« Memel 1895) und geographischen Arbeiten die

grossen landes- und volkskundlichen Werke »Lithauen« (Stutt-

gart 1898) und »Masuren« (Stuttgart 1900).

Gustav Waldhauer, seit 1844 Lehrer an der hoheren

Bilrgerschule, dann am Gymnasium, gest. 1883, gab 1852

eine grosse Ansicht von Memel heraus, aus der wir das

Aussehen der Stadt vor dem Brande kennen lernen. In ganz

Digitized by Google



169

derselbeD Art sind dann die > Ansichten von Memel« arrangirt,

die 1862 nach Photographieen lithographirt im Verlage des

Papierhftndlers Otto Micks erschienen.

Von Memelern, die sich ausserkalb einen Ruf erworben,

sind zu nennen Dr. Rudolph R e i c k e ,
Oberbibliothekar zu

Konigsberg, Herausgeber der > Altpreussischen MonatsschrifU,

Kantforscher, geb. 5. Februar 1825; W. L. Hertslet; Paul

Block; Dr. Max Wittenberg; Maler Prof. Dr. H ey d e c k

zu KOnigsberg, aus Szarde gebiirtig; Landschaftsmaler Karl

Scherbring (geb. 7. October 1859, gest. zu Miinchen

18. December 1899).

Endlich sei hier noch eines merkwUrdigen, aus Memel

stammenden Mannes gedacht. Johann Heinrich Schon-
herr (eigentlich Schbnhagen) wurde am 30. November 1771

zu Memel geboren. Sein Vater, aus der Grafschaft Lippe

stammend, war Unteroffizier, die Mutter, eine geb. Oik, stammte

aus Angerburg, wohin die Eltern einige Jahre spater iiber-

siedelten. Er besuchte mehrere Universitaten, ohne etwas

Rechtes zu studiren, war bis 1800 in der Umgegend von

Konigsberg Hauslehrer, dann lebte er in KUnigsberg, wo er

1804 in zwei Broschtiren iiber den »Sieg der gUttlic.hen Offen-

bamng« sein verwirrtes theosophisches System darlegte und

einige AnhUnger gewann. Spater von diesen fast ganzlich

wieder verlassen, starb er in Armuth an der Auszehrung zu

Juditten am 15. October 1826. — Einer seiner Schuler war

der Prediger D. Joh. Wilhelm E b e 1 zu Konigsberg, dessen

sectirerische Umtriebe s. Zt. grosstes Aufsehen machten.

(>Zuverlassige Mittheilungen Uber Johann Heinrich Schonherrs

Leben und Theosophie, sowie Uber die durch die letztere

veranlassten sectirerischen Umtriebe zu Konigsberg in Preussen*

in Ulgen’s Zeitschrift fUr die Histor. Theologie, Leipzig 1838.)

Berichtigung zu S. 127: Das Denknial der Jeanette Seh6n ist

von 184 7, nicht, wie gesetzt worden, 1874.
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Besondere Ereignisse.

I. Das sechshundertjahrige Jubilaum der
Stadt wurde etwas verspatet am ‘26. September 1852 feierlich

begangen. Eingeleitet wurde es durch Blasen eines Chorals

vom Kirchthurme und 24 Kanonensalven vom Festungswalle;

alsdann begaben sich Magistrat, Stadtverordnete, Gewerke,
Schiitzengilde u. s

;
w. in langem Zuge zur Kirche zum Fest-

gottesdienste einschliesslich AufFiihrung einer Festcantate, \vo-

nach ein Umzug mit Musik durch die geschmiickte Stadt und
Amtsvitte stattfand. Ein Volksfest nebst Ball auf dem Schiitzen-

platze, eine glanzende Illumination der Stadt und Amtsvitte

und ein Zapfenstreich der Gewerke vollendeten die Feier. Im
»Memeler Dampfboot* war seit Ende April die Kirchenchronik

mit Erganzungen bis 1840, abgedruckt worden; ausserdem

wurde darin das Jubilaum durch zwei Gedichte gefeiert. Die

Beschreibung des Festes umfasst bescheidene 40 Zeilen.

II. Der grosse Brand 1854*). Am 4. October 1854

Abends bald nach halb sieben Uhr ftlllten sich bei Nebel und
einem heftigen Nordweststurm die Strassen der Stadt mit

dickem Rauche an. Es war der auf dem Holzplatze am alten

Ballastplatz belegene neu erbaute Fachwerkspeicher des Kauf-

manns W. Muttray, in welchem Hanf und Talg lagerte, in

Brand gerathen. Bei der Grosse der vorauszusehenden Gefahr

eilten die Brandinspektoren mit siirnmtlichen Loschapparaten,

der Brandinspector Frobeen, welcher fiir dergleichen Falle be-

ritten gemacht war, zu Pferde, nach der Brandst&tte, waren

nach nur einer Viertelstunde angelangt, und auch die Vitte-

schen zwei Spritzen und Feuermannschaften befanden sich

dort. Die innern Raume des Speichers waren eine Gluth,

Unverstand hatte, ehe es noch verhindert werden konnte, die

Thiiren des nordwestlichen Theils des Gebaudes geotfnet, die

*) Das Nachstehende erschien zuerst in der „Altpreuss. Monats-

schrift“, Bd. XXXVII, hier umgeftndert und vermehrt.
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Flammen, welche bereits aus dem sUdlichen Theil des Speichers

ziingelten, walzten sich nun von dem Sturmwind angefacht

mit Allgewalt liber das ganze Gebaude, und nur mit grosser

Anstrengung gelang es von der Haffseite die dicht daneben

liegenden SchifFe, die bereits zu brennen anfingen, durch eine

stadtische Spritze zu erhalten. Namentlich befanden sich das

Dampfschiff »Merkur* und das preussische Post-DampfschifF

»preuss. Adler* in grossester Gefahr, die nur durch unaus-

gesetzte mit Gefahren verbundene Anstrengungen abzuwenden

war. Die Gluth wurde unertrhglich, das Flugfeuer nahm bei

dem Orkane eine nicht abzusehende Ausdehnung, und Spritzen,

welche zur Deckung des Holzplatzes dirigirt waren, mussten

zuriickgezogen werden, um sie zu erhalten. Es gelang bei

zwei schon vom Flugfeuer ergriffenen, ausserhalb des Muttray-

schen Platzes befindlichen, mit Stroh gedeckten Gebiiuden das

Feuer zu dftmpfen, leider war aber diese Hiilfe nur momentan.

Die Gluth hatte die bedeutenden Rundholzlager ergriffen; der

Versuch, dieselben wegzuraumen, misslang. Die Hitze Avar zu

gross. Dielen und andere Holzlager standen in einem Flammen-

meer, und alles dies geschah mit unglaublicher Schnelligkeit.

Der Zaun, der vom Muttray’schen nach dem Hoeftman’schen

Platze fiihrte, konnte aus eben der Ursache nicht mehr um-

gehauen Averden. Die Muttray’sche Schneidemilhle t'asste

Feuer, und jene vor Kurzem geloschten Wohnhauser geriethen

Avieder in Brand. Fast zu gleicher Zeit brach aus dem massiven,

etwa noch 1000 Schritt vom Brande entfernten, an die Lootsen-

strasse angrenzenden Muttray’schen Gomtoirgebaude Feuer aus.

Die bereits friiher zurilckgegangenen Spritzen eilten dahin,

doch ungeachtet aller Anstrengungen konnte dem Feuer nicht

Einhalt geschehen. Das Flammenmeer reckte sich durch den

Gaffiney’schen Holzgarten nach zwei auf dem Muttray’schen

Holzgarten stehenden Hanfstapeln, die alsbald ziindeten. Von
hier aus ziindete Flugfeuer das Kirstein’sche Haus, ergriff den

Pitcaini’schen Holzplatz und das Meyer’sche Kutscherhaus.

Fast zu gleicher Zeit hatten die Flammen das Kaufmann
Heinrich Scharffenort’sche Etablissement mit seinen Wohn-
und Speichergebauden erfasst, und bald darauf brannte schon

Digitized by Google



172

tier auf dem linken Dangeufer stehende Schwederski’sche

Speicher, (lurch Flugfeuer angeziindet. Die Flammen ergriffen

den vor dem Kaufmann W. Meyer’schen Wohnhause am Dange-
ufer erbauten, mit Dachpfannen gedeckten Flachs- und Hanf-

schauer, und nun stand in kurzer Zeit auch das Meyer’sche

Wohnhaus in Flammen. Die Gefahr fiir das nur durch einen

schmalen Gang, in welchem sich nocli ein holzernes Vor-

schauer am Meyer’schen Ilause befand, getrennte Rathhaus

war bedeutend; dasselbe fastfte auch mehreremal Feuer, und
nur den energischesten Anstrengungen gelang es, das Rath-

haus als Bollwerk fUr den Ostlich gelegenen Theil der Stadt,

die Luisen-, Borsen- und Libauer-Strasse, zu erhalten. In-

zwischen hatte das Feuer auch in der Amts-Vitte die furclit-

barste Ausdehnung gewonnen. Mit grossen Anstrengungen

war es moglich geworden, das nicht fern vom Herd des Feuers

gelegene Braun’sche Haus zu erhalten. Der mit Baumwolle ge-

fiillte Braun’sche Speicher, unmittelbar darauf das Fleissig’sche

und das Dorn’sche Haus, dort weiter die Holzstrasse auf beiden

Seiten, die Hoeftman’sche und Gaffiney’sche Milhle, der ganze

Hoeftman’sche, Fraise’sche und Gaffiney’sche Holzplatz bildeten

ein einziges Feuermeer. Die Schuhstrasse (jetzt Kettenstrasse)

mit Ausnahme dreier Hauser, die Backer- (jetzt Rosen-), Sattler-,

Anker-, Stauer-, Fleischer- und Seilergasse brannten ganz ab. Nun
nahm das wiithende Element seinen Weg nach dem Ferdinands-

platze, drang aber nur bis zur Rippenstrasse, in welcher vier

Hauser abbrannten. Dies war der Lauf des Feuers in Amts-

Vitte. Im stadtischen Theile nach dem Triangel hatte es das

Schliewen’sche GrundstUck erfafit, die ganze Lootsenstrasse er-

griffen und sich dann von dem Wilhelm’schen GrundstUcke

nach dem Neuen Park hingezogen, wo bald das Stoesser’sche

Haus, die Neustadtische Schule No. II und das Dr. Schrader-

sche GrundstUck vom Feuer mit verzehrt wurden Vom
Triangel verfolgte das wUthende Element seinen Lauf weiter

nach dem Eder’schen GrundstUck, Uscherte dieses und die an-

grenzenden Hauser der Baakenstrasse ein, und nur das Bethaus

der Baptisten, das LUtzow’sche und das Zimmergesell Kuhr’sche

Haus blieb stehen, wahrend noch zwei Hauser in der Topfer-
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strasse niederbrannten. Hier wurde dem Feuer Einhalt gethan,

indem das holzerne Wagner’sche Haus, so wie das dicht an

das brennende Haus anstossende Werner’sche Haus gerettet

wurden und das brennende Baake’sche Haus eingerissen wurde.

Auf dem andern Ufer der Dange zllngelten unterdessen

die Flammen vom Schwederski’schen Speicher auf die Herings-

braake, ergriffen sodann das Schwederski’sche und das Hender-

son’sche Wohnhaus, fast gleichzeitig aber brannte aucli das

vom Gastwirth KSnig bewohnte Lehmann’sche Haus in der

BSckerstrasse, obwohl es von den vorhin bezeichneten Gebiiuden

durch die Schuhstrasse getrennt war.

Im weiteren Verlaufe der Feuersbrunst fielen dann den

Flammen zum Opfer die ganze Lastadie langs der Dange mit

Ausnahme des de la Chaux’schen Speicliers und Wohnhauses

(Friedrich-Wilhelmstrasse 23—24), die Fischerstrasse, Friedrich-

Wilhelmstrasse (mit Ausnahme der Grundstiicke von der Bader-

strasse ab zum Steinthor und der diesem zunachst gelegenen

No. 1), Schmiede-, Schuh-, Bitcker-, Johannis-, Marktstrasse,

Packhof, Zollamt, Stadtwage, Theater, die Johanniskirche, ein

Speicher auf dem Aschhof, die Thomasstrasse bis auf das Ho-

horst’sche und das Pfaff’sche Grundstiick, ein Theil der Wasser-

strase und der Kirchenstrasse, in der Baderstrasse von dem
F. Grdger’schen GrundstUck (No. 7) ein Stall. DaB das Feuer

nicht weiter drang und auch die Friedrichstadt ergriff, ist dem
Umspringen des Windes sowie dem Umstande zu danken, daB

ein groBer, zwischen der Thomas- und der Junkerstrasse be-

legener Speicher mit den Kanonen der Festung eingeschossen

wurde. Die Rettung der in der Dange liegenden Schiffe ge-

lang, wenn es auch erforderlich wurde, ein paar Kfthne in

den Grund zu bohren. Als am Morgen des Freitags, 6. Oc-

tober, das Feuer endlich erloschen war, lagen auf dem Ge-
biete der Stadt (auf der Amts-Vitte 74 ganze Grundstiicke)

in Asche: 256 Wohnhduser, 83 Speicher, 133 Stalle, 49 Scheu-

nen und Remisen, 3 Kirchen (die Johanniskirche, die refor-

mirte, die lithauische), 5 Schulen (darunter die Biirgerschule,

die Tochterschule, die Altst&dtische Schule), 9 konigliche und

andere offentliche GescMftshSuser
;

516 Familien mit 2784
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Seelen waren obdachlos. Zwei stadtische Spritzen wurden
vom Feuer verzehrt, ebenso verbrannten mehrere Wasser-
kUven und ein vor einen solchen gespanntes Pferd. Von
Verlusten an Menschenleben sind nur folgende bekannt ge-
worden: ein Arbeitsraann war in Folge tibermaBigen Branntwein-

genusses in der Brandnacht erstickt
;
etwa zehn Tage nachher

wurde in einer Lehmgrube zwischen Steinthor und Schmelz die

Leiche eines auf dem Heimwege wohl in trunkenem Zustande

verungliickten, mit gestohlenen Waaren bepackten Mannes
aufgefunden; und Ende Juni 1855 wurde laut einer Bekannt-

machung des Staatsanwalts im Keller der Zacher’schen Apo-
theke (damals Marktstrafie 34) eine schon stark in Verwesung
Ubergegangene, nur mit Hemd, Weste und Hosen bekleidete

Leiche entdeckt. Die beiden ersten Falle fiihren uns auf die That-

sache, daB der schliesslich ganz zuchtlos gewordene, zum Helfen

und Retten garnicht mehr zu bewegende Pobel aus Stadt und
Umgegend in Speichem, Geschaften und Kellern, die zum Tlieil

erbrochen wurden, in frechster Weise hauste, schwelgte und
stahl; die Strassen wimmelten von Betrunkenen, und der Brannt-

wein floss zuweilen in den Rinnsteinen. Es wurde spater in

der Stadt, Vitte und Schmelz von Polizeiwegen aufgefordert,

alle beim Brande »geretteten« oder »gefundenen« Sachen ab-

zuliefern, da die Inhaber sonst bestraft werden wilrden, auch

wurden Haussuchungen gehalten und verdachtig erscheinende

Sachen abgenommen. Die Verzeichnisse solcher Artikel nehmen

im »Dampfboot« nicht nur Spalten, sondern fast ganze Blatter

ein und bilden ein Sammelsurium aller mijglichen Gegenstande,

vom Schuppenpelz, der goldenen Repetiruhr und werthvollen

Silbersachen bis zum blechernen Blaker von einer Hangelampe

und zur zinnernen Klystierspritze. Einzelne Leute hatten einen

Wagen angespannt und ihre *gefundenen« Sachen noch in

der Nacht aufs Land oder Uber die Grenze weiter spedirt; im

Juni 1856 wurde ein ganzes Depot solcher gestohlener Manu-

facturwaaren (im Ganzen ‘214 Ellen Zeug) bei einem Bauern

in Grumbeln in Beschlag genommen. — Noch am 27. Juni

1855 wurde femer eine Arbeiterfrau in Amts-Vitte wegen

Unterschlagung beim Brande gefundener Sachen mit einer
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Woche Gefangniss bestraft; im Juli wurden bei einer Haus.

suchung auf Schmelz u. A. 1 Rolle braun Cambric, 27 Ellen

braun Camlott, >angeblich beim Brande unweit des Schlager-

schen Ladens gefunden*, eine Rolle MObelcattun, »angeblich

auf der Treppe vor dem Laden des Kaufmann SchlHger jun.

gefundent, 9 Bilder in Goldrahmen, diverses Geschirr in Gold-

rand u. s. w. beschlagnahmt
;

im August fand man in der

Plantage vergraben 3 Stllcke Camlott, 2 Stiicke Schilrzenzeug,

l Rolle Shirting, 1 Rolle Tiicher etc. und im December 1855

wurden noch unter anderen Sachen ein Sopha und filnf Stlihle,

als beim Brande gestohlen, confiscirt. — Sehr viele Leute

hatten ihr Gold- und Silberzeug und ihr Baargeld in den

Kirchen, besonders in der St. Johanniskirche, untergebracht,

aber auch die Kirchen, zuerst die Johanniskirche durch Flug-

feuer, fielen dem rasenden Elemente zuin Opfer, und beim

Heraustransportiren der genannten Werthgegenstande ver-

schwand wieder so Manches, whhrend anderes im Feuer zu

Klumpen schmolz.*)

Der Taxwerth der vorhin angefilhrten verbrannten Ge-

baude betrug 848 049 Thaler; der Schaden an Waaren, Mobi-

lien u. s. w. belief sich auf 8 Millionen Thaler, wovon jedoch

nur ca. 7 Millionen durch Versicherungen gedeckt waren. Die

Versicherungssummen wurden jedoch nicht voll ausgezahlt,

vielmehr machten die Gesellschaften unter den verschiedensten

Vorwhnden (z. B. Abrechnung eines »jahrlichen Verschleisses*

von 5 %) bedeutende Abziige
;
so wurden in einem Falle von

800 Thalern 350, in einem andern von 2130 Thalern 600 ge-

strichen.

Urn einzelne besonders empfindliche Verluste zu erwahnen,

so verbrannte im Kreisgericht eine grosse Menge Akten, be-

sonders Prozess-, Nachlass-, Vormundschafts- und Ehepakt-

Sachen, sowie Hypotheken-Akten. Der Schauspieldirector Franz

Morohn verlor 640 Bande Bibliothek, 60 Opern, sammtliche

*) Im Brandschutt der Johanniskirche fand man ein ungeschmolzen

gebliebenes Stiick einer Glocke; der Goldarbeiter Sammet fertigte daraus

Ringe, die viel gekauft wurden. Statt des Steines ist ein Stiick Glas in

sie gefasst; im Innern ist „d. 4. u. 5. Octbr. 1854“ gravirt.
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KostUme, Decorationen und Utensiiien. Ueber die Vernichtung

der BUrgerschule ist schon oben (S. 94) berichtet.

Ein besonderes Gliick hatte der Kaufmann Heinrich

Schlieraann, der beriihmte Aufdecker Troja’s, welcher kurz vor

dem Brande mehrere bundert Kisten Indigo und eine grosse

Parthie anderer Waaren auf zwei Dampfern von Amsterdam
an seine Agenten Meyer u. Co. in Memel gesandt hatte. Er
berichtet dariiber in seiner »Selbstbiographie« (Bis zu seinem

Tode vervollstiindigt. Herausgegeben von Sophie Schliemann.

Leipzig, Broekhaus, 1892) S. 19— 21:

»Wie ein ungeheuerer Kirchhof, auf dem die rauch-

geschwhrzten Mauern und Schornsteine wie grosse Grab-

steine, wie finstere Wahrzeichen der Vergtaglichkeit

alles Irdischen sich erhoben, lag die Stadt vor unsern

Blicken. Halb verzweifelt suchte ich zwischen den rauchen-

den Trilmmerhaufen nach Herm Meyer. Endlich gelang

es mir, ihn aufzufinden — aber auf meine Frage, ob meine

Gliter gerettet whren, wies er statt aller Antwort auf seine

noch glimmenden Speicher und sagte: »Dort liegen sie be-

graben. « Der Schlag war sebr hart : durch die angestrengte

Arbeit von acht und einem halben Jahre hatte ich mir

in Petersburg ein VermOgen von 150 000 Thalern er-

worben — und nun sollte dies ganz verloren sein. — —
Es war noch am Abend des n&mlichen Tages: ich stand

im Begriffe, meine Weiterreise nach Petersburg mit der

Post anzutreten, und erzhhlte eben den iibrigen Passa-

gieren von meinem Missgeschick, da fragte plotzlich einer

der Umstehenden nach meinem Namen und rief, als er

denselben vernoramen hatte, aus: » Schliemann ist ja der

einzige, der nichts verloren hat ! Ich bin der erste Commis

bei Meyer u. Co. Unser Speicher war schon Ubervoll,

als die Dampfer mit Schliemann’s Waaren anlangten, und

so mussten wir dicht daneben noch einen hblzemen

Schuppen bauen, in dem sein ganzes Eigenthum unversehrt

geblieben ist.« Der plbtzliche Uebergang von schwerem

Rummer zu grosser Freude ist nicht leicht zu ertragen:

ich stand einige Minuten sprachlos: schien es mir doch
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wie ein Traum, wie ganz unglaublich, class ich allein aus

dem allgemeinen Ruin unbeschadigt hervorgegangen sein

sollte: Und doch war dem so.«

Die nachsten Folgen des Brandes waren ein Nothstand

unter der armeren BevOlkerung, sowie eine erschreckende

Wohnungsnoth (eine Wohnung, die bisher fur 80 Thlr. zu

haben war, kostete nun 300, eine andere von drei Stuben

500 Thlr.) und eine grosse Theuerung der Lebensmittel. Der

Magistrat sah sich am 6., 7. und 9. October zu folgenden Be-

kanntmachungen veranlasst:
.

1. »Wir bedauern horen zu milssen, dass Hauseigen-

thiimer ihre Einwohner innerhalb der Contractszeit eigen-

mkchtig aus den von ihnen gemietheten Wohnungen ge-

setzt haben, um bei dem gegenwartigen Nothzustande

eine hohere Miethe durch anderweite Vermiethung zu er-

zielen. Um Miether vor Irrthilmern zu schiitzen, machen
wir dieselben darauf aufmerksam, dass ein derartiges Ge-

baren, abgesehen davon, dass dasselbe als niedertrhchtig

bezeichnet werden muss, nicht gesetzlich ist. Wir fordern

auf, in vorkommenden Fallen sofort Anzeige zu machen.*

2. »Wir ersuchen unsere Mitbiirger, nach alien Kraften

dahin wirken zu wollen, dass die Nahrungsmittel aller

Art, sowie die sonstigen Lebensbedurfnisse und Producte

unsern durch den Brand verungliickten Brildern nicht

noch vertheuert werden. Moge Jeder, dessen Habe ge-

rettet oder unversehrt blieb, sich stets daran erinnern,

dass nur Gottes Barmherzigkeit ihn vor einem gleichen

traurigen Loose bewahrt habe.«

3. »Der geschaftsweise Verkauf von Lebensmitteln

jeder Art wird hiermit bis auf Weiteres gknzlich ver-

boten, und die Polizeibeamten sind angewiesen, Personen,

welche diesem Verbote zuwiderhandeln, sofort zu ver-

haften.*

4. »Die Fremden, welche sich nicht des Geschafts-

verkehrs wegen hier aufhalten, werden aufgefordert, bei

Vermeidung der Zwangsausweisung den Ort binnen 24

Stunden zu verlassen. Die Giltigkeit der auf 14 Tage

12
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lautenden Grenz-Eingarigsscheine wird hierdurch aufge-

hoben.

«

Bereits am 6. October erschien ein Hilferuf mit der Bitte

um Beihilfe zur Linderung der Noth, unterzeichnet von Land-

rath Dieckmann, Btirgermeister Zimmermann, Commandant
Hauptmann Wiebe, K&mmerer Strauss, Domainenrath Schu-

macher, Commerzienrath Gubba, Malzenbrkuer J. W. Reincke,

Kaufmann W. Muttray und Makler Frobeen, denen sich am
9. October der Kommunal-Vorstand der Amts-Vitte anschloss;

die Gaben flossen so reichlich, dass bis zum 6. Februar 1855

37 290 Thlr. 21 Sgr. 2 Pf. (einschliesslich des ErlOses fUr Ge-
treide und Kartoffeln) beisammen waren. Mit 1000 Thalern

steht an der Spitze Konig Friedrich Wilhelm IV., dessen von
Sanssouci, den 16. October 1854 datirte Cabinetsordre lautet

:

»Das furchtbare Brand-Ungliick, von welchem die

Stadt Memel und deren Vorstadte heimgesucht worden

sind, und welches Meine Theilnahme um so mehr in An-

spruch nimmt, als Ich einen Theil Meiner Jugend daselbst

verlebt habe, veranlasst Mich, Ihnen beikommend die Summe
von Eintausend Thalern zu iibersenden, um dieselben zur

Abhilfe der augenblicklichen Noth zu verwenden oder,

falls sich dort ein Hilfs-Verein gebildet haben sollte, diesem

zu tibergeben.

An (gez.) Friedrich Wilhelm.

«

den Landrath Dieckmann

zu Memel.

Aus Coblenz sandte der Prinz von Preussen dem Ma-

gistral 500 Thlr. mit nachstehendem huldvollen Schreiben:

»Es musste Mich um so schmerzlicher beriihren, als

Ich von dem Ungliick Mittheilung erhielt, welches Memel
betroffen und auf lange Zeit dessen Wohlstand untergraben

hat, als Ich in Erinnerung an die Zeit, die Ich mit Meinen

seligen Koniglichen Eltern dort verlebte, dem Geschick

der Stadt stets Meine regste Theilnahme zugewendet und
eine jede Nachricht Uber deren AufblUhen mit aufrichtiger
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Freude begrUsst habe. Ich darf Mich*der Hoffnung hin-

geben, dass von alien Seiten nach KrUften zur Milderung

der Noth der ungliicklichen Stadt beigetragen werden

wird; in Meinem und Meiner Gemahlin Namen ilbersende

Ich dem Magistrate die anliegenden 500 Thlr. mit dem
Ersuchen, diese Summe zur Abhilfe augenblicklicher

dringender Bedurfnisse der armen Bewohner zu verwenden.

Coblenz, den 13. October 1854.

Prinz von Preussen. •

Und von Prinz Friedrich Carl von Preussen gingen 100

Thaler mit folgendem Schreiben ein:

»Seine Kbnigliche Hoheit der Prinz Friedrich Carl

von Preussen haben inich beauftragt, dem Wohlldblichen

Magistrat Hochstdessen aufrichtiges Bedauern Uber das

grosse UnglUck, welches die Stadt Memel vor kurzer Zeit

betroffen hat, hiermit auszusprechen, um so mehr, als

Seine Konigliche Hoheit Hochstsich erst vor einigen Mo-

naten von dem Streben der stadtischen Verwaltung iiber-

zeugt haben, dieselbe zu verschonern und ihren Wohl-

stand zu heben. — Zugleich haben Seine Konigliche Hoheit

befohlen, die anliegende Summe von 100 Thlrn. zur Ver-

theilung an besonders ddrftige, durch den Brand betroffene

Einwohner Memels zu iibersenden.

Potsdam, den 10. October 1854.

Der Hofmarschall v. Meyeringk.*

Bei dem Kirchgange nach der Vermahlung des Prinzen

Friedrich Carl mit der Prinzessin Maria Anna von Anhalt-

Dessau am 29. November in der neuen Schloss-Kapelle wurde

auf Befehl des Konigs eine Collecte gehalten, die einen Er-

trag von 1296 Thlr. 21 Sgr. 6 Pf. lieferte, welche Summe
durch den Oberprasidenten der Provinz Preussen, Wirkl. Ge-

heimen Rath Eichmann, dem Memeler Hilfs-Comite uberwiesen

wurde.

Ferner spendete Prinz Friedrich Wilhelm 100 Thaler.

12*
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Von den iibrigen Spenden waren die betraehtlichsten

:

1. von der Hamburger Kaufmannschaft*) 4312 Thlr

2. von der Berliner Kaufmannschaft . . 3200

3. von dem Danziger Comit6 .... 2098 -

4. Ertrag der Konigsberger Collecte . . 1948 -

5. von der Konigsberger Kaufmannschaft 1700 -

6. Sammlung der »Hartung’schen Zeitung* 1434 *

7. vom Tilsiter Comite 900 -

8. von Herrn v. Borcke, Usedom . . . 500 -

9. von Kaufmann Wiener in Philadelphia 500

10. von Memelern:

a) Diese & Hahn 500 -

b) Kallmann & Co 500 -

c) J. J. Kuhn 500 -

d) Dd. & Th. Witte 200 -

e) L. Hewelke 200 -

f) J. W. Reincke 200 -

g) J. L. Wiener 200 -

h) Rathsherr Funck 100

i) Kaufmann Laser 100 -

k) Makler Major 100

1) C. A. Scheu 100 -

Bis zum 6. Februar waren einschliesslich des Werthes

der eingesandten Lebensmittel und Kleider schon 37 290 Thlr.

21 Sgr. 2 Pf. beisammen, wozu dann noch 1000 Thlr. kamen,

welche am 15. Februar die Kaiserin von Russland dem
Magistrat flir die Abgebrannten iiberwies.

Am 23. Marz 1856 veroffentlichte endlich das Comite

zur Unterstiitzung der Abgebrannten seinen Rechenschafts-

bericht. Danach waren ausser grossen Mengen von Nahrungs-

mitteln und Kleidungsstiicken (abgeschatzt auf 1989 Thaler),

welche an BedUrftige vertlieilt wurden, in baarem Gelde

*) Man mochte sich <lort am Iebhaflesten in die Lage Memels ver-

setzen konnen, da Hamburg am 5.—8. Mai 1842 ebenfalls durch einen

kolossalen Brand vemichtet worden war.
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86 801 Thlr. 21 Sgr. 6 Ft', eingelaufen, wovon verausgabt

wurden

:

1. an baaren Unterstiitzungen . . 8780 Thlr. 3 Sgr. — Pf.

2. zuin Ankauf von Lebensmitteln . 3016 - 4 - 6 -

3. zum Ankauf von Kleidung etc. . 62 - 14 - 3 -

4. als zinsfreie Darlehne in Portionen

von 40 bis 80 Thlr. riickzahlbar

in beliebigen Raten binnen drei

Jahren 4095 - — - — -

5. zum Bau von vier Nothhiiusern

init je vier Stuben und vier Kam-
mern nebst Stallraum .... 8854 - 14 - 6 -

6. zum Bau des Wittwenstifts . . 11349 - 15 - — -

7. der Rest zu Miethe, ArbeitslUhnen, Porto, Drucksachen u.s.w.

Das genannte Wittwenstift war, hauptsachlich auf Be-

treiben des Ballastinspectors, spateren Stadtraths Muller (wes-

lialb es auch »das Muller’sche* hiess) auf der Amts-Vitte in

der nach ihm so benannten Wittwenstifts-Gasse erbaut worden,

um 32 durch den Brand verarmten und hUlflos gewordenen

Wittwen nebst ihren Kindern freie Unterkunft zu gewahren.

Es wurde im October 1855 beziehbar und enthielt 32 kleine

Wohnungen, 32 StallrUume, 4 WaschkUchen, eine Todten-

kammer, einen Bleichplatz; zur Zeit der Rechnungslegung,

also MUrz 1856, lebten darin 136 Personen. Einschliesslich

des Grundankaufs hatte es ca. 2174 Thlr. mehr gekostet, als

die Position 6 der obigen Rechnung besagt
;
diese Schuld sollte

aus den Dai’lehnsnickzahlungen allmahlich getilgt werden, auch

wurden bis zur volligen Schuldentilgung vorlUufig, allerdings

sehr niedrige Miethen erhoben. Heute befindet sich an der

Stelle, wo dies Stift gestanden, ein eingezUunter Holzplatz;

denn das mit seinem gewolbten Dache ganz stattlich aus-

sehende Gebftude (im Volksmunde »Schloss Munterbach* ge-

nannt) war seiner leichten Bauart wegen nach dreissig Jahren

schon so schadhaft und baufUllig geworden, dass es 1889 ab-

getragen werden musste. Das Material wurde verkauft, der

Grund als Lagerplatz vermiethet.
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Was die Vertheilung der Lebensmittel betrifft, so bestand

eine einfache Portion, wie sie je nach Bedlirftigkeit auf 4, 6,

8 Wochen bewilligt wurde, in wochentlich 2 Broden, 1 Metze
Roggenmehl, V2 Metze Griitze, ‘/a Metze Graupe. Bei Ver-

theilung der baaren UnterstUtzungen scheint nicht immer ge-

recht verfahren zu sein. Eine arme Nahterin Amalie v. Grodthus

wurde, ti’otzdem die Polizei bescheinigte, dass sie ihre Kleider

und Betten verloren habe, und sie angab, dass sie nun in

einem schlecht geheizten Zimmer auf Stroh in ihren Kleidern

schlafen miisse, abgewiesen; auf ihre nochmalige Eingabe er-

hielt sie : 5 Thaler. Andere wurden abschl&gig beschieden,

weil sie wohlhabende Vervvandte hatten, die ihnen Unter-

stiitzung gewahren konnten (wenn sie das aber nicht

wollten, was dann?), noch andere, weil sie nicht zu den

direct Abgebrannten gehorten. Es fanden sich aber auch

Bittsteller, die unwahre Angaben machten, und solche, die ein

Darlehn von 50 Thlrn> zuriickwiesen, weil sie »mit so wenig

nichts anfangen* konnten.

Ein ahnlich grosses Feuer fand 1865 am 12. September

Nachmittags auf dem Vororte Schmelz statt, wobei drei Holz-

platze, eine Schneidemiihle und achtzig Hauser vernichtet

wurden, mehrere Menschen und viel Vieh umkamen.
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Anhang.

Der preussische Hof in Memel 1807*)

Die Schilderung jener bewegten, bei aller Triibsal, allem

Ungliick doch grossen Zeit, da franzosische Uebermacht

Preussens edles Herrscherhaus bis an die aussersten Grenzen

seines Reiches gedrangt, bildet eines der merkwiirdigsten und

ergreifendsten Kapitel preussischer und ostpreussischer Ge-

schichte. Erschbpfend ist sie noch nicht dargestellt; noch

bieten sich, bier und da verstreut, so manche Notizen, ge-

eignet, das Gesammtbild zu ergiinzen, auszufullen, lebensvoller

zu gestalten. Moge es mir gestattet sein, im folgenden eine

kleine Zusammenstellung von weniger Bekanntem dem grdsseren

Publikum darzubieten.

Nachdem schon seit November 1806 der Zuzug von

Staats-, Militar- und Hofbeamten nach Memel begonnen, ge-

wann derselbe im ersten Drittel des Januar 1806 schnell einen

Massen-Umfang, so dass es in der kleinen Stadt — sie zhhlte

in 687 Privathausern 5080 Einwohner, darunter 556 Burger,

wovon 120 Kaufleuie, 436 Handwerker und Professionisten —
bald an Quartieren zu mangeln begann und selbst aus dem
koniglichen Gefolge mancher mit einem einzigen kleinen

Zimmer sich begniigen musste. Als natiirliche Folge stiegen

die Preise der Wohnungen und Lebensmittel ausserordentlich

;

»fttr eine elende Stube habe ich fur den Tag 3 Thlr. 8 Gr.

geben miissen*, schreibt Scharnhorst am 4. M&rz. Ein Scheffel

Roggen kostete 1807 vier Thaler, Gerste 3 Thlr. 10 Sgr.,

*) Erschien zuerst in der „Ostpreuss. Ztgu
.
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Hafer 2 Thaler 10 Sgr. Die Angehorigen des koniglichen

Hauses allerdings hatten bei den reichsten Kaufleuten Wohnung
genommen, deren Hiiuser schiin und luxuries ausgestattet

waren; schon 1802 sehrieb dartlber der Erbprinz Friedrich

Ludwig von Mecklenburg-Schwerin bei Gelegenheit der da-
maligen Zusammenkunft im Juni : »je loge chex un marchand
nomme Schonenburg (Schaumburg), j’ai un appartement char-

mant tr£s-61egamment meuble. — J’ai ete voir la maison du
negotiant ou logera l’empereur, elle est charmante et bien

meubl6e, elle a encore un charmant jardin*.

»Wir wohnen alle in Hausern von Kaufleuten,* schreibt

Prinzessin Marie Anna Amalie, Gemahlin des Prinzen Wilhelm

von Preussen (geb. 14. October 1785 zu Homburg, gestorben

14. April 1846), »Ich wohne allein mit der Glick (ihrer

Kammerfrau) und einem Garderobemddchen bei einem ge-

wissen Herrn Meyer; eine ganz kleine und hilbsche Haus-

haltung, die Frau ist erst 17 Jahre, und er 28 und sie sind

erst ein Jahr verheirathet, ich habe zwei entziickende Stuben,

die sehr hUuslich sind, die schonsten von alien und die Glick

hat auch zwei kleine Kammern. Das Haus ist klein mit drei

Stockwerken und hat nur vier Fenster Front. Meine Damen
und meine Leute wohnen in derselben Strasse.* (Es war das,

1854 abgebrannte, Haus Friedrich-Wilhelmstrasse, sonst No. 263,

heute No. 39).

Das kbnigliche Paar logirte, wie 1802, in dem Hause

des Handelsherrn und kaufrniinnischen Assessors beim konig-

lichen Schifffahrts- und Handelsgericht, Fr. Ludwig Gonsentius

(dem jetzigen Magistratsgebiiude in der Luisenstrasse)
;
die am

Nervenfieber erkrankte Kdnigin Luise langte am 8. Januar 1807,

Mittags, in Memel an, und, da sie den Transport zu Wagen
von der Fahre bis zur Wohnung bei dem damaligen schlechten

Pflaster nicht aushalten konnte, musste sie sich von ihrer Be-

dienung dahin tragen lassen. Gliicklicherweise erholte die

hohe Kranke sich allmahlich und konnte seit dem 17. Januar

mit der am 18. von Tilsit angekommenen bereits erwahnten

Prinzess Wilhelm oftere Spazierfahrten zu Schlitten, spater

auch Spaziergdnge unternehmen, begilnstigt durch den Um-
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stand, dass der damalige Winter einer der gelindesten seit

Menschengedenken war, sodass auch die Schifffahrt stets offen

blieb und nur selten vom Eise unterbrochen wurde. Bei dem
lebendigen Gefiihl fair das Schbne und Erhabene in der Natur,

welches Konigin und Prinzess in gleichem Masse beseelte,

und bei dem Reize der Neuheit, den das Meer flir beide, im

Binnenlande geboren und aufgewachsen, hatte, war das Ziel

ihrer Ausfliige stets die Seekiiste mit dem Tieuchtthurm.

»Wenn ich spazieren gehe oder fahre, so ist es immer am
Meere*, schreibt Prinzess Wilhelm. »Die grosse Niihe des

Meeres und des Haffes machen die Spaziergitnge sehr an-

genehm, denn wir gehen immer nach der Seite, die Ankunft

und Abfahrt der Schiffe gewfthren Interesse. Die Konigin holt

mich gewohnlich alle Tage um 11 Uhr zum Spaziergang ab,

der sich beinahe immer nach dem Leuchtthurm richtet, damit

wir das Vergniigen haben, am Meere hinzugehen und die

SchifFe ankommen zu sehen.« » Wiiren Sie doch einmal,«

schreibt sie am 19. Februar ihrem Vater, dem Landgrafen

Friedrich V. von Hessen-Ilomburg, »hier bei mir in meiner

Stube, damit ich Sie auf das Getcine des Meeres kbnnte auf-

merksam machen. So des Abends, wenn alles still ist, so

lautet es, wie tausend Aeolsharfen; glauben Sie nicht, dass

der Ausdruck Uebertreibung ist, nein, gerade so. Oft auch,

wenn’s stilrmisch ist und der Windstoss endet so treibt der

Ton des Windes sich die Wogen hinunter und dann tont es

wie ein leichtes Paukenschlagen. Sehr melancholisch ist das

Gebebe dieses Tones; es stimmt so gut zu mir — und bebend

hallt es nach in meiner Seele.« — »Ich kann fiir das Staunen

keinen Ausdruck finden«, theilt sie der Mutter am 2. M&rz

mit, »das ich empfand, als ich zum erstenmal den Fuss auf

dies ode Land setzte, es gab viel Schnee, man sah nichts als

ihn, das Meer und die Wolken, welche dunkle waren und

sehr schnell flogen, und man horte nichts als das dumpfe und

melancholische Gerausch der Wogen, die sich am Ufer brac.hen,

ich versichere Sie, liebe Mama, dass mich dies Schauspiel mit

Schrecken erftillt hat.« Eines Tages besuchte die Prinzess

mit der Prinzess Luise Radziwill (Tochter des Prinzen Ferdinand,
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Bruders Friedrichs d. Gr.) incognito ein englisches Schiff, um
die Einrichtung eines solchen kennen zu lernen. Sie wurden
von den Offizieren auf das liebenswiirdigste empfangen und
bewirthet. Da kommt ein Matrose und flilstert dem ersten
Offizier etvvas ins Ohr, der nun ganz verlegen meldet, die
Prinzessinnen von Preussen hatten ihren Besuch angekilncligt,

er bate um Entschuldigung, da er ihnen entgegen gehen miisse.

fDa musste also das Rathsel gelbst werden, und Luise sagte
ihnen, dass wir es seien — nein, Sie hatten diese Gesichter

und diese Ueberraschung sehen sollen, es war wirklich die
schonste und ldcherlichste Sache von der Welt.« Aber auch
fiir alles sonstige Eigenartige zeigten die hohen Herrschaften

Interesse; Prinzess Wilhelm verleibte manche Skizzen von
Land und Leuten ihrem Zeichenbuche ein, und: »Sodeo, lieber

VaterU schliesst sie einen Brief an diesen, >Sodeo (eigentlich

Su Diewu) heisst auf lithauisch Adieu; »es ist eine schone
Sprache und die Nation ist ausserst original.!

Beim Eintritt der schonen Jahreszeit wurden den Spazier-

fahrten weitere Ziele gesetzt; so K1 . Tauerlauken, welches

von einem Schrittsteller H. geschildert wird als »ein roman-

tisches Wlildchen, mit einem Wirthschaftshauschen, Billard,

Karoussel und Kegelbahn versehen — welches allenfalls Ent-

schadigung genug filr die Sandsteppen gab, an welche sich

das Auge wider Willen gewohnen musste. Der Kbnig und die

Konigin besuchten es sehr oft; so wie der Ubrige Theil des

Hofes in Tauerlauken den Berliner Thiergarten zu vergessen,

sich genbthigt fand.« Das ganze grosse Terrain zwischen

Tauerlauken und der See, wo jetzt ein hiibscher dichter Wald,

die sogenannte »Plantage«, sich erhebt, war damals eine, sich

immer vergrossernde Sandwilste; bei der geringen Tiefe des

Gatts zu damaliger Zeit (1807 durchschnittlich 14 Fuss Fahr-

wasser), wurde bei jedem Sturme Sand auf’s Ufer geworfen,

den die Winde dann weiter ins Land fiihrten, jede Vegatation

erstickend. Eine Oase in dieser Wilste beschreibt Prinzess

Wilhelm so: » Das schonste in der Gegend ist ein kleiner

Eichwald von sehr alten Baumen, der auf einem hohen Ufer

des Meeres gelegen ist, von dem man sehr feme in die uner-
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messliche Sphftre von Gewttsser hinuntersieht. Der Ossian ist

mir dabei eingefallen.* Ich habe mir Mtihe gegeben, diese

Stelle zu bestimmen; da die Eichen den KriegsstUrmen der

folgenden Jahre zum Opfer gefallen sind und 1820 nicht mehr

vorhanden waren, so ist dies nicht so leicht, doch glaube ich

auf Grand eingezogener Erkundigungen eine Stelle in der Nahe

des Forster-Etablissements »Ft5rstereic, wo sich ein Nachwuclis

von Eichen im Alter von 50 bis 80 Jahren befindet, als jenen

ehemaligen Eichwald, welcher der Prinzess Wilhelm so sehr

gefiel, bezeichnen zu konnen.

Die Vorliebe des koniglichen Paares flir Kl. Tauerlauken

und die dort stattgefundenen kleinen Unterhaltungen sind be-

kannt; einmal, am 21. Juli, gab der Kbnig auch in Althof,
dessen Garten Grhfin Voss »wunderhilbsch« nennt, russischen

Offizieren ein grosses Abendessen. In der Stadt selbst waren

es die an der Lindenallee belegenen Garten von Argelander

(hinter dem jetzigen Posthause) und der »des Zuckerbackersi

(der jetzige Lindengarten), wo zuweilen soupirt wurde; der

Zuckerbacker, Joh. Taulcke aus Potsdam, scheint erst mit dem
Hofe nach Memel gekommen zu sein, da er erst 1808 das

Biirgerrecht erwarb. Von der Lindenallee (jetzt Alexander-

strasse) sagt der schon erwahnte Schriftsteller H. : »Auch giebt

es in der Stadt eine recht artige Lindenallee, wo besonders

die Herren Berliner ihr Wesen trieben, und des Abends en

miniature benutzten, was sie en gros nicht geniessen konnten.*

Dem Konige gefiel es ganz ausserordentlich in Memel,

wo er ganz biirgerlich lebte und in der Lindenallee spazieren

ging, ohne von Zuschauern belagert zu werden, — schreibt

v. Beguelin, aber nicht alien gefiel es hier in gleichem Maasse,

z. B. schon nicht dem eben Genanntcn, welcher seiner Frau

am 5. November schrieb: » Memel ist mir so zuwider, dass mir

Polkwitz als Paradies erscheint.« »Non, ce Memel !« ausserte

damals eine Hofdame indignirt, und spater iiberraschte sie der

Konig scherzhaft mit einem Bilde, unter welches er eben diese

Worte geschrieben. Die Ursachen davon waren wohl ausser

dem Klima einerseits die bei dem Mangel an besseren Ver-

gniigungen — nur vier Kaffeehauser mit Billards gab es, in
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deren zweien Irotz strengen Verbots hazardirt wurde — sich

einstellende Langeweile, andererseits das Benehmen eines

Theiles der Memeler ihren Gasten gegeniiber. Dem konig-

lichen Hause enviesen sie die ehrfurchtsvollste, treueste Liebe
und Anhangl’chkeit

;
der Geburtstag der Konigin Luise wurde

durch Freudenscluisse von den zahlreichen, beflaggten Schiffen

und durcb eine glSnzende Illumination gefeiert. Aber Biirger

und Militar standen zu damaliger Zeit sich isolirt gegeniiber

und gaben beide Anlass zu Reibereien. »Gneisenau hat einen

Offizier weggejagt, wed er einer Wirthstochter eine Ohrfeige

gegeben hatte«, schreibt v. Beguelin am 6. October 1807 .

Andererseits inusste noch im August 1812 der Commandant
Major v. Trabenfeld sich beim Magistrat dariiber beschweren,

dass mehrere, namhaft gemachte Biirger den bei ihnen ein-

quartierten Soldaten das zum Kochen der Speisen nothige Salz

verweigert batten. Scharnhorst schreibt am 1. Januar 180 !)

aus Riga bei Schilderung seiner Durchreise durch Memel: »die

unfreundlichen Memelschen Einwohner sind von vielen durch

Freundlichkeit und Giite so gewonnen, dass sie nun erst fiihlen,

was Liebe und Freundschaft ist« — und es scheint wirklich,

als wenn man in Memel vielfach erst allmiihlich zu verstehen

gelernt habe, von welchem segensreichen Einflusse der Auf-

enthalt des Hofes 1807 nicht nur in materieller, sondern auch

civilisatorischer Beziehung gevvesen ist. Die Anwesenheit des

zahlreichen Hofes und Militars — letzteres war auch auf den

Dbrfern der Umgegend untergebracht, z. B. stand in Giindeln

das Depot des v. Heykingschen Dragoner-Regiments, — fremder

Gesandten, z. B. des englischen und schwedischen, auswartiger,

hierher gefliichteter Privatleute, brachte sehr viel Geld in

Umlauf und belebte Handel und Gewerbe. Die Englander be-

zogen in kluger Voraussicht sehr viel Holz aus Memel und

brachten Colonial- und Manufakturwaaren her. Der Kiinig hatte

im Tilsiter Frieden versprochen, seine Hiifen den englischen

Schiffen zu verschliessen und einen entsprechenden Befehl an die

Behijrde in Memel erlassen. Bei Mittheilung desselben sagte

Geh. Gabinetsrath Beyme: Hier ist der scluiftliche Befehl, aber

Sie werden es so machen — dabei hielt er die Hand vor die
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Augen — und Sie werden nichts sehen. Der Erfolg war, dass

die englischen Schitfe weiter in den Memeler Hafen einliefen,

was sich erst seit Stein’s Ankunft anderte (v. Beguelin Seite

122, 133). Auch mit russischen Schiffen war bis zum Tilsiter

Frieden der Memeler Hafen angeftillt, und ungeheure Magazine

wurden von den russischen Kommissaren aufgehituft, ftlr die

\

aus russischen, dhnischen und hollitndischen Hafen Getreide
1 und Lebensmittel eingebracht wurden. Im Ganzen sind 1807 in

Memel 1404 Schifle ein- und 1381 Schiffe ausgegangen. Das

war die materielle Seite der Sache. Aber es geschahen auch
1 infolge der Anwesenheit des Hofes viele Verbesserungen im

Polizei-, Sanitats-, Armen-Wesen, hinsichtlich der husseren Be-

schaffenheit der Stadt u. s. w., die sonst wol noch Jahre lang

batten auf sich warten lassen dtirfen, abgesehen davon, dass

der liingere Aufenthalt so vieler bedeutender, hochgebildeter

Menschen nicht ohne giinstigen Einfluss auf die Allgemeinheit

bleiben konnte. Sehr schlecht war es besonders mit der

Polizei bestellt, und infolge davon herrschten vorzUglich auf

der Vorstadt von Memel, dem Dorfe Amts-Vitte, wo die

fremden Seeleute ihr Wesen trieben (weshalb sie auch »die

englische Vorstadt* hiess) erschreckende unmoralische Zu-

stSnde, so eine verheerende Verbreitung der Syphilis. Stein

richtete als interimistischer Ober-Polizeidirektor neben der

stadtisehen eine militiirische Polizei ein, die sich sehr niitzlich

erwies und besonders auf der Vitte die dort iiblichen blutigen

Schlligereien verhinderte. Es wurde ftlr Sauberung und

Pflasterung der Strassen gesorgt, die Laternenzahl vermehrt,

ein »publiques Appartement* errichtet und dergleichen mehr.

Vorbildlich in vieler Beziehung musste die vom Konige selbst

angeordnete humane Behandlung der feindlichen Kriegs-

gefangenen wirken. In den Handen der russischen Kosaken

erging es ihnen libel
;
barfuss, in Schnee und Schlamm bis an

die Kniee watend, manchmal an den Schwanz eines Pferdes

gebunden, mussten sie Tagereisen von sechs bis sieben Meilen

machen; wer zuriickblieb, wurde gekantschut und, wenn das

nicht half, erschossen. Bei der Ankunft in Memel aber

wurden die Gefangenen auf ausdriicklichen Befehl des Kbnigs
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mit warmem Essen und Branntwein erquickt, zur Lagerstiitte

erhielten sie Strohmatratzen und wollene Decken, die Ritume
der alten Citadelle, in denen sie Unterkunft fanden, wurden
mit Oefen versehen, filr die vielen Kranken unter ihnen wurde
vorziiglich gesorgt. Die Offiziere durften in der Stadt wohnen,
die Sachsen, Badener, Darmstadter frei in die Stadt gehen und,
wenn sie ein Handwerk verstanden, bei Meistem arbeiten

;

nur Bayern und Franzosen wurden bei Ausgdngen von einer

Wache begleitet. Aus Dankbarkeit erleuchteten am Geburts-

tage der Konigin Luise auch die Gefangenen auf der Citadelle

ihre Fenster, was von der Kbnigin sehr gut aufgenommen
wurde. Spiiter schickten auch die Festungen Colberg und
Danzig ihre Gefangenen zur See nach Memel, die ansteckende

Krankheiten mitbrachten, wodurch die Lage dieser Leute sich

sehr verschlimmerte. Schliesslich wurden sie dann grossten-

theils nach Russland weiter transportirt.

Eine weitere Schilderung des Aufenthaltes des edlen

koniglichen Paares in Memel darf hier fortbleiben, da schon

Bekanntes hier nicht wiederholt werden soli. Die Abreise des

koniglichen Paares, welche am 15 Januar 1808 erfolgte, ge-

schah theils aus politischen, theils aus arztlichen Griinden,

nkmlich aus Rticksicht auf die nahe bevorstehende Niederkunfl

der Konigin, welche, wie der Arzt Hufeland dem Konige vor-

stellte, die Abreise sehnlichst wilnschte. Prinzess Wilhelm

verliess natUrlich Memel ebenfalls; den Abend zuvor ging sie

noch beim Scheine einer Laterne auf den nur etwa hundert

Schritte von ihrer Wohnung am Walle gelegenen reformirten

Kirchhof (jetzt steht die Synagoge dort), um dem Grabe ihrer

am 10. October verstorbenen Ober-Hofmeisterin v. Dorville das

letzte Lebewohl zu sagen. »Die Abreise von Memel*, berichtet

sie am 24. Januar von Konigsberg aus, »hat mich viel ThrSnen

gekostet, ich war so gern dort und befand mich dort so wohl

dann war man uns in Memel so anhdnglich, wir kannten

fast jeden Einwohner, sodass es jedem leid war, uns abreisen

zu sehen — — in einem kleinen Kahn iiber das Wasser zu

fahren (ein zweiter Kahn, auf welchem man Musik machte,

folgte mir), einen Haufen Menschen auf den Ufern zu sehen,
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lauter niedergebeugte Leute, — zu sehen, wie nach und nach

beim Sichentfernen alles unseren Augen entschwand, das

raachte einen sehr tiefen traurigen Eindruck.* —
So war denn das denkwiirdige, fiir Meinel unvergessliche

Jahr vorbei. Auch an diesem kleinen Orte, in der ttussersten

BedrH.ngniss, hatten die edlen Hohenzollerntugenden : Muth,

I

Gottesfurcht, Gottvertrauen, Tugend, Sitte und Ordnung, wie

belle Sterne geglitnzt, das edle Herrscherpaar hatte Segen

|

um sich verbreitet, Liebe gegeben und gefunden. —
»Sieh’, Enkel«, heisst es in einer wenig bekannten, gleicli-

zeitigen Gedichtsamnilung (Electron, Gedichte an der Ostsee

j

in den Jahren 1807 und 1808 von M. H. A. Schmidt, Leip-

I zig 1810):

„Sieh, Enkel, den ein Gott ins Daseyn liebt,

wenn einst wir alle liingst gesorgt, gelebt,

getrauert und geduldet haben, diese

I

Beliausung, diese Zimmer, diesen Saal

bewohnten Friedrich Wilhelm und Ltiise,

noch liichelnd bei des Schieksals barter Qual,

I

noch ruhig, wo ein Titus wohl gezittert,

noch liebend, wo ein Antonin, erbittert

(lurch alter unerhorten Frevel Kette,

i die Menschenhuld verworfen hatte.

o, wliren sie nicht schon gekrijnt,

bei meinem Hanpte, sie verdienten Kronen !“
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F.

Fabriken 49.

Filhren 24, ZS,

Ferdinandsplatzschule 1 17.

Ferdinandstrasse 21.

Fernsprech-Einrichtung 57.

Festungsgraben u. Brticke 44,

78, 80.

Feuersignale 70.

Feuer-Societats-Verband 69.

Feuer-Rettungscorps 104.

Feuer-Rettungswesen
\

75,

Feuervvehr / 104 f.

Finanzen, stadt. 8, 9, 24, 05 f.

Flachshandel 26, 28, 29,

Flachswage ZO,

Flaggengelder 38, 39.

Fleischbanken 13, 65,

Fleischer 18^ 50, 80, 145,

Flesche 24, 25, 100.

Fliege, Kapellmeister 1 58.

13*
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Forsterei 64j 167.

Fdrster, Syndicus 8, 26, 70, 109-

Fortbildungsschulen 47.

Fortification 144.

Frankreich 28, 29, 34.

Franz, Rector 88.

Freireligiose Gemeinde 1 65.

Fremdenfiihrer, illustr. 108.

Fremdenverkehr 30, 53, 54.

Friedrichstadt. Schule 83, 84,

87, 80-

Friedrich Wilhelm III 107, 144,

145.

Friedrich Wilhelm IV 144 bis

145*, m
Frobeen, Makler und Brand-

inspector 105, 170, 1 78.

Freytag, Syndicus 20,

Fiinfstiick 1_L

Fiirst, Dr. med. 120.

Funck, J. F. 129, im

G.

Gaedke, Dir. 94-

Gardeicke, Bilrgermeister ILL

Garnisonschule 83,

Garnisonschulhaus 28.

Garnisonverhiiltnisse 138 f.

Gartenverein 107.

Gasanstalt 22 82.

Gasthofe 33.

Gebkude, stadt. offentl. 13.

Gefangniss 13,

Gehalter der Beamten 6, 2,

Gehalter der Lehrer 83, 88, 92,

Geisler, Consul LLL
Geistiges Leben 147, 150.

Geistliche 130 f.

Gemalde-Ausstellungen 155.

Gemeindeordnung von 1850:

14, 18,

Genthe, Dr. 08,

Gerdien, Andr. Wilh. 99, 152,
162.

Gerdien, Leop. 85*.

Gerichtsverhaltnisse 1 30.

Gerlach, Geh. Gommerz.-Rth.

146.

Gervais, Musiker 156.

Gesangvereine 1 56.

GeschaftsumfangdesMagistrats

6, 21-

Geselliges Leben 147.

Gesellenvereinigungen 46, 50.

Gewerbefreiheit lfL

Gewerbegericht 6, 40-

Gewerbe- und Fischerei-Aus-

stellung 40-

Gewerbesteuer 16.

Gewerbestreitigkeiten 40-

Gewerbeverein 108.

Gewerbeverhaltnisse 28, 39,

40 f.

Gewerke 40-

v. Goeckingk 1 10.

Goldbeck, Ober-Postdir. 54-

Goldschmidt, Buchdrucker 154.

Gonschorowski & Legeit 1 54.

Graff, Heinrich 13, 23, 101

.

v. Gramatzki, Landrath 25*.

Grenzverhaltnisse, Grenzzoll

26, 50-

Grossbritannien 27, 29, 36, 38,

147, 148-
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Grosse Stadtschuie 87, 01 f.,

100 .

Grosse, Dir. 95,

Grunderwerbssteuer 74.

Grundschulen 83,

Grundsteuer 97.

Gubba 59, 178.

Gymnasium 90, 95, 126, 160.

H.
Habrucker, Superintendent 161.

Hafen-Abgaben 38, 44,

Hafen-Anstalten 43.

Hafen-Bauten 43 f.

Hafengendarmerie 139.

Hafen-Kasse 43,

Hafen-Polizei 7, 8, 25*, 43,

Hailing, Dir. 53*, 97*, 165.

Handel 2a f., 29 f., 65, LL
188.

Handelsschule 149,

Handwerker 39, 46 f., 59 bis

52, 64,

Handwerker aufder Vitte 17,20.

Handwerkerheim 50,

Handwerkerverein 108, 120.

Harmonie-Verein 156.

Hasse, Lehrer no.

Hauptwache 13,

Hausnummern 2L.

Hausstandsgeld 73,

Heckert, Theater-Dir. 159.

Heilsarmee 1 35.

Hein, ref. Superintendent 1 33.

Heinrici, Dir. 97, 100, 106, 154.

Helm, Brandinspektor 105.

Henning’s Legate 118.

Heringsbrake 79,

Herrenhausvertretung 147.

Hermes 94, 92, 99, 101, 106,

160, 462,

Hertslet 1 69.

Heydeck 13, 1 69.

Heygster, Biirgermeister 12,

1 02*.

Hirschwiesen 45.

Hoerle, Spediteur 98,

Hofrichter, B. 91, 164.

Hohe Vittstrasse 24.

Hohorst, Ludwig 160.

Holland 34, 36.

Holl&ndische Miitze 14.

v. Holsche 109.

Holzbearbeitungsfabrik 43.

Holzhandel, Holzzoll 26, 27,

29, 34, 34, 35,

Holzstrasse 76.

Hospitaler 117, 118.

Hubka 165.

Hunde 7*.

Hundesteuer 74.

J.

Jacoby, Pfarrer 1 65.

Jaenisch, Marie 1 19.

Jahr 1807: 147, 183 f.

- 1813—15: 108—109.

- 1848: 28, 159 f.

- 1870: 33, 82, 144.

Jahrmarkt 13, 30, 64,

Janischken 23j 63.

Import 27, 29, 30, 34, 36,

Incommunalisirungen 44, 15 f.,

23, 24.
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Industrie 48—49.

Inf.-Rgt. 4J_i 141.

Inf.-Rgt. 43j 140.

Innungen 46, all

St. Johanniskirche 70± 82* 117,

128, 129,

Johow, Cantor 157.

Irvingianer 134.

Israelit. Armenschule 98.

Gemeinde 135 f.

Krankenhaus 125.

Religionsschule 98.

Jubilaum der Stadt, 600jahr.

170 .

Juden 114, 115* 121.

Jildischer Litteraturverein 1 55.

Jugend-Sparkasse 103.

Jilnglings-Verein 121

.

Justizwesen l3fi.

K.

Kaiser Wilhelm der Grosse 57*

62* llfi,

Kaiser Wilhelm II 58* 140.

Kammereikassen-Curatel 6,

Kammereihof ZIL

Kanzleibeamte 6,

Karlsbriicke ZS,

Kaserne 142.

KatholischeKirche82* 117, 1 33.

Katholische Schule 88, 89, 95.

Kaufmannschaft 15, 42, 43,

116, 117, 184.

Kaufmannsstift 116, 1 1 7.

Kaufmannswittwenstift 1 1 6*.

Kirchen, kirchlicheVerhaltnisse

18* 126 f.

Kirchen-Armenkassen 128.

Kirchhbfe 82* 88, 96* 99* 100*

117, 127, 199,

Kleinkinderbewahranstalt 106.

Klimatische Verhaltnisse 126.

Kock, Dir. 95.

Konigliches Haus 53, 144, 184.

Konigliche Schenkungen 1 3.

Konigin Luise 96* 1M f.

Kijnig, Biirgermeister 11* 16 bis

77* 146.

KSnig, Stadtaltester 157.

Konig -Wilhelm -Canal 8* 56*

59.

Konigsberg 28, 33, 58. 60. 62.

Kbnigswaldchen 81* 108, 145,

157.

Krankenhaus, stadt. 114, 117,

118, 125,

Krankenhaus, israelit. 125.

Kreis- 125.

Kreis Memel 25,

Kreiscommunalbeitrage 25,

Kreisgericht 43.

Kreishaus 13* 25*.

Kreis-Justizcommission 137.

Kreiskrankenhaus 125.

Kriegerverein 147.

Kriegsgefangene 1807: 189.

1870: 144,

Kriegszeiten 29, 31j 33, 138 f.

Krimkrieg 29, 3L
Krilger, Biirgermeister 10, 95.

Kiisel, Dir. 95* 165.

Kuhls, Lehrer 153.

Kuhn, Navig.-Lehrer 39.

Kunst-Verein 13, 155.
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L.

Laade, Kapellmeister 158.

Labes, Kreisricht., ermord. 137.

Lambert, ref. Pred. 1 32.

Landgericht 137.

Land- u. Stadt-Gericht 12, 136.

Landrhthe 8, 21, 25*.

Landrathsamt 25*.

Langer Markt 21, 82,

Langhans, Lehrer 91, 164.

Lehrervereine 91,

Lehrerverhiiltnisse S3 f.

Lengning, Prediger 1 32.

Lepraheim 126.

Lese-Verein 154.

Leuchtthurm 13,

kleiner 15,

Libau 30*, 60, 62,

Libauer Strasse 80.

Liederfreunde 157.

Liedertafel 157.

Lincke, Theaterdir. 159.

Linden-Pflanzungen 79, 80, 63.

Lithauerinnen zu Pferde 146.

Lithauische Kirche 129, 1 30.

Lith. Pfarrwiddem 1 29.

Litteraten-Verein 1 50.

Litteratur-Verhaltnisse 160 f.

Luisenplatz 82,

Luisensopha 13,

Lustbarkeitssteuer 74.

Lycker Gymnasium 85, 93, 161.

M.
Mac Lean, Richard 9, 43, 144.

v. Madeweiss 139.

Mftdchen-Erzieh.-Institut 117.

Magistrat 6, 20, 21,

Mahl- und Schlachtsteuer 16,

67, 63,

Malkwitz, Prediger 13,

Dr. Marcinkowski 1 23.

MarcipanverwUrfelungen 150.

Marggrabowa 69, 97*.

Marienstift, Jaenisch’sches 1 19.

Markthalle SO.

Marktstandsgeld 65, ZU
Marktstrasse 79, SO,

Mason, Gommercienrath 42, 48,

59, 112, 116, 159,

Melilhandel 49.

Melneragge, Forstrevier 13,

Mendthal, Ger.-Rath 1 65.

Mennoniten 134.

Meyer, Wilh. 151, 1 72.

Militarconcerte 1 50.

Militiirschulhaus ZS,

Militdrverhaltnisse 138, 188.

Molenbauten 45, s. Norder- u.

Slider-Mole.

Morgen, Dr. med. 15, 121,

148, 155,

Morgenroth, Justizrath 8,

Morohn, Theaterdir. 159.

MUhlen 48, 49.

Miihlendammstrasse 24.

MUller 17, 20, 40, 47, 80, 81,

106, 107, 142, 181.

Miillersche Sterbekasse 106 .

Musikverein 155.

Musikwesen 155 f.

Muttray’s 8, 32, 43, 86, 92,
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N.

v. Natzmer, Commandant 143.

Navigations-Vorschule 18*, 40.

Navigations-Schule 23, 31L

Neptun-Ressource 140.

Neuer Markt 78, 70.

Neustiidt. Schule 85, 88, 83,

Niemandt, Dic.hter 1 05.

Nimmersatt 122.

Nivellement 75.

Norderballastplatz 23,

Nordermole 44, -15.

Nothjahre 27, 1 10.

Numerirung der Hauser 2L

O.
Officianten, stadtische L
Officianten-Sterbekasse lofi.

Oratorien-Verein 157.

Ortmann, Buchhandler 154.

Ostbahn 58,

Ostermeyer, lith. Prediger 1 10.

Overdyck, Oberst u. Comman-
dant 106, L13.

P.

Pape, Ger.-Rath 1 65.

Parkschule OIL

Pauly, Lehrer 83—85.

Pauperhaus 128.

v. Petersdorff, Commandant 85,

138.

Pfandleihanstalt 102.

Pflanzungen der Kaufmann-

schaft 15, 43, 45.

Pflanzungen, stadtische 1 4.

Pieper, Behrend 3£L

Pietsch, Heinrich 146.

Pietsch, Wilh. 1 13, 146.

Piper, Dir. 93, 15b, 152.

Pipirs, Pfarrer 166,

Plan der Stadt 75*.

Plantage 14, 81.

Polangenstrasse 83,

Polizei 7, 8, 12, 13, 21, 71, 189.

Polnischer Aufstand 33—64,
138,

Polytechnischer Verein 107.

Poppinga 157.

Post 31, 54, 56, 57, 1 22.

Praparandenanstalt 41, 01

.

Pressverhaltnisse 1 54.

Presting 151.

Privat-Tochterschule 90, 98.

Privatwegebaukasse 8£L

Promenade, Wieners 81,

Prostitution 121.

R.

Radeck, Lehrer 85.

Rattig, Pfarrer 130.

Rathhaus 12, 82, 100, 101, 144,

184.

Rathschirurgus Z,

Rathsherren 6, 21

.

Recognitionsgelder 66,

Reformirte Kirche 88, 130.

Reformirte Prediger 132.

Reformirter Kirchhof 88, 190.

Rehsener 96, 131.

Dr. Reichel 107.

Dr. Reicke 169.

Reinert, Prediger 18, 129*.

Reincke, J. W. 80, 119, 178, 180.
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Reiten der Lithauerinnen 14(i.

Rendanten 6,

Rentel’s Legat ILL

Renten, staatliche 121.

Retablissementsplan 75, ZfL

Rettungsanstalt 81, 1 10, 116,

ILL
Rettungsschuppen 23.

Rhederei 38 f.

Richter, Wm. 91, 117, 147.

Riechert, Plantageninspect. 107,

145.

Graf v. Rittberg 1 43.

Roedel, Kapellmeister 1 58.

Rosenbaum, Kaufmann 1 10.

Rosenheyn 84, 85, 91, 96, 98,

160.

Rossgarten 1 3.

Rossgartenschule 88.

Dr. Riilf 136, lfifL

Rumpel, Kaufmann 152, 163.

Russland 26, 28, 29, 33, 38,

56, 59, 60, 62.

S.

(Mit Sch und St beginnende Worte siehe

in besonderer Rubrik.)

Sdge- u. Hobelwerke Schaak 49.

Sammet, Secretar 25*.

Sammet, Goldarbeiter 175*.

Sandkrug 24, 45.

Sandlandereien 13, 1 4.

Sandwehr 5, 14, 82, 8L 90, 112.

Sanio 153.

Seetief 27.

SegelschifFe 39—41, 52.

Sembritzki 167.

Servis 66, 61,

Servis-Deputation 6,

Siechenhaus 120.

Siehr, Superintendent 131, 152.

Silentium, Kartenspiel 1 50.

Simoneit, Arzt 167.

Simpson, ludw. 12, Z8,

Sittlichkeit 121, 189.

Sochaczewer 167.

Soldatenkirchhof 128.

Sommer, Lehrer 1 63.

Sonntagsschulen 121 .

Sparkasse 31, 102.

Sparsamkeit, stadt. 8, Z£L

Sparverein 103.

Spedition 28, 33, 54,

Sperber, Dichter 167.

Sperling 8,

Spinnschule 104.

Sprengel, Superintendent 93,

97, 109, 110, 163,

Spritzenhauser 13,

Subalternbeamte 6,

Sudermann’scher Verein 113,

1 19.

Siiderballastplatz 18*.

Siidermole 44, 45,

Suppenanstalten 112, 119, 120.

Synagogen 136.

Syndici 6, 70*.

Sch.

v. Schack 1 43.

Scharfrichter L
Scherbring, Maler 169.

Schiedsmanner 18*, 138.
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Schifffahrt, Schiffszahl 26, 27,

35—36, 189,

Schiffsversicherung 11,

Schifferwittwenkasse 140.

v. Schilling, Dichter 164.

v. d. Schleuse 138.

Schlewies 13, 82, 95, 1 1 3.

Schlewiesstrasse 82,

Schmelz 16, 17, 19, 23, 56, 69,

71, 107, 182.

Schmelzer Sterbekasse 107.

Schmuggel 33.

Schneidemtihlen 48,

v. Schbn, Ober-Prksident 55, 71,

78.

Schonherr 169.

Dr. Schrader 124, 172.

A. J. Schubert 151, 153, 164.

Schulden, stadt. 69, 75, ZfL

Schillerzahl 86 \ 90.

Schulen, Schulwesen 20, 88,

Schulen-Deputation 6,

Schulkasse 98.

Schul-Legate etc. 86* 90—91,

92, 91,

Schultz, Landrath 25*.

Schulz, Rechtsanwalt 60,

Schiitzengilde 149.

Scliutzgeld 65.

Schutzverwandte 62,

Schwarzort 150.

Schwurgericht 137.

Szamaiten 26, 38.

St.

Stadte-Ordnungen 5, 6, 21,

Stadtalteste 129, 162,

Stadtbaumeister 88,

Stadtgebiet 13. 21. 23. 24,

Stadthagen, israelit. Prediger

136.

Stadtkapelle 1 58.

Stadtmusici 46, 157.

Stadtphysicus 2,

Stadt rllthe 21,

Stadt-Secretilr 6,

Stadtschule, cf. grosse Stadt-

schule.

Stadt-Verordnete 6, 10, 1_2, 20,

71, 72, 73, 72, 83, 92, 96,

106, 114, 169,

Standesamt 6,

Stauerpatronsgebilhren 69,

Steinkilste 44.

Sterbekassen 106, 107.

Steuem 20, 65, 67, 68, 22 bis

26,

Stipendien 41, 117, 1 18.

Strassen-Aussehen 29,

Strassen-Beleuchtung 2JL

Strassen-Namen 21,

Strassen-Polizeiordnung 29,

Strauss, Stadtrath n, 105,

178.

T.

Taegen 20,

Tanzen 149.

Tauerlauken81, 108, 145*. 146,

186, 182.

Taureck, Dichter 164.

Telegraphenleitung 62.

Telephoneinrichtung 52,

Theater 147, 168 f.
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Theremin, reform. Prediger 1 39.

Thierschutzverein 108.

Thimm, Lehrer 1 87.

Tilsit 22, 26, 54, 55i 69, IMi
155, 161, 162, 163, 167,

180 .

Tochterschule, stadt 71, 84, 86,

96, 100, 130, 131.

Tochterschule, private 90, 98*

Topferstrasse 80*

Tolcksdorff, BUrgermeister 8,

25*.

Trottoir 80*

Trunksucht 121.

Tuchfabrik i8*

Turnwesen 93, 98.

Turnhalle 13, 101.

Tumverein 101

.

U.

Ulrich, Director 85, 93, 96,

131 .

Umfang von Stadt und Gebiet

5, 18*

Union, Fabrik 49*

Unterbeamte L
Unterhaltungsblatt 163, 164.

V.

Vaterlandischer Frauenverein

119 .

Veit 113, 133*

Verfassung, stadt. 5*

Verkehrsstrassen 53 f.

Verschonerungen 18*, 78, 79,

82, 130*

VerschOnerungs-Verein 108.

Verwaltungsberichte 21.

Villen 24*

Vitte, s. Amts-Vitte u. Bommels-

Vitte.

Vogelschiessfeste 149.

Volkskiichen s. Suppenanstal-

ten.

Volkszahlungen 22.

Vorbereitungsstunden - Gelder

93*

Vororte, s. die Artikel: Amts-

Vitte, Bommels - Vitte,

Janischken, Incommuna-

lisirungen, Schmelz.

Vorschuss-Verein 103.

W.
Waagen, Landrath 25*.

Wachter, Carl Leonhard 92*

Wachter, Samuel Leonhard

163.

Wage I*

Wahlen der Biirgermstr. 9 bis

11*

Waisenrathe fi*

Waldhauer, Lehrer 101, 168.

Wallmtihle 24*

Wasserleitung 126.

Werkpagenhaus 28.

Wichers, Leo 1 03.

Wichert, Ernst, Schriftsteller

115*

Wiebe, Commandant 140, 178.

Wiener 80, 81, 111, 1 14 f, 125,

130, 180*
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Wieners Promenade 81, 82, 110.

Wiesenstrasse 80, 00 .

Wilcke.Kupferschmiedemeister

1 04.

Wilhelmsstadt 5, 87.

Windmiihlen 48, 49.

Winterhafen 44, 63. 75.

Witte, Sprachlehrer 1 04.

Wittenberg, Dr. Max 169.

Wittwenstift, Miillersches 181.

Wohlfeiler-Brot-Verein 109.

Wohlstand 28, 30—31, 52.

Wohlthatigkeit 1IL9 f.

Wohlth&tigkeiis - Verein 1 12,

im
Wolffgram 15, 111, 112, 114,

115, 159.

Z.

Ziem, Lehrer 101.

Zimmer, Prediger 132.

Zimmermann, Biirgerms.tr. 10,

im
Zinsmahner Z.

Zippel, Prediger 105.

Zweck, Prof. Dr. 108.

ErgSnzung
zu S. 10 u. S. 72.

Bei der Wahl Gardeicke’s (der zuerst Stadtsecretar, seit

1818 Stadtkammerer gewesen war) zum Biirgermeister 1841

zeigte es sich, wie v. Schon seineu der Stadt ertheilten Rath,

Ersparnisse zu machen, verstand. Das Biirgermeistergehalt

musste nkmlich dabei von 1500 Thlr. auf 1200 Thlr. herab-

gesetzt und gleichzeitig auch das bisher 1000 Thlr. betragende

Gehalt des K&mmerers um 2QQ Thlr. gekiirzt werden. Auch

war die Wahl Gardeicke’s keine ganz freiwillige und un-

beeinflusste. — Wie hoch man die Macht v. S chon’s taxirte,

mag der Umstand beweisen, dass man, als er 1833 nach Memel

kam, fiir seine Bewirthung 367 Thlr. 23 Sgr. ausgab, wahrend

die Aufnahmen Friedrich Wilhelms IV. selbst, 1842 nur 646 Thlr.

und 1844 nur 609 Thlr. 13 Sgr. kosteten.
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Seite

I. Verwaltung; Topographisches und Statistisches . . 5

Umf'ang der Stadt. — Einwohnerzahl. — Stadtische Ver-

fassung. — Die Beamten. — Die Bilrgermeister. — Das Rath-

haus. — Eingegangene Offentliche Gebdude. — Das Stadt-

gebiet. — Die stadtische und kaufmannische Plantage. —
Incommunalisirung der Vororte. — Wachsthum und Ein-

wohnerzahl der Stadt seit Einverleibung der Amtsvitte. —
Geplante Incorporirung von Bommelsvitte, Schmelz, Janisch-

ken. — Verhaltniss der Stadt zum Kreise. — Die Landrathe.

II. Handel, Gewerbe, Verkehr 25

Die Handelsverhaltnisse bis 1848. — Aufschwung seit 1849. —
Die Jahre 1854 und 1855. — Die Jahre 1863 und 1864. —
1870. — Die Handelsverhaltnisse in den letzten dreissig

Jahren. — Der Schiffsverkehr seit 1891. — England als Ab-

satzgebiet. — Tabelle der Ein- und Ausfuhr.— Die Rhederei. —
Die Navigationssehule. — Die Memeler Dampfschiffe. — Die

Kiinigl. Bank. — Die Kaufmannschaft- — Die Hafenanstalten. —
Bau der Molen, des Winterhafens. — Die Uferplantage. —
Der Gewerbebetrieb und die Handwerksverhaltnisse. — Con-

currenz der Vororte. — Verkehr Memels zu Lande. —
Chaussee- und Bahnbauten. — Post und Telegraphie. — Jahr-

markt. — Droschken.

III. Finanzen 65

Einnahmequellen. — Steuern in alterer Zeit. — Mahl- und

Schlachtsteuer. — Ermahnung der Regierung zur Sparsamkeit

und Einstellung der Strassenbeleuchtung. — Schuldenlast

durch den Brand. — Das Retablissement. — Die neuere Zeit.

IV. Stadtische Bauten und Verschonerungen .... 78

Der Neue Markt. — Die Karlsbriicke. — Aussehen der

Strassen. — Trottoir. — Markthalle. — Wieners Prome-

nade. — Gasanstalt. — Schlewies und sein VermSchtniss. —
Die Borsenbrilcke. — Die Polangenstrasse. — Anstellung eines

Stadtbaumeisters.
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V. Schulwesen und Turnen
Pflege des Schulwesens in Memel. — Die Elementarsehulen. —
Consentius’sches Legat. — Entwickelung der Schulen nacli

dein Brande. — Stiftungen zu Schulzwecken. — Dinter-

Verein. — Die grosse Stadtschule, ihre Dirigenten, ihre Ent-

wickelung zur hOheren Btirgerschule und Umwandlung in ein

Gymnasium. — Uebergang desselben an den Staat und An-

nahme der Bezeichnung „Luisen-Gymnasium“. — Die TOchter-

schule. — Die Schul-Rendantur. — Die Privatschulen. — Das
Turnen. — Der Mftnner-Tumverein.

VI. Gemeinntitzige Anstalten und Vereine

a) Stfidtische: Sparkasse, Pfandleihanstalt, Feuerwehr.

b) Private: Sparverein, Creditverein, Consum- und Sparverein,

Kleinkinderschulen, MUllersche Sterbekasse, Sterbekassen-

verein f'ttr Memel und Umgegend, Polytechnischer Verein,

Handwerkerverein, Gewerbeverein, Thierschutzverein, Ver-

schOnerungsverein.

VII. Wohlthatigkeit und christliche Liebesth&tigkeit . .

Freiwillige BeitrHge 1813—15. — Wohlfeiler Brot-Verein. —
Rettungsanstalt fUr htilflose Kinder. — Wolffgram. — Suppen-

ktichen. — Das Veitsche Vermachtniss. — Die Arbeits-

anstalt. — Wieners Vermachtniss und die daraus gegriindeten

Anstalten. — Das Henningsche Vermachtniss. — Der Wohl-

thatigkeitsverein. — Der Sudermannsche Verein und der

Frauenverein. — Die Nothstandsjahre. — Der Armen-Unter-

stUtzungsverein. — Der Evangelische Arbeiterverein. — Jilng-

lingsvereine. — Sonntagsschulen. — Wirkungen der staat-

lichen Arbeiterftirsorge.

VIII. Die Sittlichkeitsverhaltnisse

IX. Sanitare Verhaltnisse und Anstalten

Die Cholera 1831. — Dr, Schrader. — Neue Apotheken. — Das

stadtische Krankenhaus. — Das Kreiskrankenhaus. — Das

israelitische Krankenhaus. — Wasserleitung. — Dampfbade-

anstalt. — Lepraheim.

X. Kirchliches

Bibelgesellschaft. — Die KirchhSfe. — Vemichtung der Kirchen

durch den Brand und Neubau. — Die Geistlichen der St. Jo-

hanniskirche. — Die reformirten Prediger. — Die englische

Kirche. — Katholiken. — Mennoniten. — Baptisten. — Irvin-

gianer. — FreireligiBse Gemeinde. — Heilsarmee. — Jtldische

Gemeinde.
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XI. Gerichtswesen

Land- und Stadtgericht. — Kreisgericht. — Ermordung des

Kreisrichters Labes. — Landgericht, Schwurgericht.

XII. Militar und Citadelle

Das erste Infanterie-Reginient. — Besatzung 1847 und 1848. —
Die Hafen-Gendarme. — Die Infanterie-Regimenter No. 43

und 41. — Die Jahre 1870 und 1871. — Die Wiederherstellung

der Citadelle
; ihre Schleifung. — Bau und Zerstorung des

Plantagenforts.

XIII. Memels Verhhltniss zum Kijnigshause . . . .

Portrat Friedrich Wilhelms III. — Besuche Friedrich Wil-

helms IV 1842 und 1844. — Projectirtes Denkmal in Konigs-

whldchen. — Das Bild der Konigin Luise. -- Besuch Kaiser

Wilhelms II. 1890. — Das Denkmal Kaiser Wilhelms des

Grossen. — Der Fonds des Kriegervereins.

XIV. Geselliges Leben, Vereine, Presse, Musik, Theater
Schilderungen Memels und der Memeler aus ftlterer Zeit. —
Die Concordia.— Die Schiitzengilde.— Die Ressource Neptun.

—

Buchhandlungen. — Der Constitutionelle Verein und das Jahr

1848. — Das „Memelsche Wochenblatt 11 und das „Dampf-

boot“. — Andere Zeitungsuntemehmungen. — Der Lese-

Verein. — Der Kunst-Verein. — Der Musikalische Verein

;

die Gesang-Vereine. — Die Musik-Kapellen. — Das Theater.

XV. Memels Schriftsteller

Biographische und bibliographische Nachrichten.

XVI. Besondere Ereignisse

Das GOOjhhrige Jubilaum 1852. — Der grosse Brand 1854. —
Der Scbmelzer Brand 1865.

XVII. Anhang
Der preussische Hof in Memel 1807.

XVIII. Register
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