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Jtoieit£}>Eätlj.
(gltllt ÜPttelMlti».)

^u, papa, mas tjät's bo für ^ibe g'geb,
So glänjtgt, roijjt, bo i bim Bart?

£{? J Itnb attemit fiet)t me tto tuet; itnb met;,
ÏPemt me redjt mit be finger in'rt Boorbufd; fabrt."

„„30 mof;[ mirb's jet; met; get; do Œag 511 Œag,
Itrib ô'Ietjt merbeb alii fo mtj; rote Sdjitee,
21m <£t;opf urtb im Bart, mo me tuege mag,
IDirb's liierte fein brune ^abe met; get;.""

„© papa, rtei, rtei — madj's bod; nit efo,

Suft tDirfi bu jo grab mie en atte ÎÏÏa,
ÏÏTadi's tfoor roieber bunfel, fuft bin i nit frot;,
Itnb bie Strict; uf bim ©fid;t mag t an nit t;a !"

r,„3°/ fictjft bu, bas got;t jet; bait niintmem ab,
Itnb ftrid;fet bis üjänbti au no fo Itnb ;
Sit b'ÎTtuetter urtb 's Sdjiuofierti Iigeb im ©rab,
iDerb i frilt en atte ÎÏÏa, tiebs Cbtnb

Das djunt uont tuadpfi fp mengt Had;t,
Wo 's tTEiietti ift ctjranf gft fo lattg uttb fd;mer,
Bom 3c>r't|ner, mo me bo 's ©rab t;ät g'madjt
ilnb 's tttiietterti bri gleit — fcf;o tang ifcf; t;er.

Du meifd; es mot;! niimtne, ;mei 3°'tr finb's fd;o;
Bo ift is en neue Sd;merje no gfdjet; :

Do bringt me, es gotjt mer mi £ebtig not;,
Bis bergig gro§ Scfyroöfterti tobt us em See.

Sim Babe oertrnnfe, fo bleidj, fo cfjalt,
So t;änb mir do Heuern en (Enget bo gf;a,
Steift, Biiebti, en berige <£t;ummer rnadjt alt,
Itnb 3'Iegt muej; i felber no fterbe bral""
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Zwiegespräch.
<ZM» Titclliilde.)

iu, Papa, was hät's do für Fade g'geh,
So glänzigi, wißt, do i dim Bart?
Und allewil sieht me no meh und meh,

wenn me recht mit de Finger in'n Uoorbusch fahrt."

,,„Io wohl wird's setz meh geh vo Tag zu Tag,
Und z'letzt werded all! so wiß wie Schnee,
Am Thopf und im Bart, wo me luege mag,
Wird's niene kein brune Fade meh geh.""

„G Papa, nei, nei — inach's doch nit eso,

Sust wirst du jo grad wie en alte Ma,
Mach's ksoor wieder dunkel, sust bin i nit froh,
Und die Strich us dim Gsicht mag i au nit Hai"

„„Ja, siehst du, das zoht setz halt nümme-n ab,
Und strichlet dis thändli au no so lind;
Sit d'Muetter und 's Schwösterli liged im Grab,
Werd i frili en alte Ma, liebs Thind!

Das chunt vom wach-si so mengi Nacht,
Wo 's Miietti ist chrank gsi so lang und schwer,
vom Iommer, wo me do 's Grab hät g'macht
Und 's Müetterli dri gleit — scho lang isch her.

Du weisch es wohl nümme, zwei Iohr sind's scho;
Do ist is en neue Schmerze no gscheh:
Do bringt me, es goht mer mi Lebtig noh,
Dis herzig groß Schwösterli todt us em See.

Bim Bade vertrunke, so bleich, so chalt,
So Hand mir vo Neuem en Engel do gha,
Siehst, Büebli, en derige Ehummer macht alt,
Und z'letzt mueß i selber no sterbe dral""
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„0 papa, papa, ttei blib bt mir
0, bis au e btgeli frop,
£l|umm lueg bo, mis Stlberbued; jeig i bir,
3 meig fd?o rid (Sfcpicptli beoo.

Hub lueg benn, mas s' tEtjätjli für Künfte 6a,
3 btttb an e Scpnüerli ert IDüfcfi,
Denn tfjuemd's trahie uni) öüdje bra,
Denn jucft's bis bo ufett an Cifd;

ilrtb papa, cputnm trinf bo bis ©Iästi us
Unb gib mer nom ÏDegglt e Stud?,
Denn gönb mer fpajiere, mit fort uom Ejus,
Elnb mit erne Strug mieber jruiJ.

llnb bittt, djauf mer e Schmetterlingsnetz
Unb nimm no e Crüifli mit,
3 meig, uf em Bergli bot obe bat's,
OTie's itiene fei fdjöneri git.

Unb gätl, bettn göttb mer fo frot? mieber bjei

Unb luegeb oorufem i b'lTadjt,
EDte prächtig be Ejiinmel roll Sternti fei —
IDeigt, mie mer's fdjo mengmol gmaebt!"

,,„3o, £iebltng, mer menb, bift mt einjigt ^reub,
Ulentt b' brau bift unb fotgfam unb gfmtb
ITtin ctnjige Croft t mim tüüfe £cib,
Suft pett i fei fröptidii Stunbl""

©JegjtEti Sériait
«Sä fittb emot e Xrüppeli gueti ®amerabe gft, bie Ejänb fi i be

^§4* ©ommerferie îjerrti luftig gmadft tnitenanb, aßt SEag mit ôppiê
y Beuern. ©irnot finb ft uf be Sîo^bitcEjeî, ba§ ift en maefere

Spaziergang big j'oberft a'ê SSergli, unb gänb e gernrotjr mitgnob
unb ringsum b' SBett agtueget, aber natürlt j'erft tüchtig j'iJtüm
g'geffe, ma§ mem-ipne bapeim ipaeft gat, unb mitenanb t'tuufcEjet unb
t'tîjeilt. ®enn mieber finb'ê en ganje Sag im c^üele SBatb umegftriege

go botanifiere, unb be QuIiuS gät grab e groge§ attS 23uecf) mitgnog,
um b'ißflanje uf ber <3tett nodj em Sunb bri z'tgue, unb fäb finb bie

atterfdfönfte morbe=n=im ganje Herbarium. ©n anberê SDÎot ganb fi
uf erne fdjöne Ugfidftgpunft am SBatbfaum en ©raêbanf g'madjt; fie
gänb uS bem mitbe ©S'rött i ber 9iööcf)i unb bo ber 33ergftrog grogi
©tei gertreit unb jum ene fegemetgoege SOtüürti feftb'biget, unb benn
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„B Papa, Papa, nei blib bi mir
V, bis au e bitzeli froh,
Thumm lueg do, mis Bilderbuech zeig i dir,

J weiß scho viel Gschichtli devo.

Und lueg denn, was s' Thätzli für Künste cha,

I bind an e Schniierli en Wiisch,
Denn thue-n-i's tratzle unö züche dra,
Denn juckt's bis do ufen an Tisch!

Und Papa, chumm trink do dis Gläsli us
Und gib mer vom Weggli e Stuck,
Denn gönd mer spaziere, wit fort vom pus,
Und mit eme Struß wieder zruck.

Und bitti, chauf mer e Schmetterlingsnetz
Und nimm no e Trückli mit,

I weiß, uf em Bergli döt ode hat's,
Wie's niene kei schönern git.

Und gäll, denn gönd mer so froh wieder hei
Und lueged vornse-n i d'Nacht,
Wie prächtig de pimmel voll Sternli sei —
Weißt, wie mer's fcho mengmol gmacht!"

,,„Jo, Liebling, mer wend, bist mi einzigi Freud,
Wenn d' brav bist und folgsain und gsund —
Win einzige Trost i mim tüüfe Leid,
Sust hett i kei fröhlich! StundI""

Gsegneki Feriezit.
ÄW-^s sind emol e Trüppeli gueti Kamerade gsi, die Hand si i de

Sommerferie herrli lustig gmacht mitenand, alli Tag mit öppis
"r ^ Neuem. Eimol sind si us de Roßbüchel, das ist en wackere

Spaziergang bis z'oberst a's Bergli, und Hand e Fernrohr mitgnoh
und ringsum d' Welt aglueget, aber natürli z'erst tüchtig z'Nüni
g'gesse, was me-n-ihne daheim ipackt hät, und mitenand t'tuuschet und

t'theilt. Denn wieder sind's en ganze Tag im chüele Wald umegstriche

go botanisiere, und de Julius hät grad e großes alts Buech mitgnoh,
um d'Pflanze uf der Stell noch em Fund dri z'thue, und säb sind die

allerschönste worde-n-im ganze Herbarium. En anders Mol Hand si

uf eme schöne Ussichtspunkt am Waldsaum en Grasbank g macht; sie

Hand us dem wilde G'röll i der Nööchi und vo der Bergstroß großi
Stei hertreit und zum ene schemelhoche Müürli festb'biget, und denn
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mit ©djufle, too fi bo betjeim mitgnotj tj&ib, ©rben uSgrabe=n=unb i
b' Sücfe riefele lof), uitb bemt grofji ©raSftüct uSgftodje unb anenanb

pftanjt ufS SDiüürti jum ene grüeite ißolfter, unb e paar äftot tränft
uS em SBatbbact), biê eS fieser gmadjfe=mift; unb öiet Süt tjänb noc^=

fjer e greub gfja mit bem nette fefte fpöcfti. — llnb fo Oiet'S itjrni
©a|e nu ertaubt t)änb, finb fi go ©djiffti fatjre; fie t)änb aïïimol e

©cfyiffti g'mietfjet mit jtoei ißaar tftueber, unb bie jmei glitte ©nebe

tjänb uf einer galjrt g'rneberet; benn b'Sttere f)änb ifjne ftreng Oer*

bote, toäbjret em Satire be fßta| j'medjste. @o finb fie faft aüi $ag
am ©ormittag fc^o j'fammedjo, go mieber en ißtan maetje, unb b'
©ttere t)änb iljne bie geriefreube gern ertaubt..

®o ftnb'S emot grab oor'S Stobert'S |>uStf)ür im ©äffeti gftanbemn»
unb tjänb mette=n=0eppiS uSmadje für be fäb ïag. ®o fietjnb fie a
ber ^auptftrofi borne j'mot e ©aljre borbiträge mit eme oerungtücftem»
Strbeiter; eS ift en SDtuurer gfi, bem ift 'S ©ruft unber be güefje
brocfje, baff er bon ere @rftftodit)ööct)e in'n ©fetter gfatten ift. Itnb
fo f)ät me=n=itjn faft of)nmac£)tig iS ©f)rantef)uS treit. SSiet Süt finb
notigtaufe, ttjeitnatimootti unb < gmünberigi, unb üferi ©uebe tjät'S au
mitjoge. ®o bor em SprantebüS ift bur be fjuufe Sût e grau ctjo

unb bjät b' ©eboofj bor em ©fidjt gtja unb b'briegget, baS ift em
Arbeiter fini grau gfi, unb gtoei dEjtini ©f)inb tjanb fie an itirem tRoct

g'tjebet nnb tjänb au b'briegget, fo baff biet Süt ringsum naffi Stugen
überdjo bjänb. 2)' gamitie natürti tjät me inetot), aber bie anbere Süt
tjänb fi benn not) unb not) mieber entfernt unb an it)rai eigne ©fcfjäft
unb Antreffe b'benft. ©toS üferi geriebuebe bjärib gebutbig g'roartet,
bis b' grau mieber ufectm ift mit itjrne ©fjinbe; ber tlngtütfSfatt t)ät
i bene ©nebe e madjtigi ©egeifterig gmeett, öppiS j' ttjue unb s' tjetfe
bebi, unb fo finb fi ju ber grau ane, fobatb fi jur ïïjûr uSdjo ift, unb
tlänb fie bot! £f)eitnatjm agtueget unb be Utobert |ät gfroget, mie 'S

fei mit em 50ia. SaS tjät ber arme grau fo mot}! ttjue in itjrer ©e=

tümmernifi; fie b)ät gfpürt, baff fie bo am*e=ne marrne, lebhafte 2JUt=

gfütjt begegni, unb bjät brum bene junge ©urfte ibreS Ungtüct g'ftagt,
faft mie menn fi grofji Sût mareb: baff be Éta 'S ©ei b'brocpe tjeb
unb oietSBoctie müefj im ©pitot Mibe, unb baff fie mit itjrne fünf
©tjinbe je| e böfi, böfi $it oortjeb', mit be ©ater nünt met) djönn
Oerbiene unb fie au nit ct)önn fort go fdEjaffe, öo ber ^uStjattig emeg.

ge| müefj fie fi bruf öertof), baff gueti Süt iljre ^etfeb, itjrni arme
©fjinbe oor bitterem SJianget j'fct)ü|e.

„0, finb @ie nu nit fo trnrig, mir menb $f)ne fetio ßetfe!"
tjänb bie ©uebe gfeit mit eme ganje ^>etbegfüb)I, menn fie fc^o nit
gmüfjt f)änb, mie, unb tjänb fi benn frünbti üerabfdjiebet üo ber grau,
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mit Schufte, wo si vo deheim mitgnoh häud, Erden usgrabe-n-und i
d' Lücke riesele loh, und denn großi Grasstück usgstoche und anenand

pflanzt ufs Müürli zum ene grüene Polster, und e paar Mol tränkt
us em Waldbach, bis es sicher gwachse-n-ist; und viel Lüt Hand nachher

e Freud gha mit dem nette feste Höckli. — Und so viel's ihrni
Batze nu erlaubt Hand, sind si go Schiffli fahre; sie Hand allimol e

Schiffli g'miethet mit zwei Paar Rueder, und die zwei gliche Buebe

hand us einer Fahrt g'ruederet; denn d'Eltere Hand ihne streng
Verbote, währet em Fahre de Platz z'wechsle. So sind sie fast alli Tag
am Vormittag scho z'sammecho, go wieder en Plan mache, und d'
Eltere Hand ihne die Feriefreude gern erlaubt.

Do stud's emol grad vor's Robert's Husthür im Gässeli gstanden-n-
und Hand welle-n-OepPis usmache für de säb Tag. Do siehnd sie a
der Hauptstroß vorne z'mol e Bahre vorbiträge mit eme verunglückte-n-
Arbeiter; es ist en Muurer gsi, dem ist 's Grüst under de Füeße
broche, daß er von ere Erststockhööche in'n Cheller gfallen ist. Und
so hät me-n-ihn fast ohnmächtig is Chrankehus treit. Viel Lüt sind
nohglaufe, theilnahmvolli und ^ gwünderigi, und üseri Buebe hat's au
mitzöge. Do vor em Chrankehus ist dur de Huufe Lüt e Frau cho

und hät d' Schooß vor em Gsicht gha und b'briegget, das ist em
Arbeiter sini Frau gsi, und zwei chlini Chind Hand sie an ihrem Rock

g'hebet und Hand au b'briegget, so daß viel Lüt ringsum nassi Augen
übercho händ. D' Familie natürli hät me ineloh, aber die andere Lüt
Hand si denn noh und noh wieder entfernt und an ihrni eigne Gschäft
und Jntresse d'denkt. Blos üseri Feriebuebe händ geduldig g'wartet,
bis d' Frau wieder usecho ist mit ihrne Chinde; der Unglücksfall hät
i dene Buebe e mächtigi Begeisterig gweckt, öppis z' thue und z' helfe
debi, und so sind si zu der Frau ane, sobald si zur Thür uscho ist, und
händ sie voll Theilnahm aglueget und de Robert hat gfroget, wie 's
sei mit em Ma. Das hät der arme Frau so Wohl thue in ihrer Be-
kümmerniß; sie hät gspürt, daß sie do am-e-ne warme, lebhafte Mit-
gfühl begegni, und hät drum dene junge Bürste ihres Unglück g'klagt,
fast wie wenn st großi Lüt wäred: daß de Ma 's Bei b'broche heb
und viel Woche müeß im Spitol blibe, und daß sie mit ihrne fünf
Chinde jetz e bösi, bösi Zit vorheb', wil de Vater nünt meh chönn
verdiene und sie au nit chönn fort go schaffe, vo der Hushaltig eweg.
Jetz müeß sie si drus verloh, daß gueti Lüt ihre helfed, ihrni arme
Chinde vor bitterem Mangel z'schütze.

„O, sind Sie nu nit so trurig, mir wend Ihne scho helfe!"
händ die Buebe gseit mit eme ganze Heldegfühl, wenn sie scho nit
gwüßt händ, wie, und händ si denn fründli verabschiedet vo der Frau,
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nacpbem fie fi big jum cpügfi begleitet pänb, unb pänb gfeit, fie
cpämeb balb mieber.

llnb benn fittb fie j'erft peim go üppig j'SJtittag bettle für b'
grau unb b'©pinbe. Se Stöbert pät börfe en grofje ©porb üott @rb=

öpfel bringe unb ©pöpf, unb ©rüeng für i b' ©uppe, fie fjänb palt
en ©müegfabe gpa; em gufiug pät fi SDtuetter @etb g'gep für en
Saib Srob; ber ©mit pät en ©prueg SOtoft b'brocpt, be Qofefof) e ©äcfli
SDtept unb e ©äcfti fpabermueg; be granj ift jum Stoiber SJtepger

go e ißfunb IftinbfleifcE) bettle, unb pätg au gern übercpo mit fammt
eme ©cpübtig, unb em Sßeter fin Sater, mo en ©fritter gfi ift, pät
gfeit, er füll b' Sfbfallcptöpli i ber Soutif in e Sprääje fammle unb
no e paar Slrtn üotl ©cpitli bejue nep, baff b' grau ipren S'mittag
au g'p.örig cponn cpocpe. D, bag ift ja fcpo e präcptigi Sfcpeerig gfi
für bie arm SJtuetter, unb fi pat au bene Suebe fo frop unb perjfi
b'banfet, baff fie in en ganzen gfer cpo finb, no oie! mepr für fie
j'tpue.

Stber mag? Stfli Sag j' bettle pänb fie fi bocp nit getraut; unb

fi pänb au meöe recpti Reifer fi unb ganj felber für bie grau forge.
Seiber finb iprni ©elbfecfeti mager gnueg gfi, aber aUi ©acfgelbfi
j'famme pänb bocf) jmei unb en patbe granfe g'gep — mo fie nit groüpt
pänb, mag fie fötteb ber arme grau cpaufe bafür, pänb fie b'benft,
fie gebeb'g ipre grab baar, unb be Stöbert pät bie günfer unb Sepner
unb Smanjger gmecpgfet bepeim in en fcpöne btanfe Smeifränfter unb
e güfggerli. Stber miter pänb fi nopb'benft; bo pät benn ber ©mit,
en funbige gifcper, ben Stnbere üorgfcpfage, fie melleb ipre für morn
gifcp fange, baf; fie mit be Epinbe gnueg j'effe peb; fi pänb palt
b'benft, fi geb bag ©etb nit gern grab ug. Sfifo finb fi gfcpminb peim
go ipreg gifcperjüg pole, unb em gofepp, mo fei Sfngetruetpe gpa pät,
beut pät ber ©mit 'g ©fcpierü für b' SBürm unb en ©imerli für b'
gifcf) übergep, unb be gofepp pät no e ©cpüfeli mitgnop, baff er oiel
SBürm finbi. Senn finb fie am @ee nop big ju ber ©tett, mo ber
©mil geiget pät atg e guetg gifcpptäpü, unb be Qofepp pät gfcpminb
e paar SBürm ugg'grabe, mäpreb bie SInbere ipri Slngetfcpnüer Iog=

gmunbe pänb. Ilnb benn ift bag ©fcpäft ag'gange=n=unb fie pänb guetg
©tücf g'pa; batb pät bie, balb bie anber ©cpnur jucft oom e ne gifd^,
unb be gofepp pät grab j' tpue gpa mit SBürm fuecbe. llnb benn

finb fie »oft greube pei mit iprem ©peffeli üott gifcp, j'erft mitenanb

jum Stöbert, ber pät am nööcpfte g'mopnt bim ©ee. Stber 'g Stobertg
SJtuetter pät bene ®amerabe gfeit, baff ber arme grau nit Biet g'poffe
fei mit gifcp; bag bruucpi Biel, üiet Sit jum Stüfte»n=unb üiet ©cpmafj
jum S3acpe. SBo aber bie SSuebe fo enttüüfcpt briglueget pänb, pät fie
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nachdem sie si bis zum Hüsli begleitet Hand, und Hand gseit, sie

chämed bald wieder.
Und denn sind sie z'erst heim go öppis z'Mittag bettle für d'

Frau und d'Chinde. De Robert hat dörfe en große Chorb voll
Erdäpfel bringe und Chöhl, und Grüens für i d' Suppe, sie hand halt
en Gmüeslade gha; em Julius hüt si Muetter Geld g'geh für en

Laib Brod; der Emil hüt en Chrueg Most b'brocht, de Joseph e Säckli
Mehl und e Säckli Habermues; de Franz ist zum Nochber Metzger
go e Pfund Rindfleisch bettle, und häts au gern übercho mit sammt
eme Schüblig, und em Peter sin Vater, wo en Schriner gsi ist, hat
gseit, er söll d' Abfallchlötzli i der Boutik in e Chrääze sammle und
no e paar Arm voll Schitli dezue neh, daß d' Frau ihren Z'mittag
au g'hörig chönn choche. O, das ist ja scho e prächtigi Bscheerig gsi

für die arm Muetter, und si hat au dene Buebe so froh und herzli
d'danket, daß sie in en ganzen Jfer cho sind, no viel mehr für sie

z'thue.
Aber was? Alli Tag z' bettle Hand sie si doch nit getraut; und

si hand au welle rechti Helfer si und ganz selber für die Frau sorge.
Leider sind ihrni Geldseckeli mager gnueg gsi, aber alli Sackgeldli
z'samme Hand doch zwei und en halbe Franke g'geh — wo sie nit gwüßt
Hand, was sie sölled der arme Frau chaufe dafür, Hand sie d'denkt,
sie gebed's ihre grad baar, und de Robert hat die Fünfer und Zehner
und Zwanzger gwechslet deheim in en schöne blanke Zweifränkler und
e Füfzgerli. Aber witer hand si nohd'denkt; do hat denn der Emil,
en kundige Fischer, den Andere vorgschlage, sie welled ihre für morn
Fisch fange, daß sie mit de Chinde gnueg z'esse heb; si Hand halt
d'denkt, si geb das Geld nit gern grad us. Also sind si gschwind heim
go ihres Fischerzüg hole, und em Joseph, wo kei Angelruethe gha hat.
dem hat der Emil 's Gschierli für d' Würm und en Eimerli für d'
Fisch übergeh, und de Joseph hat no e Schüfeli mitgnoh, daß er viel
Würm findi. Denn sind sie am See noh bis zu der Stell, wo der
Emil zeiget hat als e guets Fischplätzli, und de Joseph hat gschwind
e paar Würm usg'grabe, währed die Andere ihri Angelschnüer los-
gwunde Hand. Und denn ist das Gschäft ag'gange-n-und sie Hand guets
Glück g'ha; bald hat die, bald die ander Schnur zuckt vom e ne Fisch,
und de Joseph hat grad z' thue gha mit Würm sueche. Und denn
sind sie voll Freude hei mit ihrem Chesseli voll Fisch, z'erst mitenand

zum Robert, der hat am nööchste g'wohnt bim See. Aber 's Roberts
Muetter hat dene Kamerade gseit, daß der arme Frau nit viel g'holfe
sei mit Fisch; das bruuchi viel, viel Zit zum Rüste-n-und viel Schmalz
zum Bache. Wo aber die Buebe so enttüüscht driglueget Hand, hat sie
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gfeit: „SBüffeb 3>f)r ma§? ÏRir töbeb je| b' gifdf unb ïegebê nett in
en (£f|or£>, unb benn frogeb gb^ in e font Säbe, tno me SebeSmittet

^ät, ob men @u nit otitis paffenberg dagegen in Suufdj gab, §t)r
möcbteb gern ber arme gran Ijelfe, too bjiit SJtorge be SDta berungtücft
fei. SBaS gift'?, igtjr madfeb e guetS ®fd)äftti für @ueri ©djü^ting?"
Unb ridftig: bie muntere £mfirer finb it)ri gtänjigi gifdf balb Io§
toorbe. ©rab im ®onfum nebetjue fjänb fie e fiaar gifcf; djornte abgeb
unb e ißfunb ®t)ä§ überdjo. ®e tperr S3. im groffe ©pejereitabe, mo

fi bernotf ï)i finb, bät finer grau grüeft, ob fie gifdf bruudfe djonn,
unb mo fi gtjört t)ät Oo bem nette fpanbet, ift fie gern bebt gfi, unb
be £>err S3. t)ät be S3uebe befür Sthtble, ©erfte, gitder unb büerrt
S3ire g'getf unb b' grau t)ät unberbeffe e teerS @cE)üffeIi abegtjott
für ©dfrnalj; fie bat fdfo gtoüfst, bafj ba§ ber grau am tiebfte merbi

fi; unb benn bänb fie no bi=n=e paar befannte f?u3fraue=n=agftöbftet
unb frünbti S3fdfetb nnb e paar S3a|en unb abg'teite ®leibungSftücfli
überdfo für i|rni @djü|ling. Unb überall bänb fie b)öfli b'banlet bie
mactere S3uebe, unb finb benn mit ibrne ißäcf unb @acbe gtücfftrabteb
jue ber arme grau 3'rucf unb bänb ibre=n=OTe§ nett anegleit uf be

Stifdf. Unb bere grau finb grab Xfjräne über b' 33acfe gtaufe, mo fie
gfebe b)ät, mie baê Ungtütf ibre befür gueti Süt juegfüebrt b)ät, unb
mo fie bene S3uebe banfet t)ät für ibreS ritterlich SBerf. Unb bie finb
be ganj iEag fo froh gfi, fo öergnüegt, mie no a !eim anbere gerie=

tag, unb Sek bat fi bfinnet, ma§ fi je| au no miter djönnteb tbue
für bie arm grau. ©mot bät be !gutiu§ borgfdjlage, fie meïïeb ibre
4?olj fuedjenUm SBalb, biet Seine bolt, unb ba§ bat ben Slnbere gfatte,
unb em Qofefoh nnb ern Robert fini ©cbtoöfterti finb au mit, unb uf
em SBeg bönb fi no anberi ®amerabe=n=agfdE)toffe, unb fo ift ba§ grab
no en luftige ©fmjiergang worbe. Unb en uêgiebige: ftifjig, ftifjig
bänb atti ©binber ©öfeli ufgtefe, bis alti Seine unb ©brääje bot! gfi
finb, unb benn bänb fi no fpetbetbeeri g'fammtet in ibri ©börbti, mo
b' SKeiteti mitgnob bönb, „bab bie arme ©binb au öffi§ 9uet§ i' Stacht

bebeb". Unb mo fie'S ber grau i'S tpuS b'brocbt bänb, bo bänb bie

Smdjterli gfebe, bafj bie ©binb recht trurig bra feieb mit be Steibti,
unb bänb bo bebeint gfeit, fie mödfteb ibne neui ibaufe. Stber me bät
halt 'S ©etb nit grab fo üorig, unb fo bät me benn bie eigne Stöcf

unb ©cbööbti unberfuecbt unb mag me b&t <bönne ber9e^ no recht
orbti gfticft unb her9richt't für bie arme Süt, unb benn ifdf eS grab
fo guet gfi, mie öbf>i§ 9teu§, unb bät no beffer ju attem anbere pafft,
als neiti @adje.

Unb aïïemit meb unb meb ©dfuetcbinb bänb au mette bebi fi,
j' helfe unb öppiS 5' bringe, unb bänb bebeim unb bi be SSefannte
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gseit: „Wüssed Ihr was? Mir töded jetz d' Fisch und legeds nett in
en Chorb, und denn sroged Ihr in e paar Lade, wo me Lebesmittel
hat, ob men Eu nit öppis Passenders dagegen in Tuusch gab, Ihr
möchted gern der arme Frau helfe, wo hüt Morge de Ma verunglückt
sei. Was gilt's, Ihr mached e guets Gschäftli für Eueri Schützling?"
Und richtig: die mnntere Husirer sind ihri glänzigi Fisch bald los
worde, Grad im Konsum nebetzue händ sie e Paar Fisch chönne abgeh
und e Pfund Chäs übercho. De Herr B, im große Spezereilade, wo
si dernoh hi sind, hüt finer Frau grüeft, ob sie Fisch bruuche chönn,
und wo si ghört hat vo dem nette Handel, ist sie gern debi gsi, und
de Herr B, hät de Buebe defür Nudle, Gerste, Zucker und düerri
Bire g'geh und d' Frau hät underdesse e leers Schüsseli abegholt
für Schmalz; sie hät scho gwüßt, daß das der Frau am liebste werdi
si; und denn händ sie no bi-n-e paar bekannte Husfraue-n-agklöpflet
und fründli Bscheid und e paar Batzen und abg'leite Kleidungsstück!!
übercho für ihrni Schützling. Und überall händ sie höfli d'danket die
wackere Buebe, und sind denn mit ihrne Päck und Sache glücksträhled

zue der arme Frau z'ruck und händ ihre-n-Alles nett anegleit us de

Tisch. Und dere Frau sind grad Thräne über d' Backe glaufe, wo sie

gsehe hät, wie das Unglück ihre defür gueti Lüt zuegfüehrt hät, und
wo sie dene Buebe danket hät für ihres ritterlich Werk. Und die sind
de ganz Tag so froh gsi, so vergnüegt, wie no a keim andere Ferie-
tag, und Jede hät si bsinnet, was si jetz au no witer chönnted thue
für die arm Frau. Emol hät de Julius vorgschlage, sie welled ihre
Holz suechen-im Wald, viel Zeine voll, und das hät den Andere gfalle,
und em Joseph und em Robert sini Schwösterli sind au mit, und uf
em Weg händ si no ändert Kamerade-n-agschlosse, und so ist das grad
no en lustige Spaziergang worde. Und en nsgiebige: flißig, flißig
händ alli Chinder Hölzli ufglese, bis alli Zeine und Chrääze voll gsi
sind, und denn händ si no Heidelbeeri g'sammlet in ihri Chvrbli, wo
d' Meiteli mitgnoh händ, „daß die arme Chind au öppis guets z' Nacht
hebed". Und wo sie's der Frau i's Hus b'brocht händ, do händ die

Töchterli gsehe, daß die Chind recht trurig dra seied mit de Kleidli,
und händ do deheim gseit, sie möchted ihne neui chaufe. Aber me hät
halt 's Geld nit grad so vorig, und so hät me denn die eigne Röck

und Schöößli undersuecht und was me hät chönne hergeh, no recht
ordli gflickt und hergricht't für die arme Lüt, und denn isch es grad
so guet gsi, wie öppis Neus, und hät no besser zu allem andere paßt,
als neui Sache.

Und allewil mêh und meh Schnelchind händ au welle debi si,

z' helfe und öppis z' bringe, und händ deheim und bi de Bekannte
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„gWeibtet" um ©iträg atter 3trt. Hub Wa8 '8 ©eft gfi ift: bie £>elfer=

djinb fittb ftifjig u§ uttb i g'gangen i bem jpüttti unb tjänb fetber
gfe^e, mie biet beffer baff fie '8 bocfi beweint tjanb, unb finb attimot
nodüjer fo §friebe=n an ifjren eigne S£ifcf) gfeffe unb in itjrtti nette,
guete ©ettti gfdjtoffe. Unb fie Ijcinb an ifjrrte ©djutsdjinbti gfe£)e, baff
e§ für ©Ijinb aUi, aïïi Sag öpfug 9teu'3 5' forge git, baff fie attemit
üppig anberê mieber nßttjig tjänb, baf? me nie barf notjtof) unb müeb

werbe, Wenn me '8 Witt guet i ber Drnig tja, unb fo ifcE) e§ itjne
felber oiet tüfer i8 ©füljt djo, roa§ itjrni eigne ©ttere fort unb fort
au an itjne ttjiienb. Unb fo finb bie §etfer8djinbe bi itjrem @dju|=
engetUSImt fo braü unb banfbar tnorbe gegen itjrni eigne ©ttere, baff
bie gern be gut 3fer oo iljrne ©t)inbe unberftütd fjänb itnb itjne in
itjrem ©ettunggmert bigftanbe finb, fo biet fie t)änb oermöge, fo baff
ber arme ffamitie ricbtid) gtjotfe gfi ift, bi8 be ©ater mieber gfunb
unb im ©tanb gfi ift, für fini gratt unb ©tjinberti j'forge.

©o ift u§ em Ilnglücf oo bem armen Arbeiter en grofje, tjerr=
tidje ©egeit entftanbe: biet jungi §erjti finb jum Reifen unb jum
SBoljtttjue gfüeljrt morbe, biet £>änbli t)änb fie rege gternt i freitbiger,
uneigenü|iger jfriirforg für 2tnberi, unb bie Serie finb für bie jungen
„Stftifter" bo bem gute SBerf nnb für atti bie djtine SBoljtfljöter en

unbergefjtidj fdjöni, roarmi ©rinnerig b'btiebe, itnb tjänb fie für atti
Buefunft ufmertfam g'macfjt uf frönbi ©orgemntnb tttotlj.

mürrtftJjE Umfr,
<£in Mardjrn.

djön Wie ber Sag mar Stein=©uftd)en, ein tiebtidjeS äMbdjen mit
fetten, blauen Slengtein, rofigen ©Sangen, einem ©tünbcfjen jum
Süffen tiebtidj, unb ©äderen fo toeief) unb fein, baff Qeber, ber

ba§ Sinb aufbaute, feine ffreube baran t)atte. ©cfjöne, btonbe Soden
fielen anmutig auf bie ©djuttern unb menu bie steine recEjt bei Saune

mar, bann tanjten bie gtänjenben §aarmetten gar luftig auf bem feinen
£>äl§djen.

Seiber mar aber bie liebe 9Kama be§ Stnbeê gar oft tränt unb
ber ©ater auf ©eifen. @o btieb ©uftcfjen gar oft ben ®ienftboten
übertaffen unb gewöhnte fid^ au gar berfdiiebene Unarten. 3Jiit SBeinen

unb SJturren, mit ©fetten unb ®roljen erreichte fie faft immer, ma§

fie motlte, meit bie ©iagbe fonft befcljutbigt mürben, ba§ Sinb üernadi=

täffigt gu tjaben.
2tt8 bie Steine fedj§ ^atjre ott mar, ftarb bie Sftama, unb ber

Sßapa BracEjte ©uftdjen, bie itjm mit itjrem ©igenwitten unb mürrifd)en
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„gweiblet" um Biträg aller Art. Und was 's Best gsi ist: die Helfer-
chind sind flißig us und i g'gangen i dem Hüttli und Hand selber
gsehe, wie viel besser daß sie 's doch deheim Hand, und sind allimol
nachher so zfriede-n an ihren eigne Tisch gsesse und in ihrni nette,
guete Bettli gschloffe. Und sie Hand an ihrne Schutzchindli gsehe, daß
es für Chind alli, alli Tag öppis Neu's z' sorge git, daß sie allewil
öppis anders wieder nöthig Hand, daß me nie darf nohloh und müed

werde, wenn me 's will guet i der Ornig ha, und so isch es ihne
selber viel tüfer is Gfühl cho, was ihrni eigne Eltere fort und fort
au an ihne thüend. Und so sind die Helferschinde bi ihrem Schutz-
engeli-Amt so brav und dankbar worde gegen ihrni eigne Eltere, daß
die gern de gut Jfer vo ihrne Chinde understützt händ und ihne in
ihrem Rettungswerk bigstande sind, so viel sie händ vermöge, so daß
der arme Familie richlich gholfe gsi ist, bis de Vater wieder gsund
und im Stand gsi ist, für sini Frau und Chinderli z'sorge.

So ist us em Unglück vo dem armen Arbeiter en große, herrliche

Segen entstände: viel jungi Herzli sind zum Helfen und zum
Wohlthue gfüehrt worde, viel Händli händ sie rege glernt i freudiger,
uneigenütziger Fürsorg für Anderi, und die Ferie sind für die jungen
„Astifter" vo dem gute Werk und für alli die chline Wohlthäter en

unvergeßlich schöni, warmi Erinnerig b'bliebe, und händ sie für alli
Zuekuuft ufmerksam g'macht uf fröndi Sorge-n-und Noth.

Das mürrische Kind.
Ein Märchen.

chön wie der Tag war Klein-Gustchen, ein liebliches Mädchen mit
hellen, blauen Aeuglein, rosigen Wangen, einem Mündchen zum
Küssen lieblich, und Bäckchen so weich und fein, daß Jeder, der

das Kind anschaute, seine Freude daran hatte. Schöne, blonde Locken

fielen anmuthig auf die Schultern und wenn die Kleine recht bei Laune

war, dann tanzten die glänzenden Haarwellen gar lustig auf dem feinen
Hälschen.

Leider war aber die liebe Mama des Kindes gar oft krank und
der Vater auf Reisen. So blieb Gustchen gar oft den Dienstboten
überlassen und gewöhnte sich an gar verschiedene Unarten. Mit Weinen
und Murren, mit Schelten und Drohen erreichte sie fast immer, was
sie wollte, weil die Mägde sonst beschuldigt wurden, das Kind vernachlässigt

zu haben.
Als die Kleine sechs Jahre alt war, starb die Mama, und der

Papa brachte Gustchen, die ihm mit ihrem Eigenwillen und mürrischen
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Söefett bieten 2lerger machte, j« ben ©rofsettern. ©iefe flatten nun
itjre liebe Sßott) mit bem SMbdjen. Son früt) bi§ fpät murrte ba§=

fetbe. „2tttbadene§ Srob mag id) nidjt," „Seßo bjat mid) angefnurrt,"
„be§ ®ärtner§ Sub tad)t micE) immer au§," „bie ÜJiagb tiat bie ©dpßje
nidE)t fcbjön gepu|t," „mie tangmeitig ift e§ pier," „Sartoffetfuppe efj

id) nidjt," „©auerfraut aud) nidjt," „ba§ 3îinbfteifd) ift mir guroiber,"
turg, bon ïftorgenê bté Slbenbê geigte ficE) bie Steine unroißig unb
roiberfpenfiig, fo bafs ber ©rofjpapa aft gang bofe mürbe.

©inrnat mar e§ fetbft ber fonft fo gebutbigen ©rofjmama gu arg
gemorben unb fie fdjidte ba§ ungufriebene Sinb in ben ©arten. ©ort
mar eê aber ©uftdjen gu tjeifj, unb e§ flogen fo biete ÜDtüden, fie
tonnte nicfjt babteiben. llnroißig moïïte fie itmfeljren, ba fat) fie im
SSatbe einen Karen, blauen @ee, ben fie nie gubor bemerft fjatte.
©djneß ging fie barauf gu unb flaute hinein. SSie fonberbar, ba unten
im SBaffer maren ©ebaitbe, ©arten unb SBiefen, gerabe mie auf bern

ftacbjen Sanbe. ©ocij fielje, bie Seute patten alte fo fonberbare ©e=

filter ; ben ©inen t)ing bie Untertippe tjerunter, ben 2tnbern bie 3Dtunb=

mintet, ben ©ritten tropften ©ßränen auf bie §änbe ; ber Sierten fcpien
ba§ gange ©efidjt bergerrt gu fein, furg 2tße fafjen entfetßidj mürrifd)
unb tjäfjtid) au§.

„9tein, mie närrifdj," rief patbtaut bie Steine; ba regte e§ fid)
Ijinter ifjr unb fielje ba, eine ttranberfdjüne gee ftanb bei bem Sinbe.

„ßtärrifdj?" roieberpolte fie, „ba ift bodj gar nidjt§ 9Mrrifd)e§
babei. ©§ mufj aud) für bie eroig Sßtürrifcßen ein ©obtenreid) geben,

©iep' ®ir'§ nur genau an, bort tommft ®u aitdj pin, menn ®u ©id)
nidjt befferft. "

,,gd) mitt aber nidjt bapin," rief ©uftdjen gornig, „idj miß fo
fcpön fein mie ©u, unb nidjt fo garftig, mie bie Seute bort unten."

„®a§ pängt gang bon ©ir ab," fagte bie ftotge gee; „icp gebe

©ir peute brei ©efcpente. Sßüpeft ®u fie roopt, fo mirft ®u fo fdjön
merben mie icp; fonft tommft ®u in bie berfunfene ©tabt."

Sei biefen SBorten gog bie gee au§ itjrem ©ürtet einen ©pieget,
eine ©tode unb ein Stotigbudj.

„®a§ finb gar munberbare Singer," fagte fie freunbticp gu bem
Sinbe unb piett ipm bie brei ©aben pin. „®er ©pieget geigt ©ir
immer bie ©tobt im ©runbe be§ @ee§, bamit Sit roeifjt, mie bie

mürrifcpen Seute auSfepen; bie ©tode fcplägt aße ütbenb fo oft an,
atè ©u bei Sage mürrifd) marft, unb ba§ Sßotigbucp trägt für jebe§=

mat, mo ©it ©icp i'tbermunben fjaft, ein gotbeneg ©terncpen ein, unb
menn ba§ ßtotigbudj boß ift, geigt ©ir ber ©pieget bie ©tabt nidjt
mepr, fonbern ©id) fetbft ; bann gept e§ aber mieber rüdmart§, fo oft
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Wesen vielen Aerger machte, zu den Großeltern. Diese hatten nun
ihre liebe Noth mit dem Mädchen. Von früh bis spät murrte
dasselbe. „Altbackenes Brod mag ich nicht," „Bello hat mich angeknurrt,"
„des Gärtners Bub lacht mich immer aus," „die Magd hat die Schuhe
nicht schön geputzt," „wie langweilig ist es hier," „Kartoffelsuppe eß

ich nicht," „Sauerkraut auch nicht," „das Rindfleisch ist mir zuwider,"
kurz, von Morgens bis Abends zeigte sich die Kleine unwillig und
widerspenstig, so daß der Großpapa oft ganz böse wurde.

Einmal war es selbst der sonst so geduldigen Großmama zu arg
geworden und sie schickte das unzufriedene Kind in den Garten. Dort
war es aber Gustchen zu heiß, und es flogen so viele Mücken, sie

konnte nicht dableiben. Unwillig wollte sie umkehren, da sah sie im
Walde einen klaren, blauen See, den sie nie zuvor bemerkt hatte.
Schnell ging sie darauf zu und schaute hinein. Wie sonderbar, da unten
im Wasser waren Gebäude, Gärten und Wiesen, gerade wie auf dem

flachen Lande. Doch siehe, die Leute hatten alle so sonderbare
Gesichter ; den Einen hing die Unterlippe herunter, den Andern die Mundwinkel,

den Dritten tropften Thränen auf die Hände; der Vierten schien

das ganze Gesicht verzerrt zu sein, kurz Alle sahen entsetzlich mürrisch
und häßlich aus.

„Nein, wie närrisch," rief halblaut die Kleine; da regte es sich

hinter ihr und siehe da, eine wunderschöne Fee stand bei dem Kinde.

„Närrisch?" wiederholte sie, „da ist doch gar nichts Närrisches
dabei. Es muß auch für die ewig Mürrischen ein Todtenreich geben.

Sieh' Dir's nur genau an, dort kommst Du auch hin, wenn Du Dich
nicht besserst. "

„Ich will aber nicht dahin," rief Gustchen zornig, „ich will so

schön sein wie Du, und nicht so garstig, wie die Leute dort unten."
„Das hängt ganz von Dir ab," sagte die stolze Fee; „ich gebe

Dir heute drei Geschenke. Nützest Du sie wohl, so wirst Du so schön

werden wie ich; sonst kommst Du in die versunkene Stadt."
Bei diesen Worten zog die Fee aus ihrem Gürtel einen Spiegel,

eine Glocke und ein Notizbuch.
„Das sind gar wunderbare Dinger," sagte sie freundlich zu dem

Kinde und hielt ihm die drei Gaben hin. „Der Spiegel zeigt Dir
immer die Stadt im Grunde des Sees, damit Du weißt, wie die

mürrischen Leute aussehen; die Glocke schlägt alle Abend so oft an,
als Du bei Tage mürrisch warst, und das Notizbuch trägt für jedesmal,

wo Du Dich überwunden hast, ein goldenes Sternchen ein, und
wenn das Notizbuch voll ist, zeigt Dir der Spiegel die Stadt nicht
mehr, sondern Dich selbst; dann geht es aber wieder rückwärts, so oft
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bie ©tode anfdjtägt, berfc^tütrtbet ein ©lernten unb Sein ©itb tuirb
häBtidjer. Stierte Sir nun, wenn Sein îletneê Stotijbucf) gang bod
•Sternchen bleibt, biê Su adjtgetin jfahre alt bift, bann ïomrnt ein

®önig?fohn burd) ben SBalb gegangen, unb ba? groB unb freunbtid)
geworbene ©uftdjen, ba? ftatt ber jjauberftabt immer fein eigene?,
hfibfdje? ©itb gefetjen, ift bann fo fdjön, wie eine gee unb" — o wet)!
— in biefem Stugenbtid rief ber ©roBmama Stimme : ,,©uftd)en, ©uft=
d)en, Wo ftedft Su benn?"

Unb berfd)Wunben War ber See unb — bie gee. Stber ber

©bieget, bie ©tocte unb ba? tteine ©üdjtein tagen in itjrer tpanb, unb

fdjnetl tieB fie atteê in bie Safdje gleiten. Sroh ber fatalen Unter»

bredjung entgegnete ©uftdjen freunbtid): „|>ier bin id)." Sann tief
fie ber guten grau entgegen unb jubelte : „SSBie fdjön! Wie fdjön ift'?
im SBatb "

„©nbtidj einmal ift mein Keine? 3Jiäbd)en mit etwa? aufrieben,"
fagte biefe bergnügt, naljm fie bei ber §anb unb führte fie in ben

©arten unb ba? Ipau? jurödE. Ser Stadjmittaggfaffee ftanb auf bem

Sifct). Sa teljrte bie übte Saune Wieber.

„gdj mag ben IjeiBen faffee nicht." @ie lehnte fid) ärgerlich
in ben ©tüljt juried. ©anj teife tönte ba? ©loderen in ber Safdje.
©uftdjen WuBte, baB bie? eine SDtaljnung fei unb fdjämte ficE) Wotjt

jum erften totale barüber, baB fie fo ungejogen geWefen war. Sann
aber bergaff fie fic^ bodj wieber, at? bie £au?tat)e auf itjren ©djoofi
fprang, unb fe|te ba? Shier unfanft auf ben ©oben, grottenb unb
murrenb über ba? unteibtidje ©efdjöpf.

Slm Stbenb aber, ai? fie iljre Safere au?tramte, ba erfdjrad fie;
ber ©flieget geigte bie ©ewoljner ber ©tobt im Stegenwetter, mit ber»

jerrten, ärgerlichen unb jornigen ©efid)tern, unb fiefje ba, fie felbft
wanbette unter itjnen — ja, ja, bie .Stehntidjteit tieff fidj nidjt ber»
tennen — unb war natjeju bie £)â^ïic^f±e bon Stilen, tro| itjrer tjübfeben

Soden, auf bie fie fo ftotj War unb welche ber ©fieget it)r getaffen
blatte. Stuf einmal fing ba? ©löcflein ju tönen an. ©uftdjen muffte
gälten, ob fie wollte ober nidjt. ©in?, gwei, brei, bier, fünf, fed)?,
fieben

„Stein, ba? ift gu arg," rief ärgerlich tiie steine, at? bie ©tode
fcEjwieg. „©iebenmat mürrifd)," fut)r fie tobffdjüttetnb fort, „feit Stach»

mittag? brei Uhr!" ©ie war bod) nicht fo bon £erjen bofe, baB fie
nicht eingefetjen hätte, baB e? 0Or fdjtimm mit ihrer Saune beftettt fei.
Sann nat)m fie ba? Siotijbud) jur §aitb unb fdjaute hinein. Siehe
ba — ein ©terntein btidte ihr bodj barau? entgegen. SBann hotte
fie ba? berbient? 2td^ ja, Wie fie ber ©roBmama freunbtidj entgegen»
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die Glocke anschlägt, verschwindet ein Sternchen und Dein Bild wird
häßlicher. Merke Dir nun, wenn Dein kleines Notizbuch ganz voll
Sternchen bleibt, bis Du achtzehn Jahre alt bist, dann kommt ein

Königssohn durch den Wald gegangen, und das groß und freundlich
gewordene Gustchen, das statt der Zauberstadt immer sein eigenes,
hübsches Bild gesehen, ist dann so schön, wie eine Fee und" — o weh!
— in diesem Augenblick rief der Großmama Stimme: „Gustchen, Gustchen,

wo steckst Du denn?"
Und verschwunden war der See und — die Fee. Aber der

Spiegel, die Glocke und das kleine Büchlein lagen in ihrer Hand, und
schnell ließ sie alles in die Tasche gleiten. Trotz der fatalen
Unterbrechung entgegnete Gustchen freundlich: „Hier bin ich." Dann lief
sie der guten Frau entgegen und jubelte: „Wie schön! wie schön ist's
im Wald!"

„Endlich einmal ist mein kleines Mädchen mit etwas zufrieden,"
sagte diese vergnügt, nahm sie bei der Hand und führte sie in den

Garten und das Haus zurück. Der Nachmittagskaffee stand auf dem

Tisch. Da kehrte die üble Laune wieder.

„Ich mag den heißen Kaffee nicht." Sie lehnte sich ärgerlich
in den Stuhl zurück. Ganz leise tönte das Glöckchen in der Tasche.

Gustchen wußte, daß dies eine Mahnung sei und schämte sich Wohl

zum ersten Male darüber, daß sie so ungezogen gewesen war. Dann
aber vergaß sie sich doch wieder, als die Hauskatze auf ihren Schooß
sprang, und setzte das Thier unsanft auf den Boden, grollend und
murrend über das unleidliche Geschöpf.

Am Abend aber, als sie ihre Tasche auskramte, da erschrack sie;
der Spiegel zeigte die Bewohner der Stadt im Regenwetter, mit
verzerrten, ärgerlichen und zornigen Gesichtern, und siehe da, sie selbst

wandelte unter ihnen — ja, ja, die Aehnlichkeit ließ sich nicht
verkennen — und war nahezu die häßlichste von Allen, trotz ihrer hübschen

Locken, auf die sie so stolz war und welche der Spiegel ihr gelassen

hatte. Auf einmal fing das Glöcklein zu tönen an. Gustchen mußte
zählen, ob sie wollte oder nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,

sieben....
„Nein, das ist zu arg," rief ärgerlich die Kleine, als die Glocke

schwieg. „Siebenmal mürrisch," fuhr sie kopfschüttelnd fort, „seit
Nachmittags drei Uhr!" Sie war doch nicht so von Herzen böse, daß sie

nicht eingesehen hätte, daß es gar schlimm mit ihrer Laune bestellt sei.

Dann nahm sie das Notizbuch zur Hand und schaute hinein. Siehe
da — ein Sternlein blickte ihr doch daraus entgegen. Wann hatte
sie das verdient? Ach ja, wie sie der Großmama freundlich entgegen-
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gelaufen tour. Unb baë fjattc fte gar nicfjt fermer gebûnït. @ie fafete

baraufbin bie beftett Sorfäbe, boeft — gehalten Würben fie borläufig
nodj nic^t. ©3 gab Sage, too ba§ ©lüdlein toie toll fortbimmelte,
bi§ ©ufteben fidj erfdfredt bie Obren §u^iett. Uttb bie ©tempert
touebfen fo langfam, feiten gab e§ jtoei ober brei im Sage.

Sa begab e§ fidj einft, bafj ©rofjmütterdjen fie um ettoaê Jpätfe
bei ber Sage§arbeit aufbrach, toeil e§ i£)r nidjt toof)I fei; ©ufteben
aber ftettte fieb toieber recht ungeberbig; ben folgenben Sag tonnte
©rofjmüttercben nicEjt mebr born Seite auffielen unb ber ©rofjbater
toar gar fo traurig. Seim SKittageffen, ba ber ißla| feiner grau leer

toar, tonnte er fic£) nicht meljr galten, fonbern fagte boller Serjtoeif=
lung : „Ipätte meine gute grau einen folgen ntürrifcijen fßtaggetft, toie
bie ©uftel, fid) nicEjt aufgelaben, ftiinbe e§ beffer um fie. Ser fort=
toäbrenbe Slerger in ibrem 2111er ift p biet."

©ufteben tarn gerabe jur Sbüre berein ©etniffen filing
iï>r gar fetjr. §atte fie boefj bie ©rofmama im ©runbe be§ §er5djen§
febr gern, aber e§ roar fo fdjtner, fidE» ju übertoinben.

„©rojjbapa," meinte fie fleinlaut, „toie muff idj eê madjen, um
©rofjmama nidjt $u erzürnen?"

©rftaunt fal) ber alte iOîann auf. „SBte Su e§ machen foUft?
©i nun, toie mir 2111e auch; toir finb immer jufrieben mit bem, toa§
ber liebe ©ott unë befdjeert. 28ir banfeit ibm Ejergïtcï) für alle§ Siebe
unb ©ute, unb toenn un§ cttoaS nicht behagen toill, benfeu toir, e§

fei ba§ Sefte, un§ in ©ebulb ju faffen, ba llngcbulb unb Stiurren
gegen ©ott fieb an 9ro§en jperfonen fo toenig fc£)icft, toie ba§ etoige
Srummen ber ®inber gegen bie Seftimmungen ber ©Itern, ©rofjettern
unb Sebrer. SBiirben toir immer murren, bann tonnten toir un§ nicht
beflagen, toenn er feine öaitb bon un§ abjöge ober bem ungeberbigen
®inbe bie treue, fdjütienbe ifSfIegerE)artb toegnäbme. Unb" — ber alte
ÜDtann irodnete fieb e'ne Sbräne au§ bem Stuge, „ba§ tonnte gar mobl
Sir gefcfjefjen, ©rofjmama ift febr traut; ber Diele Slerger bringt
fie um."

©rofjbater unb ©nfelin toeinten. Sann fragte bie Sieine nochmals

bringenb: „28a§ tann idb ttjun, um anberS ju werben?"
„Borgens ben lieben ©ott um Sraft bitten, SlbenbS ibm Seine

gebler befennen unb ibm berfbredjen, fie tünftig meiben ju Woden."
©ufteben febloieg. Sie tonnte bem ©rofjbater nicht fagen, bafj

fie fdjon lange berfuc£)t babe, fieïj ju beffern, fchon aitS ©itetfeit unb

wegen ber geengabe, bafj fie aber baS Seten bergeffen hätte. Sa§
follte nicht toieber gefcf>eften. tlnb jefet fiel ihr auch ein, toa§ fie ju
tljun batte. ©ie fchöpfte bem ©rofjmütterdjen ©ufpe auf unb brachte
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gelaufen war. Und das hatte sie gar nicht schwer gedünkt. Sie faßte
daraufhin die besten Vorsätze, doch — gehalten wurden sie vorläufig
noch nicht. Es gab Tage, wo das Glöcklein wie toll fortbimmelte,
bis Gustchen sich erschreckt die Ohren zuhielt. Und die Sternchen
wuchsen so langsam, selten gab es zwei oder drei im Tage.

Da begab es sich einst, daß Großmütterchen sie um etwas Hülfe
bei der Tagesarbeit ansprach, weil es ihr nicht wohl sei; Gustchen
aber stellte sich wieder recht ungeberdig; den folgenden Tag konnte

Großmütterchen nicht mehr vom Bette aufstehen und der Großvater
war gar so traurig. Beim Mittagessen, da der Platz seiner Frau leer

war, konnte er sich nicht mehr halten, sondern sagte voller Verzweiflung

: „Hätte meine gute Frau einen solchen mürrischen Plaggeist, wie
die Gustel, sich nicht aufgeladen, stünde es besser um sie. Der
fortwährende Aerger in ihrem Alter ist zu viel."

Gustchen kam gerade zur Thüre herein und das Gewissen schlug

ihr gar sehr. Hatte sie doch die Großmama im Grunde des Herzchens
sehr gern, aber es war so schwer, sich zu überwinden.

„Großpapa," meinte sie kleinlaut, „wie muß ich es machen, um
Großmama nicht zu erzürnen?"

Erstaunt sah der alte Mann auf. „Wie Du es machen sollst?
Ei nun, wie wir Alle auch: wir sind immer zufrieden mit dem, was
der liebe Gott uns beschecrt. Wir danken ihm herzlich für alles Liebe
und Gute, und wenn uns etwas nicht behagen will, denken wir, es

sei das Beste, uns in Geduld zu fassen, da Ungeduld und Murren
gegen Gott sich an großen Personen so wenig schickt, wie das ewige
Brummen der Kinder gegen die Bestimmungen der Eltern, Großeltern
und Lehrer. Würden wir immer murren, dann könnten wir uns nicht
beklagen, wenn er seine Hand von uns abzöge oder dem ungeberdigen
Kinde die treue, schützende Pflegerhand wegnähme. Und" — der alte
Mann trocknete sich eine Thräne aus dem Auge, „das könnte gar wohl
Dir geschehen, Großmama ist sehr krank; der viele Aerger bringt
sie um."

Großvater und Enkelin weinten. Dann fragte die Kleine nochmals

dringend: „Was kann ich thun, um anders zu werden?"
„Morgens den lieben Gott um Kraft bitten, Abends ihm Deine

Fehler bekennen und ihm versprechen, sie künftig meiden zu wollen."
Gustchen schwieg. Sie konnte dem Großvater nicht sagen, daß

sie schon lange versucht habe, sich zu bessern, schon aus Eitelkeit und

wegen der Feengabe, daß sie aber das Beten vergessen hätte. Das
sollte nicht wieder geschehen. Und jetzt fiel ihr auch ein, was sie zu
thun hatte. Sie schöpfte dem Großmütterchen Suppe auf und brachte
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ipr fie, bann bebiente fie ben ©roppapa, fo gut fie fonnte, unb al§
fie nacp SLifcîje beim S3ette be§ ©ropmüttercpen§ fap, ba berfpraip fie
ber guten grau lecpt ^er§lic^, fie tooHe je|t mit Slttem pfrieben fein,
nur muffe fie 6alb mieber gefunb merben.

lieber bem freunblicpen ©eplauber fcplief ©ropmama enblicp ruEjig
ein, fo rupig, mie fie lange nicpt mepr gefcptafen tjatte. ©uftepen napm
if)r Sloti^bud) perattê unb fiep', ipre ©terncpeit waren unt ein paar
bermeprt worben. ®ocp patte ba§ 33ücptem jepn «Seiten unb babon
war faum eine palbe Seite botf. ®ie ©itelfeit patte alfo wenig SJtacpt
über fie gepabt; jept, wo bie Siebe gegen (Sott unb bie ©ropeltern
mäcptig erwacpte, wirften hoppelte iOläcpte.

Unb jept b'efferte fiep ©uftepen bon $ag p Sag. SRepr unb
mepr berftummte baä ©töcfcpen ; immer biefer Würbe ba§ 93ücplein unb
immer freunbtieper fapen bie Seute im Spiegel au§. ©ropmütterepen
erpotte fiep wieber, unb ba fie fap, bap ©uftepen fiip ernftlicp beffern
wollte, patf fie überaß mit freunblicpem 9îatpe nacp. ©nblicp war ba&

üftotijbucp boß ©terne, ba§ ©löeflein fcpwieg unb au§ bem Spiegel
ftraplte ©uftpenê 93ilb im gangen Siebreig ber erften $ugenb. ®a§
fanfte Säepeln, bie peiter ftraptenben Singen waren gang baS Stbbilb
ber fepönen gee. Sie war jept ni(pt nur bie greube unb ber ©tolg
ber ©ropeltern, fonbern auep ipre ©tüpe, unb al§ ber ©roppapa fiarb,
ba fegnete er fie fo liebreiep unb banfte ipr für alt bie Siebe, bie fie
ipm erwiefen patte.

93alb barauf ging auep ba§ ©ropmütterepen gur lepten 9îupe ein.
©uftepen legte nodf einen Srang auf ipr ©rab unb eilte bann gu iprem
Sieblingäplcipcpen im SBalbe, um fiep bort reept auêpWeinen. 916er

fiepe, wie fie bapinfam, ba glängte unb fepimmerte wieber ber ©ee ipr
entgegen, aber auf bem ©runbe lag eine perrlicpe ©tabt boll froper,
feiiger SRenfcpen. darunter wanbelte fie, fcpön wie ber $ag. Sie
füplte ttaep ipren brei ÏBunbergaben — fie waren öerfcpwunben. Unb
fo berfcpwanb auep ber ©ee. 916er burip ben SBalb lam ber berpeipene
SRärcpenpring gegangen, ©r fap ba§ fipöne, lieblicpe SRiibcpen unb polte
baëfelbe batb barauf in fein präcptige§ ©cplop. gjt. 58act) @etpfe.

ïras Jferfelrïjm
©on H. ffingrll-OiintpEr.

arte, eine fepr arme grau, patte burcp gropen gleip fo biet
©elb^gufammengebraept, bap fie fiep ein gang jungeê ©cpwein»
epen laufen fonnte; unb fie gebadfte e§ fepfaepten git laffen,

wenn fie eS grop gefüttert patte, um fiep ©epinfen unb ißöcfelfleifcp
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ihr sie, dann bediente sie den Großpapa, so gut sie konnte, und als
sie nach Tische beim Bette des Großmütterchens saß, da versprach sie

der guten Frau recht herzlich, sie wolle jetzt mit Allem zufrieden sein,

nur müsse sie bald wieder gesund werden.
Ueber dem freundlichen Geplauder schlief Großmama endlich ruhig

ein, so ruhig, wie sie lange nicht mehr geschlafen hatte. Gnstchen nahm
ihr Notizbuch heraus und sieh', ihre Sternchen waren um ein paar
vermehrt worden. Doch hatte das Büchlein zehn Seiten und davon
war kaum eine halbe Seite voll. Die Eitelkeit hatte also wenig Macht
über sie gehabt; jetzt, wo die Liebe gegen Gott und die Großeltern
mächtig erwachte, wirkten doppelte Mächte.

Und jetzt besserte sich Gustchen von Tag zu Tag. Mehr und
mehr verstummte das Glöckchen; immer dicker wurde das Büchlein und
immer freundlicher sahen die Leute im Spiegel aus. Großmütterchen
erholte sich wieder, und da sie sah, daß Gustchen sich ernstlich bessern

wollte, half sie überall mit freundlichem Rathe nach. Endlich war das
Notizbuch voll Sterne, das Glöcklein schwieg und aus dem Spiegel
strahlte Gustchens Bild im ganzen Liebreiz der ersten Jugend. Das
sanfte Lächeln, die heiter strahlenden Augen waren ganz das Abbild
der schönen Fee. Sie war jetzt nicht nur die Freude und der Stolz
der Großeltern, sondern auch ihre Stütze, und als der Großpapa starb,
da segnete er sie so liebreich und dankte ihr für all die Liebe, die sie

ihm erwiesen hatte.
Bald darauf ging auch das Großmütterchen zur letzten Ruhe ein.

Gustchen legte noch einen Kranz auf ihr Grab und eilte dann zu ihrem
Lieblingsplätzchen im Walde, um sich dort recht auszuweinen. Aber
siehe, wie sie dahinkam, da glänzte und schimmerte wieder der See ihr
entgegen, aber auf dem Grunde lag eine herrliche Stadt voll froher,
seliger Menschen. Darunter wandelte sie, schön wie der Tag. Sie
fühlte nach ihren drei Wundergaben — sie waren verschwunden. Und
so verschwand auch der See. Aber durch den Wald kam der verheißene
Märchenprinz gegangen. Er sah das schöne, liebliche Mädchen und holte
dasselbe bald darauf in sein prächtiges Schloß. M. Bach-Gelpke.

Biggi, das Ferkelchen.
Von I. Engxll-Grinthrr.

arie, eine sehr arme Frau, hatte durch großen Fleiß so viel
Geld zusammengebracht, daß sie sich ein ganz junges Schweinchen

kaufen konnte; und sie gedachte es schlachten zu lassen,
wenn sie es groß gefüttert hätte, um sich Schinken und Pöckelfleisch



gu fdjaffen, bamit if)re Sinber gu ifjren Sartoffeln ober gu bent trodenen
SBrobe guweilen ein ©tücfdjen gleifdj befommen föiinten. ®a waren
nuit tpanêli itttb ©retli, bie nie ein anbereS fEfjier al8 ©effnelen
Befeffen fatten, feljr erfreut, itnb fie ttmrben nic£)t ntübe, ba8 brollige
Steine git wafdjen, gu pu|en, P füttern uttb gu otterlei Sänften ab=

guridjten. SSalb lernte 33iggi, tnie fie e§ nannten, fief) auf bie |>inter=
pfoten gu feigen unb nttt oorgeflredten SSorberbeinen ttrn fein gutter
gu bitten, fowie iljren .gitruf wit freubigem ©rttngen gu beantworten.
@8 folgte feinen Seinen grettnben überall tjin, wie ein tpitnb, unb
feine @tferfud)t Wollte in Sitrgem fein anbere8 SBefen in ifirer Stälje
butben, fo baff fie oft äJtülje fjatten gtt öerf)inbertt, baff e8 bie ipau8=
t£)iere ber fftadjbarn gu beiden öerfudjte. Selbft einen Dcfjfen griff
baS Serfeldfjen ofjne gurtet an unb biff ifjn fo fräftig in'8 SBeitt, bafs

biefer bie SSerfolgung ber beiben Sinber aufgab ttnb fief) fdjfeunigft
gur gtuc^t wanbte.

gfnbeffen Wud)8 SBig g i gang tüdjtig, ttnb grau äftarie fing an
baoon gu reben, baff e8 batb $eit fein würbe, ben Sd)lad)ter fommen
gu taffen; allein fie muffte fid) fdjnell übergettgen, baff tpanSli unb
©retii ben SEob if)re8 SiebtingS attgu fdjwer ertragen würben. So
entfdjlofj fie fic^, ein .Sudjtfdjmein barau§ gtt madjen unb oerfaufte
bann immer-bie jungen gerfeldien, at8 SBiggi SDtutter geworben war,
Wogegen bie Sinber nidjtS einwenben fonnten; unb fo lebten fie nod)
Diele gafjre red)t üergnügt ntitfammen.

ftäitß

Siefen füllte ©trumpfe [triefen,
Sieêcben batte feilten gleifj,
Sieb, waê nur bie SJlutter Dachte —
'§ war gum ©triefen oiel gu betff.

Sieëdjen follte gablen febreiben,
®er tperr Sebrer bat'ë gefagt,
SieSdjen benft — icb lafs e§ bleiben,
©i wie bumnt, wer ftd) fo plagt!

Sieëdjen follt fein ©artdjen pflegen,
Sie eë gern bic üölutter fäb',
8te§d)en tbäte c§ am ©nbe —
®od) ba? S3ücfen tl)at ibm web '

lieiTitrim.

SieScben follt' fleiu SBruber baten,
9Kutter -bat ber Slrbeit biel,
Slber Sieëcbeu wollte lieber —
Summeln fief) im froben ©piel

@o ift Sieëcben grog geworben,
Sftcbêt am ©nbe gebe§ boçb,
Slber Stiemanb moefjt' e§ leiben —
Seil e§ immer träge noeb

SRerft'8 eud), SRâbçben, all' ibr flehten,
®räge bürft ibr nimmer fein —
®enn nur 06 ben fleifj'gen SMbdjen
®ann lieb SJtüttercben [icb freu'n

SBertfia ^attaueu.

zu schaffen, damit ihre Kinder zu ihren Kartoffeln oder zu dem trockenen
Brode zuweilen ein Stückchen Fleisch bekommen könnten. Da waren
nun Hansli und Gretli, die nie ein anderes Thier als Gespielen
besessen hatten, sehr erfreut, und sie wurden nicht müde, das drollige
Kleine zu waschen, zu Putzen, zu füttern und zu allerlei Künsten
abzurichten. Bald lernte Biggi, wie sie es nannten, sich auf die Hinterpfoten

zu setzen und mit vorgestreckten Vorderbeinen um sein Futter
zu bitten, sowie ihren Zuruf mit freudigem Grunzen zu beantworten.
Es folgte seinen kleinen Freunden überall hin, wie ein Hund, und
seine Eifersucht wollte in Kurzem kein anderes Wesen in ihrer Nähe
dulden, so daß sie oft Mühe hatten zu verhindern, daß es die Hausthiere

der Nachbarn zu beißen versuchte. Selbst einen Ochsen griff
das Ferkelchen ohne Furcht an und biß ihn so kräftig in's Bein, daß
dieser die Verfolgung der beiden Kinder aufgab und sich schleunigst

zur Flucht wandte.
Indessen wuchs Biggi ganz tüchtig, und Frau Marie fing an

davon zu reden, daß es bald Zeit sein würde, den Schlachter kommen

zu lassen; allein sie mußte sich schnell überzeugen, daß Hansli und
Gretli den Tod ihres Lieblings allzu schwer ertragen würden. So
entschloß sie sich, ein Zuchtschwein daraus zu machen und verkaufte
dann immer die jungen Ferkelchen, als Biggi Mutter geworden war,
wogegen die Kinder nichts einwenden konnten; und so lebten sie noch
viele Jahre recht vergnügt mitsammen.

Das träge

Lieschen sollte Strümpfe stricken,
Lieschen hatte keinen Fleiß,
Ach, was nur die Mutter dachte —
's war zum Stricken viel zu heiß.

Lieschen sollte Zahlen schreiben,
Der Herr Lehrer hat's gesagt,
Lieschen denkt — ich laß es bleiben,
Ei wie dumm, wer sich so plagt!

Lieschen sollt sein Gärtchen pflegen,
Wie es gern die Mutter sah',
Lieschen thäte es am Ende —
Doch das Bücken that ihm weh!

Lieschen.

Lieschen sollt' klein Bruder hüten,
Mutter chat der Arbeit viel,
Aber Lieschen wollte lieber —
Tummeln sich im frohen Spiel!

So ist Lieschen groß geworden,
Wächst am Ende Jedes doch,
Aber Niemand möcht' es leiden —
Weil es immer träge noch!

Merkt's euch, Mädchen, all' ihr kleinen.
Träge dürst ihr nimmer sein —
Denn nur ob den fleiß'gen Mädchen
Kann lieb Mütterchen sich freu'n!
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SinnrpvürfjE.
î.

Sange, îjette ©ommertage, Saß bie füßten Sage finbeit
SBoflt uttê gute fffrift bebeuten, Sßarmen ©trumßf unb ganä©emanb;
Saß mir für beê SBinterë fjStage Saffe feinen Sag entfcßminben
Sreffticß riiften unb bereiten. Dßne ©Suren fteiß'ger §anb!

2.
33Jittft bu ftäßten beinen SRutß fReg' biet) feßmimmenb Sag für Sag,
Unb gefunb fein, mie bie Stßnert, SBerbe über SBaffer SRerfter,
Saucße oßne ©eßmeißeg SRaßnen @i, baë meeft bie Sebenggeifter,
Sägtief) in bie füßte fftutß, Saß bag Ülugc ftraßten mag,

llub bie SSangen gtüß'n gefunb,
Unb bie ©lieber fßüren ©tärfe,
Unb bie §anb, bolt Suft sum SBerfe,
SRag fteß rüßren ©htnb um ©tunb.

3.

Stußer ung: gefdjenfteg, gotb'neg ©onnentidjt,
3t n ung: ßett unb mann nur burdß erfüllte fßftidit.

4.
Sat bie ©onne feßauen bürfen Stlteg, mag bu ßeut getßan,
©i, ba 6IicEt ber ÜRonb bid) freunbtid) alg ein feßtafenb ©ngtein an.

5.
©ei maßt in jebem Stugenbticf, — Sag feßafft im Jper^en gfrieb' unb ©tücf!

lEäffjtMIÜlmtrtett Pütt Mv. 7.
1. S3cin, Sein, fein, fein, 5ßein, rein, fein, SBein. 2. ÜR-a-t-u-r: Statur.

3. Sufufgticßtnetfe. 4. ©tamm.
5. gum ©etbftreimen.

9(m genfter taufen biete gtiegen, Qitm ©onntag müffen meine ©ißeiben
SSart't nur, itß merb' eueß alte friegen! ©anj fauber unb frßftattßett bleiben.

6. gum ©etbftreimen.
Sort geßt ein SRann mit fieben 2lffcn, @t, mie nun alte Sente gaffen,
SÄit bunten gräcflein, Sut unb SBaffen, Stnftatt an ißrem SSerf jit feßaffen.

7. Sum ©etbftreimen.
Se Stag, mo i b'fRentfcßuet goßt, Sag ift fo g'gange tangi Sit,
©ßunt atti Sag e bißti j' fßot, 33ig 'g bo emol e ©tröfti git,
Stit btoß i b' ©cßuet; a jeben Ort, ©o fetbberfcßutbet, baß er bo
Stie goßt er flint unb ßünftlicß fort. ©anj ßräcßtig ift jur Qfiißt cßo.
93alb btibt er no bim SSoget ftoß,
93alb mueß er no i b' ©ßueßi goß, ©i ©cßuetftaff' freut fi feßo, mer meiß
@o ä'Stüni ßote, batb üergißt Sie tangi Sit. 9îigts9ïeiê,
©r fuft, baß Sit sum Saufen ift. Uf morn ift atfo 'S geftti gfe|t,'
Unb menn me»n=ißn go ßofte ßeißt, fßoß tufig au, mie rüft't me fegt:
Vergißt er b'fjätfti ober 'S meift, ©eift b' ©trümßf jum SOtarfcß, ßott
Unb maeßt natürli benn fin ©ang SSrötti, SBurft,
Stoei«, breintot, fei er no fo lang. Unb ricßt't 'S ffetbftäfcßti für be Surft,
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Sinnsprüche.
1.

Lange, helle Sommertage, Daß die kühlen Tage finden
Wollt uns gute Frist bedeuten, Warmen Strumpf und ganz Gewand;
Daß wir für des Winters Plage Lasse keinen Tag entschwinden
Trefflich rüsten und bereiten. Ohne Spuren fleiß'ger Hand!

2,

Willst du stählen deinen Muth Reg' dich schwimmend Tag für Tag,
Und gesund sein, wie die Ahnen, Werde über Wasser Meister,
Tauche ohne Schweißes Mahnen Ei, das weckt die Lebensgeister,
Täglich in die kühle Fluth, Daß das Auge strahlen mag,

Und die Wangen glüh'n gesund,
Und die Glieder spüren Stärke,
Und die Hand, voll Lust zum Werke,
Mag sich rühren Stund um Stund.

3,

Außer uns: geschenktes, gold'nes Sonnenlicht,
In nns: hell und warm nur durch erfüllte Pflicht,

4,
Hat die Sonne schauen dürfen Alles, was du heut gethan,
Ei, da blickt der Mond dich freundlich als ein schlafend Englein an.

5,
Sei wahr in jedem Augenblick, — Das schafft im Herzen Fried' und Glück!

Räthsellösungen von Nr. 7.
1, Bein, Dein, fein, kein, Pein, rein, sein, Wein. 2, N-a-t-u-r: Natur.

3. Kukukslichtnelke, 4, Stamm.
5. Zum Selbstreimen.

Am Fenster laufen viele Fliegen, Zum Sonntag müssen meine Scheiben
Wart't nur, ich werd' euch alle kriegen! Ganz sauber und krystallhell bleiben.

6. Zum Selbstreimen.
Dort geht ein Mann mit sieben Affen, Ei, wie nun alle Leute gaffen,
Mit bunten Fräcklein, Hut und Waffen, Anstatt an ihrem Werk zu schaffen.

7. Zum Selbstreimen.
De Max, wo i d'Realschuel goht, Das ist so g'gange langt Zit,
Chunt alli Tag e bitzli z' spot, Bis 's do emol e Ströfli git,
Nit bloß i d' Schuel; a jeden Ort, So selbverschuldet, daß er do
Nie goht er flink und pünktlich fort. Ganz prächtig ist zur Jsicht cho.
Bald blibt er no bim Vogel stoh,
Bald mueß er no i d' Chuchi goh, Si Schuelklass' freut si scho, wer weiß
Go z'Nüni hole, bald vergißt Wie langi Zit, uf d' Rigi-Reis,
Er sust, daß Zit zum Laufen ist, Iks morn ist also 's Festli gsetzt,'
Und wenn me-n-ihn go poste heißt, Potz tusig au, wie rüst't me jetzt:
Vergißt er d'Hälfti oder 's meist, Seift d' Strümpf zum Marsch, holt
Und macht natürli denn sin Gang Brötli, Wurst,
Zwei-, dreimal, sei er no so lang. Und richt't 's Feldfläschli für de Durst,



Unb leit fis Sîeiggroanb j'nodjft a'3 SSett,
@o bafj mem=allg am ©cpüerli ï)ât.
llnb je|, mag für en fcpne ®ag
©op uf, baß SUIS grab juuipe mag
®e 3Kaj, ba freut fi ïoloffal
Uf'g Steife=n=über SSerg unb ®pl.
®ocf) too memUp um SSiert roedt,
ipät itjm ba§ fÇrûeïj-llfftoï) nit gfdjmecft ;
@r breïjt fi no moi gege b' SESanb,

llnb pt no gfinnet aïïerpnb.
©i SJtuetter pt e SBöfrf) im Sang,
SSergijjt bie Steig e Sffiili lang;
®o mo be SJtaj; nodj langer Stuelj
©t ufgmacp I)ät unb g'riift't borjue,
Unb gmädjlt i fié ©ilet fdjCiiüft,
®o prt er, bafj be $ug fd^o pfift.
®o roirb 'g iljm angft unb fûbig ïjei§,
83or gable cf)unt er ganj in ©cfjroeifj,
Soî)t'ê Sfaffi fto^, pacft'ê gläfcpi gfdjroinb,

8. © e dt) § S3 u cf) ft a t

Unb rennt jum SSappf mie be SSinb.
0 roelj, o met), be gug ber gop,
SBemt fdjo be 9)îa;r berjroiflet ftotjt ;
©g pt be Seper fetber g'frânît,
®od) pt er bin ifjm felber bénît:
© befferg SJtitteïi uf ber SBelt
;pett je| bem 33neb îei ®oîter bfteïït,
Si? ba| fin eigne @d)lenbrian
ffp gfe|t pt nebet b' Qfebap,
Unb nebet atti ffreube pt,
SBo roarteb uf bie junge Sût,
@o mirb er je| benn groüfj îurirt
Unb roeifj benn felber, roenn'g peffirt.
Unb richtig, ber Serbrufe unb ©djmerj,
®er trifft be 9Ka£ ptt tüf i'g iperj.
@r pt jeg' gfeï), bajj er altei
©ig SRifigefcpd Derfcplbet pi.
© fo e Sîeu' ift guet unb gfunb,
Unb pt ip b'befferet bo ber ©tunb.

en: ©arten, tragen.

mäifflul.
1. jfrünf S3ucf)ftaben. gum SSerfegen.

©ep ip" bie ffünfe nach ber fReip
§olt Stbenbg man bag ®ing prbei,
fjn jebem fpufe, arm unb reict),
§ft'g ba, bod) nicp bei Sitten gleidj; —
Stun brep bie fünf — ip glaubt eg faum,
©o roirb ein frember, fdjöner 23aum
®arau§: nun ratpt, roag bag fei?
SJtan fe|t bann fo: bier, jroei, eing, brei

2. St od) ©ing jum SSerfegen. 4 SSucpaben.

©ing, jroei, brei, bier: ein tieblicf) SBort,
geigt nng ein ©tücftein Gimmel bort;
Stimm roeg bag „eing" unb ntacffg ju „bier",
©o rauicp'g im SSalbe neben bir;
®ocf) ift 'g mit nicpen grab ein SSacf),

Stun guet unb pretj' unb benîe nad)!

3. ©ecfjg S3 ltd) ft ab en.
SJtit fed)g SSucfiftaben nennt'g einen Änaben;
Stüttle nun: 3, 2, 5, 6, 1, 4,
SGSirft bu flugg ein SJtagblein bor bir pben,
©i, roeld)' luftig Sßärcpn nennft bu mir?

4.
®reiSaute finb'g: laufet) ringg umpr ; ©o tp', alg ob berfdjloffen roär
SDod) 3, 1, 2, prft foldjen ©aitg, ®cin 1, 2, 3 ein Sßeitcpn langt

Und leitsis Reisgwand z'nöchst a's Bett,
50 daß me-n-alls am Schnüerli hat.
Und jetz, was für en schöne Tag
Goht uf, daß Alls grad jnuchze mag!
De Max, da freut si kolossal
Us's Reise-n-über Berg und Thal.
Doch wo me-n-ihn um Bieri weckt,
Hat ihm das Früeh-Ufstoh nit gschmeckt ;
Er dreht si no mol gege d' Wand,
Und hat no gsinnet allerhand.
51 Muetter hat e Wösch im Gang,
Bergißt die Reis e Wili lang;
Do wo de Max noch langer Rueh
Si ufgmacht hat und g'rnst't vorzue,
Und gmächli i sis Gilet schlüüft,
Do hört er, daß de Zug scho pfist.
Do wird 's ihm angst und südig heiß,
Vor Zable chunt er ganz in Schweiß,
Loht's Kaffistoh, packt's Fläschli gschwind.

8. Sechs Buchstak

Und rennt zum Bahnhof wie de Wind.
O weh, o weh, de Zug der goht,
Wenn scho de Max verzwiflet stoht;
Es hät de Lehrer selber g'kränkt,
Doch hät er bin ihm selber denkt:
E bessers Mitteli uf der Welt
Hett jetz dem Bueb kci Dokter bstellt.
Als daß sin eigne Schlendrian
Ihn gsetzt hät nebet d' Jsebahn,
Und nebet alli Freude hüt,
Wo warted uf die junge Lüt,
So wird er jetz denn gwüß kurirt
Und weiß denn selber, wenn's pressirt.
Und richtig, der Verdruß und Schmerz,
Der trifft de Max halt tüf i's Herz.
Er hät jetz' gseh, daß er allei
Sis Mißgeschick verschuldet hei.
E so e Reu' ist guet und gsund,
Und hät ihn b'besseret vo der Stund,

en: Garten, tragen.

Räthsel.
l. Fünf Buchstaben. Zum Versetzen.

Seht ihr die Fünfe nach der Reih,
Holt Abends man das Ding herbei,
In jedem Hause, arm und reich,
Ist's da, doch nicht bei Allen gleich; —
Nun dreht die fünf — ihr glaubt es kaum,
So wird ein fremder, schöner Baum
Daraus: nun rathet, was das sei?
Man setzt dann so: vier, zwei, eins, drei!

2. Noch Eins zum Versetzen. 4 Buchstaben.

Eins, zwei, drei, vier: ein lieblich Wort,
Zeigt uns ein Stücklein Himmel dort;
Nimm weg das „eins" und mach's zu „vier",
So rauscht's im Walde neben dir:
Doch ist 's mit Nichten grad ein Bach,
Nun guck und horch' und denke nach!

3. Sechs Buchstaben.
Mit sechs Buchstaben nennt's einen Knaben;
Rüttle nun: 3, 2, S, 6, 1, 4,
Wirst du flugs ein Mägdlein vor dir haben,
Ei, welch' lustig Pärchen nennst du mir?

4.
DreiLaute sind's: lausch rings umher; So thu', als ob verschlossen wär
Doch 3, 1, 2, hörst solchen Sang, Dein 1, 2, 3 ein Weilchen lang!
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Wit g- eg jebe§ Wägbteitt bvaitdft,
Sag Tdfort jttnt Slawen, glidett taugt;
Wit S jroei ®inge ïantt'ê Bebeuteit,
©inmal ba fietjft bu'g öoll eon Seilten,
Sie ïaufeit, mag fie riöttjig fatten,
©in anber Wat beut'g ©cpug unb ©djatten;
Wit ©d) — o met), mem bag gefdjat),
SBeit er nidft auf bag Sîâcpfte fat;;
Wit SB — ba iffg ait beinem S3ein —
Snt ©trumpfe mirb'g oerbotgett fein.

6.

Wein erfteâ ift im ©atbentopf, Wein britteg ifi im ©djitbertjaug
Uub in ber §aube unb im Sfeutet, Unb gucft aitg Saub unb Stuft tjeraug,
Wein jroeiteg finb'ft bu nidjt am Sopf, Wein oierteg ift im Äteibeifdjranf,
Unbboct) in Sippuitb Kirnt unb ©djeitet. Sm SBanbbrb, auf ber Sredjgterbanf.

Se£t fucb' bie biere ïtug tjeraug,
Unb maci)' ein Sßorträt ftugg baraug.

7. SB er fennt'g?
Sut ©ommer fliigt'g im ganje Sanb, S m SBinter fdjteerpet'g*) umenanb.

*) ©cblurfenb gefeit.

Sieb Wüttertein, id) moût Sid) f—
Ob ict) tjeut meinen Jd)iJnften S—
Su meinem neuen fRod barf t—?

Briefkasten.
^ppCttfeU. Mar '2Mil;ter. ©aS war aber

noa) einmal ein numbers, routiberfcböuer ©trauß,
beit ©u mir non ber lieben (Sbenalp, mo id; aud;
fd;Ott zweimal roar, ï;eritberboteft. ©o orbnete
id; fie itt einer großen ©d;ate: außen bie frönen
tiefblauen 23etguergißmeiunicbt, bajroifd»en bie
graufloctügeu Slttmanuen, bann einen frönen
buitflett iTraitj Männertreu — fo niel Ijabe icb

nod; nie beifammcn gefetjen — non „$rauentreu"
f)abe ici; biâljer gar nidjtS gemußt unb eS ber
©ettenl>eit roegen gepreßt, ©antt aus biefem
bunflen ftranz pernor I;oben fidj leud;teitb bie
Sllpenrofen. (SS mar ber fcbönfte, feltenfte ©trauß,
beit ich bisl;er gehabt, unb id) bant'e ©ir für ©eine
Sieb' unb Müt;' recbt t;ci\zlid>, unb ©einem fBater
beftenS für baS fàiftlein, id; t'ann eS gut braud;eu.

$rtftel. (Sntmt) £>ürlimamt. ©aS £eftli bentt
©icb t)att roieber bal;eint in SÔafel anzutreffen,
roenn es feine ttäcbfte ßlcife mac^t, unb ©id) gefitnb
unb munter ju fittben, unb roenn ©u ï>att nodj
in Sôab Senf bift, roirb eS fcboit roanbem, bis eS

jubelttb in ©eine §änbc fliegt; bemt eS freut fiel)
aud) jebeSmal feï>ntic^ft auf ©id; 2lber, bitte,
.(Unb, fragt eS ganz befitntmert, marft ©u fdjon
länger teibenb 3Bir baben ja gar nichts gemußt
non ©einem §atsleiben unb roaren nun über
©einen SÖeridjt uott einer flehten Operation ganz

erfcbrocfeit! ©er reizettbe Stufent^alt, bie roürzige
©annenluft unb ©eine eigene (Smpfänglidjfeit für
bie neuen 9laturfdjönl;eiten finb geroiß non befter
SBtrfuttg, menn ©ir aud) fel;lt, roaS ©ein öerz^en
am meiften begtüctt : bie liebfteit Menfdjeit, bie
©u bal;eint gelaffen, gelt? ©ie roerbeit aber
aud) täalid; mit inniger Siebe an ©idj gebaut
l;abett, gel;t eS bodj ber unbefannten ©ante am
58obeitfee fdjoit felber fo ; beit reizettben, originellen
SÖlunteugruß, l;ab' id; if>n ©einer £anb ju
nerbattfett?

^£l*n (Sorraine). Map unb Slitita Sßoget. 3«/
fo roar'§ ganz re^t aufgelöst : ^aftert, ba§ t|ut
3b>-' au^ ttid)t gern, gelt? Uttb ber Äaften bei
(Sucb roirb roobl and; gut ausgefüllt fein, uitb
tauten (Suere fyingerd)en and; auf ben ©aften?
Uitb baS ©d)reibeit ge|t ja ganz luftig, nur jul

(ifljurutnlbEît. Maria $8ont. (Seit, liebes.
Äittb, ©u täffeft mid) aut^ notb feben, roie gut
©u fd)reiben t'annftî glaube näntlicb ganz
befthnmt, baß ©u aueb ganz f3>ön f^reibett fannft,
obue §tüd;tigfeiten. ($S ift mir nur um b einet?
rotüen, ^ietnanb uerzeibt Äinberfebter lieber, als
bte glüdlidje Äinbertante ant SÖobenfee. ©ein
iörieflein ift ja fonft fo lieb unb roarmberztg, unb
i<b ntöcbte recbt gern noeb ntebr non ©ir unb
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Mit F es jedes Mägdlein braucht,
Das schon zum Nähen, Flicken taugt;
Mit L zwei Dinge kann's bedeuten,
Einmal da siehst du's voll von Lenten,
Die kaufen, was sie nöthig hatten,
Ein ander Mal beut's Schutz und Schatten;
Mit Sch — o weh, wem das geschah,
Weil er nicht auf das Nächste sah;
Mit W — da ist's an deinem Bein —
Im Strumpfe wird's verborgen sein.

6.

Mein erstes ist im Salbentopf, Mein drittes ist im Schilderhans
Und in der Haube und im Beutel, Und guckt aus Laub und Blust heraus,
Mein zweites find'st du nicht am Kopf, Mein viertes ist im Kleiderschrank,
Und doch in Lipp und Kinn und Scheitel. Im Wandkorb, auf der Drechslerbank.

Jetzt such' die viere klug heraus,
Und mach' ein Porträt flugs daraus.

7. Wer kennt's?
Im Sommer flügt's im ganze Land, Im Winter schleerpet's^) umenand.

Lieb Mütterlein, ich wollt Dich f—
Ob ich heut meinen schönsten K—
Zu meinem neuen Rock darf t—?

Briefkasten.
AppenzeU. Max >Bühler. Das war aber

bestens für das Kistlein, ich kann es gut brauchend

Kasei. Emmy Hürlimann. Das Heftli denkt
Dich halt wieder daheim in Basel anzutreffen.

Blumengruß, hab' ich ihn Deiner Hand zu
verdanken?

Kern (Lorraine). Max und Anna Vogel. Ja,
so war's ganz

^'cht^ aufgelöst^.
Fasten, das thut

Ghurwatden. Maria Bont. Gelt, liebes
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©einer Heimat Jjörett, von ©einen Briibern unb
©einer gantttie, mit fammt bem ©cfyimmeti!

05tttS>. Sltina Meier. ©o, fdjoit viermal bift
©n als flehtet Äurgaft in giberis geroefen? @e;
miß feitite id) ©ein Babgefetlfcfyafterteiu von f)iet,
baS artige ©opljicti ftrieg. SBeitn ©it einmal
fetmeft, bann mürben mir fie 31t uns l;erf)olçn,
gelt? — ©treibe ©n nur rcd)t fleißig von ©jeinen
Büdjettt, vom ßtavierfpieten, von Sllletn roaS ©u
tfjuft; baS ift bann in ©einem ©tillleben eine

gang neue greube, im nädjften ipeftdjeit eine Stnt;
mort für ©id; ertra 31t jucken. SBaS gilt?

£jxrd]|ÏPtg, Marie Slnbetegg. @anj allein?
2öo finb bic Äamerabteiu geblieben? Sifter ©ein
Brieflein t)at mid) fel)t gefreut roegen ber fleißigen
©eftrift unb ben beutlidjeit Berichten- 5paft ©it
auef) mitgel)euet? Unb gefdjmhjt? ©a"fcf)iuedt
nadifier bie ©uppc — mie gut roirb aber erft ber
jhtdjen gerocfeit fein! unb baS 'Bier! jïommft ©u
tiefen ©erbft aud) mieber 31t mir, auf bem 2Bege
naef) ©l)al? .fpaft ©u jegt bort nur nod) bie liebe
©iroßmutter? ^d) mödjtc and) gerne mieber cht;
mal etroaS 001t ©einem lieben Miitterdjen fjöreit!

Jorgen. Ätarl Seutftolb. ©rüg ©ott, mein
neuer greuttb ©a§ freut mid), bajj ©it bie
©rbbeeten 31t bcit ©Quitten jelber ftolft, unb baf?
©u fleißig babeft unb int freien ©ee fdjmimmft!
©S ift ertra ein ©rmutttetuttgSfptüdjleht 311m Babeu
in biefettt £>eftdjeit, tjaft ©it's getefen? Unb.©eine
freunblidpe grage uad) meinem Befhtbett fanit idj
als attfäljrlidjer, regelmäßigftet ©aft uuferer
Babanftalt aus eigener ©rfaftrttng fröljUdj fteants
motten: ©efunb, mie ber gifd) im SS äffer 3>dj

möcfttc aud) ©ein l)i'tbfd)eS ^lavierftücElein Ijöreit,
itnb feljeit, mas ber „©röni" für einen Bildet
madjt gegen bas neue Ääfcdjen — 5p aft ©u mot)l
bie neue Stufgabe zum ©etftftrehneu, bie ©efcfjicftte
vont Mar, aud) fo richtig töfen tonnen, mie bie
vom ©ritti?

Langnau im ©mmentljat. Sitta Seuettberget.
^eipt foil ©id) aber ©ein Slntteli in Berit bodj
einmal im $eftd)en finben unb ©ein ©rttftli foil
fetber lefeu, bafj id) ifttt grüßen laffe, unb ©ein
lieber Bruber audj, roettn er jefet von ber ©aub;
ftummenanftalt g'rab bat)eim in beit Çferiett ift!
SSie get)t es ©einer lieben Mutter mit bent
fdjtimmen DUjeihnptiSmuS <Sie ttyut mir recfjt
leib, menu fie'S öfter Ijat! ©aß ©eine lieben
©Item 2florfd)ad) unb Reiben attd) fcftoit. befudjt
haften, freut ittid) fetjr — baS nädtfte Mal fotlen
fie iljr cittjig ©öcftterteiit aitd) mitnehmen Meinen
^er§üd)en @tujj ©ir unb ©einen Sieben!

Wf*. 3^° ©teiger. ©eine liebe, fyerjige
©inlabung, uttfere gerien in ©einem fdjönen
Sanbe §ufainmen 31t feiern, tain gerabe auf meinen
gerienanfetng, alfo ftübfd) rechtzeitig, baS „Bi'tuteli
uf be Stüde uitb 'S ©tödli i b'^paitb" 31t neunten
unb aitfsupaden itad) betn foitnigen ©üb ; aber
roeiftt ©u, ftatt ein forgtofeS fÇerieitfittb, mie ©u,
bin ici) halt eitt fleiiteS .spauSmütterlein unb forge
mit Siebe unb greube für Stiles, roaS in meinem
alleinigen §äuSteht in beit gerien gefdjeften muß,
baß eS feftött in Drbttuitg fei, ba gibt eS halt für
3roei .fpchtbe, bie gerne fetber regieren, alte ©age
vollauf Befestigung, unb zur ©rljotung „Meer;
bäber" int Bobeitfee unb ©pasiergäuge auf ben
Monte „fftofjbüdjei". Unb 0, es mürbe ©ir unb

1 betn Marteti, baS id) aud) fel)r lieb l)abe, aud)
gefallen hier. Äommt, il)r kleinen, nid)t aud)
einmal in bie ©djroeiz? ^»öffentlich lernen mit
uns itod) fetber tennen!

|1ctmttneljûlvU. ©tridfd)ute von gräuleiit
SBut)rmauit.

3^r arme ©Ijinb, t)änb plaitget gmitfe,
Bis au bie ©ante „baute" feit?
©e SSiitb l)ät frili ©riieß unb ©büfe
©d)o meitgntol i'tberS SBaffer treit.
Unb roäreb iljr grab bo balici,
Mir hetteb eit ©pa,3iergaitg gmadjt
Unb gfpiett unb gfpaffet allerlei,
llttb luftig gfi bis faft i bMad)t.
SSil if)r mit .vfanbli volle gliß
©0 bu-3ig gfehaffet Ijättb für mi :

©aS Morgeljübti blau uitb miß,
©S d)önttt grab für e „Mabant" fi,
SSo erft um Sti'mi füret^unt,
llitb fi'S im Setjnftueljt mol)l fi tot)t,
Unb ©bofelabe trinft e ©tunb,
Uitb beitn e cbli fpagiere go^t.
©od) afc finb mir halt itöb g'roennt,
©0 beißts um hutOi Bieri uf,
©eSSi'tfd) itttb 'S©taubtued) flint ib'^änb,
Unb beitn e ©tünbti fdpribe bruf.
^0 ttit, unb bin i au nöb rid),
SSie fo e nobti, nobti ^yrau,
©aS Morgel)iibli freut mi glid),
Unb gaitj verftol)ligS trüg i'S ait.
©S freut mi t)att im öerjeSgrüttb,
©aß bere fyingerti für mi
©0 ntengi fd)öni çÇerieftunb
©cinb mette gfdjidt uitb fU&ig fi.
Unb ©abelbörtti fabriziert,
©S freut mi febeS ©cbltdli bra,
Uitb bentt fo herzig nett verziert
Mit fo tue Mäfdfti vornebra.
©runt bie mo'S gfd)luuge t)änb fo flint,
Uitb „gfebäffetet", mie b'^ba tljuet,
Unb 'S Mineti, unb 'S Ätärti 3^n99'
©u'blib i initier Sebtig guet.
Unb jeßt djiint ito e ©fc^eitf, famos!
©aS ift c ©taubtued) comme il faut,
©0 tinb itttb bfdjitüf)ig, prächtig groß,
©0 mag me'tt au ito unteg'c^ol).

S mett grab tto bie liebe ©Ijinb
Slitt Morge fieremüitfc^e fd)itell,
@0 mir litis ©tübti b'forge gfd)tvinb,
©eitit t^önnt i f^ribesit uf ber ©teil.
©0 fittb ntengS tufig Mafc^ti bta,
©d)ö glid), mie 311m ©rante gnta^t,
llttb abgnolj, roie'S eit Meifter dja,
©0 heifet? a jebem©d)luß: „®eub5td)t!"
©runt mitettb bie ©auf unb ©ri'ießti ^a,
'S SuiSli, 'S SlöSti unb b'Marei,
Unb b'^räutein 3Sitl)rmann obe bra,
Bo Silier §ri'tnbin „©mma grei".

Jflomuneljont. B^uta ©atluffer. O id) roeiß
nodj gang gut, mie ©u auSfieljit, voit ©einem
Befüc^leitt ^er bei Marieü ©itbach Unb b'tuni
fattt mit ©ein Brieflein aui^ gattj befannt vor.
Unb ic^ ^abe fe^r gern von ©urer Slaupenfarnnt;
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ganz neue Freude, im nächsten Heftchen eine
Antwort für Dich ertra zu suchen. Was gilts?

Hochsteig. Marie Anderegg. Ganz allein?
Wo sind die Kamerädlein geblieben? Aber Dein
Brieflein hat mich sehr gefreut wegen der fleißigen

Schrift^
und ^den deutlichen Berichten. Hast^Du

diesen Herbst auch wieder zu mir, auf dem Wege
nach Thal? Hast Du jetzt dort nur noch die liebe
Großmutter? Ich möchte auch gerne wieder
einmal etwas von Deinem lieben Mütterchen hören!

Horgen. Karl Leuthold. Grüß Gott, mein
neuer

freund!
^

Das

freitt^nuch,

das;

vom Map, auch richtig lösen können, wie die
vom Gritli?

Kanflnan im Emmenthal. Lina Leuenberger.

alleinigen Häuslein in den Ferien geschehen muß,
daß es schön in Ordnung sei, da gibt es halt für
zwei Hände, die gerne selber regieren, alle Tage

bäder" im Bodensee und Spaziergänge auf den
Monte „Roßbüchel". Und o, es würde Dir und

nus noch selber kennen!

Romanshorn. Strickschule von Fräulein
Wuhrmann.

Bis au die Tante „danke" seit?
De Wind hüt srili Grüeß und Chüß
Scho mengmol übers Wasser treit.

Und gspielt und gspasset allerlei.
Und lustig gsi bis fast i d'Nacht.
Wil

i^hr^mit^ ^volle^liß

Und abgnoh, wie's en Meister cha,
Do heißts a jedem Schluß: „Gend Acht!"
Drum müend die Dank und Grüeßli ha,
's Luisli. 's Rösli und d'Marei,
Und d'Fräulein Wuhrmann obe dra,
Vo Aller Fründin „Emma Frei".

AKoMlMShorn. Paula Gallusser. O ich weiß

no^
gut, wie^ Du

a^ussiehst.^ von^Deinein
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ung gelefeit ; fangt $f)t bann bie @<$melterlinge
im 3'mmer? Unî) audj non .(Surent Junten;
gärtleiit möd)t icf) gern nod; mefjr roiffeit, roaS
|abt 3^r 2tlleS brin'? ©einer lieben Planta miiffen
mir Ijalt fdjon bie ülntroort jagen, baß man auf
bas |)eftleiit nidjt adein abonniren fann!

£tolotl)lU*lt. Olga 23regger. ©§ machte mir
ganj .fpehnroef) nadj bem Otto, als ©u t)oit23ernau
im @d)iuarsroalb fdjriebft, roeil er oorigeS 3a*)r
non bort aitS and) SÖriefli unb jftätf)fcllöfungcn
fd)ic£te. ©afitr ffat'S mid) fyerslid) gefreut, bafe
©u fein treues Üfiadjiolgerleiit im .Npeftdjen ge;
morben bift. Unb burd) ben lieben Otto fjabt !Jf)r,
©u unb Osfar, je$t fd)ott ein gutes marines
eben im SßriefEaften, benu mut feinten unb lieben
(Sudj fdjon uiete anbere Äiitber, bie um oen Otto
traurig jinb! SBef'omme ici) aud) ein 23riefli oom
©djroarjmalb

®amt. §einrid) jyauft. (S3 ift recfjt jefjabe,
baß man (Sure jroei prad)toolleit Üiriefbögleiu nicfjt
im ©eftli ben anbern Jtinbern geigen taitn! ©ann
mürben SftueggS Äinber aitd) jgreube b'rau tjaben,
bemt.bie Eenttett ©ud) roirflid) ; in ;)îi'tti bei ©autt,
nid)t im Difyeitttljal, fjabeit fie gcrool)nt; unb einen
fipeiten §einrid) unb eine uoeitc termina $auft
in ©ann gibtS bod) rool)l nic^t? Sluf ber großen
©ufoursftarte non ber ©djmeij l>abe icf) ©eine
(Schulreife gefudjt — aber id) l)ätte gern bie ©enns
biitte mit ben luftigen s'niini;effcnbeu föubeit aud)
barauf entbeeft, natürlich ben lebigen Speinrid)
juoorberft

Sttmt. öermina §auft. Slud) ©ein fd)öite§
58riefbögti lege id) offen in baS ©eftell, .bamit eS

fo fcf)öit bleibt. ^d) f)abc nämtid) für bie lieben
herzigen .Riitberbrieflein gau^ ertra ein l)iibjd)e§
©eftell madjeit laffen junt 2(ufbcmaf)ren nad) alplja;
betifd^rOrbnungbert'litfaugsbudjftaben ber 2Sol)n;
orte, unb ba roetteifern jetpt bie $äd)er, melier
mef)r SBriefteiu befontme! Sßcnn jeljt im itädjftett
non ©ir nur ein befferer 23eritf)t t'ommt über ©eine
armen Oefjrlciit ; l)at'S ber gute ©err ©of'tor in
^i'trid) feilen l'ömten? llnb menu ©u mieber
fdjreibft) bann mad)eu mir atfo ©djmollis!

•ötfnlbftntt. 25iftor5Dtettler. „Sföentt^emanb eine
Sftetfe tl)ut, fo f'aitn er ma3 erjagten," roolleit mir?

(Si fet>t ben großen voyageur,
©rab aus 2Selfd)taitb, ba t'omnit er l)er,
©olt mit bent Sßrubet paus allein
Hacf) ©aus s'ürütf bie '©d)m efter fein.
Had) Borges, ba ging bie Heife l)iu,
Hïit frifd)em Hlutl) unb offnem Sinn,
Unb smeimal gar marb über Hacjjt
Huf lauger Heife Haft gemacht.
Unb in ber großen föunbeSfiabt
©a^'u fid) bie 2lugeh fd)ier nicht fatt :

©en 23ärleitt roirt man einen 8djmau3,
(Sperrt Heugleiit auf ant SSunbeSffauS,
Unb finbet bod) junt guten ©lücf,
^nS d9irtl)S^auS bann ben 2Beg guriief,
llnb fd)läft batttt „roie ein junger iöär"
Unb träumt oom fffianbent meit untrer,
Unb ©agS barauf get)tS meiter fort,
Vorüber an gar mandjent Ort.
3n §xeibitrgS ©om bie Orgel raufdjt,
©a roirb aud) bem jlottjcrt gelaufd)t;

©rauf gef)ts itad) 2aufaitne roie im glug,
Unb bort — oerfpätet man bett 3^9-
©a f'el)rt man f)alt gebulbig ein,
2^iS baß ein neuer 3l,9 erfebein',
©er bis nad) Borges bie SBattb'ret bringt,.
SBo man baS ©^mcfterleiit umringt,
2ßo man, uont melfcben $reuitb geführt,
3m SurarDätbc^en promenirt.
(Si, unb mit SÔrùberftolj itad) .S)auS
Sßirb nuit gereist lanbein, lattbaus,

SBiS baß matt fro© bei buttern ftedt
Unb einen jlucfjeit balb entbecf't!

|Unlbftatt. %atob -Pïcttler. ©u benl'ft mol)l,.
icf) ©cltte bett fRorfdjadjer ÄTt^lein, meld»e bei (Suc©
oorbei auf bie Sllpen gingen, einen 3ebbel für
©id) auffangen föniteit ^er roeiß, menu idj'S
gemußt l)ätte — ©u ©aft mir recfjt uiel gefd)rie=
beit, ber fSrief ift ooll intereffaitter fJteuigteiteu,
brum ©ab id) i©it uielmal gelefeit. SSaS fdjreibft
©u mir mo()l bas näcf)fte ^îal?

ÏÏJnttntijl. (Smnta ©täffelin. 5öift ©it jet^t
mit fammt bent gelben ©eftleiu mieber juriiet non
ber ^>tämiS;2llp, unb fteefft mieber fein fittfani
in ©trihnpfeu unb ©cbul)en'? O, roeißt ©u, roeitit
id) nur fyliigcl gehabt l)ätte, um fc©itell einmal
511 ©ir 311 fontmen, mit ©ir 31t ©cuett unb 2lbeitbS
nor ber ©iitte etn luftiges ©piel mit ^ud) itiits
bent 31t mad)eit ober eut 2iebteiit itad) bem ait;
bent an.3uftimmeit! 23iu fe©r begierig, mie es ©ir
gef)t, memt id), ©offentlicf) balb, mieber 001t ©ir
©öre I ©aS bat mic© fe©r i't6errafc©t unb belufttgt,
baß jener „böfe ?0tann oott ©uinatra" ©ein eigener
lieber Onfel ift. £aft ©u i©nt ctroaS ootn ^eftli
gejagt?

Bittfdî. 2îeUt) fyierg. ©el)'ft ©u ins 3fl©eitt^
tljal ©eroiß möd)te id) alsbattit meine t'icine-
greititbin begrüßen, ©u fcbreibft mir baittt itoc©,
pelt? ©ie jd)öne Oîeife, bie ©ein $apa mit bent
Outet auS 2îero;2)ort mad)t: über ©öfebenett itad)>
2lnbermatt, über bie jyitrfa nac© beut 3U)Oite;
gletfd)er, unb nac© 3ermatt unb 3)iartiitad), unb
über ©enf itad) ôaufe, bie ©aft ©u geroiß mit
ber lieben ïtanta gait3 gemütl)tid) unb o©ite 31t
fd)roil3en auf ber if.anbfarte mit ber ©trictnabel
ntitgemaebt? ©aS ift fröl)lid)e, lebenbige @eo?

grapfjie, menn tuait eigene Dtcifen ober bie unferer
Vieben auf ber rôarte nerfolgt. 2l(fo ©eometrie
©aft ©u itid)t gerit? Sfôemt ©tt ©ier roofmteft,
roi'trbe id) ©id) iit nteitt ©ti'tblein ©oleit, unb-
battît mürben mir luftig ©aitbgreiflid)e ©eontetrie
treiben mit ©ral)t unb meidjen (Srbfen, unb alle
Fintel, ©reiect'e unb 23ierecEe felber ©erfteflen, bie
3l)f in ber ©c^ule be^anbelt; itiaS gilts, ba mürben
©eine 2Utgeit lenc©teit oor Vergnügen, llnb ooit
beut, maS ©11 gerabe in ber ©ranimatiE lernft,
mürben mir redjt piel Sßeifpielsfätje, rec©t maS-

©id) angef)t unb intereffirt, erbeuten uitb auf;
fc©reibeit unb nad) meinem laut tiefenben ii^rfeiit
im ©alt fdfreiben, unb 31111t Söetteifer in §anb;
arbeit ein paar anbete liebe ©öd)terleiit ©er©oleit,
iBettt) unb (Sntma, bie gleid) alt finb, mie ©u
©u fommft ja flott in'S i)iätf)fellöfeit hinein, brauo
©iebft ©u, fo eine lange älutroort f)at'S gegeben,
meil ©u mir mieber 3mei liebe Sßriefleitt geft©rie=
ben ©aft

ÛîebaCtitm: ©mma ^rci m Dîorfc©ac©,

©rucf unb 2Serlag ber 3ïï. Äälin'fdben 23ucöbrucferct in 8t. ©allen.
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ung gelesen; fangt Ihr dann die Schmetterlinge
im Zimmer? Und anch von Eurem Blumen-
gärtlein möcht ich gern noch mehr missen, was
habt Ihr Alles drin Deiner lieben Mama müssen
wir halt schon die Antwort sagen, daß man auf
das Heftlein nicht allein abonniren kann!

Solothnin. Olga Bregger. Es machte mir
ganz Heimweh nach dem Otto, als Du von Bernau

von dort ans auch Briefli und Räthsellösungen
schickte. Dasür hat's mich herzlich gefreut, daß
Dn

stin^ treues^
Nachiolgerlem

^im
Heftchen ge-

Schwarzmald?
^

Tann. Heinrich Faust. Es ist recht schade,

daß^mnn^
Eurez" Briesb^glein ni^

Dufoilr-Karte von der Schweiz habe ich Deine
Schulreise gesucht — aber ich hätte gern die Sennhütte

mit den lustigen z'nüni-essenden Buben anch
daraus entdeckt, natürlich den lebigen Heinrich
zuvorderst!

Tann. Hermina Faust. Auch Dein schönes
Briefbögli lege ich offen in das Gesielt, damit es
so schön bleibt. Ich habe nämlich für die lieben
herzigen Kinderb rieflein gan; extra ein hübsches

orte, und da wetteifern jetzt die Fächer, welcher
mehr Brieflein bekomme! Wenn jetzt im nächsten
von Dir nur ein besserer Bericht kommt über Deine

^hreibst? dann machen wir also Schmollis!

^
Wald statt. Viktor Mettler. „Wenn Jemand eine

Vorüber an gar manchem Ort.
In Freiburgs Dom die Orgel rauscht,
Da wird auch dem Konzert gelauscht;

Drauf gehts nach Lausanne wie im Flug,
Und dort — verspätet man den Zug.

Wo man das S ch w est er le in"umring t,
Wo man, vom welschen Freund geführt,
Im Jnrawäldchen promenirt.

Bis daß man froh bei Muttern steckt
Und einen Kuchen bald entdeckt!

ì
Waidstatt. Jakob Mettler. Du

denks^wol^l,,

gewußt hätte! — Du hast mir recht viel geschrieben.

der Brief ist voll interessanter Neuigkeiten,
drum hab ich ihn vielmal gelesen. Was schreibst
Du mir wohl das nächste Mal?

Wattwyl. Emma Stähelin. Bist Du jetzt
mit sammt vem gelben Heftlein wieder zurück von
der Stämis-Alp, und steckst wieder fein sittsam
in Strümpfen und Schuhen O, weißt Du, wenn
ich nur Flügel gehabt hätte, um schnell einmal
zu Dir zu kommen, mit Dir zu heuen und Abends

vorder Hütte^ ein lustiges ^piel^mit Euch ^Kin-

geht, wenn ich. hoffentlich bald,^ wieder von Dir
höre! Das bat mich sehr überrascht und belustigt,
daß jener „böse Mann von Sumatra" Dein eigener
lieber Onkel ist. Hast Du ihm etwas vom Heftli
gesagt?

Zürich. Nelly Fierz. Geh'st Du ins Rhein-
thal? Gewiß möchte ich alsdann meine kleine
Freundin begrüßen, Du schreibst mir dann noch,
gelt? Die schöne Reise, die Dein Papa mit dem
Onkel aus New-Hork macht: über Göschenen nach
Andermatt, über die Fnrka nach dem
Rhonegletscher, und nach Zermatt und Martinach. und
über ^Genf nach Hanse, die hast Du gewiß mit

Lieben auf der Karte verfolgt. Also Geometrie
hast Du nicht gern? Wenn Du hier wohntest,

würde^ ich in mein
Stübl^in

holen, und

arbeit ein paar andere liebe Töchterlein. Herholen,
Betty und Emma, die gleich alt sind, wie Du!
Dn kommst ja flott in's Räthsellösen hinein, bravo!

Redaktion: Emma Frei in Rorschach.

Druck und Verlag der M. Kälin'schen Buchdruckerei in St. Gallen.



Bilderbücher und Jugendschriften.
Huber & Co. (Fehr'sche Buchhandlung) in St. Gallen, Schmid-

gasse, empfehlen ihr reichhaltiges Lager yon

Bilderbüchern und Jugendschriften
für jedes Alter

und stellen AnswählSendungen gern zur Verfügung. Zur Erleichterung
wolle man gütigst angeben, ob die zur Wahl gewünschten Bücher für
Knaben oder Mädchen und für welches Alter sie bestimmt sind.

Hochachtungsvollst

St. Gallen Huber ék Co.
Schmidgasse 16. (E. Fehr).

Zum Coloriren von Bilderbogen, Bilderbüchern, Karten, Mustern.

Flüssige JUnminir-Farben
assortirt in 10 Flacons in eleganter, solider Schachtel mit Doppelpinsel.

Preis per Sehaebtel bei uns in St. Gallen Fr. 8. 50.
Gegen Einsendung von Fr. 3.95 in Briefmarken franko in der ganzen Schweiz.

Leer gewordene Flacons werden à 20 Cts. wieder gefüllt.

® Tinten- und Farben-Fabrik

Brunnschieiler & Sohn, St, Gallen ISP
Prämirl in Wien 1873, Philadelphia 1876, Paris 1878 und 1881, Zürich 1883.

Uiiiversal-Kinderpult für Hausaufgaben.
Nach Belieben am Familientisch oder an der Wand leicht und rasch

zu befestigen, auch als Stehpult oder auf den Tisch gelegt als Lesepult
dienend, leicht wechselbar am einen oder andern Ort zu gebrauchen ; bei
Nichtgebrauch ganz wenig Platz erforderlich. Sorgfältig gearbeitet, gut
lakirt. Pultfläche 65/40 cm.; Neigung 7 cm.; Vorrath vorhanden.
Preis Fr, 7.50 franko in der ganzen Schweiz per Postnachnahme.

-»• Prospecte über Jlluminir-Farben und Kinderpulte gratis und franko.

Lilàordûàoi' unà ^UAenäsedritteii.
iS»dsr â: vo. (?elir'seliv Luoli1»»nâliiii^) in 8t. knlìeii, Sobmià-

ASSSS, smptoiilvn lbr rsiolilislti^ss là^er vv»

kilciel'büekei'n uncl jugenàekMen
^jsàSS Tlllsr

unà stsiisn 4.n8VàIll8Si>ànnxen xern xur VsrtüguriA. Tur TrlsiobtsrunK
voile msn AûtÍKst snAebsn. ob àis iiur Vsbi gsvilnsobtsn öüobsr für
Knàben oàsr illâckâeu unà kiir vsielivs ^Vlter sis bestimmt simi.

NoobsobtunZsvolIst

Lt. (Z-àu Hr»V»«i' â O«.
SàrriiâKsssS 16. I^skir').

à itoloriron von ôilâerboZen, Lililorbnodorn, Xsrten, Nnstern.

?1üssixs 'warben
Ä8Zortirt in 10 klneons in sis^nntsr, Miàr Zoàeiài init 6oppelxin8si.

kreis per 8eliael>tel bei nos in 8t. italien kr. 3. 50.
Kegen Lillsöllllullß von kr. Z. SS m Nriekwàôn kranke in àr ganzen Sebvvei?.

teer geworclsnv risoons vsràsn à 20 lîts. vîeàer geiNIIt.

Iiàn- unà ?srbsn-Fabrik

WkriMàà K 8olm, 8t.KM«»W
prâmirt in Wien 1873, piiilàlpiiis 1878, 8sris 1873 uni! 1381, 2i1rieb 1333.

Universal Itinàrpnlt kiir llaiisautzaben.
bisob Lslisbsu sm Ismilisntisob oàsr sn àer VVsnà ieiobt uirà rssob

?u beVestiAeri, snob sis Ltsbxnit oàsr sot äsn lisob AsisZt sis lesspuit
àisnenà, isiobt vsobssidsr sm sinsn oàsr snàsrn Ort siu gebrsuobsn; bsi
biiobtKsbrsuob vsnÍK ?1st^ srtoràsriiob. LorgtsItÍA gssrbeitst, Zut
isbirt. lultââobs 65/40 om.; iSisÍAUng 7 om.z Vorrstb vorbsnàsn.
?rsÎZ?r. 7.5O krào in àsr Zan2sn 3Lliv?êÌ2 xsr?oswac1inàins.
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