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Seifenblasen.
(S«m SitolbilSc.)

J'ief ftill ift bas Pölflein, fein £arm um's fjaus,
_ j 3n Knbadjt finb 3u'ia u'ib Kifolaus,

Knb Soft nod) niemals fo lang in Sufy,
Unb ffans unb Sd]tpar5=3oggeI fefy'n fd)tpeigenb ju. ]

Kein Xüunber, benn petite blütjt œonnige Kunft,
Da jaubert man Kugeln aus Staunt unb aus Dunfi,
ITtit fcfyimmernben färben, mit glänjenbem Silb,
Knb jebe mit lebenbem Ktfyem erfüllt.

Itur 311, bas ift richtiger Künftlerbraud) ;
Das Kunfttper? trage bes „Schöpfers" ffaueb,
Der fammie in ^eiliger Stille bie Kraft
3u jeglichem XDerf, bas er liebettb fd]afft.

©s bilbet in Stille fid] jeglid] Calent,
Knb ob mart's fyier Seifettblafen nur nennt,
©s ift bocl] ein Schaffen non Sdjönem — aus nichts,
Sinb liebliche ÎDerfe ber ^reube, bes £id)ts.

Knb ob er ^erpla^e, ber buftige Sdjaum,
Knb bie Kugel entmcidje tpie fröljlidjer Craum,
©s blieb bod] im £)er3en bas Silb nom ©Iticf,
Die £uft am ©eftalten, bie ^reube, juriief.
Knb bie ©eifter, bie jungen, finb l]o!b erbaut,
Sott £ärmen unb 3an?en ift £aut.
Pertiefung perebelt bie Keinen £eut,
So ftill unb poll ^rieben unb £uft finb fie tjeut.

Du fleißige KTutter bort brin im Ifaus,
Du ftreuteft fyeut golbenett Samen aus;
Knb tpas mar Dein ©pfer? ©in K)äfferlein,
©in tparntes, mit Sdjaunt, unb brei £falme barein!

die JungeM v" «à
Gratisbeilage *

zur

-1- Schweizer Frauen-Zeitung -i-
Erscheint am ersten Sonntag jeden Monats.

St. Gallen. 6. 1890.

Seifenblasen.
(Zum TUrlbildc.)

^ief still ist das Völklein, kein Lärm unlls Haus,
Zn Andacht sind Julia und Nikolaus,à" And Rösi noch niennals so lang in Ruh,
Und Hans und Schwarz-Zoggel seh'n schweigend zu. i

Nein Wunder, denn heute blüht wonnige Aunst,
Da zaubert man Äugeln aus Schaum und aus Dunst,
Mit schimmernden Farben, mit glänzendem Bild,
Und jede mit lebendem Athem erfüllt.

Nur zu, das ist richtiger Aünstlerbrauch;
Das Aunstwerk trage des „Schöpfers" Hauch,
Der sammle in heiliger Stille die Araft
Zu jeglichem Werk, das er liebend schafft.

Es bildet in Stille sich jeglich Talent,
Und ob man's hier Seifenblasen nur nennt,
Es ist doch ein Schaffen von Schönem — aus nichts,
Sind liebliche Werke der Freude, des Lichts.

Und ob er zerplatze, der duftige Schaum,
Und die Augel entweiche wie fröhlicher Traum,
Es blieb doch im Herzen das Bild vom Glück,
Die Lust am Gestalten, die Freude, zurück.

Und die Geister, die jungen, sind hold erbaut,
Von Lärmen und Zanken ist da kein Laut.
Vertiefung veredelt die kleinen Leut,
So still und voll Frieden und Lust sind sie heut.

Du fleißige Mutter dort drin im Haus,
Du streutest heut goldenen Samen aus;
Und was war Dein Gpfer? Ein Wässerlein,
Ein warmes, mit Schaum, und drei Halme darein I
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CSiit 0uïcg ^ittfrevmft.
feit brausen itt Seutfdjlanb, in einem Sorfe untoeit bon §an=

nober, £>atte ftcf) einmal im grüfyting eine gange Oefellfc^aft
berabrcbet, nah SImerifa gu reifen. Sabei mar auch grau

Stachtter mit ihrem vierjährigen Stäbchen. Ser SSater beSfetben mar
fcfjon im !gaf)r borfjer hingereist, unb eS mar fo ausgemacht morben,
bafe Smau unb ®inb fiber's Saljr nattjfommen foHen. @r mar ein

SBagner unb hatte gehofft, in SImerita biet gu berbienen, h°tte and)

gefchrieben, baff eS ihm gut gehe, aber nicht, bah tue gamitie je|t
fommen fotte, barnm meinten auch bie ©roheitern StieïdjenS, ihre Sieben

foüten noch bleiben, Stiefdjen fah bie Shränen ber ©rohmutter unb

hörte bie Sieben hin unb fjeo unb ihr Vergehen mürbe auch ferner;
fie fah SlüeS mit anbern Singen an, feit fie gemährte, mie bie Seute,
bie mitreifen moüten, 2tüe§ bertauften, maS fie nicht mitnehmen tonn»

ten, unb als StadfbarS ©rid) meinte, bah man fein Sümmchen herlauft
hatte, erflärte baS Sinb, eS gehe nicht mit, menn eS feine ®aige nicht
mitnehmen tonne, benn mie biefe bon beut ®inbe gut beljanbelt mürbe,
mar fie auch anhänglich-

Sie ©rohmutter rebete immer nod) ab unb bie Stutter beharrte
auf ihrem ©ntfhlufs, toeil fie nicht genug für fie unb ihr ®inb ber=

bienen tonnte unb ben alten ©Itern nicht als Saft ba bleiben moüte,
barum foacïte fie aHmätig ihre Sachen ein unb als ber Sag ber 2Ib=

reife nahe tarn unb Stiefdien immer noch auf feiner Steinung blieb,
bah eS ohne bie ®at}e nicht mitfönne, trug bie Stutter biefe meit meg
in ein anbereS Sorf gu einer SSermanbten.

Stte!hen fachte ben Siebling unter grohem Summer gmei Sage
lang itnb am britten foüte bie Steife bor fich gehen. Sie Stutter,
felbft betrübt unb unruhig, mufh baS ®inb am Storgen unb 50g ihm
ein neiteS Sleibdfen an, aber bann achtete Stiemanb auf baSfetbe, benn
bie ©roheitern fperrten fich ftärfer als früher, bah ihre Sochter ab=

reife, biefe aber hatte immer noch auf einen SSrief bon ihrem Stanne
gehofft unb mar jefct boch ängftlich, fo unficher babon gu gieïjen.

Slümälig fammelten fich bte Steifenben ; ein Seitermagen foüte bie

Sßerfonen unb ein anberer bie Giften gum Sahnhof nah ^annober
führen, ©ben jetst tarn er, unb man lab aus bem Stachbarhaufe allerlei
©epact auf, toobei bie Einher umherftanben unb ihre Steinungen auch

laut merben liehen. Sa fiel StieüchenS Stutter ein, bah he eS ben

gangen Storgen nicht mehr gefebjen habe, fie rief ihm, unb bie Sinber
fingen an, eS gu fudjen, bis ihnen ein alter Stann fagte, er habe eS

fhon am frühen Storgen gum Sorf hinauslaufen fetfen. Stun îehrten
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Ein gutes Hinderniß.
^eit draußen in Deutschland, in einem Dorfe unweit von

Hannover, hatte sich einmal im Frühling eine ganze Gesellschaft
verabredet, nach Amerika zu reisen. Dabei war auch Frau

Rachner mit ihrem vierjährigen Madchen. Der Vater desselben war
schon im Jahr vorher hingereist, und es war so ausgemacht worden,
daß Frau und Kind über's Jahr nachkommen sollen. Er war ein

Wagner und hatte gehofft, in Amerika viel zu verdienen, hatte auch

geschrieben, daß es ihm gut gehe, aber nicht, daß die Familie jetzt
kommen solle, darum meinten auch die Großeltern Riekchens, ihre Lieben
sollten noch bleiben. Riekchen sah die Thränen der Großmutter und

hörte die Reden hin und her und ihr Herzchen wurde auch schwer;
sie sah Alles mit andern Augen an, seit sie gewahrte, wie die Leute,
die mitreisen wollten, Alles verkauften, was sie nicht mitnehmen konnten,

und als Nachbars Erich weinte, daß man sein Lämmchen verkauft
hatte, erklärte das Kind, es gehe nicht mit, wenn es seine Katze nicht
mitnehmen könne, denn wie diese von dem Kinde gut behandelt wurde,
war sie auch anhänglich.

Die Großmutter redete immer noch ab und die Mutter beharrte
auf ihrem Entschluß, weil sie nicht genug für sie und ihr Kind
verdienen konnte und den alten Eltern nicht als Last da bleiben wollte,
darum packte sie allmälig ihre Sachen ein und als der Tag der
Abreise nahe kam und Riekchen immer noch auf feiner Meinung blieb,
daß es ohne die Katze nicht mitkönne, trug die Mutter diese weit weg
in ein anderes Dorf zu einer Verwandten.

Riekchen suchte den Liebling unter großem Jammer zwei Tage
lang und am dritten sollte die Reise vor sich gehen. Die Mutter,
selbst betrübt und unruhig, wusch das Kind am Morgen und zog ihm
ein neues Kleidchen an, aber dann achtete Niemand auf dasselbe, denn
die Großeltern sperrten sich stärker als früher, daß ihre Tochter
abreise, diese aber hatte immer noch auf einen Brief von ihrem Manne
gehofft und war jetzt doch ängstlich, so unsicher davon zu ziehen.

Allmälig sammelten sich die Reisenden; ein Leiterwagen sollte die

Personen und ein anderer die Kisten zum Bahnhof nach Hannover
führen. Eben jetzt kam er, und man lud aus dem Nachbarhause allerlei
Gepäck auf, wobei die Kinder umherstanden und ihre Meinungen auch

laut werden ließen. Da fiel Riekchens Mutter ein, daß sie es den

ganzen Morgen nicht mehr gesehen habe, sie rief ihm, und die Kinder
fingen an, es zu suchen, bis ihnen ein alter Mann sagte, er habe es

schon am frühen Morgen zum Dorf hinauslaufen sehen. Nun kehrten
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fie mieber um unb brachten ber aufgeregten Stutter ben SSefd^etb. ®iefe
liefe nun ifere Säften nid)t auftaben, fonbern eilte ben begeidmeten SBeg.

Stud) bie Stnbern fudften überall nad) bem Sinbe, aber umfonft. ®ie
©efeïïfdjaft tonnte enblicfe nidjt länger marten, menu fie nidit itjren
gütjrer unb baS ©cfjiff berfäumen mottten ; fie reiste ab unb bie ©roff=
mutter märe nun redit frofe gemefen, feätte fie nicfft Stngft um ifer
©ntetfinb gehabt.

Strn Stbenb !am gang erfdmpft unb ungtüdtid) bie Stutter mieber

gurüd ; fie tjatte bem Sinbe etma eine ©tunbe meit nadffragen tonnen,
bann aber featte fie feine ©pur bertoren, jefet featte fie gehofft, eS gu
fpaufe gu treffen, aber üergebenS, ba featte eS audi Stiemanb gefunben.
®ar traurig mürbe bie Stadjt für bie SIngefeörigen beS fteinen 9tietc()enS,
unb eS mar gut, baff fie beten tonnten, fon.it mären fie mot)! gang
bergagt. ®er liebe ©ott muffte aucfe ifere Sitten gehört feaben, benn

fdjon am frühen Storgcn tarn eine SDRilcfefeänblerin mit ifjrem SBagen
borbei unb ergäptte, fie tjabe gefeört, baff man ba in Stngft fei um
ein HeineS Stäbchen ; fie tjabe aber einS gefetjen geftern Stbenb ffeät,
mie eS iffr befdfrieben morben, eS fei einer Safje nachgelaufen um eine

©dfeune Iferum auf bem ©teintjof, etma eine featbe ©tunbe entfernt.
SBie fc^neG eilten nun ber ©rofföater unb grau Stagner nad)

bem genannten £>ofe. ©ie fatfen nidjtS StuffergemötjntidjeS, aber bie

Säuerin mürbe burd) ifere 3rage aufmerffam unb ergätjtte, baff fie unb

itjr ©ofen fcfeon am frühen Storgen eine Sa^e fefer taut miauen ge=

feört feätten, audj fie gefefeen, mie fie gur Sljüre getommen. ®ie ©udjer
fafeen einanber an unb beibe backten, ob baS mofet ifere Sa|e fein
tonnte? Sie Stutter fing an gu rufen unb gu toden unb mirftid) tarn
aus einer ©palte ber ©dfeune Stiege mit ttägtic^em Stiauen unb ftrid)
itjr um bie Süffe. ©c^nett fdftofe nun bie Säuerin bie Slfüre auf unb
bie Sa|e tief mieber feinein, immer miauenb unb fpufetenb. Sie Sente

fingen an gu fudjen unb bie Stutter fragte immer: „SBo ift'S Stiefdien?"
unb folgte bem ^feiere, baS fie mirfticfe gu itèrent Sinbe füferte. @S

lag auf eimaS ©trot), nicfet meit bon einem SocEje, burd) baS eS in
bie ©djeune getrogen fein muffte, gang rotfe im ©eficfete, mit gesoffenen
Singen. SttS bie Stutter eS aufhob, ermadjte eS unb ftüfterte: „SBaffer",
liefe aber baS Söpfdfen gleicfe mieber feängen. Statürtid) trug man eS

fcfenett fiinauS unb bie Säuerin gab ifem frifdfee Stitd) gu trinfen, bie
eS begierig natjm. ©in menig erquidt, flaute eS nm fid) unb ftredte
baS §änbd)en nad) ber Sa|e auS, bie nun fefer öergnügt fputjtte. Stuf
einem SBägetc^en mürbe baS Sinb mit famrnt ber Sa|e nun tjeimge»
bradft gn ber jammernben ©roffmutter, aper «otitcfe featte itjm fdfon
fo mofet getfean, baff eS feeder um fid) fcfeaute, unb nad)bem eS nod)=
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sie wieder um und brachten der aufgeregten Mutter den Bescheid. Diese
ließ nun ihre Kisten nicht aufladen, sondern eilte den bezeichneten Weg.
Auch die Andern suchten überall nach dem Kinde, aber umsonst. Die
Gesellschaft konnte endlich nicht länger warten, wenn sie nicht ihren
Führer und das Schiff versäumen wollten; sie reiste ab und die
Großmutter wäre nun recht froh gewesen, hätte sie nicht Angst um ihr
Enkelkind gehabt.

Am Abend kam ganz erschöpft und unglücklich die Mutter wieder
zurück; sie hatte dem Kinde etwa eine Stunde weit nachfragen können,
dann aber hatte sie seine Spur verloren, jetzt hatte sie gehofft, es zu
Hause zu treffen, aber vergebens, da hatte es auch Niemand gefunden.
Gar traurig wurde die Nacht für die Angehörigen des kleinen Riekchens,
und es war gut, daß sie beten konnten, sonst wären sie wohl ganz
verzagt. Der liebe Gott mußte auch ihre Bitten gehört haben, denn
schon am frühen Morgen kam eine Milchhändlerin mit ihrem Wagen
vorbei und erzählte, sie habe gehört, daß man da in Angst sei um
ein kleines Mädchen; sie habe aber eins gesehen gestern Abend spät,
wie es ihr beschrieben worden, es sei einer Katze nachgelaufen um eine

Scheune herum auf dem Steinhof, etwa eine halbe Stunde entfernt.
Wie schnell eilten nun der Großvater und Frau Rachner nach

dem genannten Hofe. Sie sahen nichts Außergewöhnliches, aber die

Bäuerin wurde durch ihre Frage aufmerksam und erzählte, daß sie und

ihr Sohn schon am frühen Morgen eine Katze sehr laut miauen
gehört hätten, auch sie gesehen, wie sie zur Thüre gekommen. Die Sucher
sahen einander an und beide dachten, ob das wohl ihre Katze sein
könnte? Die Mutter fing an zu rufen und zu locken und wirklich kam

aus einer Spalte der Scheune Mieze mit kläglichem Miauen und strich

ihr um die Füße. Schnell schloß nun die Bäuerin die Thüre auf und
die Katze lief wieder hinein, immer miauend und spuhlend. Die Leute

fingen an zu suchen und die Mutter fragte immer: „Wo ist's Riekchen?"
und folgte dem Thiere, das sie wirklich zu ihrem Kinde führte. Es
lag auf etwas Stroh, nicht weit von einem Loche, durch das es in
die Scheune gekrochen sein mußte, ganz roth im Gesichte, mit geschlossenen

Augen. Als die Mutter es aufhob, erwachte es und flüsterte: „Wasser",
ließ aber das Köpfchen gleich wieder hängen. Natürlich trug man es

schnell hinaus und die Bäuerin gab ihm frische Milch zu trinken, die
es begierig nahm. Ein wenig erquickt, schaute es um sich und streckte

das Händchen nach der Katze aus, die nun sehr vergnügt spuhlte. Auf
einem Wägelchen wurde das Kind mit sammt der Katze nun heimgebracht

zu der jammernden Großmutter, aber die Milch hatte ihm schon

so wohl gethan, daß es Heller um sich schaute, und nachdem es noch-
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matg aJîiïc^ unb 33rob ju fich genommen, fiel eg in ruhigen ©chtaf.
Sîatiirîidj fonnte aucf) je|t nic£)t gereiêt merben. 2>ie ©roffeltern hätten
e§ auch nic£)t zugegeben, benn fie betrachteten bag ©rlebnifj atg ein
Seichen, ^ e§ fejn Rollte unb biefe äReinung folïte fidj atg bie

richtige ermeifen; benn nocf) am gleichen £ag fam bon Stagner ein
93rief, in melchem ftanb : @r 'habe einen beutfchen SJieifter gefunben,
ber aber Dor tauter £>eitnmeh franf fei unb auch feine grau fei fc^on
Dor Heimweh geftorben ; ber habe ihm gefagt, er fotte boch grau unb
®inb nic£)t aug ber tpeimat nehmen, er motte ihm etmag oermaihen,
menn er noch frei ihm bleibe, big er fterbe, bamit er eg balfeim beffer
habe, unb er, tRadper, motte bag thun, eg gefalle ihm boch nicht fo gut,
mie er perft gemeint, benn eg fei 2t(Ie§ gar tlfeuer unb menn man

p tpaufe fo ftreng arbeite, fo fomme man auch burch- @r glaube nicht,
bah frer SReifter mehr tauge tebe, bann fomme er gerne heim unb
hoffe, Slfteg gefunb anzutreffen. 2Bte groff mar nun bie greube im
fteinen ipäugchen, befonberg atg iRiefchen gegen Stbenb ganz frifch er=

machte unb nach einem tüchtigen Stbenbeffen ganz munter ergähtte, mie
eg SRieje gefudft nnb gefunben unb meit mit ihr gelaufen fei, big eg

bunfet gemorben, ba fei ttRieje bnrch ein Sodf in bie ©chenue gefchtüpft
unb habe gar nicht mieber fommen motten. S)a fei bag ®inb auch

nachgefrochen, SDRieje habe nicht meg motten bon einem äRaugtoch, fie
habe moht junger gehabt unb meiter miffe eg nichts mehr. Su effen

hatte bag ®inb ben gangen $ag nichts gehabt, barnm mar eg bann
moht bor junger nnb ©rfchöftfung in fieberhaften ©dftaf gefnnfen.

SRatürlich burfte nun bie ®a|e ba bleiben nnb hatte eg gar gut.
gm |>erbfi fam richtig ber SSater heim, brachte fo biet (Selb, bah er
fpotz anfdjaffen unb fein ©efcffäft orbenttict) betreiben fonnte; er fah
nach geierabenb gern bei ben ©einen unb erzählte ihnen bon feinen
©rtebniffen ; SRiefdjen fah bann auf feinen ®nien uttb SRieze hatte ein

gnngeg, mit bem fie fröhlich ffnette. Dft muhte bie ÏRutter fagen :

„®er tiebe (Sott hat eg fo gut geleitet, bah 3îieïchen bie ®a|e fo tieb
haben unb barum fudfen muhte, big eg fie gefunben unb fie eg bann
heimmärtg führte" — „unb Särrn machte, bah man eg fanb," fe|te bie

©roffmutter hinzu. grau Ma*tinb.

IRuhuauuumtmuut.
®in ®j;amengebicl)t. — Vorgetragen Bon einet Ciefien SäntHIaffe in äJhtrjeten, St. Seen.

Sin na ©et) ort: SBie gjhminb ift bod) e fo ne§ galji" öorbi
Unb toieber hunt ber grofi ©jametag,
2Bo gebe§ fdjafft unb lernt unb fctiroi^t bruf J)t,
Sag '§ o mit Sipe burcgfcfilüüfe mag
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mals Milch und Brod zu sich genommen, fiel es in ruhigen Schlaf.
Natürlich konnte auch jetzt nicht gereist werden. Die Großeltern hätten
es auch nicht zugegeben, denn sie betrachteten das Erlebniß als ein
Zeichen, daß es nicht sein sollte und diese Meinung sollte sich als die

richtige erweisen; denn noch am gleichen Tag kam von Rachner ein
Brief, in welchem stand: Er'habe einen deutschen Meister gefunden,
der aber vor lauter Heimweh krank sei und auch seine Frau sei schon

vor Heimweh gestorben; der habe ihm gesagt, er solle doch Frau und
Kind nicht aus der Heimat nehmen, er wolle ihm etwas vermachen,

wenn er noch bei ihm bleibe, bis er sterbe, damit er es daheim besser

habe, und er, Rachner, wolle das thun, es gefalle ihm doch nicht so gut,
wie er zuerst gemeint, denn es sei Alles gar theuer und wenn man
zu Hause so streng arbeite, so komme man auch durch. Er glaube nicht,
daß der Meister mehr lange lebe, dann komme er gerne heim und
hoffe, Alles gesund anzutreffen. Wie groß war nun die Freude im
kleinen Häuschen, besonders als Riekchen gegen Abend ganz frisch
erwachte und nach einem tüchtigen Abendessen ganz munter erzählte, wie
es Mieze gesucht und gefunden und weit mit ihr gelaufen sei, bis es

dunkel geworden, da sei Mieze durch ein Loch in die Scheune geschlüpft
und habe gar nicht wieder kommen wollen. Da sei das Kind auch

nachgekrochen, Mieze habe nicht weg wollen von einem Mausloch, sie

habe wohl Hunger gehabt und weiter wisse es nichts mehr. Zu essen

hatte das Kind den ganzen Tag nichts gehabt, darum war es dann
wohl vor Hunger und Erschöpfung in fieberhaften Schlaf gesunken.

Natürlich durfte nun die Katze da bleiben und hatte es gar gut.
Im Herbst kam richtig der Vater heim, brachte so viel Geld, daß er

Holz anschaffen und sein Geschäft ordentlich betreiben konnte; er saß

nach Feierabend gern bei den Seinen und erzählte ihnen von seinen

Erlebnissen; Riekchen saß dann auf seinen Knien und Mieze hatte ein

Junges, mit dem sie fröhlich spielte. Oft mußte die Mutter sagen:
„Der liebe Gott hat es so gut geleitet, daß Riekchen die Katze so lieb
haben und darum suchen mußte, bis es sie gefunden und sie es dann
heimwärts führte" — „und Lärm machte, daß man es fand," setzte die

Großmutter hinzu. Frau Kölla-Kind.

Rückerinnerungen.
Ei» Examengcdicht. — Vorgetragen von einer lieben SchuMasse in Murzelen, Kt. Bern.

Anna Schori: Wie gschwind ist doch e so nes Jahr vorbi
lind wieder chunt der groß Exametag,
Wo Jedes schafft und lernt und schwitzt druf hi,
Daß 's o mit Ehre duregschlüüfe mag
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Llnb gfcgminb uf jebi grag en Stntmort roeig,
Unb o fei Regler uf fi Safte fcgribt.
©ego uf e tperr ^nfpeftor madft? ©im geig,
'? ift mängift Sin g ft, mo ©im pm Seime triBt.
®ocg freut'? ©im be, go| tufig, lue me'? cga,
®e ift me bormärt? c£)o eit ganje fRucf,
Unb get litem o alt Sag gftubiere gl)a,
©o benft me gern a fo ne? Qägrli jrucf,
Unb dja me? guet, fo ifcg ber Sag e? geft,
®'? ©i'ame, too bie ©role bi'ni? finb:
®er SSater, b'SDÎuetter, b'Scguetrötg, anberi ©äft —
©trüüg uf em Sifcg unb funntiggrüft't mir ©ginb.

fOtarie ©tämgfti: ©ottlob, finb feg o Slüi mieber gfitnb,
®ie „Snfluättjia" gat bb? g'regiert,
©ie gät i? gftört am Serne mängi ©tunb
Unb ©in? um'? SInber geim i? Settli gfüetjrt.
Unb bie begeim fittb au ercgranfet gfi,
Qn iifem §u? ifdf)§ gfi toie im ©pital,
„Q djönt i lieber uf mim ©cguelbanf fi,"
©o tjani bäntt itn Sett mang? bojemal.

SKarie ©utfnetgt: ®ocg gät i? '? SBiegnacgtdfinbli i ber ©cguel
©lieg gfunbe unb a febe? Sürftti b'beuft,
@? fennt t»att '? ganj Sagr fjebe? uf Jim ©tuegl
Unb gät o jebem Srabett öggi? gfcgenft.
@? ©riffelrügrli, SIeiftift unb e? SSueeg

llnb no ba? SKefferli (jeigt'ê), Sitte? get rni gfreut,
Sgr gfegt gmüg nie, bag i öggi? fuedj,
3 ga geng Sitte? a b'? recgt Dertli gleit.
®a? aber tfät ber SBinter ganj berfeg
Unb fini ©cgutbigfeit Bio? gatbmeg? tgue,
©r gät fo grii?Ii gfgaret mit fim ©cgnee
Unb b'©eglttte marte log i gueter Stueg.

Sbn ©atoi?berg (jcgnett): S°, mitte--n»o, mi ©cglitte, ba? ift fcgab,
Soä) gani b'Sit uf gueti SIrt Berroenbt:
fta fetber gmaigti ©triimpfti fcgön parab,
Sabättli, ©egürj' unb SJtufterbanb — mer? fennt.

©ogar für b'? Sitti gani gti?met Biel
Unb no e? ©cgür^Ii gnaigt unb allerlei.
Unb Stiiemti gani, rooni pftege mitt,
3Ki ©ranium Blüegt ficger be im SJlai.

SRofa SInbre?: Unb i ga i ber ©cguel mi fegünfti ,3tt,
$ bi galt bur unb bur ©cguetmeifter?eginb,
©rogbater lauft jum Segre ©tunbe mit,
Unb o be Sater roeig, mie b'©iguelroänb finb.

©lifo ©taub: Unb mir, i merfe? mogl, tguet b'Scguel o guet,
®o git? im SBintcr marmi SMcg j'SOtittag,
Stßo b'Segreri no fetber cgocge tguet
Unb Sebent u?tgeitt, grab fo biet tue mag.
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Und gschwind uf jedi Frag en Antwort weiß,
Und o kei Fehler uf si Tafle schribt.
Scho uf e Herr Inspektor machts Eim heiß,
's ist mängist Angst, wo Eim zum Lerne tribt.
Doch freut's Eim de, potz tusig, we me's cha,
De ist me vorwärts cho en ganze Ruck,
Und het me-n o all Tag zstudiere gha,
So denkt me gern a so nes Jährli zruck,
Und cha mes guet, so isch der Tag es Fest,
D's Exame, wo die Große bi'nis sind:
Der Vater, d'Muetter, d'Schuelröth, anderi Gäst —
Strüüß uf em Tisch und sunntiggrüst't mir Chind.

Marie Stämpfli: Gottlob, sind jetz o Alli wieder gsnnd,
Die „Jnfluänzia" hat bös g'regiert,
Sie hat is gstört am Lerne mängi Stund
Und Eins um's Ander heim is Bettli gfüehrt.
Und die deheim sind au erchranket gsi,

In üsem Hus ischs gsi wie im Spital,
„O chönt i lieber nf mim Schuclbank si,"
So Hani dankt im Bett mängs dozemal.

Marie Gutknecht: Doch hat is 's Wiehnachtchindli i der Schuel
Glich gfunde und a jedes Bürstli d'denkt,
Es kennt halt 's ganz Jahr Jedes nf sim Stuehl
Und hät o jedem Braven öppis gschenkt.
Es Griffelrohrli, Bleistift und es Buech
Und no das Messerli (zeigt's), Alles het mi gfreut,
Ihr gseht gwüß nie, daß i öppis suech,

I ha geng Alles a d's recht Oertli gleit.
Das aber hät der Winter ganz verseh
Und sini Schuldigkeit blos halbwegs thue,
Er hät so grllsli gsparet mit sim Schnee
Und d'Schlitte warte loh i gueter Rueh.

Ida Salvisberg (schnell): Ja, mine-n-o, mi Schlitte, das ist schad,
Doch Hani d'Zit nf gueti Art verwendt:
Ha selber gmachti Strümpfli schön parad,
Rabättli, Schürz' und Musterband — wer's kennt.

Sogar für d's Titti Hani glismet viel
Und no es Schürzli gnaiht und allerlei.
Und Blüemli Hani, woni Pflege will,
Mi Graninm blüeht sicher de im Mai.

Rosa Andres: Und i ha i der Schuel mi schönsti Zit,
I bi halt dur und dnr Schuelmeisterschind,
Großvater lauft zum Lehre Stunde wit,
Und o de Vater weiß, wie d'Schuelwänd sind.

Eli sa Staub: Und mir, i merkes wohl, thuet d'Schuel o guet,
Do gits im Winter warmi Milch z'Mittag,
Wo d'Lehreri no selber choche thuet
Und Jedem ustheilt, grad so viel me mag.
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@? git f)oït junger — fo bom ßeubacb tier
®er Sen$ itttb i, mit roobne Éiatt gar mit;
'? mär aber fcfjab, roenn? nit fo igritfit' mär,
®enn '? ©cbuetmittägti ift e fdjöni Bit-

@mma ©d)ü|: ®arf i o öbpi? fäge? 3 tfjät? gern —
SBo mim Gcrtebnifj i ber ifteftbenj;
3 bi ernot oerïore g'gange j'Sern,
3m groffe, grofje Çiifermeer, mer fennt'??
®er Sater ift fdjo betmroârt? obni mi,
Unb bie beïjeim bei g'fummeret, „mer roetjj" —
®ermit fo bin i bim e SSrotbecf gfi,
®od) b'©tuben unb mi Stngft ift gtidflig beifî-

®a labt mi be ber Sect mit ©tegebeit
©rab ame Sîodjber ttf u? üfem Drt,
®et Sater bât? bür'3 ®e!ept|on no gfeit
Uf Sern, fi? ®ödjterli fig leiber fort,
®a cljum i bei unb fpring pr ©tuben»i:
,,@ott grüefjecb, SSater, Stuetter, mitenanb!" —
£) ©liicf, ma? ift ba? für ne 3ube£ gfi,
Unb für c? luftig? ©Rüttle mit ber §anb!

9îofa fKeumuitb: ®e fjeft bu â'Sern o ficher b'Stare gfeï),
©rab mini Slare, bert bin i beljei,
llnb bet? grab itybe nib oit SBaffer met),
©o fuecf) i am e ©unntig fcftöni ©tei.
SJiir gönnte faft en Serrer fetber tja,
3ür üfer? SLrüppeli bo gâï)e ©t)inb,
Stei — lieber no: en eigni 3febnt),
®e ging? uf SÄurjete grab roie ber Sßinb.

Stittau? ©tämpfti: SDti fjei t)üür i ber ©djuet bie Söget gfreut
@? Sltei?ti bei mir ä'®aft gba roucbetang
'? ift grab gfi mie bebeim, roenn? buffe fdjneit,
Unb jabm, unb batt bor ü? fei? S8i|ti bang.
®a cbunt no ei?, ba? bet i? fyreube gmacbt,
®a? fi fo tiebi fcböni ©äftti gfi,
®ocb fort fi§ — ob! — i ber ©btoefternadjt,
©rab mitenanb, unb Ziemer roeife roobi-

Sita rie ©tcimbfti: Qa, ba? ifcb fcbab, ber §än?Ii reut mi o,

3 benfe fidjer no mir Sebiag bra,
®od) bent i au an anbri @ad)e no,
SI'? Steilti, ob mie bei mer'? luftig gba.
SBie bei botb atti Steugti freubig g'glänjt,
SBo mir u?gfabre fi im ©ltmmer fern,
Uf Seitermäge, fdjön mit Stume g'frcinflt,
SKit ©ing unb ©ang unb 3ucbje bi? uf Sern.

Sitte: 3a, fcbön ifcb'? gfi ait fifem 3îei?titag,
Unb fcbön ifcb'ê gfi '? ganj 3û^k it üfer ®£afi,
Unb mer firf) no an Sitte? bfinne mag
Unb fort muefs je|t, bent roerbeb b'Stengti nafj
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Es git halt Hunger — so vom Leubach her
Der Benz und i, mir wohne halt gar wit;
's wär aber schad, Wenns nit so igricht' wär,
Denn 's Schuelmittägli ist e schöni Zit,

Emma Schütz: Darf i o öppis säge? I thäts gern —
Vo mim Erlebniß i der Residenz:

I bi emol verlöre g'gange z'Bern,
Im große, große Hüsermeer, wer kennt's?
Der Bater ist scho heimwärts ohni mi,
Und die deheim hei g'kummeret, „wer weiß" —
Derwil so bin i bim e Brotbeck gsi,
Doch d'Stuben und mi Angst ist glichlig heiß.

Da ladt mi de der Beck mit Glegeheit
Grad ame Nochber us us üsem Ort,
Der Vater häts dür's Telephon no gseit
Us Bern, sis Töchterli sig leider fort,
Da chum i hei und spring zur Stuben-i:
„Gott grüeßech, Bater, Muetter, mitenand!" —
0 Glück, was ist das für ne Jubel gsi,
Und für es lustigs Schüttle mit der Hand!

Rosa Reumund: De heft du z'Bern o sicher d'Aare gseh,
Grad mini Aare, dert bin i dehei,
Und hets grad öppe nid vil Wasser meh,
So suech i am e Sunntig schöni Stci.
Mir chönnte fast en Lehrer selber ha,
Für üsers Trüppeli vo zähe Chind,
Nei — lieber no: en eigni Jsebah,
De gings us Wurzele grad wie der Wind.

Niklaus Stämpfli: Mi hei hüür i der Schuel die Vögel gfreut
Es Meisli hei mir z'Gast gha wuchelang
's ist grad gsi wie deheim, Wenns dusse schneit,
Und zahm, und halt vor üs keis Bitzli bang.
Da chunt no eis, das het is Freude gmacht,
Das si so liebi schöni Gästli gsi,
Doch fort sis — oh! — i der Sylvesternacht,
Grad mitenand, und Niemer weiß wohi,

Marie Stämpfli: Ja, das isch schad, der Hänsli reut mi o,

1 denke sicher no mir Lebtag dra,
Doch denk i au an andri Sache no,
A's Reisli, oh wie hei mer's lustig gha.
Wie hei doch alli Aeugli freudig g'glänzt,
Wo mir nsgfahre si im Summer fern,
Uf Leiterwäge, schön mit Blume g'kränzt,
Mit Sing und Sang und Juchze bis uf Bern,

Alle: Ja, schön isch's gsi an üsem Reislitag,
Und schön isch's gsi 's ganz Jahr in üser Klaß,
Und wer sich no an Alles bsinne mag
Und fort mneß jetzt, dem werded d'Aeugli naß
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Sertit lift Segreri beiift nit aïïei,
Wit miiefjeb ant ©jrame präcfjtig bftog,
Sie toiïï, bag Sebent b'<Sd)ueI e §eimat fei,
Unb jebeê Eginbli guet unb gfunb unb frof)

S3 ont 8ui3fi unb fint treue £>unb „©cgnaug".
ift emoï e fieb§, jart§ Sntéfi gfi, ba3 gät g'erft alti f£ctg

fgeimraeg gga im ©ginbergarte unb b'briegget, brei SEocge lang.
Y Unb brum gät b'ïante gern em 8ui3fi fi§ §unbfi b'buïbet,

mo fo treuficg mit em i b'<5cguef cgo ift. @3 ift bemt fein 2Iugebficf
oom ©ginb emeg unb gät? fo trurig agfueget, bag eim bie gmei ©fcgogffi
mitenaub berbarmet gänb.

216er nog unb nog ift '3 Suiêli präcgtig bermadjet unb e luftig?
luftig? ©ginb morbe; fangen itnb fpringe |ät? cgöne, raie eu ©Iffi mit
fine fiecgte ftinfe Süegfi, unb Siebli gâté aïïi $ag geimbrocgt, bag be

fßoga mit greube ffitger gfgieft gät begue. ®o raär be ©cgnaugfi
nittnme nötgig gfi gurn Strafte; aber ba3 ©cguefgog ift igm gang gur
©raogngeit raorbe, unb balb gät er ficg gang nocg em „©tunbegfan"
gricgt't. S3im SDÎarfctjieren unb ©pie! gät er im öferainfefi gfcglofe,
bim ©fcgicgtli bergeïïe ift er fürecgog unb gät ficg rttgig bor'3 Suiêli?
güegti gleit, bim ßttimieffe gät er ftigig '3 SDîannbfi gmacgt unb
b'betttet, bim 2trbeiten am Sifcgü gänb ignt '3 8ui3li uttb be SBalbemar

fßlag gmacgt, bag er gät cgönne raie en ©cgüefer graüfcget inne uf em
Söänffi göcfie unb ftifte guefuege unb b!o3 oggenemof mit be „£>änbti"
uf b'Sifcgfante ftog, bag igu '3 8ui3ti nit bergeffi. Unb fo gät be

©tgnaug fei bigli gftört ; er gät bfo3 a!3 treue SGBäcEjter b'beïïet, raenn

frönbi Süt cgo finb.
Unb mengémof, raenn '3 Suiêli en Sag ober länger gät börfe

fort mit em Samgffcgiff, gu be S3erraanbte über em @ee, fo ift be

©cgnaug it3 ipeimraeg gang aïïei in ©ginbergarte cgo, gät gfuecgt unb

gfcgnüfffet unb ift benn trurig ginber ber öfe gtege. Unb raenn
b'Sante Oppen u3g'gangen ift unb be ©djnaug fie erblidt gät, ift er

freubig geregfprunge go grüe'gi fäge mit llffpringe an igre, unb aïïi
©ginber gät er gfennt, rao gu ü3 ggört gänb, unb e neu3 g'erft wacfer

agfcgnüfffet, biê er benn gmerft gät, bag e3 au gur ©feïïfcgaft ggört.
2Iber merfroürbig : rao benn '3 Suiêïi i bi recgt ©cguef cgo ift,

bo gät er bo fefber gmerft, bag me bo fo en bierbeinige Samerab nit
brucge cga unb ift orbfi raieber geim ober u3 after 2fngängficgfeit no
mengémof toieber in ©ginbergarte, aber bfo§ go grügi fäge unb raieber

fort. Stber b'Sante gät Seibi nie bergeffe.
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Denn üsi Lehreri denkt nit allei,
Miî müessed am Exame prächtig bstoh,
Sie will, daß Jedem d'Schuel e Heimat sei,
Und jedes Chindli guet und gsund und froh!

Us em Chindergarte.
Vom Luisli und sim treue Hund „Schnauz",
ist emol e liebs, zarts Luisli gsi, das hat z'erst alli Tagàî Heimweh gha im Chindergarte und b'briegget, drei Woche lang,

î Und drum hat d'Tante gern em Luisli sis Hündli d'duldet,
wo so treulich mit em i d'Schuel cho ist. Es ist denn kein Augeblick
vom Chind eweg und häts so trurig aglueget, daß eim die zwei Gschöpfli
mitenand verbarmet Hand.

Aber noh und noh ist 's Luisli prächtig verwachet und e lustigs
lustigs Chind worde; tanzen und springe häts chöne, wie en Elfli mit
sine liechte flinke Füeßli, und Liedli häts alli Tag heimbrocht, daß de

Papa mit Freude Zither gspielt hat dezue. Do wär de Schnauzli
uümme nöthig gsi zum Tröste; aber das Schuelgoh ist ihm ganz zur
Gwohnheit worde, und bald hät er sich ganz noch em „Stundeplan"
gricht't. Bim Marschieren und Spiel hät er im Ofewinkeli gschlofe,
bim Gschichtli verzelle ist er sürechoh und hät sich ruhig vor's Luislis
Füeßli gleit, bim Znüniesse hät er flißig 's Manndli gmacht und
b'bettlet, bim Arbeiten am Tischli händ ihm 's Luisli und de Waldemar
Platz gmacht, daß er hät chönne wie en Schüeler zwüschet inne uf em

Bänkli höckle und stille zueluege und blos öppenemol mit de „Händli"
uf d'Tischkante stoh, daß ihn 's Luisli nit vergesst. Und so hät de

Schnauz kei bitzli gstört; er hät blos als treue Wächter b'bellet, wenn
fröndi Lüt cho sind.

Und mengsmol, wenn 's Luisli en Tag oder länger hät dörfe

fort mit em Dampfschiff, zu de Verwandte über em See, so ist de

Schnauz us Heimweh ganz allei in Chindergarte cho, hät gsuecht und

gschnüfflet und ist denn trurig hinder der Ofe glege. Und wenn
d'Tante öppen usg'gangen ist und de Schnauz sie erblickt hät, ist er

freudig heregsprunge go grüetzi säge mit Ufspringe an ihre, und alli
Chinder hät er gkennt, wo zu üs ghört händ, und e neus z'erst wacker

agschnüfflet, bis er denn gmerkt hät, daß es au zur Gsellschaft ghört.
Aber merkwürdig: wo denn 's Luisli i di recht Schuel cho ist,

do hät er vo selber gmerkt, daß me do so en vierbeinige Kamerad nit
bruche cha und ist ordli wieder heim oder us alter Anhänglichkeit no

mengsmol wieder in Chindergarte, aber blos go grützi säge und wieder
fort. Aber d'Tante hät Beidi nie vergesse.
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Jüv ME QHiItrtEtE

Suegcb, wie'? bie luftig Ifättb,
'g ift bait l)üt îei ©drael,
SSie'ê be ©djemel lifredjt riebttb,
Stl? en Sifçt), 511m ©tueljl.
©i|eb orbïi ritigêelum,
«Ht ©roß uttb ©bit,
©fdjierlt |änb'§ rait ©eifefd)um,
Sunfeb Jpältnli bri.
Hub jej} Bloofeb'S, o gettb 2td)t,
D raie fdjön ift ba?!
fjebe? bât e ©fragte gmadjt,
Sßie öo bünnem ©laë.

pint BeeîeIIe.
Slber ïieëti BloSt nie grab,
'S ®ing roitt glernet fi, —
SBrictjt fie — pftjj — raieifcf)e3fd)ab,
Qft bie ©bugle bi-
SBie eu Stegeboge fdfjint'â,
331au uitb oiolett,
Unb e Siiftli djunt unb nimmt'?
Siêli fort, tote nett!
gebe, graanj'g SKot fangt nierai,
'g wirb @im nie ju Biel;
£> raie bönb'§ bie luftig gba
33i bem fdjune ©piet!

Mz ©BïïlBrin.

f§|s|ur Se'it einer großen Steuerung im Sßüringertanbe ging eine

feïjr ärmtidf, aber äuperft fauber geüeibete Settterin burcfj bie* 5U güßen eine? alten ©rafettfd^ïoffeê gelegenen Sörfer unb flehte
mit rüßrenber Sitte um eitt Sttmofen non ©etb ober ©ßeife.

Sin ben meiften Spüren tourbe fie mit raupen SBorten abgetoiefen ;

an toenigen reichte man itjr eine geringe unb meift ungenießbare (Sabe,

unb nur ein armer Sauer rief fie in feine toarme ©tube, bat fie, fein
unb feiner grau large» SDÎatjt ju ttjeiten unb tjänbigte ber Settterin
beim gortgeßen ein große? ©tücf Srob ein, ba? feine grau eben ge=
bacfen tjatte.

21m fotgenben Sage würben fämmtticße Sente, bei benett bie arme,
unbefannte Settterin mit fo geringem ©rfotg um eine ©abe gefteßt tjatte,
auf ba? ©rafenfcßtoß getaben. — gtt ben Käufern ber Sörfer ßerrfdjte
große greube, benn bie ©räfin War allgemein at? eine SBotjttljäterin
ber ganjen ©egettb bereljrt, unb man bnrfte bei ben ttjeuren Reiten
wotjt auf eine prächtige Slbenbmaßtjeit unb eine fpaub oott ©etb rennen.
SBie groß aber war bie ©nttäufdjung, at? bie Sorfbewotjner in ben

©fieifefaat be? ©cßtoffe? traten unb bort anftatt einer eintabenb 5ube=

reiteten großen Safet nur ein einzige? fteine? Sifctjcßen mit löfttid^en
©ßeifen befe|t fanben, wäfjrenb auf bent taugen ©peifetifcß nur Setter
ftanben, auf benen tjie unb ba ein ©tüctcßen oerfdjimmette? Srob, ein
abgenagter Snocßen, ein paar fantige Sartoffeln, ober eine §anb oott
Meie, meiften? aber gar nicfjt? ju feßcn war. Sie grau be? ©cßtoffe?
aber ertjcb itjre Stimme unb fpractj: „Sie Settterin, bie geftern ait
Sure Sßüren gettoßft ßat, war idj fetbft. gdj wollte in biefen fjarten
Reiten, wo e? ben Sinnen am SWtßigften gebricßt, ©ure SBoßttßatigteit
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Für die Chlinrre
Lueged, wie's die lustig Hand,
's ist halt hüt kei Schuel,
Wie's de Schemel ufrecht nehnd,
Als en Tisch, zum Stuehl,
Sitzed ordli ringselum,
Alli Groß und 'Chli,
Gschierli hand's mit Seifeschum,
Tunked Hälmli dri.
Und setz bloosed's, o gend Acht,
O wie schön ist dass
Jedes hät e Chugle gmacht,
Wie vo dünnem Glas.

ZUM Verzrlle.
Aber liesli blast me grad,
's Ding will glernet si, —
Bricht sie — pfitz — wie isch es schad,

Ist die Chugle hi.
Wie en Regeboge schint's,
Blau und violett,
Und e Lüftli chunt und nimmt's
Lisli fort, wie nett!
Zehe, zwanz'g Mol fangt me-n-a,
's wird Eim nie zu viel;
O wie hand's die lustig gha
Bi dem schöne Spiel!

Die Bettlerin.
Zeit einer großen Theuerung im Thüringerlande ging eine

sehr ärmlich, aber äußerst sauber gekleidete Bettlerin durch die

zu Füßen eines alten Grafenschlosses gelegenen Dörfer und flehte
mit rührender Bitte um ein Almosen von Geld oder Speise.

An den meisten Thüren wurde sie mit rauhen Worten abgewiesen;
an wenigen reichte man ihr eine geringe und meist ungenießbare Gabe,
und nur ein armer Bauer rief sie in seine warme Stube, bat sie, sein
und seiner Frau karges Mahl zu theilen und händigte der Bettlerin
beim Fortgehen ein großes Stück Brod ein, das seine Frau eben
gebacken hatte.

Am folgenden Tage wurden sämmtliche Leute, bei denen die arme,
unbekannte Bettlerin mit so geringem Erfolg um eine Gabe gefleht hatte,
auf das Grafenschloß geladen. — In den Häusern der Dörfer herrschte
große Freude, denn die Gräfin war allgemein als eine Wohlthäterin
der ganzen Gegend verehrt, und man durfte bei den theuren Zeiten
wohl auf eine prächtige Abendmahlzeit und eine Hand voll Geld rechnen.
Wie groß aber war die Enttäuschung, als die Dorfbewohner in den

Speisesaal des Schlosses traten und dort anstatt einer einladend
zubereiteten großen Tafel nur ein einziges kleines Tischchen mit köstlichen

Speisen besetzt fanden, während auf dem langen Speisetisch nur Teller
standen, auf denen hie und da ein Stückchen verschimmeltes Brod, ein
abgenagter Knochen, ein paar faulige Kartoffeln, oder eine Hand voll
Kleie, meistens aber gar nichts zu sehen war. Die Frau des Schlosses
aber erhob ihre Stimme und sprach: „Die Bettlerin, die gestern an
Eure Thüren geklopft hat, war ich selbst. Ich wollte in diesen harten
Zeiten, wo es den Armen am Nöthigsten gebricht, Eure Wohlthätigkeit
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uitb (Sure bergen prüfen. Sie Prüfung ift traurig genug aufgefallen.
Stur biefe beibert Seute," itnb babei »ief fie auf ben armen Sauer
unb fein SBeib, bie fie gafflief) in i£)rer iputte. getränft unb genarrt,
„bie Stermften auf (Suren Dörfern, be»irtt)eten micf), fo gut fie tonnten.
Sfpen f»be ief; ptn Sot» föftticfje ©peifen auftragen laffen unb ein

^aijrgetb beftimmt, baf ifjre Slotf) tinbern toirb. Süfr Slnbertt aber
mögt mit ben fdfledften ©oben tiortieb nehmen, bie 3br mir gereicht
tjabt, unb ebenfo ijungrig boit meiner Safet gefjen, alf Sf)r geftern
bie Settterin bon ©uren Slfüren triefet !"

Unb mit tiefer Sefdfämung mufste ficî) Sebef bon ben Sinnen bor
feinen Setter begeben unb feine an ben Sag gefommene ©pettbe trieben

ju fic^ ftecfen!

WAr mttr Gatter»
($itttttl"cfje§ SMrdjeit. tteBerfefct bon (Stifc ©Berfotb.)

ISfin Sauer befteltte inmitten einef großen SBatbef ein anfgereutetef
©tücf Sanb. Ser Sär trat p itjm, grämte itjn tjöfticf) unb fragte:

y „SBaf mactjft Su ba?"
„3$ grabe biefen Siefer um, um (Setreibe barauf ju fäen."
„Sie Spiere bef SBatbef »erben Seine fßftanpng jerftoren."
„Seiber ift baf feîjr »of)t mögtief)."
„SBaf gibft Su mir, trenn ict) Seinen Siefer gut fjüte?"
„SSaf fönnte id) Sir »otjt geben? Sift Sit pfrieben mit ber

ipätfte meiner ©rate?"
„Sopp, ef gilt," berfe^te greuttb „ber Raubet ift abgemaefit".
Ser Sauer fut» mit feinen Strbeiten fort unb befteltte bie Stuf-

faat. Ser Sär toar ein guter 2Bäcf)ter unb £)ütete ben Stcfer treutief).
Sltf baf ®orn reif toar, fefjnitt ber Sauer bie Siefiren oben ab bif
pr fiatben Sänge bef ©trofifiatmf unb tief) ben Sîeft ftefjen mit bett
SBorten: „Sa f)aft Su bie fpätffe." Ser Sär fnurrte unb brummte;
boef» ÜJtartin, ber Sauer, erinnerte ifjn an bie SBorte ifiref Sertragef.
Ser „SJiani" fonnte bie unterfcfjriebene Uebereinfunft nicf)t leugnen,
t)üttte fief) in majeftätifcfief ©cfi»eigen unb ging tangfamett ©cfirittef
in ben fjeimifcfien SBatb prücf. Ser 3rüf)ting folgte bem SBinter unb
SJieifter äRartin fam toieber, feinen Siefer p pflügen. Studf ber Sär
erfcfjiett unb ftettte fidE) neben itjn.

„SBaf macfjft Su ba?" bob er an.
„Sdj pflüge ben Siefer, um ifjn anpbauen."
„Stttein, bie Stpere ^ SBatbef »erben Seine ©rate bernidjten."
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und Eure Herzen Prüfen. Die Prüfung ist traurig genug ausgefallen.
Nur diese beiden Leute," und dabei wies sie auf den armen Bauer
und sein Weib, die sie gastlich in ihrer Hütte getränkt und genährt,
„die Aermsten aus Euren Dörfern, bewirtheten mich, so gut sie konnten.

Ihnen habe ich zum Lohn köstliche Speisen auftragen lassen und ein

Jahrgeld bestimmt, das ihre Noth lindern wird. Ihr Andern aber
mögt mit den schlechten Gaben vorlieb nehmen, die Ihr mir gereicht

habt, und ebenso hungrig von meiner Tafel gehen, als Ihr gestern
die Bettlerin von Euren Thüren wieset!"

Und mit tiefer Beschämung mußte sich Jedes von den Armen vor
seinen Teller begeben und seine an den Tag gekommene Spende wieder

zu sich stecken!

Bär und Bauer.
(Finnisches Märchen. Uebersetzt von Elise Eber sold.)

ÄMssin Bauer bestellte inmitten eines großen Waldes ein ausgereutetes

àî Stück Land. Der Bär trat zu ihm, grüßte ihn höflich und fragte:
4t „Was machst Du da?"

„Ich grabe diesen Acker um, um Getreide darauf zu säen."
„Die Thiere des Waldes werden Deine Pflanzung zerstören."
„Leider ist das sehr wohl möglich."
„Was gibst Du mir, wenn ich Deinen Acker gut hüte?"
„Was könnte ich Dir wohl geben? Bist Du zufrieden mit der

Hälfte meiner Ernte?"
„Topp, es gilt," versetzte Freund Petz, „der Handel ist abgemacht".
Der Bauer fuhr mit seinen Arbeiten fort und bestellte die Aussaat.

Der Bär war ein guter Wächter und hütete den Acker treulich.
Als das Korn reif war, schnitt der Bauer die Aehren oben ab bis
zur halben Länge des Strohhalms und ließ den Rest stehen mit den

Worten: „Da hast Du die Hälfte." Der Bär knurrte und brummte;
doch Martin, der Bauer, erinnerte ihn an die Worte ihres Vertrages.
Der „Mani" konnte die unterschriebene Uebcreinkunft nicht leugnen,
hüllte sich in majestätisches Schweigen und ging langsamen Schrittes
in den heimischen Wald zurück. Der Frühling folgte dem Winter und
Meister Martin kam wieder, seinen Acker zu Pflügen. Auch der Bär
erschien und stellte sich neben ihn.

„Was machst Du da?" hob er an.

„Ich Pflüge den Acker, um ihn anzubauen."
„Allein, die Thiere des Waldes werden Deine Ernte vernichten."
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„®a§ ift freiließ leidet mögfidj."
„3Ba§ gibft ®u mir, metin icß ben Siefer ßüte?"
„28a§ möd^teft 2)u moßi ßaben? ©tma bie Raffte beê ©rtragS?"
„©inberftanben," fpraeß SOÎeifter 33raun, „aber bieSmat miß id),

bie obere §äifte."
„Soßß!" rief ber 93auer, „ber |>anbei ifi gefeßioffen."
$)er 93auer Martin bepflanzte bag ©tücf ßanb mit fRunfelrüben

unb als bie Seit gum ©inßeimfen berfelbett gefommen, gab er bem
Sären bie obere ipätfte, bie SBIätter.

SBiefer gerietß in feßreeftidjen Born unb ßielt feinem ©efcßäftS»
tßeiißaber, eße er ißn berliefj, nod) foigenbe ©trafrebe:

„5cß fe^e moî)ï, baff mit ben Bmeifüffern feine greunbfcßaft mög=
ließ ift; benn fie finb bie treulofeften unb uneßrlicßften aller Kreaturen,,
bie auf ©rben leben."

StttttfprürJiB.

IRaftloS wirft bie junge ®rbe,
Unermübet ift ißr Sreiben;
®aß ißr SDBerf boftenbet werbe,
©ibt'S fein träges ©teßenbfeiben.

Itnb bod) biirfert §afm unb 93futï)en
Stimmer fprungmeiS fict) entfalten;
SBottten mir fie ftiinbïidj biiten,
Saum bemerften mir ißr SBalten.

Dtjne 3faft unb §aft ju mirfen,
©o«t' un§ and) fo fdjöit gelingen,
Unb in unferS ®ljun§ SBegirfeit
Säglid), ftiinbiidj borroärts bringen.

*
* *

©ießft bu an beinern greitnb fid) einen geßler geigen,
@o benf an bereu jmei, bie bir finb felber eigen.

SfuIiuS Jammer-
* * *

Sreibt ber Saßn un§ fort bom ©tranb,
®ünft fo liebltcß uns baS Sanb;
Saum bom ©Iternßaufe fort,
©djeint'S btr, Sinb, ber fdjönfte Drt.

** *
®rag' bein §er§ in beiben jpänben,
SBilfft bu ©djaben bon ißm menben;
®aS ©ewiffen rein su maßren,
©oflft bu feine Sftüße fparen.

** *
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„Das ist freilich leicht möglich."
„Was gibst Du mir, wenn ich den Acker hüte?"
„Was möchtest Du wohl haben? Etwa die Hälfte des Ertrags?"
„Einverstanden," sprach Meister Braun, „aber diesmal will ich-

die obere Hälfte."
„Topp!" rief der Bauer, „der Handel ist geschlossen."

Der Bauer Martin bepflanzte das Stück Land mit Runkelrüben
und als die Zeit zum Einheimsen derselben gekommen, gab er dem
Bären die obere Hälfte, die Blätter.

Dieser gerietst in schrecklichen Zorn und hielt seinem
Geschäftstheilhaber, ehe er ihn verließ, noch folgende Strafrede:

„Ich sehe Wohl, daß mit den Zweifüßern keine Freundschaft möglich

ist; denn sie sind die treulosesten und unehrlichsten aller Kreaturen»
die auf Erden leben."

Sinnsprüche.

Rastlos wirkt die junge Erde,
Unermüdet ist ihr Treiben;
Daß ihr Werk vollendet werde,
Gibt's kein träges Stehenbleiben.

Und doch dürfen Halm und Blüthen
Nimmer sprungweis sich entfalten;
Wollten wir sie stündlich hüten,
Kaum bemerkten wir ihr Walten.

Ohne Rast und Hast zu wirken,
Sollt' uns auch so schön gelingen,
Und in unsers Thuns Bezirken
Täglich, stündlich vorwärts bringen.

4-

Siehst du an deinem Freund sich einen Fehler zeigen,
So denk' an deren zwei, die dir sind selber eigen.

Julius Hammer^
>1- -i-

Treibt der Kahn uns fort vom Strand,
Dünkt so lieblich uns das Land;
Kaum vom Elternhause fort,
Scheint's dir, Kind, der schönste Ort.

Trag' dein Herz in beiden Händen,
Willst du Schaden von ihm wenden;
Das Gewissen rein zu wahren,
Sollst du keine Mühe sparen.

5
5 «
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©in tapferer Slbfcpieb bon bem Sett ift fcpmer,
Socp mit bem ©ieg rnäcpst ©egen immer mepr.

** *
SSöglein picfen, maS befcpieben,
5rop am Dtegeniag;
©ei mit beinern SooS jufrieben,
SBie'S aucp merben mag.

** *
Qeber Sag in beinern Beben
Wuf? ber SBelt nur ©uteS geben.

Eätfjfßüirl'unitßn intttt Mv. 5,
1. Saum, Staunt, ©aunt, ©cpaum, glaum, Sraunt. - 2. Steif, frei. — 3. Dtto,
ütnna. — 4. SBagen, wagen. — 5. ©trumpf, Stumpf, Stumpf. — 6. gufj. —

7. gtaurn. — 3. ©cpnedenpauS. — 9. fJeitungSbicitter. — 10. Sie Upr.

Mäfltfvl
l.

Wit ©, mit S, mit 3Î öorauS,
©tet§ Wirb ein Wabcpennam: brau«.

2. |> o m o n p m.

Salb ift eS eine ©tabt ant Stpein,
SBalb finbeft brt'ë auf alten ©äffen,
5öalb ift'S in einem Siingetein,

Sann mujjt' ein feiner Wattn eS faffen,
Salb pat man's auf bem §erjen gar,
Socp poffentlicp fein ganjeS gapr.

• 3.

©ibt o ben Saut, ift'S mancpeS £>aar —
Wit i ein armeS Slugenpaar.

4.

Wit S ftedt man gup ober §atib pincin,
Wit gl paben'S Mnftler unb Scigelein
llnb genfter unb mancpeS ©ämlein gar,
@d)au nttr im Sann^apfen, fo nimmft bit's mapr.
SHucp ©dimetterlingsbliitpen jeigen eS bit,
©o bu fein entfatteft ber ffrone Qier.
Wit p pat'S in Weng' baS Saterlanb,
Unb jeglicpem ®inb ift mop! einer befaunt,
Wit 3 braucpt eS geber, ber ettoaS lenft
Unb Sürfcplein unb Spiere ju leiten benft.
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Ein tapferer Abschied von dem Bett ist schwer,
Doch mit dem Sieg wächst Segen immer mehr.

-i-

Vöglein picken, was beschicken,
Froh am Regentag;
Sei mit deinem Loos zufrieden,
Wie's auch werden mag.

-i-

Jeder Tag in deinem Leben
Muß der Welt nur Gutes geben.

Räihsellösungen von Nr. Z.
1. Baum, Raum, Saum, Schaum, Flaum, Traum. 2. Reif, frei. — 3. Otto,
Anna. — 4. Wagen, wagen. — 5. Strumpf, Trumpf, Rumpf. — 6. Fuß. —

7. Flaum. — 3. Schneckenhaus. — 0. Zeitnngsblätter. - 10. Die Uhr.

Käkhsrl.
i.

Mit C, mit D, mit N voraus,
Stets wird ein Mädchenname draus.

2. Homonym.
Bald ist es eine Stadt am Rhein,
Bald findest du's auf allen Gassen,
Bald ist's in einem Ringelein,

Dann mußt' ein feiner Mann es fassen,
Bald hat man's auf dem Herzen gar,
Doch hoffentlich kein ganzes Jahr.

- 3.

Gibt o den Laut, ist's manches Haar ^
Mit i ein armes Augenpaar.

4.

Mit B steckt man Fuß oder Hand hinein,
Mit Fl Haben's Künstler und Vögelein
Und Fenster und manches Sämlein gar,
Schau nur im Tannzapfen, so nimmst du's wahr.
Auch Schmetterlingsbltithen zeigen es dir,
So du fein entfaltest der Krone Zier.
Mit H hat's in Meng' das Vaterland,
Und jeglichem Kind ist wohl einer bekannt,
Mit Z braucht es Jeder, der etwas lenkt
Und Bürschlein und Thiere zu leiten denkt.



SSeldje? Heine, feltfame Sîjier
Kommt Slbenb? mit einet Saterne f)erfiir?

6. §o m ont) m.
Stn ©emölßen fannft bu'? }eï)en Unb bu fietjft e? iiBer ©trafen
Unb on mander KIofterpforte,
Unb oß bit in §immel?Bößen
Unb — an einer îjalBen Sotte.
Unb e? trug'? ein §elb boit ©fjre,
Uttb fein KnaBe Bat'? gefangen,

geftlid) Blumenreid) gefdjlungen.
Unb bu fannft e? felber malen,
®ocf) mit feinem fjnftrumenle,
Unb e? bient ju ©cßrift unb galten
(Bon papier - ei, mer ba? fenntet

7. ®in ©efc§id)td)en sunt ©elbftreimen.
(3mmer auf bie gleite ©ifbeujal)! jit ergänzen.)

fpanncßen mat fonft gut unb —,
®od) e? liebte feïjr ben —,
Kommt bie 9Jiutter früt) —,
©ibt e? ftet? ein —:
„2(d), (Warna, iff? mieber —
£> mie mid) ba? (Bettdjen —,
'? ift fo ïjertïic^ brin, fo — !"
„„Wein, fteB' auf, bu faule? —
3um Kaffee fam'? ftet? —,
SBenn fdjon Side fid) —,
Sater, fonft fo gut unb —,
SGSirb barob jule$t bod) —,
©agt jut grau am näd)ften — :

„SBetttt fie Beut' nicf)t fommen —,
(Bleibt fie liegen —
58i? sur Wacßt in fauler —,
Unb ein fdjöne? —
©od fie Böten au? bem —
Unb am (Worgen (Wutter —,
®ocf) ba? Kinb fid) betjnt unb —
Segt ficf) auf ba? anbere —,
©eufsenb au? bem Weft —.
Unb ber SSater fommt unb —:
„2(Ifo, auffteB'n rnillft bu —?
©ut, fo liege —,
fjabe einmal beine —,
®oc() mer „franf" im (Bette —,
§eute nichts su effen
llttb gefagt ba? ®o!tor—,
©efyett Sater, (Wutter —,
Soffen §annd)en gans —
(Rufjen in bem —.
Unb bem Serrer mirb —,
§annd)en läme Beute —,
SBcir' in'? Settd)en Beut —,
gaulmef) mär' ber ©corners —.
(pannctjen aBer fdjläft nicf)t —,
(Rutfdjt unb malst ftd) —,

©onberbar, iffrn biinïet —
©ar fo lang unb leer bie
„Kaffee, nun, ber ift —,
£36 e? Balb (Wittag mol)l —?"
$a Oom Kird)t(|urm läutet? —.
§annd)en Bat ftd) —,
(Kber aufftetjn barf fie —,
Rittet ja ba? Sett al? —,
Uttb bie Kteibcßen finb aucB —
2litf be? (Bater? ftrenge? —.
§anncBen§ (Wägletn junger —,
®od) fein (Wenfd) ift brob —
Unb ni(i)t (Bruber, —
®itrfen Beut 3U ifjm —,
WacBmittag? ift Beut —,
5rüB(ing?Btmmel boller —,
Sater Bungt bie ©djaufel —,
©teilt ba? Heine (Red sunt —,
(Wutter becft ben Sifd) im —
giir öiel (ieBe —.
Kinberjubel bringt —
2(n be? armen Jganncßen? —,
Unb fie fcBtelt burcB —
Sraurig na<B bem ©fnelplaÇ —.
SBeldje Bede Suft unb —
21Ü' ba? Solf im ©ommer —,
©außer, nett unb froB unb —,
Unb nun erft ber — ;

§anncfjen riecßt ben —
©eBnlid) buret) bie 2(Benb—.
§a, ba? mar ein fdjmerer —,
fmnndjen roarb ba? (Bett sur —,
'? Bat bie ließe lange —
2(n'? öerfaumte fÇeft —,
Unb am attbern (Worgen —!
Kam ba? §annd)en ftinf —,
fpat fidj täglid) nun —,
Sater? Kur Bat gut —.

Welches kleine, seltsame Thier
Kommt Abends mit einer Laterne Herfür?

6, Homonym.
An Gewölben kannst du's sehen Und du siehst es über Straßen
Und an mancher Klosterpsorte,
Und ob dir in Himmelshöhen
Und — an einer halben Torte.
Und es trug's ein Held voll Ehre,
Und sein Knabe hat's gesungen,

Festlich blumenreich geschlungen.
Und du kannst es selber malen,
Doch mit feinem Instrumente,
Und es dient zu Schrist und Zahlen
Von Papier ^ ei, wer das kenntet

7. Ein Geschichtchen zum Selbstreimen.

Hannchen war sonst gut und —,
Doch es liebte sehr den —,
Kommt die Mutter früh —,
Gibt es stets ein —:
„Ach, Mama, ist's wieder —
O wie mich das Bettchen —,
's ist so herrlich drin, so — !"
„„Nein, steh' auf, du faules —
Zum Kaffee kam's stets —,
Wenn schon Alle sich —,
Vater, sonst so gut und —,
Wird darob zuletzt doch —,
Sagt zur Frau am nächsten — :

„Wenn sie heut' nicht kommen —,
Bleibt sie liegen —
Bis zur Nacht in fauler —,
Und ein schönes —
Soll sie hören aus dem —
Und am Morgen Mutter —,
Doch das Kind sich dehnt und —
Legt sich auf das andere —,
Seufzend aus dem Nest —.
Und der Vater kommt und —:
„Also, aufsteh'n willst du —?
Gut, so liege —,
Habe einmal deine —,
Doch wer „krank" im Bette —,
Heute nichts zu essen —
Und gesagt das Doktor—,
Gehen Vater, Mutter —,
Lassen Hannchen ganz —
Ruhen in dem —.
Und dem Lehrer wird —,
Hannchen käme heute —,
Wär' in's Bettchen heut —,
Faulweh wär' der Schmerz —.
Hannchen aber schläft nicht —,
Rutscht und wälzt sich —,

Sonderbar, ihm dünket —
Gar so laug und leer die —.
„Kaffee, nun, der ist —,
Ob es bald Mittag wohl —?"
Ja vom Kirchthurm läutets —.
Hannchen hat sich —,
Aber aufstehn darf sie —,
Hütet ja das Bett als —,
Und die Kleidchen sind auch —
Auf des Vaters strenges —.
Hannchens Mäglein Hunger —,
Doch kein Mensch ist drob —
Und nicht Bruder, —
Dürfen heut zu ihm —,
Nachmittags ist heut —,
Frühlingshimmel voller —,
Vater hängt die Schaukel —,
Stellt das kleine Reck zum —,
Mutter deckt den Tisch im —
Für viel liebe —.
Kinderjubel dringt —
An des armen Hannchens —,
Und sie schielt durch —
Traurig nach dem Spielplatz —.
Welche helle Lust und —
All' das Volk im Sommer —,
Sauber, nett und froh und —,
Und nun erst der — ;

Hannchen riecht den —
Sehnlich durch die Abend—.
Ja, das war ein schwerer —,
Hannchen ward das Bett zur —,
's hat die liebe lange —
An's versäumte Fest —,
Und am andern Morgen —!
Kam das Hannchen flink —,
Hat sich täglich nun —,
Vaters Kur hat gut —.



— 102 —

8. 28eld)e glädje ift nidjt begrenzt?
9. SDBeïdjer ©cfjirm ift nicïjt füc ©ottrt' unb 9tegert?

10. SBelcfjer SKeifter ïann felber nic£)të?

11. Sin ïuefdjem ©piel t)at man jatirelang ju lernen?

%X\\ï. 3ba SDîofer. D, ©eine ifteife auf ben
"©urtert hat midj ganz angeheimelt; teiber bin id)
mie broben geroefen, aber id) habe feinen Stnbtid
noch uon nieten (Spaziergängen um Sern im ©e;
-badjtmfj. 3Sef}t rounberts mich fdjon, wohin ihr
biefen Sommer wanbert, it;r luftigen Singoögel!
Itnb nicht wahr, bas (Sinîè^en unb SUiittageffen
auf ber Schulreife ift immer gar herrlich, mit bent
waderett SOlarfchhuttger — Sertha SDlofer. So,
jefct hnft ©u mir fo lieblich erjät;tt non ©einer
flehten ^erjettêfreunbin, bie ©ir immer ettnaS mit;
bringt, tnaS ©ich freut, unb ©eine unzertrennliche
$reuttbin ift in ber Schule, unb ha[t 9anz tier;
geffett, mir fie norjufteilen, roie fie heißt, baS liebe
Äinb. ©a h aft ©u eS battit nod) einmal fo fdjött
auf bent S<^irlrei8ti, roeittt ©u Sinn in 3trm mit
©einem Äameräbli roanbent fattnft. 2Beißt, ich
TDcife fc^on, roie eS ein ©lüd ift, eine fyrettttbitt
ju h^beit. — SRofette SOlofer. ©aS mar ein trau;
riger, unnerge^licher ©ag, ich fltaub es rooht, ba
matt nor fed)S fahren SDeiite SÜiutter zum ©rabe
geleitete unb baS Sriiberlettt fchon als trauernbeS
Sffiaisleiit taufte! tot SEBitnber, bah ©it's nod)
fo gut weiht. 2lber and) fein SBuitber, baß ©it
unb ©eine ©ef^miftertein jeßt getröftet unb mieber
nergnügt fiitb, weit it)r fo gut unb freuttblicb ner;
"forgt feib bei beit lieben Serroanbten. llnb id)
taffe ber lieben ©ante ©otte herzlich banf'eit für
ihr liebes Segleitbriefleiit!

glriicUfelö-jperu. Carotine £efj. ©as £eft;
d)eit ift haït ein 2öitnbernäS<hen unb will bureaus
felber flauen, roo uttfer Äarolinchen jetjt bah eint

ift, unb at§ nielgereister Sßoftitlon finbet eS fcl)0it
bett SEßeg ju ©ir itad) 2)nerbon, unb gudt fich unt,
ob ©u ©ir, ferne uott ber forglidjen SÏJiama, audj
mieber eitt ttteblid) aufgeräumtes Stiibdjeit eittge;
richtet unb eine 2ßelt ftitten SEßirfenS gefchaffen
haft. Unb mie ©u ©id) h^cingefttnben iit bie
franjöfifch fpredjettb.e SEßett um unb um. 2Bir
wiinfehen ©ir herzlich ©lud.

Stapel. ©mint) ^ürlintann. 9elt, armes
jtittb, eS ift nicht recht, baß ich feinen ©ruß
in'S £eftdjeit fd>rieb ; f;citte id) eine fitting gehabt
noit ©einem fehntidjen ©urchblätterit baritad), fo
mürbe id) ©ir überhaupt tro£ ber Stflenge Sriefleht
eilt eigenes gefdjriebeit haben! 3$ hatte bieS fi'tr'S
^uniheftcheit f<hoit bereit ttttb ba f'atn gerabe nod)
nor ber Slbfenbung zum ©rudpapa ©ein erftes,
liebes liebes Sriefleht nach ber langen $ranïïjeit,
unb brunt foil ©ir bas §eftchen jetjt innig gratu;
tiren jur ©enefung ; tittup in Sujerit hat fchoit
nad) ©ir gefragt, ©u marft jebettfalls non allen
^efttifreunben ant fdjmerften heimgefucht burch bie
böfe influenza; es mlrb geroih Siele herjlich bau;
•ern, bah fie SDidh fo burch SBocheit unb fffionate

fraitf machte unb ©ir fo niet ftraft raubte, bah
©u jeljt nur itod) mit Slnftrengung iit euerem
fchönett ©arten heruntmanbeln f'annft, fchroach unb

Zitterig! 2öie werben fich ©eine Slumen, bie

jungen Slprifofeit unb ©räubleiit allemal auf ©ei;
neu Heberollen Sefud) freiten unb „ihr 2RöglichfteS
tljun", um ^ortfchritte zu machen, mie'S ihre junge
Pflegerin ntöd)te. ©eine fdjöne Siebe zar Satur
roirb ©i^ gemiß oft hittauSlodeit unb ftärfett, unb
bie Çreube auf SdjroefterdjeitS 3tüdfel)r attS ©itg;
laitb ift auch ein liebliches Stittet zar Seubelebitng.
©eroiß bin ich geipanttt auf ihre finnigen harten
uitb baS Such noit il)r, menu ©u roirflich mir bie

^reube machen millft, mir baSfelbe jum Stnfeljeit
Zu fchidén. 3et)t tniCC ich ©ich mieber ait ©ein
iplä^djeit begleiten, bamit ©tt ausruhen fiannft
nont" langen Sßlaubern! ©ehab ©ich roohl,
üebeS Äiitb!

fRofa Suta. battit ©eine ©oufiite
Siita fd)oit bieneit, ober lernt fie fod)eit? ©S ift
gemiß gefünber als nähen, ich freue mid), bah eS

ihr in ©ormpitbretfch gefällt. 9SaS fängt matt
mit ©ir tüchtigem Wägblein ait, wenn ©u groh
bift? ©S ift re^t lieb noit ©ir, bah fo fleißig
fchreibft, ba f'ann ich auch zufehen, roie ©u z»;
niiumft ait 311 ter unb 2SeiSl)eit. Srieflein
ber „jungen Slßelt" ift fo eilt reges Sebett : ba
roanbertt unb ziehen Sdjreiberleitt iit roetfdje ©atteit
unb weiter, ba gibt eS einen 3tuSjug per fyamilie,
Zum 3ubel ber jtinber, mit Sad unb 5ßad iit eitt
anbereS §auS ober Stäbtdjeit, ba fittb ©lücfsfiitber,
roelche weite Siteifen machen mit ihren ©Item unb
riet Z" erzählen haben; — roahrlich eS follte eilt;
mal ein „Sunge^ett^eft" geben, unb iebeS Äinb
mühte etroaS felber erzählen. 3BaS mürbeft ©tt ba

Zttitt Sefteit geben?

gttufamte. 3lttita ©eufchle. Sieh[t, jetd finbet
©ic| baS Ipeftti fchon, um ©ir herzliche ©rüfje zu
bringen aus beut ©aitteitftiibchen, roo ©u e§ fonft
mit teifer freunblidjer Sitte abgeholt. ^ebeStnal
reben mir niel non ©ir, roettit ©eine SDtutter

fontmt, unb ptangen auch, bis mir ©ich mieber;
fcl)en, als gefd)idte, junge ©ochter, mit nieten neuen
ßenntttiffen uitb Fähigkeiten auSgerüftet unb gefunb
ait Seib unb Seele, roie ©tt uns nerlaffeit. Uttb
id) freue mich fc^hott, ait ©ir mein nerrofteteS $ratt;
ZÖfif<h roieber zu fc^leifen. ©tt partirft geroiß fchon
comme il faut? llnb ich möchte ©eine f^önett
Arbeiten feheit unb ©eine Limmer, uttb ©eilte freunb;
li^e Sehrmeifterin uttb ©eine ©eitoffinnett. ^>aft
©tt fchon eine greunbin Unb ©eine ganze neue
feintât möchte idh kernten unb bie jtirche, roo ©u
auch ait uns benfft — es ift rooljl fchroerlich irgenbroo
fo heimelig in ber Äirche roie bei uttS, gelt Sllfo
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8. Welche Fläche ist nicht begrenzt?
9. Welcher Schirm ist nicht für Sonn' und Regen?

10. Welcher Meister kann selber nichts?
11. An welchem Spiel hat man jahrelang zu lernen?

Arm. Ida Moser. O, Deine Neise auf den
'Gurten hat mich ganz angeheimelt; leider bin ich

auf der Schulreife ist immer gar herrlich, mit dem
wackeren Marschhunger! — Bertha Moser. So,
jetzt hast Du mir so lieblich erzählt von Deiner
kleinen Herzensfreundin, die Dir immer etwas
mitbringt, was Dich freut, und Deine unzertrennliche
Freundin ist in der Schule, und hast ganz
vergessen, mir sie vorzustellen, wie sie heißt, das liebe

geleitete und das Brüderlein schon als trauerndes
Waislein taufte! Kein Wunder, daß Du's noch
so gut weißt. Aber auch kein Wunder, daß Du
und Deine Geschmisterlein jetzt getröstet un'^wieder

ihr liebes Begleitbrieflein!
Srttckfeld-Sern. Karoline Heß. Das Heftchen

ist halt ein Wundernäschen und will durchaus

wieder ein niedlich aufgeräumtes Stäbchen
eingerichtet und eine Welt stillen Wirkens geschaffen
hast. Und wie Du Dich hineingefunden in die
französisch sprechende Welt um und um. Wir
wünschen Dir herzlich Glück.

S a sei. Emmy Hürlimann. Ja gelt, armes
Kind, es ist nicht recht, daß ich Dir keinen Gruß
in's Heftchen schrieb; hätte ich eine Ahnung gehabt
von Deinem sehnlichen Durchblättern darnach, so

Juniheftchen schon bereit und da kam gerade noch
vor der Abfindung zum Druckpapa Dein erstes,
liebes liebes Brieflein nach der langen Krankheit,

liren zur Genesung; Anny in Luzern hat schon
nach Dir gefragt. Du warst jedenfalls von allen
Heftlifreunden am schwersten heimgesucht durch die

krank machte und Dir so viel Kraft raubte, daß

Du jetzt nur noch mit Anstrengung in euerem
schönen Garten herumwandeln kannst, schwach und

zitterig! Wie werden sich Deine Blumen, die

jungen Aprikosen und Träublein allemal auf Deinen

liebevollen Besuch freuen und „ihr Möglichstes
thun", um Fortschritte zu machen, wie's ihre junge
Pflegerin möchte. Deine schöne Liebe zur Natur
wird Dich gewiß oft hinauslocken und stärken, und
die Freude auf Schwesterchens Rückkehr aus England

ist auch ein liebliches Mittel zur Neubelebung.
Gewiß bin ich gespannt auf ihre sinnigen Karten
und das Buch von ihr, wenn Du wirklich mir die

Freude machen willst, mir dasselbe zum Ansehen

zu schicken. Jetzt will ich Dich wieder an Dein
Plätzchen begleiten, damit Du ausruhen kannst
vom" langen Plaudern! Gehab Dich wohl, Du
liebes Kind!

Kerzers. Rosa Bula. Kann Deine Cousine
Lina schon dienen, oder lernt sie kochen? Es ist
gewiß gesünder als nähen, ich freue mich, daß es

ihr in Gormondretsch gefällt. Was fängt man
mit Dir tüchtigem Mägdlein an, wenn Du groß
bist? Es ist recht lieb von Dir, daß Du so fleißig
schreibst, da kann ich auch zusehen, wie Du
zunimmst an Alter und Weisheit. In den Brieflein
der „Jungen Welt" ist so ein reges Leben: da

und weiter, da gibt es einen Auszug per Familie,
zum Jubel der Kinder, mit Sack und Pack in ein
anderes Haus oder Städtchen, da sind Glückskinder,
welche weite Reisen machen mit ihren Eltern und
viel zu erzählen haben; — wahrlich es sollte
einmal ein „Junge-Welt-Fest" geben, und jedes Kind
müßte etwas selber erzählen. Was würdest Du da

zum Besten geben?

Kau sänne. Anna Deuschle. Siehst, jetzt findet
Dich das Heftli schon, um Dir herzliche Grüße zu
bringen aus dem Tantenslübchen, wo Du es sonst

auch an uns denkst — es ist wohl schwerlich irgendwo
so heimelig in der Kirche wie bei uns, gelt? Also
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tafc batb roteber oon ©ir Thören, ©eine ©riefe finb
mit Dieter greube begrübt.

îmcptitu, ©ophie ©oflag. O roenti id) ©id;
roäre, mürbe id) gleid; beim Srüberdjen ©e.jirfS;
fh'iiler Sateiit ternen. Ober bift ©u oielleidjt fd;on
bran, um bent $apa ein „3lpotheter;®fell" 31t

•fein? ©ein Seben mit ©ormittagS;£au3gefhäften
unb f!(tahmittag3;£anbarbeiten ift "fo frettitbüh,
befyaglid) eingerichtet, bafc es fein SBunber ift, wenn
©eine ©rieftein einen fühlbaren öaud) Don ©lücC
unb grieben unb Harmonie mitbringen. (Sin jebeS
freut mich, fei barunt nicht atljufparfam aus lieb;
tidier Sftücffid;t auf meine niete Arbeit, id) tenue
end) nun unb nutfj bod; roiffen, roie es ©ir unb
©einen lieben (Stteru unb 3vma u^b ganni; unb
Strnotb unb Dlgati roeiter geht.

giHjblflüIj-CBulbltnti). ©tauffacherin. giir;
mahr, baS muß ein ©|fd) ich tätet;rer uou ©otteS
©naben fein, ber, roie bei euch, Siebe sunt
©atertanb fo mächtig 511 roeden oermag in beu
^»erjen beS Häufleins ©chroeijcrjugenb, bie ihm ju
"giijjen fifjt, hüigeriffen non ben ©Ubertt unfcrer
atten Reiben ©od; hat'S unfere ©tauffacherin
fihertih fd)on in gteifd; unb ©lut, gelt? D ich
möchte [0 gerne bie Sieber fennen, bie ©ein lieber
©apa für feine ©urngenoffen gebid;tet. 3a» eiuc
tüchtige ©urncrfdjaar biintt mich f° recht fhroei;
gerifch, roehrtüd;tig, anfpruhStoS, fähig ber fetbft;
oergeffeiten ©inorbnung sum ftampf unb ©ienft
für'S ©aterlanb. gür bie ©urnerei, meine ich,
müfcte 3eber fchroärmen, ber bas ©aterlanb liebt,
.für eine ©urnfahne muß auch )ebe§ ©hroeiser;
mägbtein mit greuben feinen Salden geben Slber
bie ©chroeijermägbtein haben aud; fonft eine er;
habene Pflicht für'S £eimatlaitb, unb roäre baS
Sßtäi^d)eu beS SBirfenS and) nod; fo eng unb Mein
unb oevborgen, 0, fo gans roie ©u'S meinft unb
baoon burchbrungen bift: 3ebe§ pffegc in feinem
£aufe, in feiner glitte einen t ie in eu ©heil
ber §eimat, 3ebeS erfülle treu bie ihm anoertraute
Stufgabe, 3ei:>eg fleißig treu unb roahr unb ein;
fach unb sufriebeu, 3et>e§ fei bemüht, fein it;m
SitgeroiefeiteS ©tip Sßett raftloS oorroartS 511 brin;
gen, 3^be3 thue roaS eS fanu an ber nachroach;
fenben jjttjenb : beute einmal, raetd;es ©tücf unb
roetcher fyriebe müßte ba im roeiteu ©aterlanbe
roohnen, roenn in jebem §aufe fotih' ein guter
©eift regierte I ©ie roahre Unabt;ängigfeit ber
Nation ruht auf ber inneren unb änderen ©üd;;
tigfeit atter einjetiter 33ürger, auf ber Sßftege ber
gamitie, auf beni guten ©eift beS £>aufeS, ber
©emeinbe. ©0, nun müffen roir unfere getbprebigt
fd;liefjen unb roieber 311 ben einseinen ©hroeiser;
tinbent jurüetfehren

©brrbitrrît. ©iarie ©djeiioiller. fRedjt, baß
©u mit beiben §äuben jugreifft, roenn ©id; ©ein
©ruber unb feine grau nach 5ftaitanb mitnehmen
rootten. 3$ freue mich her^tich für ©id;, unb
möchte aud; mit, roenu ich fieben 2Sod;en gerieti
unb ein Sftänjet ooïï ©etb hätte! ©ann roürben
roir roader itatienifd; ternen unb unferer 3ba ©teiger
in ipifa auch nod; einen ©efuch machen. — Spat's
in beni §eftd)eti oon ©hur auch einen ©rieftaften
©ett ba bift ©u mit atten übrigen ©d;reibertein
burd) unfern Sörieffafteri fogar im ©ünbtnerlanb
befannt geroorben. ©0 gibt es eine gauje Slbreß;
tarte ber „jungen SSett" im ©chtteijertanb.

©bcvftritß. föertha.^animann, ©ommis auf
©apa'S ©üreau. ©raoo, baß ©u ©ich m ben

gerien fo nitßlih bef<häftigt hnft, ich uiöd;te ©ir
gerne jugefehen haben unb 3uhörer geroefen fein
an ©einem erften S)ïufiferamen 2$a3 haÜ ©u
oorgefpiett? — ©a ihr fetbft fd;on eine ^Bibtiothef
pflegt, habt it;r geroiß gern 0011 bem eifrigen
23üd;erfamnifer ©tarbi getefen? 23a§ für SMidjer
befißt ihr fchon? — griba ^animann. ©i, ihr
©chetmd;en, fo, ü er ft oh ten hattet ihr bie erften
Söriefe an bie ©fdjichttitante gefdirieben unb ein
Meines, luftiges ®ef;eimniß barauS gemacht oor
^apa unb fJJÎama, bis baS £eftd;en es bann aus;
geptaubert? ©a faun id; mir beuten, baß ihr
„mehr als ade ftinber" auf euere Slntroort ge;
ptangert habt, baS roar natürlich ein §auptfpaß,
nach langem müt;fameui ©cî)iueigen bie SBerroun;

berung ber lieben ©ttern 511 genießen, als it;re
©öd;tertein auf einmal fd;roars auf roeiß im ©eft;
heu ftanben. 3h1' ^abt geroiß recht tiebe ©ttern,
ba it;r habt greunbiunen einfaben bürfen su einem
fröhlichen StuSflug mit bem 9ßapa, unb ftrebt im
neuen ©hutjat;r nah ben heften 3cugniffen, jur
prähtigften „tteberrafd;ung" oon 9ßapa unb SJia.ma.

Ätcuieiu Walburga SBeetev. 2Bie gerne möht
ih plaubernb au ©einem S3ette filieu unb ©ir über
bie taugen ©tunbeu fo fruchtbar als mögtih roeg;
helfen, ©enn auh fotd)e ftiftc ©tunbeu tonnen
unb fotten baS §erj unb ben ©eift förbern. 3^;
freue mid;, ©id;"in mein Söuh Pertieft 311 roiffen;
uod; 3ebeS hat es mit ©erointi gelefeti. — Sßegen
beS Stejepts 311m ©d;mucte ber Dftereier haft ©u
geroiß einen guten ©ebanfen, ein anbermat bie
©ier guerft su fieben unb nacfifër ansufd;reibeit ;
ber lieben Stelli; giers ift eS ga'113 gteid; gegangen
roie euh, unb i<h ha^e fetbft ein fhön befhrtebeneS
erhatten, baS erft nah bem ©ieben unb gärben
mit Detfeber bet;anbett rourbe. — 3°^anna SBeeter.
©aS ttjut mir hcrè^*h le^' ^aß euer guter Dntet
geftorben ift, ber euh f° uict Siebes getljan t;at.
©iehft ©u, oon jebeni SOtenfhen behätt man nah
feinem ©obe bie guten unb freunbtid;en ©haten
im ©inn, barum tonnen roir gar nicht tiebeoott
genug gegen Stlte fein, bie mit uns teben, unb niht
genug ©uteS in ber Sßett ausrichten, bah unfer
leeres ?ßtä|hen nah bem ©obe tauter gute ©r;
itinerungen roeett unb roir in beu ©ersen ber ÜOiit;

nienfhen fortleben. — SJiarie fBeeter. ©uer SÖefuh
in ber Menagerie ©at mid; lebhaft intereffirt, roeit
id; auh fo gern frembe ©t;iere fehe. Stber baueni
fie ©ih nicht aud;, roenn fie jahraus, jahrein
feinen freien ©prung mehr mähen bürfen, fonbern
in ben engen .üäfigen ihr Seben in ©efangenfhaft
Subringen müffen? 3^ benfe, roenn id; fo ein
Söroe roäre, roürbe ih jornig rütteln an meinem
©efängniß, unb Stag unb Stad)t brüllen, — unb
bann roürbe boch SMteS nichts helfen unb ber ftäfig
roäre ringsum feft 311, unb bie Seilte roürben mich
erbarmungslos oon ©tabt 31t ©tabt fdjleppen im
engen 23agen, unb nie, nie mehr FnuauSlaffen,
lebenslang; — barum betrachte id; immer mit
großem tOtitleib bie Söroeit unb 23äfen, 2Sötfe unb
©i;äncn, ©htangen unb Sßögel, bie fern doii grei;
heit unb ©eimat it;r trauriges Seben friften. —
3uliana SÖeeter. ©einen fhönen tarnen habe id;
fo gern. 3<h atöd;te ©ih unb ©eine ©efhroifter
gern fenueii, befonberS aith, roeit ©u bas gelbe
§efthen immer fo tiebeoott erroarteft unb bie ein;
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5englMN. Sophie Bollag. O wenn ich Dich

Arnold und Olgali weiter geht.

Hühelflnß-Goldbach. Stanffacherin. Für-

wahr^d^^in^"^
von Gottes

alten Helden! Doch hat's unsere Stanffacherin
sicherlich schon in Fleisch und Blut, gelt? O ich
möchte so gerne die Lieder kennen, die Dein lieber
Papa für seine Turngenossen gedichtet. Ja, eine
tüchtige Turnerschaar dünkt mich so recht
schweizerisch, wehrtüchtig, anspruchslos, fähig der
selbstvergessenen Einordnung zum Kampf und Dienst
für's Vaterland. Für die Turnerei, meine ich,
müßte Jeder schwärmen, der das Vaterland liebt,
für eine Turnfahne muß auch jedes Schweizer-

die Schweizermägdlein haben auch sonst eine
erhabene Pflicht für's Heimatland, nnd wäre das
Plätzchen des Wirkens auch noch so eng und klein
und verborgen, o, so ganz wie Du's meinst und
davon durchdrungen bist: Jedes pflege in seinem
Hause, in seiner Hütte einen kleinen Theil
der Heimat, Jedes erfülle treu die ihm anvertraute
Aufgabe, Jedes sei fleißig treu und wahr und
einfach und zufrieden, Jedes sei bemüht, sein ihm
zugewiesenes Stück Welt rastlos vorwärts zu bringen,

Jedes thue was es kann an der nachwachsenden

Jugend: denke einmal, welches Glück und
welcher Friede müßte da im weiten Vaterlande
wohnen, wenn in jedem Hause solch' ein guter
Geist regierte I Die wahre Unabhängigkeit der
Nation ruht auf der inneren und äußeren
Tüchtigkeit aller einzelner Bürger, auf der Pflege der
Familie, auf dem guten Geist des Hauses, der
Gemeinde. So, nun müssen wir unsere Feldpredigt

kindern zurückkehren!

Oberbüren. Marie Scheiwiller. Recht, daß
Du mit beiden Händen zugreifst, wenn Dich Dein

möchte auch mit, wenn ich sieben Wochen Ferien
nnd ein Ränzel voll Geld hätte! Dann würden
wir wacker italienisch lernen und unserer Ida Steiger

Oberstraß. Bertha.Hanimann, Commis auf
Papa's Büreau. Bravo, daß Du Dich in den

Ferien so nützlich beschäftigt hast, ich möchte Dir

Hyänen, Schlangen und Vögel, "die fern von Freiheit

und Heimat ihr trauriges Leben fristen. —
Juliana Beeler. Deinen schönen Namen habe ich
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gebunbenen bei euch eine fo freunbliche jeûnât
îjaben, unb weil ©it auch auf bie ÜBrieflein ber
anbeni ilinber ptangift, feXbft wenn ©u fem eigenes
51t erwarten haft. — 2ßaS für fünfte haben benn
bie (Slepljaiiteii unb Söwcn in ber Menagerie jum
heften gegeben? — Caroline feeler. gh gratulire
51t ben fangen fäfcdjen ©ie finb gewiß hetgig,
eS biinft mich fdjabe, baß fie fo f.djnett groß wer;
ben, ©id) nicl)t and)? 2öeißt ©u, baß bie Somen,
bie 5)u fo eifrig betrachtet haft. auch §ur ftaßen;
famitie gehören ©aS finb freilief) große Sßettern

oon ©einen fammetigen föiifeli! ôaft ©u jet^t
neben ber ©huljeit in ber fünften f (äffe auch noch

3eit für ©eine fatjenfinberchen? gdj erwarte ©ein
nächfieS Sßrieflein and) mit greube, wie ©u baS

£eftli.
tut fett. Nubolf ©Reifing, ga, bas mar

freitic§ ein gewaftiger SÖrief non ©ir, unb ein
fleißig unb evnfthaft gefdjtiebetter. geh möchte wirf;
lid) bie alte liebe ©tabt am Nljein wieber einmal
feljen ; in welcher ©egenb beS NhetnS finb bie
©djwSne? ©a fieht gewiß ber grüne ©trom noch
einmal fo poetifch aus. SBahrJdjeiulitf) ift in ben

ÜRühtenen ber ©hmanenfee? gel) wunbete mich,
baß bie ©hw.iine in bem ftarf fließenbeu SB äffer
ruhig ihres SßegeS fegein fönnen. SöaS für Stuf;
fäße f)Qbt ihr fc^on befommeii in ber erften Neal
©elt, wenn ©u mit ber Ntutter nad) Sugano ge;
reist wäreft, bann (jatte bas einen fd)önen Nuffatj
gegeben SBie geht'S bem ©obatt;OnM? 33» grüße
©eine familie heimlich. unb fdjicfe bem gri&li ein

füßd)en, baS mußt ©u itjni geben.
iSttiifa. griba .Çtunjifer. Ned)t fdföii t>aft ©u

©ein Nerfpredjen gehalten, baS ift eine feltene ©u;
genb — bei ber gitgenb, unb oft feiber nod) bei
ben ©roßen! Unb ©ein 23riefd)eit, wie ©u ©ich
frenft über baS Sölüljeii unb ©reiben 51t fyüßen unb
511 Raupten, unb wie ©u eueren luftigen Niugel;
reihenoerS beflamirft, unb wie ©u nom Arbeiten
im ©djmeiße beS 3lngefichtS ersäljlft, hat mid) fo

herjlid) gefreut. gh habe audj barauS gefetjen, wie
gritnblid) ©u baS £eft<hen ftubirft ; id) wollte, ©u
hätteft feiber baS gaftnadjtsfeftli feljen fönnen;
bie Äinber fürchten fid) halt nicht 1,11111 Nuffageit
auf ber Sühne, fie haben feine Slngft 00t bem
©tecfenbleiben, weil fie für fid) 511m Nerguügen
beflaniiren unb entjiicft finb non beit fd)önen $ leib;
chen, bie fie felbft unb bie föamerähtein anl)abcu.
Unb weißt ©u, wie'S einem im ÜNaSf'enfleib luftig
31t SUlutl) ift Unb bann Büchlein babei, SßonbonS,
@ut§, Nepfel, (Sljofolabe, baS ift NlleS nicht 3um
Stttgft haben!

ifrljuit. Nuna Jßan^enrieb. ©eine Svieflein
im reinften „SBernerbütfch" machen mir Diel ©paß,
baS ift eine (Sriitnerung an liebe 23eriier;23efaiinte,
weldje gerabe fo fpredjen. ©0, wie geht'S ©ir fetjt
in ber ©ef'unbarfdjule? ^>aft ©u fhon ein biSdjen
Hoffnung auf ein gutes ^eugniß, fie^t'S fo aus?
Unb fd)icft euere liebe (Smma gute Seridjte non
Saufannc heim? Unb ©u tjaft im ©inn, nad)
fUîonteoibeo in'S Sßelfhlanb 31t gehen, wenn ©11

groß bift? ©a fönnt' ic^ grab auch nocf) mit „go
©panifd) lehre", g ft euer, ©ein unb NîartljaS
„©inüeS" im ©ärtli gut gerathen?

®l)Ot*ltßrp;, fyriba hohler. si(lfo jetpt Ijat ©id)
'S ÜJtariechen als Nachfolgerin im Srieffaften ein;

geführt, weil fie jefjt als große demoiselle in'S
graitsofenlanb gesogen? SBillft ©u fo lieb fein
unb ihr oerlaffencS geberfein baheim sur §anb
nehmen unb berichten, wie es end) weiter geljt?
©aS fchöite Oelbilbchcn non euerem „©djloß" macht
mir große greube, ich iehc oft au unb mödjte
bei jebem genfter hiueitifcfjaiicii unb Diel fragen.
SBie alt bift ©u, unb wie heißen ©eine ©efdjmifter
unb ber §err ßehrer, unb wie ift euere ©ageSarbeit
eingetheilt? ©iehft ©u, bis ©u nur ade biefe
gragen beantwortet haft, gibt eS fdfon einen Srief
non swei ©eiten, unb bann noch NïarieS Nbreife
unb erfter (Bericht ba3u — ba haben wir ben
fdjönften ©djreibebrief 1

Münttuujl, ^ummetwalb. Älara Notach.
f'aun id) ©eine greunbin in ©taab ganj gut fin;
ben, beim bie grau ßuhn f'enne ich f"hoti oiele,
niele 3nhre- m meinem §aufe ©u gewohnt
haft, 3eigt fie mir bann gewiß gem. ®ar gerne
hab' id) aus ©einem Srieflein uom ©pamenta^
gehört unb oon bem luftigen ©d)tuß beSfelben im
SSirtljShauS, unb bann oon eueren lieben £auS;
thierchen: nier Rennen unb fed)S ^auindjeti, baoon
eines gau§ ©ein eigen. Ntußt © u für biefe ©Ijier;
(ein unb baS Äcißdjen Jorgen? geh freue mich
fdjoit auf ein neues Srieflein 0011 ©ir.

3llice Notad».
2ßi(l bod) ©in Srief 110b fdjulbig blibe,
2Bil ©it fo orbetig ^»aft fdjriebe.
g wett i Ijett ©is gans ©ebid)t
Sont ©^îtelerchinb im Sriefli gfunbe,
©all bis fo guet unb gib 111er Sridjt,
ÏBie'S beim 110 chunt do euere ©tunbe!
llnb ftoht äd)t beim au öppis brin
Som ©aße geh nnb binne bliibe?
©nun, häft ©in ©pru^ no guet im ©inn,
©0 thuen if)U in e Sriefli fd)riebe!

Pnttuujl. Nïaric Nnberegg. ©ein Srief ift
fa "iuie eine l^robefchrift, fo fauber unb fehlerlos,
eine greube jitni Sefen. 2Benn id) nur einmal ©ein
Sluffaßheft feljen fönnte unb baS sNec()nungSblättd)eit
Dom (Spanien mit ben unDerljofften Slufgaben. Ob
unfere geigen fdjon oerfpeist finb? (Si ja, bie
Ntäufe wollten fid) an ben fi'ißen SSorrath madjeit
1111b ba war es beffer, wir iialjmen fie in unfere
,iîinberfitd)e, b. (j. bie jtinber burften bann oft mit
ben lieben geigen doii euch fächeln, wir Ijaben nette
©efdjirrteiii unb -Öoljmefferc^en, unb ba hatten
fie Diel Diel greube.

Sitnd). Nellij giers. gn ber legten §eftli;
Niitwort habe idj noch ©inge uergeffen 311

berütjren, nad) beneit ©it angelegentlich gefragt.
1. 2ßegen bem Ne3ept 311111 Nnfdjreiben ber Öfter;
eier; leiber hatte ich fßme 3e^' e§ fßf^ei' 5U P»*o;

biren; aber, wie ©u Diellcidjt in ber Antwort an
2öalburga Seeler fiehft, Ijaf 9utß 3f>ee 9e;
habt, bie (gier erft nach bem ©iebeu, ober ganj
3nie 13t, wenn fie fdjon gefärbt unb troefeu finb,

j ansufdjreiben. 2. fragteft ©11 fo theilnal)mootl, ob
I bie ©efhihte com ©orli waljr gewefeit fei. Nein,
; lieb' .Itinb, irgenb ein ©elfteren hat fie mir biftirt,

b. h- ih bitbete mir'S fo ber Neifje nad) ein unb
fdjrieb'S nieber; aber ih h°ffe' ha)"t bas @e;

fdjihtlein gleihwohl noh gern, wenn'S aud) er;
funben ift.

Nebaftton: @mma ^ret tn Norfhah»
©ritcf unb Verlag ber 3N. ^ültn'fdben S3uchbïucïeret in ©f. ©allen.
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gebundenen bei euch eine so freundliche Heimat
haben, und weil Du auch auf die Brieftein der
andern Kinder plangist, selbst wenn Du kein eigenes

die Du so eifrig betrachtet hast, auch zur Katzenfamilie

gehören Das sind freilich große Vettern
von Deinen sammetigen Büseli! Hast Du jetzt
neben der Schulzeit in der fünften Klasse auch noch

Zeit für Deine Katzenkinderchen? Ich erwarte Dein

Heftli.
Schaffstau sen. Rudolf Schelling. Ja, das war

freilich ein gewaltiger Brief von Dir. und ein
fleißig und ernsthaft geschriebener. Ich möchte wirk-

daß die Schwäne in dem stark fließenden Wasser
ruhig ihres Weges segeln können. Was für Aufsätze

habt
^ihr^schon

bekommen in der ersten Real

Küßchen, das mußt Du ihm geben.

Stäfa. Frida Hunziker. Recht schön hast Du
Dein Versprechen gehalten, das ist eine seltene
Tugend — bei der Jugend, und oft leider noch bei

herzlich gefreut. Ich habe auch daraus gesehen, wie
gründlich Du das Heftchen studirst ; ich wollte, Du
hättest selber das Fastnachtsfestli sehen können;
die Kinder fürchteii sich halt stacht zum Aussagen

Und weißt Du, wie's einem im Maskenkleid lustig
zu Muth ist Und dann Küchlein dabei, Bonbons,
Guts, Aepfel, Chokolade, das ist Alles nicht zum
Angst haben!

Tstnn. Anna Wanzenried. Deine Brieflein
im reinsten „Bernerdütsch" machen mir viel Spaß,

in der Sekundärschule? Hast Du schon ein bischen
Hoffnung auf ein gutes Zeugniß, sieht's so aus?
Und schickt euere liebe Emma gute Berichte von

Spänisch lehre". Ist euer, Dein und Marthas
„Gmües" im Gärtli gut gerathen?

Tstovberg. Frida Kohler. Also jetzt hat Dich
's Mariechen als Nachfolgerin im Briefkasten ein-

und erster^Bericht dazu — da haben wir den
schönsten Schreibebrief!

Wattwyl, Hummelwald. Klara Rotach. Jetzt
kann ich Deine Freundin in Stand ganz gut fin-

Alice Rotach.
Will doch Din Brief nöd schuldig blibe,
Wil Du so ordelig chast schriebe.

I wett i hett Dis ganz Gedicht

So thuen ihn in e Briefli schriebe!

Wattwyl. Marie Anderegg. Dein Brief ist
ja 'wie eine Probeschrift, so^ sauber^ und^fehlerlos,

unsere Feigen schon verspeist sind? Ei ja, die
Mäuse wollten sich an den süßen Vorrath machen
und da^war

es^besser,^

in unsere

Zürich. Nelly Fierz. In der letzten Heftli-
Aiüwort habe ich noch zwei Dinge vergessen zu
berühren, nach denen Du angelegentlich gefragt.

eier; leider hatte ich keine Zeit, es selber zu pro-
biren; aber, wie Du vielleicht in der Antwort an
Walburga Beeler siehst, hat sie die gute Idee
gehabt, die Eier erst nach dem Sieden, oder ganz
zuletzt, wenn sie schon gefärbt und trocken sind,
anzuschreiben. 2. fragtest Du so theilnahmvoll, ob

i lieb' Kind, irgend ein Geistchen hat sie mir diktirt,
d. h. ich bildete mir's so der Reihe nach ein und
schrieb's nieder; aber ich hoffe, Du hast das
Geschichtlein gleichwohl noch gern, wenn's auch
erfunden ist.

Redaktion: Emma Frei in Rorschach.
Druck uud Verlag der M. K ä lin'schen Buchdruckeret in St. Gallen.
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