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Bearbeiter: ,J. Stelzer, Meilen,

1. Das Vaterland in Gefahr.

Michel Bastien, ein alter Elsäßer, erzählt seinen Enkeln, was er
während des ersten Koalitionskrieges erlebt hat :

So war's geschehen, der Krieg war also erklärt.
Sofort kam eure Großmutter, die damals noch eine junge

Frau war, zu mir, gab mir die Hand und während aus ihren
großen schwarzen Augen der Mut leuchtete, sagte sie zu mir:
Also Michel, jetzt geht's los!

Draußen hörten wir in den Straßen begeisterte Rufe:
„Frei leben oder sterben!"

Eine Begeisterung war plötzlich ausgebrochen wie ein
Gewitter. Alles umarmte sich ; in diesem Augenblicke wurden
Arbeiter, Bürger und Bauern zu Brüdern.

Damals war ich noch Schmiedegesell in den Baracken.
Unser Dorf war eines der ärmsten, aber jeder Mann war
entschlossen, sein Leben dem Vaterland und der Revolution
zum Opfer zu bringen. Leider fehlte es in unserer Gegend
an Gewehren, die alten, von Grünspan überzogenen Kanonen
schliefen auf ihren Lagern; die Kugeln waren zu groß und
gingen nicht hinein oder sie waren zu klein und rollten nur
so darin herum.

Da kamen wir auf den Gedanken uns mit Picken zu
bewaffnen. Das Modell dazu kam aus Paris. Der Schaft von
Buchenholz war sieben und einen halben Fuß lang, das Eisen
fünfzehn Zoll; die Picke hatte die Form einer Sense, war
zweischneidig und trug einen Widerhacken, um die Reiter
vom Roß zu reißen. Wir haben wohl tausend bis fünfzehnhundert

Stück geschmiedet in zwei Monaten. Man mußte
uns sehen, die Ärmel aufgekrempt bis an die Achsel, das
Hemd offen, und die rote Mütze auf dem Ohr, wie wir auf
der Straße das Eisen schmiedeten. Wenn uns der Schweiß
den Rücken hinabrollte und wir fast nicht mehr schnaufen
konnten, schrie der Meister: Vorwärts ça ira! ça ira!
Und dann sausten die Hämmer wieder!

Dsarbeiter: Neilsir

ì. vas Vawi-Ianä'in ^efakt'.

80 war's gesebebsn, ber Krieg ^var also erklärt.
8okurt kam eure Orobmutter, à damals noeb oing ^unge

Krau war, xu mir, Mb mir bie Ibanb unb wäbrenb aus ibren
groben sebwarxsn Kugen bor Nut leuebtete, sagte sie xu mir:
Klso Niebel, .jetxt gebt's los!

Draubon borten wir in ben 8trabsn begeisterte Rute:
^Krei leben oclsr sterben!^

Kine Degeisterung war plötxlieli ausgsbrovbsn wie ein
Oewitter. Kilos umarmte sieb; in diesem Kugenblieke würben
Arbeiter, lZürgsr rinb Lauern xu Drüber».

Damals war leb noeb Zebmiebsgesell in clen Daravksn.
Dnser Dort war eines der ärmsten, aber ^jebsr Nanu war
sntseblosssn, sein Debsn clem Vatsrlancl unb der Devolution
xum Opter xu bringen. Deicler ksblte es in unserer Oegenb
an Oewebrsn, clie alten, von (Zrünspan überxogenen Kanonen
sebbskon aut ibrsn Dagern; bis Kugeln waren xu grob unb
gingen niobt binein ober sie waren xu klein unb rollten nur
so barin berum.

Da kamen wir auk ben Osbanksn uns mit Dieksn xu bs-
wattnen. Das Nobell baxu kam aus Daris. Der 8ebakt von
lZuebsnkolx war sieben unb einen balben Kub lang, bas Kisen
tünkxsbn ^oll; bis Dloke batts bis Korm einer 8ense, war
xwsisebnsibig unb trug einen ''iVibsrbaeken, um bie Deitsr
vom Dob xu reiben. Wir babsn wobl tausend bis tüntxsbn-
bunbsrt 8tüek gssebmiebst in xwei Nonaten. Nan mubte
uns seben, bie Krmol aukgskrempt bis an bis Kebsel, bas

llemb ottsn, unb bis rote Nütxs aut dem Obr, wie wir aut
der 3trake bas Kisen sebmiebeten. Wenn uns der 8obweib
den Düeken binabrollts unb wir tast niebt msbr sebnauken

konnten, sebrie der Neistsr: Vorwärts ?a ira! ya ira!
Dnb bann sausten bis Hämmer wieder!
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Da kam eines Morgens ein großer Zettel, der an den
Mauern angeschlagen wurde; in großen Buchstaben standen
darauf die Worte: „Das Vaterland in Gefahr"'. Wir wußten
wohl, was diese Worte bedeuteten. Sie wollten uns sagen:

Eure Felder, eure Wiesen, eure Häuser, eure. Eltern,
eure Dörfer, eure Rechte und Freiheiten, die ihr seither
gegenüber den Adeligen und Bischöfen errungen habt, sind
in Gefahr. Die Emigranten kommen mit Massen von Preußen
und Österreichern, um den Zehnten, die Fronden, die
Salzsteuern wieder einzuziehen. Verteidigt euch und haltet fest
zusammen.

Und da ertönte in allen Dörfern die Sturmglocke und
die Kanonen donnerten Stunde für Stunde. Und die Leute
ließen die Sichel auf den Äckern und griffen zu den Waffen.
Alle wollten dem bedrängten Vaterlande zu Hülfe eilen. Ihr
könnt wohl denken, daß ich nicht dahinten bleiben wollte,
eure Großmutter hätte mich ja verachtet.

Am andern Morgen reisten wir ab, es waren unser
180 Freiwillige nur aus den Baracken und den Nachbardörfern.
Und als alle versammelt waren, da kam eine Fahne mit der
roten wollenen Jakobinermütze, die uns das Sinnbild der
Freiheit war und ein Gemeindebeamter rief uns zu:
„Freiwillige 1 schwört, diese Fahne zu verteidigen bis in den Tod,
diese Fahne, die für euch Vaterland und Freiheit bedeutet;
Freiwillige, schwört ihrs?" Und alle zusammen antworteten,
wie auf einen Donnerschlag: „Wir schwören es!"

Dann wurde der Generalmarsch geschlagen und wir
marschierten ab, zu dreien oder vieren, wie sichs gab.

Es war ein heißer Julitag und die Hitze drückend. Ein
Gewitter stieg auf. Plötzlich fielen schwere Tropfen, dann
setzte ein Platzregen ein mit einem Blitzschlage. Das war nicht
angenehm, so auf. dem ersten Marsche und das Geplauder
verstummte. Plötzlich kam uns ein langer Zug Freiwilliger
zu Roß entgegen. Als sie uns erblickten, stimmten sie ein
Lied an, das keiner von uns kannte, das man aber bald auf
allen Schlachtfeldern hören sollte:

Allons, enfants de la patrie
Le jour de gloire est arrivé.*

* Die Marseillaise.
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Da kam sinss Nordens sin ^roker ^sttsl, der an äsn
lVlauorn anAssediagen wurdsz in ^rollsn lZuedstadsn standon
darauf dis IVorts: „Das Vaterland in dskadr^. ^Vir wuktsn
wodl, was disss iVorts dsdsutstsn. 3is wolitsn uns saZen:

Kurs ksldsr, surs ^Visssn, surs klaussr, surs KItsrn,
eurs Oörksr, surs ksslits und krsidsitsn, dis dir ssitksr
MMNübsr dsn kdeliZön und lZisodöksn errungen Kadi, 8ind
in dskadr. llie kmigrantsn konnnsn mit Nasssn von krsuLsn
und Österrsiedsrn, um dsn Xslmtsn, dis krondsn, dis 8al/.-
8tsusrn wieder ein/u^islmn. Verteidigt sued und Iraltst ksst

Zusammen.
lind da srtönts in allsn Oörksrn dis Lturmglooks und

dis Kanonen donnsrtsn 8tunds lür 3tunds. lind dis ksuts
lisüen dis 8isdsl ant dsn ksksrn und grillen ^u dsn 'Vkakksn.

klls wollten dsm dsdrängtsn Vaterlands /5U külks süsn. Idr
könnt wold dsnksn. dak lelz nisdt dadintsn dleidsn wollts,
surs (Zrokmuttsr dätts mivli ja vsraedtst.

km andsrn klorgsn rsi8tsn wir al>, S8 waren un8sr
1,-lü krsiwilligs nur au8 dsn llaraskon und dsn kacddardörksrn.
lind al8 alis vsr8ammslt warsn. da kam sins kalms mit dor
rotsn wollsnsn dakodinsrmütxs, dis nun da8 8inndild dsr
krsidsit -war und sin dsmeindsbsamtsr risk un8 /ul „krsi-
wllligs! sedwört, disss kakns /u vsrtsidigen bis in dsn "liod,
dis8S kalms, dis kür sued Vaterland und krsidsit bedeutet;
krsiwilligs, sedwört idrs?^ lind alls r.usammsn antworteten,
wis auk sinsn Oonnsrseklag: .,-^Vir sedwörsn ss!^

l)ann wurds dsr (Isnsralmarsod gsseklagen und wir
marsekierten ad, xu drsisn vdsr visrsn, wis sieds gad.

ks war sin lrsiksr diditag und die lit/s drüeksnd. kin
llswittor stisg auk. klötrliel, lislsn sedwsrs d'ropksn, dann
sàts sin klàrsgsn sin mit einem IZlit^sedlags. li>a8 war niedt
angsnsdm, 80 auk dsm sr8tsn Nai'seks und das (Isplaudsr
vsrstummts. kiöt^Iied kam uns sin langer kug krsiwilligsr
nu liok entgegen. kls sis uns srbliekten, stinnntsn sis sin
kisd an, das ksinsr von uns kannte, das man adsr daid auk

allsn 8elüaedtksidsrn dörsn sollte!

kllons, snkants ds la patris
ks.jour ds gloirs est arrive.*
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Wie uns dieses Lied packte! Wir waren wie toll und
unaufhörlich ertönte der Ruf: „Es lebe das Volk, es lebe
Frankreich!" Dieses Lied war wie ein Aufschrei des
Vaterlandes in Gefahr.

Überall, wohin wir kamen, tönten die Sturmglocken und
bei jeder Kreuzung des Weges zogen Reihen von Freiwilligen
vorbei. Viele arme Burschen unter ihnen gingen barfuß, andere

trugen Kleiderpäckchen im Schnupftuch am Stock, aber alle
riefen uns fröhlich zu:

„Siegen oder sterben la
Wir kamen gegen neun Uhr abends in einem Städtchen

an, wo schon viele Truppen standen. Diese waren in freudiger
Aufregung; denn sie hatten am Morgen schon ihr erstes
Gefecht gehabt und die Feinde siegreich zurückgeworfen. Mit
besonderer Rührung und Begeisterung erzählten sie die
Geschichte eines armen kleinen Trommlers. Der war einer
Kundschaftertruppe vorausgegangen. Plötzlich bemerkte :er
auf der Straße feindliche Husaren. Sofort schlug er auf seiner
Trommel den Generalmarsch. Und während die feindlichen
Reiter heransprengten, marschierte er unerschrocken vorwärts,
immer die Trommel schlagend. Ein Husar hieb ihm im
Vorbeireiten die rechte Hand ab, doch der arme Junge trommelte
mit der linken Hand weiter, bis ihn die Husaren förmlich
niederritten.

So begann für uns der Krieg! Nach Erckmann-Chalrian.

2. Eine Ansprache Napoleons an die italienische
Armee.

Nachdem Napoleon den Übergang über den Apennin erzwungen
h.atte, erließ er folgende Ansprache an seine Soldaten :

Soldaten! Ihr habt in 14 Tagen sechs Siege davongetragen,

21 Fahnen, 53 Kanonen, mehrere Festungen und den
schönsten Teil des Piémont erobert; ihr habt 15,000
Gefangene gemacht, 10,000 getötet oder verwundet. Obschon
von allem entblößt, habt ihr alles erfüllt; ihr habt die
Schlachten gewonnen ohne Kanonen, ohne Brücken Flüsse
überschritten, ohne Schuhe Gewaltmärsche gemacht und ohne
Brot und Branntwein bei den Wachtfeuern ausgehalten. Nur
die Soldaten der Republik und der Freiheit konnten
aushalten, was ihr ausgehalten habt.
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^Vio UNS cliosos Kiocl paoblo! ^cVir waron vvio loll unä
unaukbörbob ei'lonto cl or Hui: „Ills lobs cias Volk, os lobe
Kranbroiob!" Oiosos blob war wio oin ^.ulsebrsi clos Valor-
ianàos in dokakr.

dborall, wokin wir bamon, iönlon clio Stmuugloolcon uncl
boi joclor Krou/mng âos XVogos ^ogon iboibon von Kroiwilligon
vorboi. Violo arme IZursoben unlor ibnon gingen lcaibub, ancloro

trugen Klsiclorpäobobon im Sobnuptluob am Stoolc, abor alls
rieben uns brvkliok /.u:

„Flocon ocior slorbonl^
^Vir bamon gogen noun dkr abonbs in oinom Släcllobon

an, wo sobon violo 4'ruppon slanbon. Oioso waron in broucligor
àkrogung; âonn sio ballon am Norton sobon ibr orslos do-
boobt gebabl unci cils 1 eincle siogroiolc /.urüelcgoworbon. Nil
bosoncloror bìbbrung uncl IZogoislorung orxäblton sio clio do-
sobiokls oinos armen bloinon 4'roinmlors. Oor cvar oinsr
Kuncisokaklertruppe vorausgogangon. Klötxliek bomorlcto «r
auk ber Slrabo boinclliebo dusaron. Sokort seklug or ans soinor
drommoi clon donoralmarseb. Uncl wâkronâ à koinclbekon
Heiler boransprongton, marsobiorto or unorsobroolcon vorwärts,
immor bio Vrommol soblagoncl. Lin blusar biob ibm im
Vorbeiroilon clio roobto Lancì ab, cioob clor armo .lungo lrommollo
mil cior linlcon dancl woitor, bis ibn clio Husaren börmliob
msclorritlon.

So begann tur uns cior Krieg! Kaob Lrolimann-dlidrian.

2. Lins ^NZpraelis Napoléons an äie italisnisclie
Ernies.

Soiciaton I ibr babl in 14 4'agon soobs Siegs ciavongo-
iragen, 21 Kalmen, 53 Kanonen, inobroro Koslungon unci clon

sobönslon lbeil âos Kiomonl oroborl; ibr babl 15,000 do-
tängono gomaobt, 10,000 getötet ocior vorwunâot. dbsobon
von ailom onlblvbt, babl ibr alios orlulll; ikr babl clio
Soklaoblon gewonnen obns Kanonen, obne örüobon Klüsso
üborsebritlon, okno Sebubs dowaltmärsobo gomaobt unà okno
Zrol unci ilranntwoin boi cisn ^aobtkouorn ausgoballon. Kur
clio Solciaton cior Ibogublib unci cior Kroibolt Iconnton aus-
ballon, was ibr ausgoballon babl.
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Soldaten, ich danke euch 1

Die Armeen, die euch noch jüngst angegriffen haben,
fliehen jetzt vor euch. Aber noch habt ihr nichts getan,
noch bleibt viel zu tun ; denn noch gehören Turin und Mailand
nicht euch. Am Anfang des Feldzuges wäret ihr von allem
entblößt, jetzt seid ihr aber mit allem reichlich versehen; denn
zahlreich sind die Vorratskammern, die ihr den Feinden
weggenommen habt. Und nun sind auch noch unsere Belagerungsund

Feldgeschütze angekommen.
Soldaten, das Vaterland erwartet von euch große Dinge.

Wollt ihr seine Erwartung rechtfertigen? Ich weiß, ihr brennet
darnach, den Ruhm des französischen Volkes in die Ferne
zu tragen, die stolzen Könige, die uns in Fesseln schlagen
wollen, zu demütigen, Jeder von euch wird einst mit Stolz

sagen können, wenn er in sein Heimatdorf zurückkehrt: „Auch
ich war bei der italienischen Eroberungsarmee.

Meine Freunde, ich verspreche euch, daß wir dies Land
erobern ; aber ihr müßt schwören, daß ihr die Völker, die
wir befreien wollen, achten, alle Plünderungen unterlassen
werdet; denn ohne das wäret ihr nicht ihre Befreier, sondern
ihre Plage. Dann würdet ihr nicht der Stolz Frankreichs
sein und alle Schlachten und Siege, all euer Mut und das

vergossene Blut eurer Kameraden wären umsonst gewesen,
Ruhm und Ehre verloren. Ich und eure Offiziere, wir müßten
uns schämen, eine ungehorsame, zügellose Armee zu befehlen.
Abei1 ich werde es nicht dulden, daß Räuber unsern Ruhm
besudelten; alle Plünderer sollen unbarmherzig erschossen
werden.

Völker Italiens Die französische Armee kommt zu eurer
Befreiung, das französische Volk will der Freund aller Völker
sein; kommt ihm vertrauensvoll entgegen, euer Eigentum,
eure Religion, eure Sitten und Gebräuche sollen geachtet
werden. Wir führen den Krieg als hochherzige Feinde ; denn

er gilt nur den Tyrannen, die euch unterdrücken.
Nach Nouvelle Bibliographie générale.

3. Der Kampf um Stansstad.

Der achte Herbstmonat war angekommen. Schlaftrunken
lag die müde Samstagnacht über dem Seegestade. Irrlichtern
gleich bewegten sich die Fackeln der Patrouillen längs den
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Lolàntsn, iok ànnks sued I

Ois V^rmssn, àis suck nook MnZst nnZs^ritlsn knksn,
lksksn ^jstxt vor suok. Vksr nook knbt ikr niokts Zstnn,
nook kloikt visl /u tun; àsnn nook Askorsn Ourin unà Unilnnà
niokt suok. ^.m VnknnA àss Oolàxu^ôs wnrst ikr von nllsm
sntblökt, ^stxt ssià ikr nbsr mit nttsm rsiokiiok vsrssksn; àsnn
xnktrsiok sinà àis Vorrntsknmmsrn, (ko ikr àsn Osinàsn wsZ-
Asnommsn knkt. Itnà nnn slnà nuok nook un8srs OsInAsrun^s-
unà Oolàgssokiitxs nnAskommsn.

Zolàntsn, àns Vntsiànnà srwnrtst von onok ^roüs OinZs.
V/otlt ikr 8sino OrwnrtunA rooktlorti^sn? lok woitì, ikr brsnnst
ànrnnok, àsn Onknr àss Irnnxösisoksn Volkes in à Osrns
/m trn^sn, cks stolxon Königs, à uns in Ossssln soktnZsn
wotlsn, xn àsmuti^en, .Isàsr von snok wirà sinst mit 3tolx
snZsn können, wsnn sr in soin Osimntàorl xuruokkskrt: .,Vuok
iok wnr ksi àsr itnlisnisoksn Ol'oberun^snrmss.

Nsins Orsunàs, iok vsrsprooks suok, ànk wir âiss Onnà
srobsrn; nksr ikr müLt sokvvörsn, ànL ikr àis Völksr, àis
wir bslrsisn wotlsn, noktsn, ails Oltinàsrun^on untsrlnsssn
wsràst^ àm okns 3ns wärst ikr niokt ikrs kskrsisr, sonàsrn
ikrs Otn^s. Onnn wûràst ikr niokt àsr 8tolx Ornnkrsioks
soin nnà nils 3oklnoktsn pnà 3isAS, nil susr Nut nnà àns

vsrgosssns Oint sursr Ivnmsrnàsn wären umsonst Aswsson,
linkm u int Okrs vsrlorsn. Iok unà surs Ottixisrs, wir miitttsn
uns sokämsn, sins un^skorsnms, xÜAsttoss à'mss xu ksksklsn.
^.ksr iok woràs ss niokt àntàsn, ànk Oäukor nnssrn Oukm
kssuàsltsn; nils Otûnàsror sotlsn unbnrmksrxiA srsokosssn
wsràsn.

Völker Itnlions I Ois Irnnxösisoks Vrmss kommt xu snrsr
Ostrsiung, àns trnnxösisoks Volk will àsr Orsunà nllsr Völker
ssin; kommt ikm vsrtrnusnsvolt sntZsZsn, snor Oi^sntum,
surs llsti^on, ours 8ithzn unà Oskräuoko sotlsn Zsnoktst
wsràsin ^Vir lükrsn àsn XrisZ nls kookksrxi»s Osinàs; àsnn

sr Mit nur àsn 't'vrnnnsn, àis suok untsràruoksn.

3. ver Kampf um Ztanastaä.

Osr nokts Osrkstmonnt wnr anAskommsn. Loklnktrunksn
lnA àis inûàs LmnstnZnnokt üdsr àsm 8ssgsstnào. Irrtioktsrn
Zlsioli kswszztsn siok àis Onekstn àsr Ontronitlsn länZs àsn
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Fußwegen des Ufers. Stumm ragten die Kanonen über die
anprallenden Wellen hinaus; noch schlafen sie, aber fest
umklammerten sie die tötliche Ladung, bereit, mit dem dämmernden

Morgen das Verderben zu entsenden. Der Pechkorb
flackerte bei dem Wachtturm von Stansstad, noch um Mitternacht

glitt an den'Pallisaden ein Floß mit Zimmerleuten dahin,
welche noch vorhandene Schäden ausbesserten; die Wellen
aber rauschten ihr ewiges Lied.

Mit dem Morgengrauen krachten schon die ersten Kanonenschüsse

der französischen Flotte über den See. Eine Kugel
schlug in den Glockenstuhl des Kapellenturms ein; sie fuhr
zwischen den beiden Glocken hindurch. Die Trommeln
rasselten, lärmende Rufe schallten, die Soldaten eilten zu den

Sammelplätzen. Das Frührot leuchtete in den Bergen, einen

goldenen Herbsttag verkündend. Überall läuteten die Glocken
Sturm.

Ein scharfer Knall von der Seeseite machte die kleinen
Scheiben der Dorfwohnungen erzittern. „Schaut! Dort kommt's
wie ein schwarzer Hutgupf Ü rief ein Schütze. Eine Granate

zersprang; Eisenstücke, Mauersteine und Mörtel sprangen mit
furchtbarer Gewalt durcheinander. Zundelnazi rief: „Laßt den

Zürihund * los
„'s ist einer getroffen !a

schrie ein Kanonier, welcher mit zwei Kameraden den
Munitionswagen herbeischleppte. Taumelnd schwankte in seiner
Nähe ein wunder Mann einige Sekunden lang hin und hei-,
dann brach er mit einem wilden Aufschrei zusammen.

„Jesus, Maria! s'ist Felix Vonbüren!"
Wachen und ein paar Soldaten sprangen hinzu, um ihn

ins Lazarett zu tragen.
Nun hörte man auch deutlich das rollende Echo des

Geschützfeuers, welches über den Mieterschwandenberg **
erdröhnte. Dunkle Streifen, dazwischen das Blitzen der
Gewehrläufe und Bajonette ließen dort die Bewegungen der
Nidwaldener erkennen.

Plötzlich wimmelte der See von den Flößen und Nauen
der Franzosen; der Gewalthaufen versuchte die Landung um
jeden Preis zu erzwingen. Sie richteten sich nun gegen Kehr-

* Kanone, die im Kappelerkrieg den Zürchern abgenommen wurde.
** gegenüber Alpnach.
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OutivsASn äs8 Oksr8. ötuinm I'nZtsn «ils Knnonsn »»bor äis
anprullsnäsn VVslien Innnn»; noek 8àlutsn sis, nbsr ts8t um-
kinminsrtsn »is-äis tötiisks OuäunK, bsrsit, mit äsm äümmsrn-
äsn Norton ä»»8 Vsräsrbsn /u snt8snäsn. Ouï' Osskkorb
àsksrts dsi äs»n ^Vaektturm von LtnnWtnä, noel» uiu lViittsi-
uuekt ^litt un äsn O-iIIàâsn à OloL mit Ammorlsuton äukin,
quicks nook vorkunäsns ssküäsn uu8bs88srtsn; äis ^silsn
aber run8sdtsn idr svi^s8 Oisä.

Nit äsin lVIorZsnArunsn lcriìoiitsn 8eìion à sr8tsn Knnonsn-
8odü88s äsr krunMàekon Olotts üksr äsn 3ss. Oins Xu^si
8âIuK iu äsn OIooksn8tukl äss Xup6llsnturm3 sin; 8is tukr
5!>vÌ8edsn äsn dsiäsn Olosksn kinäurei». Ois 4'rommsln
ru88sltsn, lürmsnäs Ituts »skullten, äis 3oiäutsi» eilten i^u äsn

Zummslplàsn. Ous Xrükrvt lsusktsts in äsn Lsrgsn, sinsn
Zoläsnsn Osl'dizttaZ vsrkänäsnä. Öbsivull lüntstou äis Olooksn
8tur»n.

Oin »skurksr Xnull von äsr 3ss8sits »nuekts äis kleinen
8àibsn äsr OorkvoknunAsn sr/lttsrn. ^Làuit l Oort kommt'8
vis sin 8skvvurxsr KIntAuptl^ »äst sin Lslu'll/S!. Olno OlÄNNte

^sr8s>runZ; Oi8sn8tüsks, Nuuer3tsins nnä iVlörtol 8prungsn mit
turoktbursr Osvu.lt änrekeinunäsr. ^unäslnui?i rist: „Oukt äsn
Aürikunä* io8l

„'s Ì8t einsi' ^stroiksn!^
8skris sin Xunonisr, vsleksr mit ^vsi Xumsruäsn äsn Nuni-
tion8vuZsn Ksrbsl8sl»lsppts. '4'uuinelnä 8skvunkts in 8SÌNEI'

kkiks sin vunäsr lànn slniM 8skunäsn lunß lnn nnä I»sr,
äunn brüsk sr mit sinsm viläsn ^.»»kskl^si ?.u8g.minsn.

„äs8U8, Nuriu! 8'Ì8t Oslix Vonkürsnl"
XVusksn nnä sin puur 8oläutsn 8prunASn lnn/u, um ik»>

ÌN8 OuAUrött ^u tl'UZSN.
klun körts man unsk äsutksk äu8 rullsnäs Osko äs8

Os8sküti!tsu6r8, vsloks8 üksr äsn Nistsr3skvunäsnbsr^ ** sr-
äröknts. Onukls 8trsiksn, äuxvissksn äus Olit/.sn äsr Os-
vskrlünks nnä IZu^jonstts lisLsn äoi't äis LsvsgunZon äsn

kliävuiäsnsr erkennen.
?1öt!?Iisk viinmsits äsr 3ss von äsn Xlöüsn nnä Xuusn

äsr ?rnn^o8sn; äsr Osvultkuntsn vsr8uokts äis OunäunZ um
^säsn Orsi8 /u sr/vvinAsn. 3is riektstsn »ist» nun ASZsn Xskr-
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siten. Rings um Stansstad tobte der Kampf. Ein Bote kam,
fliegendem Atems zu melden, daß die Nidwaldner drüben an
der March sich zurückgezogen haben und der Kaplan zu
St. Jakob erschlagen sei. Schlag auf Schlag traf gegen Mittag,
Unglück über Unglück ein. Die Franzosen hatten Kirsiten
genommen. An den Halden und versteckten Pfaden des Bürgenstockes

tobte das wilde, blutige AValdgefecht. Aus den Dächern
der Bauernhäuser züngelten die Flammen, in den brennenden
Ställen brüllte das verlorene Vieh. Arm, bettelarm wurde
Kirsiten gebrannt.

An den Abhängen des Stanserhorns, über den kleinen
Vorbergen und die Schluchten hinunter ein Rauchen, ein
Donnern, ein Geknatter.

Jetzt begann eine zweite französische Flotte gegen die
Pallisaden vorzustürmen. Die Pfähle wurden zersägt, zerschlagen
und zwischen den Lücken hindurch drängten sich die Schiffe
ans Land. In diesem Augenblicke vernagelten die Nidwaldner
Kanoniere ihre Geschütze'und flüchteten nach dem obern Dorf.

Unter wildem Jubel der Franzosen wurde das Lagerhaus
eingerannt, die Branntweinfässer angezapft. Sie entzündeten
die Brandfackel; schon lohten die Flammen aus dem kleinen
Wirtshaus, aus Engeibergers und Baptist Odermatts Häusern.
Ein ruchloser Haufen drang in die kleine Ortskapelle, lüstern
nach Kirchenraub. Die Rasenden stürmten hinauf zur Empore,
das Feuer unter das Gebälk tragend. Drei von ihnen blieben
zurück, als schon der Dachstuhl zu brennen begann ; sie suchten
noch immer nach heiligen Gefäßen. Da — ein Knall, ein

Platzen, und das Blut von drei gräßlich verstümmelten Leibern
netzte die Stufen des Altars. Eine von einem französischen
Geschütz auf das Kapellendach geschleuderte Granate war dort
mit abgeschossener Brandröhre zwischen zwei Dachbalken
eingeklemmt, liegen geblieben. Nun hatten die leckenden Flammen
auch diese erfaßt und durch das Gewölbe schlagend, wurde
sie den Dreien zum Verderben.

Aber das übermenschliche Ringen der Nidwaldner mit
den französischen Kolonnen, die zu Berg und See vordrangen,
ging einem grausamen Ende entgegen. Über blutende Leichname

und über die Trümmer der eingeäscherten Gebäude
hinweg wälzten sich die erbitterten Sieger dem alten Flecken
Stans zu. Ihnen voran flohen die Landstürmler, Achtzigjährige,
beherzte, heldenhafte Frauen, unmündige Knaben.
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sitsn. Ilings UM 8tunsstud tobte der Dumpl. I'M) Lots kam,
biegendem Vtsins /u melden, duk dis Didwuldner <Irübsn un
der Nureb sied /nrüekgs/ogen bubsn und der Du^olun /n
3t. dukob srseblugsn sel. 8eklug uni 8eblug trat gegen Nittug,
Unglück üi,er Dnglüek ein. Ills Drun/ossn Kutten Dirsiten gs-
nommsn. à den Dulden und vsrstsekten Dluden des Dürgsn-
stookes tobte dus wilde, blutige 5VuldgsIeebt. às den Düebsrn
der Iluuernbünser /tingelten die Dlummsn, in den brennenden
8tüllen >>rüllto dus verlorene Vieb. /Vrm, bettelurm wurde Ivir-
slten gebrunnt.

Vn den Vblntngsn ds8 8tunserborns, über den Kiemen

Vorbergsn und die 3ebinebten binnnter sin lluueben, sin
Donnern, sin Deknuttsr.

.letzt begg-nn sine /weite ànààbe Dlotte gsgsn die
Dulllsuden vorzustürmen. Die Dlüble wurden zersägt, zerseblugsn
und zwiseben den Düeksn bindureli drängten sieb die 8ebills
uns Dund. In diesem rVngenbbeke vsrnugelten die Dldwuldner
Dunonlere ilire Desebütze'n>ld ilüebteten nueli dem obern Dort.

Unter wildem dnbel <lsr Drunzossn wurde dus Dugerbuns
eingerunnt, die Drunntwelnl'ässer ungszuplt. 3ie entzündeten
die llrundluekel; sebon lobten die Dluinmen uns dem kleinen
V^lrtsbuns, uns Dngelbergsrs und lluptlst Ddsrmutts Däusern.
Din rneblossr Duulsn drung in die kleine Drtskuimlle, lüstern
nueb Ivlrebenrunb. Die Dusenden stürmten blnunl zur Dmpore,
(lus Dener unter dus tlsbälk trügend. Drei von ibnen blieben
znrüek, uls selion der Duebstubl zu brennen bsgunn; sie snelitsn
noeb immer nueb beillgon Deläken. Du — ein lvnull, ein

Dlutzen, und dus Llnt von drei grüblieb verstümmelten Delbern
netzte die 3tnlsn des .^lturs. Dine von einem Irunzösisebsn
Desebütz uni dus Dugellendueb goseldenderte Drunuts wur dort
mit ubgssebossensr Drundröbrs zwlsebeir zwei Duebbulken sin-
geklemmt, liegen geblieben. Dun buttsn die leekenden Dlummsn
uneli diese erlukt und dnreb dus D'ewvlbe seldugsnd, wurde
sie den Dreien /um Verderben.

Vber dus nbsrmensebliebe Hingen der Didwuldnsr mit
den Irunzösiseben Dolonnen, die zu Dsrg und 8ee vordrungsn,
ging einem gruusumsn Dnde entgegen. Über blutende Dsleb-
nume und über die Drummer der singeüsebsrten tZebäuds bin-
weg wälzten sieb die erbitterten 3isgsr dem ulten bdeeken
8tuns zu. Ibnen vorun boben die Dundstnrmlsr, V.ebtzigj übrige,
beberzte, beldenbults Drunen, unmündige Dnuben.
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Auf dem Stanser Dorfplatz hatte ein Schwärm seine Knüttel

und Äxte zu einem regellosen Haufen geworfen. Das wirre
Gewoge drängte vorwärts zur Flucht. Weithin scholl es:

„Flieht, flieht! Die Franzosen sind schon beim Pulverturm."
An der Kirche vorbei pfiffen vereinzelte feindliche Kugeln
und schlugen in die eisernen Grabkreuze ein. Bald umzingelte
ein Reitertrupp die Kirche und den Friedhof. Sie töteten mit
ihren kurzen Doppelflinten den greisen Priester Lussi und
dreizehn Personen, die sich in das Schiff der Kirche geflüchtet
hatten. Ein wüstes Schlemmen, Plündern und Morden begann,
das nun stundenlang dauerte.

Früh am Morgen hatten die Sturmglocken den „schrecklichen

Tag" eingeläutet; die Abendglocken wurden nicht mehr
gerührt, der furchtbare „Überfall" war zu Ende.

Nach Engelberger: Vor hundert Jahren.

4. Pestalozzi in .Stans.

Der Krieg war zu Ende, der „schreckliche" Tag ging
vorüber, aber furchtbar schwer lasteten seine Folgen auf dem
armen Land. Die Männer waren erschlagen oder versprengt;
die Frauen getötet, die Dörfer in Schutt und Asche. Was
sollte aus den armen, verlassenen Waisen werden? Bettelnd
und müßiggängerisch strichen sie im Land herum, sie drohten
an Leib und Seele zu verderben. Da erbarmte sich ihrer ein
fremder Mann. Heinrich Pestalozzi von Zürich kam ungerufen

.nach Stans und sammelte etwa 80 Kinder in dem ihm von
der Regierung angewiesenen Ursulinerkloster, freilich einem
ungesunden Orte, und fing an, die verwilderten Kleinen zu
Menschen zu bilden.

Aber welche Aufgabe! Er mit einer Haushälterin stand
allein und mußte alles tun und sein. Er war vom Morgen
bis zum Abend in ihrer Mitte. Alles, was ihnen an Leib
und Seele Gutes geschah, ging aus seiner Hand. Jede Hülfe,
jede Handbietung in der Not, jede Lehre, die sie erhielten,
ging von ihm aus. Seine Hand lag in ihrer Hand, sein Auge
ruhte auf ihrem Auge. Seine Tränen flössen mit den ihrigen
und sein Lächeln begleitete das ihrige. Ihre Suppe war die
seinige, ihr Trank war der seinige. Waren sie gesund, so
befand er sich in ihrer Mitte, waren sie krank, so stand er an
ihrer Seite. Er schlief unter seinen Kleinen. Er war am Abend
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Kut clem 8tnn8sr Oortpià betts sin Sebvgrm ssins Knüttel

iincl àts /u sinsm rsAsiio8sn vnntsn Zsvvorksn. Vg8 wirre
Vsxvo^s àrânAts vorwärts /ne vinsbt. 'VVeitbin 8sboii ss:
„viisbt, tiisbt! vis Vrnnxo8sn sinci 8ebon bsim vuiveetneme'
Kn àsr Xirsbs vorbsi sctliîen vseein/.eite keincliicice Xn^sin
nnci sàiuAsn in àis svsrnsn Vrgdbrsnxs sin. Lnià nmxin^sits
sin Itsitsrtrnpp «iis Xirebs unci cisn Xriscikoi. 8is tötstsn mit
ikrsn Icurxsn vnMsitiintsn cisn ^rsissn Vris8tsr Vn88i cmcl

cirsixskn vsrsonsn, ciis 8ieb in cias Lebitt clee Xirebs Zsiiüebtst
batten. vin vvü8t68 öebismmsn, viüncisrn nnà Norâsn bSAgnn,
àn8 nuic 8tnncisninnA ciausrts.

Xrüb mn Normen battsn ciis 3tnrm>^ioeicsn cisn „8cbrsek-
iiebsn sinAöiäntst; ciis Xbsnà^ioebsn wnràsn niebt msbr
Zsrübrt, àsr tnrebtbars „iibsrtaii" vvm' xn Xnâs.

4. k'sLtaloTlTli in 3tan8.

Vsr XrisZ war xn viele, àsr „8ebrsei<iiobs" vazz Ainz^

vorüber, absr knrebtbar 8ebvvsr ig8tstsn 8sins vollen nul àsm
armsn Vinci, vis Nünnsr waren sr8ebin^6n oàsr vsr8prsn^t;

à Xransn Astötst, ciis vörtsr in Zobutt nnà X8ebs. ^Vg8
8oiits ÄN8 cisn nrmsn, vsrig.88snsn VVaiZsn wsrâsn? VsttsincI
nnà mûkÌMîiNAsrÌ8ob 8trieksn 8is im vanà bsrnin, 8is cirobtsn
an vsib nnci Sssis xcc vsrcisrbsn. lie srbarmts eleic ibrsr sin
trsmclsr Nann. bleinrieb Vs8taioxxi von /nrieb icam nnAsrntsn
naeb 8tan8 nnci 8g.mmsits stwa 86 Xincisr in cism ibn> von
àsr ksZisrunA gn^swis8snsn Vr8uiinsrkio8tsr, irsiüeii sinsm
unZ68Nncisn vrts, unci ünA an, àis vsrwiiàsrtsn Xisinsn xn
Nsn8obsn xn biiàsn.

Xbsr vvsiebs XutZabs! Xr mit sinsr Vg.u8büitsrin 8tanci
aiisin nnci mnkts niis8 tnn nnci 8sin. Xr war vom Nor^sn
iÜ8 xnm ^.bsnci in ibrsr Nitts. XÜ68, vvn8 ibnsn an vsib
nnci Lssis Vnts8 M8ebab, Ain^ ans 8sinsr vanci. .iscis Ilüits,
^sàs vs-näbistunA in cisr Kot, zsàs vskrs, ciis 3is srbisitsn,
AinA von ibin !M8. Ssiics iienci igA in ibrsr ilenci, 8sin XuM
iribts ant ibrsnc Xn^s. Ksins vrünsn tlo83sn mit cisn ibcl^sn
nnci 8sin vüebsin bs^isitsts <in8 ibri^s. Ikrs 3n^ps war ciis

8sini»s, ikr vrnnb war cisr 8siniM. XVersn 8is ^S8nnci, 8o ics-

iüncl sr 8ieb in ibrsr Nitts, vvm'sn 8is icrgnb, 80 8ts.nci sr nn
iiirsr Ksits. vr 8ebiist ccnter 8kinsn Xisinsn. vr cvnr nrn KbsncI
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der Letzte, der ins Bett ging, und am Morgen der Erste, der
aufstand. Er betete und lehrte noch im Bett mit ihnen, his
sie einschliefen. Daher kam es, daß die Kinder ihn allmählich
so lieb gewannen und ihn als ihren Vater betrachteten.

Als der Flecken Altdorf durch Brand zerstört wurde,
versammelte Pestalozzi die Kinder um sich her und redete zu

ihnen also: „Hört, liebe Kinder! Altdorf ist verbrannt! Ach
vielleicht sind in diesem Augenblick hundert Kinder ohne
Obdach, ohne Nahrung, ohne Kleidung! Wollt ihr nicht etwa
zwanzig von diesen obdachlosen Kindern zu euch nehmen?"
„Ach ja, ach mein Gott ja!" riefen alle und frohlockten vor
Freude. „Aber, Kinder", sagte .Pestalozzi dann, „denket dem

nach, was ihr wünschet. Wir haben nicht so viel Geld, als

wir wollen. Es kann sein, daß wir um dieser armen Kinder
willen, nicht mehr bekommen als vorher. Denket, um dieser
Kinder willen könnt ihr vielleicht in die Lage kommen, mehr
arbeiten zu müssen. Und wenn ihr gar euer Essen mit ihnen
teilen müßtet? wie dann? Saget also nicht, daß ihr diese Kinder
wünschet, als wenn ihr euch alles das um ihrer Not willen
gern und aufrichtig gefallen lassen wollt." Pestalozzi sagte
das mit aller Stärke, die ihm möglich war, und ließ die Kinder
selber wiederholen, Avas er gesagt hatte, um sicher zu sein,
daß sie deutlich verstehen, wohin ihr Wunsch führe. Aber sie

blieben standhaft und wiederholten mit kindlicher Freude:
„Ja, ja, wenn Avir auch weniger zu essen bekommen, mehr
arbeiten und unsere Kleider mit ihnen teilen müssen, so freut
es uns doch, Avenu sie kommen!"

Ein andermal waren einige ausgeAvanderte Bündner ins
Waisenhaus gekommen. Da sie Abschied nehmen wollten,
drückten sie Pestalozzi mit einer Träne im Auge einige Taler
für die Waisen in die Hand. Aber Pestalozzi ließ sie nicht
gehen; er rief den Kindern und sagte: Kinder, diese Männer
sind aus ihrer Heimat entflohen und wissen vielleicht morgen
nicht, avo sie selber ein Obdach und Auskommen finden, und
doch geben sie in ihrer eigenen Not diese Gabe. Kommt,
danket ihnen 1" Die Männer wischten sich die Tränen aus den

Augen, und die Kinder dankten gerührt. Solche Gefühle suchte
Pestalozzi in seinen Kindern zu Avecken, um ihr Herz zu

reinigen.
So lebte Pestalozzi in Freud und Leid unter den Kindern

bis in den Sommer 1799. Da rückten die österreichischen
12

177

dor DotXto, dor in» llott ssinz>', und am NorAon dor Krsto, ilor
autstand. l'ir detoto uu<l lolulo nood !m Doit mil idnon, liis
sio àsckUoleu. Oàr kam W, dak «liè Kiuâor idn allmädlivd
so liod Aowannon und lim als idron Valor dotraodtoton.

Kls dor Kloekon .Vltilort dureli DramI xorstört wurdo, vor-
sammelte I'ostaloxxi ,Iie Kinder um sieli lier m»I redete xu
idnon aisoi ,,IIört, liodo Kindor! Kltdort 1st vordraunì! Ked
violloiodt sind in diesem àMndliek dundort Kinder odno Dd-
daâ, oimo Xalirun^, odno Kleidung! XVolll ilir niodt etwa
XWMIXÎK von diesen obdaeldosen Kindern xu euà nodmon?"
,,.Ved ja, aeli moin Dott ja!" riolon alle und trodloekton vor
Krouilo. „Kdor, Kindor", sa^to. I'ostaloxxi ilann, ^dsnkot dom
naod, was idr wimsoliot. Wir dadon niodt so viol Dold, à
wir wollen. Ks kann soin, did» wir UNI dieser armen Kimlor
willen, nirld modr dekommen à vorder. Denket, um diosor
Kindor willen konnt idr violloiodt in «lie DaZs kommon, molrr
ardoiton xu müssou. Dnd woun idr Ag.r ouor lassen mit limon
teilen müdtot? wie daim? sag'ot also niodt, dak idr dioso Kindor
wünsodet, als wenn idr ouod allos das um idror Kot wiilen
Mru umi aulriodtig Aotallon iasson wollt." Dostaloxxi sa^te
dus mit allor stîirko, dio iiuu müZliod war, und lied dio Kindor
solder wiodordolon, was or Assaut datto, um sioder xu soin,
dad sio deutliod vorstoden, wodiu idr VVunsod ludre. Kdor sie

diiobon standdatt und wiodordoitou mit kindliodor Kreudoi
,,.la, ja, woun wir auod weniger xu osson dokommon, inodr
ardoitou und unsoro Kloidor mit iimon toiion müssou, so trout
os uns doed, wenn sio kommen!"

Lin andermal waren einige ausgewanderte Dündnor ins
Waisondaus gekommen. l)a sio Klisodiod nodmon wollton.
drüoktsn sio I'ostaloxxi mit oiuor d'ràno im Kugo einige 'laior
tür dio Waisen in dio Hand, Kdor I'ostaloxxi liok sio niedt
goden; or riot den Kindern und sa^toi Kinder, lüoso Winner
sind aus idror Iloimat onttloden und wissen violleiekt morion
uielrt, wo sio soldor ein Oddaed und ^uskonunou linden, und
dock gokon sis in idror oiASnon !Kot dioso (üado. Kommt,
dankst ilmon!" k)io Näunor wiseliton sioli dio'l'ränou aus den

Ku^on, und dio Kinder dankton ^orüdrt. solodo (totüdlo suodto
I'ostaloxxi in soinon Kindern xu wookon, uni idr Ilorx xu
roiuiZon.

so lodto I'ostaloxxi in I'roud unil Koid unter den Kindern
dis in don sommor 1799. Da rüokton dio ostorroiedisodou
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Heere gegen Unterwaiden vor, und das Waisenhaus zu Stans
mußte zu einem Lazarette für die kranken und verwundeten
Franzosen benutzt werden. Die Kinder zerstreuten sich wie
Schafe, die keinen Hirten haben, und Pestalozzi, der erkrankt
war, verließ mit Schmerzen Stans und Unterwaiden.

Nach Herzog.

5. Zweite Schlacht bei Zürich.

Schon seit vierzehn Tagen hieß es: Bald muß es endlich
etwas Neues geben ; die Armeen werden nicht ewig so
untätig stehen bleiben — alles war voll der größten Erwartung.

Am Mittwoch, morgens um sechs Uhr ungefähr, erwachte
ich von einigen Kanonenschüssen, die ziemlich weit von der
Limmat herauf tönten. Bald nachher fielen noch mehr.
„Sollte es heute schon anfangen?" Es war ein dicker Nebel,
man konnte nichts sehen Das Feuer ward heftiger und
heftiger und fing auch auf der Wollishofer Seite an. Der
Nebel verteilte sich ein wenig, man konnte die Bussen in den

Weinbergen der Enge unterscheiden und an dem Hin- und
Herwallen des Rauches den Gang des Waffenglückes beobachten,
das immer zweifelhaft war.

Gegen neun Uhr kam Obrist Roll von Höngg herauf und
berichtete uns, daß die Franzosen schon früh bei Dietikon
über die Limmat marschiert seien, ohne daß es den russischen
Vorposten möglich gewesen sei, sie zu hindern, ihre Brücke
zu schlagen.

Gegen elf Uhr schaute ich durch das'Fernrohr auf der
Altane und erkannte auf dem Weg, der vom Kloster Fahr
nach Höngg hinauf führt, eine Schwadron französischer Husaren,
die zwei Kanonen deckte, welche nach jedem Schuß
vorwärts rückten.

Wir schafften unsere besten Sachen ein wenig auf die
Seite. Da sahen wir den Feind auf dem Hönggerberg; das
Feuer rückte näher, und einzelne Russen postierten sich bald
in unsere Wiesen. Jetzt näherte sich das Gewühl immer
mehr. Kosaken und andere Reiterei jagten durch unsere
Allee, die Russen schössen hinter den Bäumen und Hecken
hervor, die Kugeln hagelten von beiden Seiten her ; im Hause
war nichts mehr sicher, und wir zogen uns in den gewölbten
Keller zurück. Da hallte das Geschrei und Schießen noch
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Ussro gogon kintorwaidon vor, und das v^aisonkaus à Ltans
mukto /u oinoin l.a/arotto iür dio ki^ankon und vorwniaioton
?rani!086n benutzt wordon. Oio Kinder /oi^trouton siok wio
3okato, (Uo koinon ilirton kakon, und postaio/zi, dor oilosnikt
war, vorlioL mit 3okmorzon Ltans um! llntorwaidon.

5. àsits Letilactit bei buried.

Lokon soit viorzokn d'agon kioLos: Laid muk os ondiiok
otvvas i^iouos gokon; dio ^rmoon wordon niokt ewig so im-
tatig stokon dioikon — alles war vol! dor gröLton Erwartung.

^.m Uittwook, morgons um sooks Ltir ungokakr, srwaokto
ick von oinigon Kanononsoküsson, dio ziomiiok weit von cìor

Limmat korauk tonton. Laid naokkor tiolon nook mokr.
^Lolito os kouto sokon anfangen?" kis war ein diokor t7oboi.
man konnts niekts ssken! Das Louer ward koktigor und
koktigor und king auok auk dor ^oiiiskokor Lotto an. Oor
I^okoi vortotlto siok otn wonig, man konnte dio Lusson in don
XVoinkorgon dor Lugo untorsokoidon und an dom Hin- und
Lorwalion dos lìauokosdon dang dos >VafkongIüokos kookaokton,
das immor zwoikoikakt war.

(Zogen noun ldkr kam Okrist Lok von Mngg korauk und
borioktsto uns, daL dio Lranzoson sokon krük I>oi Idiotikon
ükor dio lummat marsekiort soion, okno daü os don russisokon
Vor>ioston mögliok gowoson soi^ sis zu Kindern, ikro Lrüoko
zu soklagon.

(Zogen elf IIkr sokauto iok durok das Lornrokr auk dor
Gitano und erkannte auf dom ^Vog, dor vom Kloster Lakr
naokLöngg kinauk kükrt, oinoLokwadron kranzösisokorllusaron,
dio zwei Kanonon doekto, woieko naek jedem Lekuk vor-
wärts rüokton.

XVir sekatikton unsoro kostsn Laoksn ein wonig auk dio
8oitö. Da sakon wir don Loind ant' dom Lönggorkorg; das
Louor rüekto näkor, und oinzolno Itusson postiorton siok bald
in unsoro VVioson. dotzt näkorto siok das (Zowüki immor
mokr. Kosakon und andoro lìoitoroi jagton durok unsoro
^dloo, dio Lusson sokosson kintor don käumon und Lookon
kervor, dio Kugoln kagoiton von boidon Leiten kor; im Hause
war niokts mokr sieksr, und wir zogen uns in don gowölkton
Koiior zuruok. Da kalito das (Zosokroi und Lokioüon nook
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schrecklicher herab. Von Zeit zu Zeit schlichen wir uns
hinauf und lauschten durch die Ritzen der Fensterladen.
Doch niemand von uns durfte lange da oben bleiben ; denn
die Kugeln prallten überall an.

Es kamen verschiedene Male frische Truppen aus der
Stadt ; wir hörten das wilde russische Feldgeschrei ; aber sie
konnten selten weiter vordringen als bis an die Spannweid.
Vergebens wurden die Leute zusammengetrommelt, — gegen
4 Uhr lief alles russische Volk durcheinander mit wildem
Geheul die Gasse hinab, und gleich hinter ihnen hörten wir
das „avancez! avancez!" der Franzosen und die Trommeln, die

zum Sturmschritt schlugen. „Da sind sie !u hieß es, und
jetzt mußten wir hinauf und mußten sie empfangen und
willkommen heißen, um nicht mißhandelt zu werden. Ich hatte
schon zum voraus Wein genug heraufbringen lassen ; sobald
zum ersten Mal angeschellt wurde, öffneten wir und boten
zu trinken an. Das tat gute Wirkung, und glücklicherweise
waren überall Offiziere voraus, welche Ausschreitungen der
Soldaten verhüteten. —

Wie es zu dämmern anfing, zogen sich die Franzosen,
immer fechtend, wieder etwas zurück, verließen unser Gut,
und mit Trommeln und Geheul kündeten sich die Russen
wieder an. Nur die einbrechende Nacht machte dem Schießen
endlich ein Ende. — Die Franzosen sammelten sich auf dem

Höngger- und Wipkinger Berge, wo sie große Feuer anzündeten.
Der Letzibach trennte beide Parteien. Alle unsere Läden
waren geschlossen, damit kein Licht sichtbar sei und Leute
herbeilocke. Dessenungeachtet kamen einige russische
Abteilungen, klopften und begehrten zu trinken. Man reichte
Wein aus dem Fenster; da Offiziere mit dabei waren, hielten
sie sich ordentlich, und nach neun Uhr kamen keine mehr.
— Um halb 10 Uhr kam Frau Lofer mit ihrer Tochter und
dem Sohn durch den Garten herauf gelaufen; sie schellten
an und flehten um Hilfe. Betrunkene Russen waren bei ihnen
eingebrochen, zerschlugen und plünderten ihnen alles und
wollten sie mißhandeln. Dem Sohn hatten sie die Stiefel
von den Beinen genommen. Da niemand ihre Sprache
versteht und sich mit diesen wilden Bestien überhaupt nicht
reden läßt, so entschlossen sich die geängstigten Leute, bei
uns zu bleiben, um wenigstens ihr Leben zu retten.

Draußen war alles stille; nur aus der Ferne hallte das
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sokrookliokor kerab. Von Xoit /.n Tioit sokliokon wir uns
Inng.uk und lausokton durok die ltkxen dor Rensteiladen.
dook niemand von uns durtte lange da obon bleiben; denn
dio Rugoln prallton ükorall gn.

lis kainon vorsokiedono Nalo krisoke Gruppen nus dor
stadt; wir körton à? wildo russisoko doldgosokroi; gkor sis
konnten solton woitor vordringen gis kis gn dio Kpannwoid.
Vorgobens wurdon dio Reute xusammsngetrommolt, — gegen
4 Rkr liot gilos rnssisoko Volk durekoingndor mit wildem
dokoul dio dasso kingk, nnd gloiek Iiinìer iknon körton wir
dgs ^avanoex! avanoex!^ dor dranxossn und dio drommoln, dio

xnm sturmsokritt soklugon. ^da sind sie!^ kiok os, und
jotxt mukton wir binant und mukten sis empfangen und will-
kommen koiksn, um niokt mikkandolt xu wsrdon. lek kgtto
sokon xuin vorgus XVoin genug Iiorautkringon lasson; sobgid
xnm orston Nal angosokollt wurdo, öktnston wir und Koten

/.u trinkon gin das tut guto Wirkung, und gliiekliokerweise
waron üksrgii dttixisre vorgns, woleko Vussolnoitnngon der
Soldaten verlniteten. —

V/ie os xn dämmorn ankng, xogen siok dio dranxoson,
immer tooktond, wiodor otwgs xurnok, verlioLon unsor dut,
und mit 4'ronimoln und dekoul knndoton siok dio Russen
wiodor gn. Rnr dio einkreokondo Raokt maolito dom Fokioken
ondliok oin Kinde. — dio kk'anxoson sgmmolton siok gut dom

Röngger- nnd Vripkingor Rerge, wo sie groko Rouor anxumleton.
Der Retxibaok tronnto koido dartoion. ^.llo unsoro Rädon

waron gosoklossen, damit kein Riokt siektbar soi und Routo
korboilooks. dossenungeaoktet kamon einige russisoko Vk-
teilungen, klopften nnd kogokrtsn xu trinken. Nan rsiekto
IVein aus dom Ronstor; da dtlixiors mit dakoi waron, kiolton
sio siok ordontkok, und naok noun Ilkr kamen keine mekr.
— 11m kalk 19 Ilkr kam krau Kater mit ikror 'Rooktor und
dem Kokn durok don darton korauk gelaufen; sio sokokton
an und tiekton um Rilko. dotinnkono Russen waren koi iknen
eingekrookon, xorsoklugon und piündorton iknon allos und
wollten sio miükandoln. Rom Kokn Katton sie dio Ftiotol
von don doinon gonommon. da niemand ikre Lpraoko vor-
stekt und siok mit dioson wildon lZestien üborkaupt niokt
redon lakt, so ontsoklosson siok die goängstigton Route, koi
uns xu bleiben, um wenigstens ikr Reben Xu rotton.

RrauKon war alles stille; nur aus dsr Rerno kailts das
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Geschrei der Franzosen, deren Feuer durch die schwarze
Nacht emporloderten, und hin und wieder fiel ein Schuß.

Vors Haus durfte sich niemand wagen; denn es schweiften
überall Marodeurs durch das Gut. Stürmischer als bei uns
auf den Vorposten ging es in der Stadt zu. Es war ein

Lärmen und Fahren an einem fort. Die Verwundeten wurden
in die Häuser getragen; überall mußten Lebensmittel für die
auf allen Straßen versammelten Soldaten herbeigeschleppt
werden, und wo es nicht geschah, erfolgten Drohungen und
Gewalttätigkeiten.

Der trübe Morgen brach an. Beide Parteien mußten noch
müde sein von den Greueln des vorigen Tages; denn es währte
ziemlich lang, ehe sie wieder übereinander herfuhren. Nach
sieben Uhr geschahen die ersten _Schüsse. Die Russen
postierten sich auf die Anhöhen und in die Weinberge, und
die Franzosen griffen lebhaft an. Der Kampf zog sich bald
wieder in unser Gut, und wir mußten im Keller Sicherheit
suchen. Da saßen und standen und gingen wir herum, wie
Geister in Grabgewölben. Eine heillosere Lage, als die unsere,
läßt sich kaum denken. So untätig unter der Erde verschlossen
zuwarten müssen, ob die droben einem all sein Eigentum
verwüsten, und noch froh sein, mit dem Leben davonzukommen!
Unaufhörlich donnerte das Geschütz, und das Geschrei der
wilden Russen ward immer gräßlicher. Zuweilen machten
einzelne Vorüberstreifende die Läden des Kollers auf und
spähten hinab, da sie. aber vermutlich in der Dunkelheit nichts
von uns erblicken konnten, machten sie wieder zu. Oft hörten
wir oben Scheiben klirren und die Erschütterung der
anprallenden Kugeln.

Nach und nach fingen einzelne Russen an zu pochen und
anzuschellen und begehrten Branntwein. Wir ließen niemand
herein und verrammelten die Türe, bis endlich gegen halb
zwei Uhr nachmittags ein ganzes Detachement in den Hof
hereinstürmte und sogleich die Türe einschlagen wollte. Ich
lief mit den beiden Knechten hinauf und öffnete. Der ganze
Schwall drängte sich herein, schmiß, statt zu trinken, die
Milchkannen um, die man ihnen mit Wein gefüllt darreichte,
und forderte ungestüm die Öffnung der Saaltüre. Ich hatte
den Schlüssel nicht bei mir und fürchtete, sie würden mir
nachfolgen, wenn ich hinaufginge, den Hauptschlüssel zu holen.
Ich zuckte die Aehseln und wollte ihnen zu verstehen geben,
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Os8otrrsi äsr Org.nxo8on, äorsn Osusr äuroii äis 8oìrwnrxs
I>ineirt smpoiäoäsrtsn, unä Irin unä wisäsr lisi sin 8oiruü.
Vors Onu8 äurlts sied nismnnà wnZsn; äsnn 68 soirwsiltsn
übsrnii Nnrväsur8 àuroir ân8 dut. 3türmi8olrsr à dsi un8
nul äsn Vorpoàn ^ing' S8 in äsr 8tnät xu. O8 wnr sin
Oârmsn unä Onirrsn S.N siusnr lort. Ois Vsrwunästsn wuräsn
in äis OÄU8SI' ZstrnZsn-. übsrnii muktsn Osi)sn8mittsi kür à
nul niisn 8trnKsn vsrnnmmsitsn 8oiäntsn irsrlroigs8oirlspjrt
wsräsn, nnä wo 68 nioirt ^S8oirnir, erloigtsn Oroirun^sn unä
OewnittntiZksitsn.

Osr trübs Nor^sn drnoir nn. iZsiäs Onrtsisn muktsn nooir
müäs 8sin von äsn Orsnsin äs8 vorigsn OnAS8; äsnn S8 wntrrts
xismiiotr InnA, sirs 8is wisäsr üdsrsinnnäsr Irsriüirrsn. i>Inoir

8ieden liiu^ os8oiinirsn äis si'8tsn 3oirii88s. Ois Itu88sn
p08tisrtsn 8iotr nul äis ^.niröirsn unä in äis Wsinirsi'Aö, unä
äis Ornn?.08sn ZriKsn isbirnkt nn. Osi' Xnmpk xoZ 8>oir irniä
wisäsr in un8sr Out, unä nur muktsn iin Kslisr 8jolrsrtrsit
8uotrsn. On 8nösn unä 8tnnäsn unä AinAsn wir trsrum, wis
Oàtsr in Ornd^swöibsn. Oins trsillo8srs OnM, n>8 äis unssrs,
inkt meir kaum äsnirsn. 3o untätig untsr äsr Oräs vsr8oirio88kn
xuwnrtsn n!Ü88sn, ob äis äroiisn sinsm nil 8sin Oi^sntum
vsrwü8tsn, unä nooir lrotr sein, nrit äsm Osbsn änvonxukommsn!
Onnuliröriiclr äonnsrts än8 Os8oirütx, unä än.8 Os8otrrsi äsr
wiiäsn 1ìu88sn wnrä immer Arnklioirsr. Xuwoiisn mnoirtsn
sinxsins Voinrirsrstrsilsnäs äis Onäsn äs8 Xsiisr8 nul unä
8pâlitsn irinnir, än 8is nbsr vsrmutliotr in äsr Ounlrslirsrt nioirt8
von un8 srklioiron konntsn, mnoirtsn 8is wisäsr xu. Olt irörtsn
wir oirsn 8otisibsn Iriirrsn unä äis Oi^olrüttsrunZ äsr nn-
prnlisnäsn Ku^siu.

I^inoir unä naolr lin^sn sinxsins I1u88sn nn xu pooirsn unä
nnx.u8otrsilsn unä ds^stirisn lirnnrrtwsin. Wir iisksn nismnnä
Irsrsin unä vsrrnmmsitsn äis ä'ürs, tri8 snäiieir ZSASN irniir
xwsi Oln' nnotrmittnA8 sin Mnxs8 Ostnotrsmsnt in äsn Hol
irsrsirmtürmts unä sogisioir äis Oürs sin8oiiinZsn woiits. loir
iisk mit äsn Ksiäsn Lnsoirtsn kinnuk unä öllnsts. Osr Annxs
3s1>wnII ärünAs 8iel> ksrsin, ssdmiü, 8tntt xu trinksn, äis
Uilstämnnsn un^ äis mnn iiinsn unit Wsin ^slüilt änrrsioläs,
nnä koräsrts unAS8tüm «iis ÖKnung äsr 3n!>1tnrs. lok iintts
äsn 3s1ilü88si niokt bsi mir unä lü>'eirtsts, 8is wuräsn mir
nnolrkolMn, wsnn isli kinnulAinZs, äsn Onupt8oklü88si xu kolsn.
loir xueiits äis r^etrssln unä woiits itrnsn xu vsrstsirsn Zsdsn,
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daß ich nicht aufmachen könne. Da fuhren einige wütend
über mich her, setzten die Bajonette auf mich an und hätten
mich vielleicht ermordet, wenn ich ihnen nicht gedeutet hätte,
sie sollen die Türe einsprengen. Sie machten auch die
Nebenzimmer mit Gewalt auf, und erst jetzt sah ich eigentlich,
warum es zu tun war, da Offiziere dazu kamen. Sie wollten
sich nämlich ins Haus förmlich postieren und aus den Fenstern
schießen. Da gab ich alles auf. Ich glaubte, alles der

Plünderung preisgegeben und erwartete, daß die Franzosen
Granaten hineinwerfen würden, um das Haus anzuzünden,
oder, wenn sie weiter vorrücken, uns bestrafen würden, weil
aus den Fenstern, freilich, ohne unsere Schuld, geschossen
ward. Das alles konnte geschehen. — Ich ließ die Russen
hausen und ging wieder in den Keller, meinem Vater zu

sagen, was droben vorgehe.
Beinahe eine halbe Stunde dauerte die schreckliche

Erwartung, als die beiden Knechte, die sich mit außerordentlichem

Mut und seltener Treue für das Haus unter die
wütende Menge geworfen hatten, in den Keller herabkamen
mit der beruhigenden Nachricht, die Russen seien alle wieder
aus dem Hause weg. Sie hatten wenig Schaden angerichtet.
Den krystallenen Kronleuchter im Saal hatten sie mit den

Gewehren sorgfältig ausgewichen und verschont, so auch die

großen Spiegel, in denen sie sich alle, wie Affen, wohlgefällig
betrachteten. Von Lämpenöl und Essig, den sie auf dem
Ofen fanden, hatten sie ein gemischtes Getränk gemacht und
sich damit erfrischt. Sie schoßen aus den hintern Fenstern.
Zu gutem Glück hatten die Franzosen keine Kanonen in der
Nähe, sonst wäre es uns gewiß übel ergangen. Endlich kam
ein russischer General, der deutsch sprach, angeritten, ließ
die Soldaten 'alle wieder herausjagen, riet, die Türen zu
verrammeln, was auch sogleich geschah, und so waren wir
unbegreiflich glücklich davon gekommen. Der General selber
wurde wenige Minuten nachher verwundet und gefangen.
Jetzt ward der russische Widerstand immer schwächer. Das

„avancez!" der Franzosen schallte wieder vor dem Hause,
und diesmal waren sie uns wirklich willkommen ; denn die
Szenen des Entsetzens mußten doch endlich ein Ende nehmen.
Wir öffneten sogleich die Türe und boten ungefragt zu trinken
an. Alle Franzosen, die herzuliefen, waren ziemlich ordentlich

für Leute, die sich seit zwei Tagen geschlagen und seit
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«lad ieb nielil aufmaeben kö>«ne. Da ludion einige wütend
über mied ber, sstxton die Da^jonotts auf mied an und kâtton
mieb viobeiebt ermordet, wenn i«'b ibnen iliebt gedeutet lrätte,
sis sollen die KKiro einsprengen. sis maebten aueb die Keben-
ximmer mit Dewalt ant, und erst ^etxt sali ieb eigentlieb,
warum es xu tun war, da Dtlixiero daxu kamen, sie wollten
sied nämlieb ins Hans körmbeb postieren und ans don Kenstern
sebieden. Da gab iok ailes ant. led glaubte, alles der

klündorung preisgegolion unci erwartete, dak dis kranxosen
Dranaten dinoinwerlon wiii'den, mn «las Klans anxuxünden,
oder, wenn sie weiter vorrüeken, uns bestrafen würden, weil
ans den Kenstern, krsilied, odne unsoco 8«'bnld, gssebossen
ward. Das alles konnte gesebekon. — leb lied die küssen
bansen und ging wieder in den Keller, meinem Vater xu

sagen, was droben vorgebe.
keinabe eine balbe stunde dauerte die sebreoklioke klr-

Wartung, als die beiden Kneebte, die sieb mit aukorordeut-
liebem Nut und seltener 'lrsue für das Klaus unter die
wütende Nengo geworfen batton, in den Keller berabkamen
mit der berubigenden klaebriebt, die küssen seien alle wieder
ans dein llanse weg. sie batten wenig sebaden angoriebtet.
Den kl'xstallenen Kroideuebte«' im saal batton sie mit den

(lewobren sorgfältig ausgswieben und vorsobont, so auek die

groben spiegel, in denen sie sieb alle, wie iVll'on, woblgefällig
betraebteten. Von Kämpen«! und klssig, den sie auf dem
Ofen fanden, batten sie ein gomisebtes (Zotränk gemaebt und
sieb damit erlrisebt. sie seboken aus den bintern Kenstsrn.
/n gutem klüok batton die Kranxosen keine Kanonen in de«'

M bo. sonst wäre es uns gswik übel ergangen. Kndlieb kam
ei» rnssisebsr Doue«al, der dontseb spraeb, angeritten, lieb
die Soldaten Idle wieder beransMgen, riet, die 'küren xu
verrammeln, was aueb sogleiek gesebab, und so waren wir nn-
begreiflieb glbekbeb davon gekommen. Der (lsnoral selber
wurde wenige Niuuten uaebber verwundet und gefangen,
detxt ward der rnssisobo Widerstand immer sebwäebs«'. Das

.^avaneexD de>' K'ianxusen seballte wieder vor dem Klause,
und diesmal waren sie uns wirklieb willkommen; denn die
sxenen dos klntsotxons mukten doek ondlieb ein klnde nokmen.
Wir öllusten sogleieb die 'küre mnl boten ungefragt xu trinken
an. àlle kranxossn, «lis kerxuliofen, waion xiemlieb ardent-
lieli für kente, die sieb seit xwei 'lagen goseklagen und seit
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vier Monaten keinen Sold bekommen hatten. Das ist wahr,
zutrinken bekamen sie! Nicht in Gläsern, nicht in Flaschen,
sondern in großen Zubern und Eimern. Brot gab man ihnen,
so lang noch im Haus war, und als man ihnen sagte, es sei
alles aufgegessen, weil die Russen schon einen Teil davon

aufgezehrt hätten, so gaben sie sieh auch wieder zufrieden.
Das Treiben dauerte ungefähr anderthalb Stunden; es karhen
immer mehr Offiziere und mit ihnen auch mehr Ordnung,
bis man zuletzt die Unbescheidensten abweisen und schließlich
der ganzen Weinschenke ein Ende machen konnte, die sonst
bis Mitternacht gedauert hätte.

Am Morgen erfuhr ich eine Menge Umstände, die uns
Belagerten ganz unbekannt geblieben waren. Viele von unsern
Bekannten waren tot, verwundet und gefangen. Die Russen
begingen überall abscheuliche Grausamkeiten. Sie schenkten
fast gar keinem Gefangenen das Leben. Ein Mann aus der
Nachbarschaft ward von seiner Wohnung weggeschleppt und
beim weißen Haus mit Kolben totgeschlagen. Ein anderer
bekam einen Schuß in den Arm, an dem er nachher starb,
und auch sein zehnjähriger Knabe war totgeschossen. Im
„Weinberg" plünderten sie alles und der Lehenmann ward
auf der Gallerie hinterm Hause tot gefunden.

Um die Mittagsstunde waren die Franzosen in die Stadt
eingezogen. Obgleich die französischen Generäle ihren
Soldaten die Plünderung nicht gestattet hatten, so wurden doch
beinahe in allen Häusern Gewalttätigkeiten verübt, Geld,
Lebensmittel und Wäsche — ertrotzt und gestohlen, Türen
und Kasten erbrochen und wie in Feindesland gehaust von
den Brüdern, von den Freiheitsbringern. Die helvetischen
Legionen zeichneten sich bei diesen Gewalttätigkeiten am
meisten aus und raubten am unverschämtesten. Lavater,
der sanfte, fromme Lavater, der die wilden betrunkenen
Leute vom Einbruch in ein benachbartes Haus abhielt und
bereits alles Geld, das- er bei sich trug, hingegeben hatte,
bekam einen Schuß, der ihn tödlich verwundete. Massena

selbst und verschiedene Stabsoffiziere ritten durch die Stadt,
um die Ordnung einigermaßen wieder herzustellen, und wo
sie Plünderer antrafen, jagten sie dieselben mit Klingenhieben
vom Raube weg. Die trunkenen Soldaten wurden erst nach
und nach etwas ruhiger, nachdem sich der erste Taumel ein

wenig gesetzt hatte.
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visr Nonatsn ksinsn Lolci bskonnnsn battsn. Das ist Mabr,
xn trinksn bskamsn sis! bliebt in Diässrn, niebt in Liasebon,
soncisrn in Zroksn ^nbsrn nnà i'limorn. Liot Zab man ibnon,
so lan^ noeb im Laus Mar, nnà ais man itmsn saZts, ss ssi
ailss aut^SASSSSN, Mkil (iis Dusssn sebon sinsn ?sil davon

antM^obrt bättsn, so Mbsn sis sieb anek Misàsr /utrisàsu.
Das Lrsiben dauerts nnAsIabr anàsrìbal!» Ltnnàsn; ss kaiüs»
immsr msbr Dtbüisrs und mit ilmsn aueb msbr Drilnnn^,
bis man îmlàt àis Lnbsseksidsnstsn abMsison nnà sokbsbiieb
àsr Mnxsn Wsinsebsnks sin Lncts maeksn konnte, bis sonst
bis Nittornaebt ^sdansrt batts.

.^m Norgsn srlnkr isk oins lVIonZs Lmstânàs, «iis uns
DsiaZsrtsn ^an? unbskannt Asblisbsn Marsn. Visis von nnssrn
Dskanntsn Mai'sn tot, vsi'Mimdst nnci ZstanAsn. Ois Dusssn
bsAinAsn überall absebsuliebs Dransamksitsn. Lis seksnlctsn
tast Zar kslnsm DskanZsnsn das Lsbsn. Lin Nann ans àsr
blaebbarseliakt Marà von ssinsr >VobnnnA MSMkseiàsppt nnci

bsim Msiüsn iluus mit Lolbsn tot^sseblagsn. Lin anàsrsr
bskam sinsn Lekutí in don ^.rm, an àsm sr naebbsr stari»,
nnà anok soin ^ebnMbriZsr Lnabs Mar totAssebosssn. Im
^^VsinbsrZ^ plûnàortsn sis allss nnci cisr Lsbsnmann vvarà
auk àsr Dallsris bintsrm Lanss tot Zskunàsn.

Lm ciis Nitta^sstnnàs Marcm ciis LranMssn in àis Ltaàt
sinM/.o^sn. Db^isieb ciis Iran/.ösisebsn Dsnsrals ibrsn Loi-
àaten àis Diüncls>mn^ nisbt Zsstattst battsn, so Muràsn cioeb

bsinaks in allen Läussrn dsvvaittätigksitsn verübt, Dslà,
Lsbsnsmittsi nnà ^Väsebo — srtràt nnà Zsstoblsn, l'nrsn
nnà Lasten srbroebsn nnà Mis in Lsinàssianà Zskaust von
àsn Lrnclsrn, von àsn LrsibsitsbrinZsrn. Dis bsivstisobsn
i^ogionsn àeknstsn sieii bsi àisssn DöMalttätjZksitön am
msistsn ans nnà raubtsn ain nnvsrssbämtestsn. Lavator,
àsr sankts, kromms Lavator, àsr àis Milden bstrunksnsn
Lsnts vom Linbrnsk in à bsnaobbartss Klaus abbisit nnà
bsrsits aliss Dslà, àas- sr bsi sieb truZ, binMZsbsn batts,
bekam sinsn Lebuk, àsr ikn toàbeb vsrMnnàsts. Nassona
selbst nnà vsrsekisàsns Lìabsolll^isrs ritte» ciurob ciis Ltaàt,
um àis Ordnung sini^srmabsn Misàsr boriîiistsilsn, nnà Mo
sis Liûnàsrsr antralsn, ^agtsn sis àissslbsn init Llingenbiobsn
vom Daubs wsZ. Dis trunksnsn Lolàatsn Muràon srst naek
nnà naob stMas rubiZsr, nasbàsm sieb àsr srsts Danmsl sin

Msni^ Kssst^t batts.
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Erst am Freitag morgen ling ich an, im Gute
herumzugehen und den Greuel der Verwüstung zu betrachten. Es
sah fürchterlich aus! Das Wohnhaus war auf allen Seiten

von großen und kleinen Kugeln beschädigt. Überall waren
Scheiben zersplittert, Fensterläden durchlöchert; in den
Wänden der Zimmer steckten Flintenkugeln, und viele hundert
Ziegel waren zerschlagen und lagen ums Haus herum. Alle
Hecken waren zerrissen und umgeworfen, alle Gatter
aufgesprengt, alle Pflanzen zertreten, alle Bäume von Kugeln
getroffen und verstümmelt. Und — der traurigste Anblick!
— in den Wiesen und Roben und in der Allee lagen 13 Tote
in ihrem Blute. Die meisten waren Russen, so weit
hergekommen, um da ihr elendes Leben zu enden Alle Bewohner
des Ortes trugen die hei ihnen Gefallenen zusammen, und es

wurden auf dem „Ried" verschiedene Gruben gemacht, in
denen beinahe 200 Russen, Franzosen und Helveter
durcheinander liegen. 53, worunter die unsern waren, sah ich
bei der Spannweid begraben. Im ganzen waren mehr als
700 Franzosen und 3000 Russen gefallen.

Vielen unsrer Nachbarn war weit übler mitgespielt worden ;

einige Häuser waren rein ausgeplündert, andere innerlich
beschädigt, überall Elend und Jammer, wo man sich hinwandte.
Und auf all diesen Trümmern hausten jetzt noch die wilden
Franzosen, begehrten mit allem bedient zu werden, was sie

gelüstete, fraßen die wenigen für den Winter noch bei Seite

geschafften Lebensmittel den Leuten weg und warfen alles
durcheinander, um nach vergrabenen oder sonst verheimlichten
Schätzen zu suchen. — Ich habe für die Zukunft diese Tage
des Schreckens so umständlich beschrieben : in meinem eignen
Gedächtnis wird ihr trauriges Bild nie erlöschen 1

David Heß.

6. Wie die Franzosen im JVIaderanertal plünderten.
Ein alter Senn erzählte folgende Geschichte:

„Meine gute Mutter zog, als die Franzosen auch unser
Häuschen rein ausgeplündert hatten, mit mir und meinem
kleinen, etwa vierjährigen Schwesterchen in die Alp zum Vater
und hoffte, da Schutz zu finden ; doch nicht lange, und wir
sollten hier Schreckliches erleben! Am 13. Herbstmonat 1799

wars, da erschien ein Trupp Franzosen im Etzlital. Es ist
mir, ich sehe sie noch mit ihren blinkenden Bajonetten und
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Krst am Kreitag morgen ling ieli an, im Dute berum-
/ugeben und äsn Dreuel der Verwüstung /u bstraebten. Ds
sab lllrebterlieb aus! Das Wvbnbaus wan aus allen Leiten
von groken und kleinen Kugeln besebädigt. Überall waren
Lebeiben /ersplittert, Ksnstsrläden ilnreblöebert; in don
Wänden der /immer steckten Kllntenkugeln, nn«1 viele bundsrt
Ziegel wäre!» /erseblageu und lagen ums Haus liernm, ^.lle
Hecken waren Zerrissen und umgeworfen, alle Kälter aufgs-
sprengt, alle Ktlan/en vertreten, alle käume von Kugeln ge-
trollen und verstümmelt. Dnd — der traurigste Anblick!
— in den Wisse» und Koben und in der ^llee lagen 13 3'ote
in ibrom III nie. Die meisten waren Küssen, so weit berge-
kommen, um da ibr elendes Deben /u enden! Vlle Kewobner
des Drtes trugen die bei ibnen Kefallensn zusammen, und es
wurden ant dem „Kied" vei-solnedone (Irul)en gemaelit, in
denen beinabe 200 Küssen, Kran/osen mul Kelvoter durel>
einander liegen. 53, worunter die unsern waren, sab leb
bei der Lpannweid begraben. Im ganzen waren mein' als
700 Kran/osen und 3000 Küssen gefallen.

Vielen unsrer Kaebbarn war weit übler mitgespielt worden -,

einige Häuser waren rein ausgeplündert, andere innerliob de-

sekädigt, überall Klsnd und dammer, wo man sieb binwandte.
Dnd ant all diesen Krümmern bauston M/t noek die wilden
Kran/osen, begebrtsn init allem bedient /u werden, was sie

gelüstete, kraOen die wenigen lur den Winter noek bei Leite
gsseballten Debsnsmittol den Deuten weg und warfen alles
durebeinandor, um na<-.b vergrabenen oder sonst verkeimliebtsn
Lebät/en /u suoben. — leb babe für die Zukunft diese 'läge
dos Lebreekens so umständllek besebrioben: in meinem eignen
Kedäebtms wir«! du- trauriges Klld nie erlöseben!

David Hell

6. Wie äl6 f>Zn/086li im jVIaclsranst'tZl plünäsl-iön.
Kin alter 8snn sr/.äblte kolgsnäe Desolnelüs:

Kleine gute Vlutter zog, als die Kran/osen aueb unser
Iläuseken rein ausgeplündert batten, mit mir und meinem
kloinen, etwa vierjäbrigen Lcbwestereben in dis àlp /.um Vater
und ballte, da Lebut/ /u linden; doeli niebt lange, und wir
sollten bisr Lobreekllobes erleben! ^m 13. Kerbstmonat 1799

wars, da srsebien ein 'Krupp Kran/osen im Kt/Iltal. Ks ist
mir, iob sebe sie noeb mit ibren blinkenden Da^onetlen und
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ihren halbzerfetzten roten Mützen, wie sie mit wildem Lärm
der Hütte zustürmten.

Meine kleine Schwester und ich schrien beim Anblick
dieser rohen Kriegsgesellen, .die unsere Mutter und uns
daheim schon mißhandelt hatten. Der Vater schickte uns aus
der Hütte, damit wir die Knechte herbeiriefen. Inzwischen
verlangte die Rotte Speise und Trank. Der Vater beeilte sich,
ihnen Milch, Käse und Butter herbeizuholen. Nicht zufrieden
mit dem, was er ihnen vorsetzte, erbrachen sie den Speicher,
in welchem sämtliche Sommerkäse aufbewahrt waren,
zerschnitten dieselben mit ihren Säbeln, spießten sie an ihre
Bajonette und warfen die Stücke vor die Hütte unter die
Schweine, setzten in frevelhaftem Übermut die schönen grossen
Butterstöcke neben das Feuer um den Sennkessel herum, daß
sie schmolzen und die flüssige Butter den ganzen Hüttenboden
bedeckte, schmierten lachend damit ihre Stiefel ein, wühlten
in den vielen vollen Milchmulden und leerten dieselben in die

Schweinetröge. Hätte ich nicht alles mit eigenen Augen
gesehen, ich würde es nicht glauben, daß Menschen so wie
Bestien hausen könnten. Oft habe ich später gedacht, ob
vielleicht nicht der eine oder andere dieser Frevler anno 1812
auf den Schneefeldern Rußlands, vor Hunger und Kälte
zusammen sinkend, tausend und tausendmal für einige Tropfen
Milch und ein Stücklein Käse oder Butter gedankt hätte.

Der ganze Ertrag der Senten an Butter, Käse und
Zieger und ein schöner Teil Milch war auf die schändlichste
Weise vernichtet, die mühevolle Sommerarbeit umsonst; wer
hätte da ruhig Blut bewahren können

Mit verbissenem Grimme schaute mein Vater, der Zu-
senn und der Kuhhirt diesem mehr als teuflischen Treiben

zu; was hätten sie drei, unbewaffnet, gegen zwanzig solcher
Unmenschen auch auszurichten vermögen?

Nachdem dieselben alles zu Grunde gerichtet, packten
sie den großen, kupfernen Sennkessel und ein paar fette
Käse, die sie für diesen Zweck beiseite gelegt hatten, sowie
sämtliche Schweine, zusammen, und brachen endlich auf.

Das war zu viel für meinen Vater und die Knechte.
Als daher die Feinde, mit dem Raube beladen, an ziemlich
jäher Halde den Fahrweg hinabzogen, wälzten sie ihnen Steine
und Holzblöcke nach und hofften damit einige d-ieser elenden
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iln'sn dulb/srlst/tsn roten Nüt/sn, vis sis mit vilclsm Kürm
âsr Klütts /ustürmtsn.

Neins Kleins Kckvsstsr unà ick sckrisn bsim Knblick
clisssr roken Kris^sAsssllsn, .clis unssrs Nuttsr uncl uns à-
keim sckon mikkunclslt Kutten. Der Vutsr sckickts uns uns
6sr lüütts, 6umit vir clis Knockte ksrbeirielsn. ln/viscksn
vsrlunßts clis llotts speise uncl 4'runk. Der Vuts>' besilts sieb,
iknsn Nilck, Küso unä Kutter ksrbsi/ukolsn. l>lickt /utrisäsn
mit clsm, vus s>' ilmsn vorset/ts, srbrucksn sis äsn spsicksr,
in vslcksm sümtlicks sommsrkuss uutbsvukrt vuren, /er-
scknittsn äisselken mit ikren sübsln, spislltsn sis un ilu's
Kujonstts luuì vurlon äis stücke vor clis llütts unter clis

sckveins, sst/tsn in krsvslkuktsm Übermut clis sckönsn grossen
Kuttsi'stöcks neben clus Ksusr um äsn ssnnkssssl keruin, cluk
sis sckmol/on uncl clis tlüssiAS Iluttsr clsu ^un/en llütteulcoäon
bsäsckts, sckmisrtsn lucksnä äumit ikrs stisksl sin, vükltsn
in äsn vielen volls» Nilclimulclsn unä leerten clisselbon in clis

sckvsiuströAS. Klütts ick nickt ullss mit siAsnsn KuZisn Zs-
ssksn, ick vürcls ss nickt Zluubsn, äuk Nenscksn so vis
IZsstisn kuussn könnten. 01t kubs icäc spütsr ^eäuckt, ob

visllsickt nickt äsn sins oäsr unclsrs äiessr Krsvlsr unno 1812
unk clsn scknssksläern Ituklunäs, vor blunder uncl Kults /n-
summen s inken cl, tuussnä uncl tuussnclmul tiir einige 4'ropleu
Nilck unä sin stücklsin Küss oäsr Kutter Zsäunkt kütts.

Kor »un/e llrtru^ äer ssntsn un Kuttsr, Küss uncl

AsZer uncl sin sckönsr '1'oil Nilck vur uut clis scküncllicksts
^Vsiss vsrnicktst, clis müksvolls sommsrurbslt umsonst; vsr
kütts clu ruki^ lZlut bsvukrsn können!

Nit verbissenem Krimms sckuuts mein Vutsr, clsn >5u-

ssnn uncl äsr Kukkirt (lissom mskr uls tsulliscksn Krsibsn

/u; vus küttsn sie ärsi, unbsvullnet, MZsn /vun/i^ solcksr
Kumenscken uuck uus/uricktsn vermäßen?

Kuckclsm cliesslbsn ullss /u tlnuncls ^snicktst, pucktsn
sie clsn Anoksn, kuptsrnsn Ssnnkssssl uncl sin puun letts
Küss, clis sis tun clisssn iüvsck beiseits FslsZt Kutten, sovis
sümtli<!kö sckveins, /usumineu, uncl bnucksn snälick unk.

Ous vun /.u viel tun msinsn Vutsn >uul clis Knsckts.
Kl s cluksn clis Ksincls, mit clsm lìuubs bsluclsn, un /.ism lick
Mksi' Klulcls àsn Kuknvs^ kinub/oZsn, vül/tsn sie ilinsn Ltsins
uncl Hol/blöcks »ucli uncl kokktsn clumit einige 6-isssn slenclen
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Wichte zu zermalmen und die übrigen von einem weiteren
Besuche abzuschrecken.

Wie die Franzosen sich auf diese Weise verfolgt und in
Gefahr sahen, warfen sie alle mitgenommenen Sachen weg.
Der schöne, neue Sennkessel rollte den Abhang hinunter dem
Tobel zu, wo er jetzt noch liegen wird ; denn der Abgrund
ist tief. Mein guter Vater war in der Verfolgung der Feinde
leider etwas zu hitzig, und statt sich hinter den zahlreich
umherliegenden großen Felsblöcken zu bergen, stürmte er
den Abhang hinunter, in der Meinung, noch etwas von den

geraubten Sachen retten zu können. Dadurch aber machte
er es den beiden Knechten unmöglich, weitere Felsblöcke
hinabzuwälzen ; denn sie hätten ja auch ihn treffen können.
Diesen Umstand benutzte einer der Schufte, legte auf ihn an,
und im nächsten Augenblicke sank mein armer Vater, von
mörderischer Kugel mitten in die Brust getroffen, zusammen.
Die Knechte schrien laut auf. Die Mutter, die eben mit dem
Schwesterlein aus der Hütte getreten war, sah ihn fallen
und stürzte, .ungeachtet noch mehrere Schüsse krachten, den

Abhang hinunter zu ihm. Ich war allen vorausgeeilt, aber
mein lieber Vater konnte kein Wort mehr sprechen, nur mit
der Hand deutete er, daß wir fliehen und uns vor den Feinden

verbergen sollten. Das war nun freilich nicht mehr
nötig; denn die Franzosen eilten so schnell wie möglich
abwärts. Hermann Sager, Erinnerungen aus dem Maderanertal.

7. Aus Suworoffs Alpenzug.

Der berühmte russische General war ein kleiner Mann
mit magerem, faltigem Angesicht; aber er war von eiserner
Zähigkeit und Kraft, fast noch so frisch und feurig wie ein

Jüngling, obgleich er schon 70 Jahre zählte. Seinen Soldaten

war er ein Abgott; er teilte alle ihre Mühen und Leiden und
oft schlief er, wie sie, nur auf einem Strohsack unter wollener
Decke und aß dasselbe Mal wie sie.

Am 24. September 1799 rückte er gegen den Gotthard
vor, den die Franzosen besetzt hielten.

Das Wetter war feucht und neblig, dichte dunkle Wolken
deckten die Abhänge und hüllten die Gipfel der Berge ein.
Den Russen erschien das enge „Tal des Zitterns" mit seinen
zerrissenen Felsen und den wild übereinander gestürzten
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XViokte /.u zermalmen und die ükrigen von sinem weitoron
Os8uoko akzu8okreoken.

XX'lo à kränzten 8iok ant dis8o XVoi8s vertolgr und in
(lelakr 8aken, warksn 8io alls mitgonommsnen sacken wog.
Osr 8cköno, nous 3ennko88sl rollte don Vkkang kiuuntsr dom
'lokol zu, wo sr jetzt nocl> liegen wird; denn dor Vdgrund
Ì8t tiok. lVloin guter Xkrter war in dor Verfolgung dsr Ooiudo
leider otwa8 /.u lutzig, nnd 8tatt 8ick luntsr don zaklroiclì
umkorliogsndou grokon Oàklôckon /.n korgon, 8türmto or
dsn Vkkang kinnntsr, in dor Xleinung, nook etwa8 von dsn

goraubton sacken retten /.n können. Oadurck akoi' mackto

sr S8 dsn ksidsn Knscktsn unnmglick, visitors Ool8klöcko kin-
akzuwälzsn; denn à kätten ja nnok ilin trollen können.
Oio8ou Onmtand douutzto siner der sckutto, logts ans ikn an,
und im niiek8isn .Xugonblicke 8ank msin armor XXator, von
môrdsri8okor Kugel mittsu in dis Oru8t gotrollkn, zuuammon.
Ois Knsckts 8okrien laut auk Ois Nutter, dis sben mit dsm
sckweàrloin au8 dor Ilulto getreten war, 8ak ikn lallon
und 8türzte, ungoacktot nook mokrers sckü88s kraoktsn, dsn

Vbkang kinunter zu ikm. lok war allen vorau8gsoilt, absr
msin lisbor XMtsr konnts ksin XX^ort mskr 8procken, nur mit
dor Hand dsutsto or, dak wir tliskon und un8 vor den Osin-
don verkorgon 8ollten. Oa8 war nun froilicli niokt mskr
nötig; denn die Oranz.o8on eilten 80 8cl>uoll wie möglick ak-
wärt8. Ilormauu Lager, lirinnsrungà aus àsm XIaäsrausrtal.

7. ^U8 Luvvoiâ ^Ip6N7Ug.

Osr ksrükmts ru88Ì8oke Honorai war sin kleinsr Nanu
mit magerem, krltigem ^Xngs8ickt; aber er war von oi8krnsr
/äkigkoit und Krall, la8t nocli 80 1rÌ8cl> nnd kourig wie sin
.lüugkng, okglsick er 8okon 70 .lakrs zäklto. seinen soldatsn
war sr sin .Xkgott; er teilte alle ikre Nüksn und Osiden und
oll 8okliek er, wie 8is, nur auf oinom strcàack unter wollsnsr
Oeoks und aü da88slbe Xlal wie 8is.

/Xin 24. septeinkor 1709 rückte or gegen den Oottkarcl
vor, don Me Oranzv8sn Ks80tzt kislton.

Oa.8 XVettsr war lsuckt und noklig, diokts dunkle XVolkon
deckten dio Vkkängs und külltsn die Oipt'el der Osrgo ein.
Oen Ku88en sr8okisn da8 enge ^4ÄI do8 7kttsrn8^ mit 8sinon
zerri88snen OeOsn und den wild ükeroinandor gekürzten
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Steintrümmern als etwas furchtbares. Aber es sollte noch
furchtbarer werden. Plötzlich blitzte es in- den Nebeln auf,
Gewehre knatterten und Kanonen dröhnten. Schauerlich
widerhallte das Echo an den felsigen Wänden. Soldaten fielen,
schlugen rückwärts über die Hänge und zerschellten Köpfe
und Glieder an den Trümmern. Dann donnerten gewaltige Blöcke
aus den Nebeln hervor und rissen ganze Reihen zu Boden.

Mit unglaublicher Anstrengung erklommen die Russen
die Felsblöcke und suchten die Feinde mit den Bajonetten
zu vertreiben. Aber hinter Gräben und Steinblöcken hervor
sandten ihnen die Franzosen das blutige Verderben entgegen.
Wie eine geheimnisvolle, riesenhafte Erscheinung kam den
Russen der im Nebel unsichtbare Feind vor. Ein Schauer
überfiel sie in dieser unbekannten schreckhaften Welt. Sie

murrten und weigerten sich vorzurücken. Aber die Stimme
ihres Generals, dem sie wie einem höheren Wesen gehorchten,
überwand ihre Furcht. Selbst die Zagenden und Zögernden
warfen sich unter seinen Worten in den Kampf, in dem ganze
Kompagnien fielen, von Kugeln und Steinen getroffen. Langsam

wichen die Franzosen gegen das Urserntal und auf das

linke, nördliche Reußufer hinüber.
Es war Nacht geworden, dichter Nebel hüllte das Tal

ein. Die Russen waren so ermüdet, daß sie sich kaum auf
den Beinen halten konnten. So schwieg der Kampf.

Während aber SuWoroff den Gotthard stürmte, war eine
andere Heeresabteilung über den Lukmanier gezogen und von
Bünden her in großen Märschen bis Andermatt gekommen.
Der französische General befand sich daher in einer sehr
gefährlichen Lage. Wenn er von beiden Heeren angegriffen
wurde, war er verloren.

Von Hirten erfuhr er nun, daß über den '2100 m hohen

Bützberg ein schmaler, kaum gangbarer Fußsteig ins Göschener-
tal und von da ins Reußtal führe. Er warf seine Kanonen
in die Tiefe des Reußstromes und lange vor Tagesanbruch
klomm er unter dem Schutze einer dunkeln Nacht über die
furchtbaren Felsen. Am Morgen waren die Russen höchst
erstaunt, als die Franzosen, deren Wachtfeuer sie am Abend
vorher noch gesehen hatten, ihren Blicken, wie durch einen
Zauber entrückt waren. Aber an der Teufelsbrücke ließen
diese noch zwei Bataillone zurück, die den Feind beim Übergang

über dieselbe aufhalten sollten.
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8tsintrümmsrn uls 'otwus knrolitburss. V.dsr ss sollt» nook
6irsktdursr vvsrdsn, Llötxliok dlitxts os in dsn lilsbsln uuk,

dswolirs knattorton und Lunonsn drölinto». 8o6uuorlioii
widoràllto dus Lolm an dsn t'slsiZsn XVündon. 8o1dutsn tislsn,
sodluAsn rüokvvurts udsr dis Hünz;s und xsrsolislltsn Xöpks
und dllsdsr an don dlrümmsrn. Dann donnsrtsn ngwultiZs Llöoks
nus don l^sdsln iisrvor und risssn Zunxs lìsilion xu llodsn.

Hilt unAlnubliskor ^nskrsn^un^ srklvmmsn à Ilusssn
<Iio Lslsdlöeks und snolitsn dio Lsinds init dsn L^onstkon
xu vsrtrsibon, ^6or kintsr (Irüdsn und 8tsinl>1öoksn Iisiwor
sundtsn ilmsn dis Lrunxossn das dlntiAs Vsrdsrdsn snt^sZsn.
iVis sins Mksiinnisvolls, risssnàkts Lrsoksinun^ kam dsn
lìusssn dsi' iin l^sdol unslolddni's Löind vor. Lin 8oln>usr
iibsillsl sis in dlssor untiskunidsn sekrslikllakton 'Wolt. 8is
muirt.on und vvsl^srtsn siolr vorxurüsksn. ^lioi' dio 8timms
ikrss donoruls, dsin sis vvis oinom kotieren VVsson Askoroktsn,
ildsrvvund ikrs Lurokt. 8sldst dis ^u^sndsn und M^srndsn
vvuiksn siek untsr seinsn IVortsn in dsn Lumpk, ili dsin ganxs
KompuZnisn üslsn, von LuAsln uinl 3tolnon ^strotlsn. t^ung-
«am xvloksn dis Lrunxossn ^s^sn dus llrsorntul und unk dus

links, nordlioks lìsukuksr dlnüksr.
Ls war l^aokt Kswordsn, dicktsr I^skot tuillts dus d'ut

«lu. Ois liusssn vvursn so srinüdst, dnL sis slsli knnin uuk

don IZoinsn ludtsn konnton. 80 sokwio^ dsr Xumpk.
^Vükrsnd ndsr 8u^vorod' dsn doltlnrrd stürmls, >vnr sins

anders KIesrs8u6toiIunA ül)sr don Lnkinunior ^sxo^sn und von
Iliindsn ksr in AroKsn lVlürsolion liis rVndsimiutt Ankommen.
Dor krunxosissks Llsnsrnl bolund sloti dnlisr in olnsr sskr AS-
kükrliokon LnZs. >Vonn sr von tioidon klsoron unASAlitdsn
vvurds, war sr voilorsn.

Von lllrtsn srl'ukr sr nun, duL tidsr don 2166 in kokon
llütxksrA sin sstnnulsr, l<uum AunZkainr LukstelA ins (lösoksnsr-
tnl und von du ins Ilsuütul Mirs. Lr wurk soins Kanons»
in dis disks dos lleuLstroines und lunos vor 'l'uASSundruok
kloirim sr untsr dsin 3skutxs sinsr dunksln L'nslit ü6sr dis
knrodtknron Lolssn. Vm Norton vnrsn dio llusson köekst
orstnunt, nls dis Lrunxossn, dsron VVnàtksusr ois um Vdond
vorksr noeli ^ossksn Iiuttsn, ilu'sn Illioksn, vvio dui'olr sinsn
/uubsr sntrnokt waren, /Vdor un dsr d'sukolsdrüoks IlsLsn
disss nooli xvvei Lutuillons xnrüsk, dio dsn Loind doin> Üdsr-

MnZ übsr dlssslbs uukkulton solltsn.
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Mit grauendem Morgen zogen die Russen gegen das

Urnerloch, das nicht besetzt war. Von da aus führte die
Strasse auf einem steilen Abhang zur Teufelsbrücke hinab.
Aber die Franzosen hatten den ersten Rogen derselben
gesprengt und sich jenseits des Flusses aufgestellt. Von hier
aus beschossen sie den auf der Strasse herabkommenden
Feind mit einem mörderischen Feuer. Das erste russische
Bataillon stürzte sich mutig in den Unstern Schlund, aus
deren Tiefe ein kalter Schauer drang, der ihre Seele mit der
Ahnung eines unbekannten Verderbens erfüllte. Als die
Ersten plötzlich an den geöffneten Abgrund kamen und in
den Felsentrichter hinabschauten, wo das Wasser wirbelnd
von Fels zu Felsen jagt und in fliegendem Gischte
aufschäumt, ergriff sie die Verwirrung und viele stürzten
hinunter. Und über die Brücke und den Abgrund hinüber
flogen die feindlichen Geschoße ünd richteten ein fürchterliches

Blutbad an. Mit dem Tosen der Wasser mischte sich
das Knallen der Gewehre, der Donner der Kanonen, das
Geschrei der Kriegswut, das Stöhnen der Verwundeten. Aber
für die Russen gab es kein Zurückweichen, auf dem engen
Weg zwischen dem Felsen und der Tiefe wurden ihre Massen
in einander geschoben und zusammengedrängt; um so furchtbarer

war die Wirkung des feindlichen Feuers. Da stiegen
kühne und beherzte Männer mitten im tödlichen Kugelregen
die 15 m hohe Uferwand hinunter und wateten durch die
Reuß. Eiskalt war das Wasser, das ihnen bis unter die Arme
reichte. Viele rissen die Fluten mit, viele Helen unter den
feindlichen Kugeln. Aber immer grösser wurde die Zahl
derer, die endlich das feindliche Ufer erreichten; die Franzosen

wurden schließlich vertrieben. Die Russen waren Meister
der Brücke und stellten den zerstörten Bogen wieder her.
Mit ihren Schärpen banden die Offiziere die Balken zusammen;
der Marsch konnte weitergesetzt werden.

Nach Wieland und andern.

8. Ein Stücklein und eine Rede von Andreas Hofer.
Als die Tiroler sich zum Aufstand gegen die Baiern und

Franzosen rüsteten, wählten sie Andreas Hofer, den Wirt am
„Sanda im Passeiertal, zu ihrem Oberkommandanten. Am
16. Januar 1809 ging er nach Wien, um dort die letzten
Verhaltungsvorschriften zu holen. Damit er aber dem fran-
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Nit. gruuendem Norgen xogen die Dusssn gegen du«

Drnerloeb, das niât bosetxt wur. Von du nus kübrte die
8tru««s uuk einem «teilen Vbbung xur 'l'oukslsbrüoke lünub.
V^ber die Krunxosen button den ersten Dogen derselben go-
sprengt und sieb jenseit« de« Klusses uukgestellt. Von bisr
au« besobussen «ie den nut dee 8tru««o lierubkommonden
Keiud mit einem mördoriselion Keuer. Du« si'ste russisobo
Dutuillon «türxte sieb inutig in den finstern 8oblund, nu«
deren Dieke ein Knitsr 8okuusr drang, der ibro 8oole mit der
Vbnung eins« unbekannten Verderben« erfüllte. Vl« die
Krston plötxlioli un den gsökkneten Vbgrund kumen und in
den Kelssntriobtor liinubsobuuton, wo du« Wusser wirbelnd
von Kol« xu Welsen Mgt und in fließendem Disobte uuk-

«rlutumt, ergrill «is die Verwirrung und viele «tllrxtsn lün-
unter. Kind über die Drücke und den V.bgrund liinüber
flogen die teindlieben Doscboüs dnd ricldeten sin kürcbtor-
li«'bos Dlutbud un. Nit dem Dosen der Wasser miscbte sieb
du« Knallen der Dewekre, der Donner der Kanonen, du« De-
«ebrsi der Kriegswut, du« 8töbnen der Vorwundsten. Vbor
kür die 1tu««en gab e« kein /nrückwoicben, uuk deni engen
Weg xwisobsn dem Kelson und der 'kieke wurden ibre Nüssen
in einundor gssoboben und xusummengodrüngt; um «o kurebt-
burer wur die Wirkung des koindlicben Keuer«. Du stiegen
külme und bebsrxte Nünner mitten im tödlir.ken Kugelregen
die 15 m kolie Dkerwund binunter und wüteten dureb die
Iteutk Kiskult wur du« Wasser, du« ilmen bis unter die Vrme
reiekte. Viele rissen die Kluten mit, viele fielen unter den
keindlieben Kugeln. V.bor immer grösser wurde die /iuld
derer, die endliob du« keiudliebo Dksr erroiobten; die Kiun-
xosen wrnulon «ebliebliob vertrieben. Die Dnssen wuron Neister
der llrücke und «teilten den xsrstörten Dogen wieder bor.
Nit ibren 8cliürpsn bunden die Dkllxiere die llulksn xusummsn:
der Nursob konnte wsitoi'gssstxt werden.

8. Lin Llüeklein unä eins k^ecis von ^närsas ttofek.
^l« die Dirolsr «icb xum Vnkstund gegen die Duiern und

Krunxossn rüsteten, wübltou sie Vndreu« IDoker, den Wirt um
„8und^ im Dusseisrtul, xu ikrem Dborkommundunten. V.m

lk. .lunuur 1809 ging er nueb Wien, um dort die letxtsn
Verbultungsvorsebrikten xu lmlen. Dumit er über dem kruu-
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zösischen und bairischen Gesandten nicht auffalle und
dadurch den Plan verrate, versteckte man ihn bei einem Büchsenmacher.

Dort trafen ihn bei Nachtzeit die Minister und der
ehemalige Landrichter von Tirol. Aber Andreas Hofer wußte
sich nicht recht in diese Heimlichtuerei zu schicken.

Eines Abends wurde der Landrichter Hormayr zum
Minister Stadion gerufen. Als jener ankam, fand er diesen
in großer Aufregung; er schnupfte heftig Tabak und ging
entrüstet auf und ab und stotterte vor Erregung: „Saubere
Geschichten Sie halten Ihr Wort nicht. Ihr Tiroler sollte
ja versteckt bleiben, um mir nicht den Franzosen und den

Baier auf den Hals zu hetzen; statt dessen läuft er überall
herum."

„Exzellenz, das ist nicht wahr; kein Tiroler bricht sein

Wort", entgegnete der Landrichter Hormayr.
„Wie können Sie das behaupten, Ihr Bartmann, oder

Sandwirt, der Hofer sitzt da drüben im Theater und alle
Welt gafft ihn wie ein Meerwunder an."

Da rennt der Hormayr wie besessen über den Josephsplatz

ins Theater hinüber und sieht richtig zu seinem großen
Schrecken den Sandwirt im Zuschauerraum sitzen. Er sagt
zu dem Theaterdiener:

„Gehen Sie da hinein und sagen Sie dort dem ungarischen
Viehhändler mit dem langen Bart, der Landsmann aus Ungarn
mit dem Wein und den Pferden sei angekommen und müsse
ihn auf der Stelle sprechen 1"

Der Theaterdiener kommt zu Andreas Hofer und richtet
den Auftrag aus. Der aber schüttelt den Kopf und brummt
etwas in seinen Bart, da er von einem Weinhändler nichts
weiß, steht aber doch auf und geht langsam und zögernd
hinaus. Da trifft er im Gange den Hormayr, der ihn Heftig
auf die Straße zerrt und ihm draußen zuflüstert: „Aber Anderl,
die Tiroler halten sonst Wort und du hast mir in die Hand
versprochen, dich verborgen zu halten, und jetzt läufst du in
deinem Aufzug und deinem Allerweltsbart ins Theater, wo
Dich alles angafft.11

„Ich hab nichts versprochen, als mich niemals nicht bei
Tage sehen zu lassen ; doch jetzt ist es ja zwischen 4 und
5 Uhr schon stockrabenfinstere Nacht" meinte Hofer.

„Aber, Anderl, die Leute sollen dich auch bei Nacht nicht
sehen "
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W8Ì8llkkn unà bnini8okon Ok3nnàton niokt nuttnlio unà à-
âunok àonOInn verrats, von8toàto man ikn boi oinom Ouokoon-
mnokon. Dort tnakon ikn boi KiaektMit àio Niniotsn unà à'
okomnii^o Onnâniokton von Oinol. L.bor ^nànon8 Ookor vukto
siob niokt noobt in àio8o Ooimiiobìuonoi ?u 8nbiokon.

Oinss ^bsnà8 vunào àon Onnàniebton Ilonmn^n i^uni
Ninioton 8ìnàion Zonukon. ^Ì8 jonon nnknm, knnà on àio8on
in Znokon àiknog'UNA; on 8obnupkto bokti^ Oniink unà Ainß
entrü8tot nul unà nb unà 8tottonto von OnnoZunZ: ^Lnubono
<Zs8ekiebton! 8io bniton Ibn VVont niobt. Ibn Oinolon oobto
^n von8tookt blsibon, um min niobt àon Onan^ooon unà àon
Onion nuk àon IinÌ8 xu bot/on; 8tntt ào88on Inukt on übonnb
bonum/''

^OxMiion^, àn8 Ì8t niobt >vnbn; boin Oinoisr bniobt 80ÌN

^Vont^, ontAoZnoto àon Onnàniobton blonmn^n.
^VVio könnon 8io àn8 bobnupton, Ibn Lnntmnnn, oàon

8nnà>vint, àon bloton oit^t àn ànûbon im Ikonton unà nils
Vi'oit Antkt ibn >vio oin NoonvVunàon nn/''

On nonnt àon Oonmn)U' îis Ko8688KN übon àon -Io8Spb8-

plà ÌN8 Obonten binübon unà 8Ìobt nioktiA /.u 86ÌN0M Anobsu
8obroekon âon 8nnàvint im i?u8obnuonrnum 8àsn, On 8ngt
^u àom Okontoràionon:

^Oobon 8io ân binoin unà sn^en 8io àont àom ungnnÌ8obsn
Viobknnàior mit àom inngon Onnt, àsn Onnà8innnn nu8 OnZnrn
mit àom >Voin unà àon Okonàon 8öi nn^okommon unà müoso
ibn nut àon 8toiio 8pnoobon!^

Oon à'bontenàionon kommt /u >Vnànon8 Union unà niobtot
àon à.uttnn^ NU8. Oon nbon 8oi>üttslt àon Xopt >>nà bnummt
otvvn8 in 8SÌNLN Onnt, à on von oinom XVoinbnnàion niobt8

voik, 8tobt nbon àoob nut unà Aobt ÌNNA8NM linà Mgonnà
KÌNNU8. On tnikl't on im (ZnnAo àon Ilonmn)'!', àon iim iioktiZ
nut àio 8tnnbo /onnt unà ilun ànnubon ^utbi8tont: ^.^bon ààonl,
àio Oinolon knlton 8on8ì XVont unà àu Kn8t min in àio ilnnà
vonspnookon, àiok vonbon^on /.u kniton, unà ^jot^t Innàt àu in
àoinom unà àoinom ^.iisnvvo1t8Ì>nnt in8 Okonton, >vo

Oiek niio8 nn^nttt.^
^Ilàl knl) nioilt8 V0N8PN00ÌI0N, NÌ8 miok niomn>8 niokt doi

OnZo 8okon 2U ÌN886N; àook ^jot^t Ì8t 08 ^n êi^vÌ8okôn 4 unà
5 Okn 8okon 8to(!knnbontiil8tono i^Inekt^ mointo làokon.

^^.kon, /Vnàsnl, àio Ooutö 80Ü0N àiok nu«'k boi ààt nioilt
8okon! ^



— 189 —

„So, so? .Ta, ja; aber wo ist denn der Landsmann mit
den Pferden und dem Wein?a

„Herrgott, das war ja nur eine Ausrede, um dich schnell
aus dem Theater herauszukriegen.a

„So, so? Aber jetzt kann ich doch wieder hineingehen
und mich auf meinen Platz setzen; denn ich hab für das

ganze Stück bezahlt, hab jetzt schon viel davon versäumt,
und wenn ich jetzt tu fortgehen, so werden s mir hei der
Käß keinen Heller mehr von meinem Geldl herausgeben
WÖll n.a Nach Sclierr.

Die Tiroler hatten sich hei Innsbruck versammelt. Da
redete sie Andreas Hofer folgendermaßen an:

„Grucß enk Gott, meine lieb'n 'nsbrucker! Weil ös mi
zum Oberkommandanten g'wöllt hobt, so bin i halt do; es
sein aber a viel andere do, dö koani 'nsbrucker sein. All
dö unter meine Waffenbrüder sein wöll'n, do mueßen für
Gott, Koaßer und Vaterland als tapfere, rodle und brave
Tiroler streiten, dö meine Waffenbrüeder wem wöll'n: dö

aber dös nit tun wöll'n, dö soll'n heim gien. 1 rot enks
(rate euchs) und dö mit mir gien, dö söll'n mi ni verlass'n,
i wer enk a nit verlass'n, so wohr i Andre Hofer hoaß.

G'sogt hob i enks, g'söchen hobt's mi, b'liied enk Gott.
Richter, Quellenbach.

9. An der Beresina.

Endlich gelangte die gehetzte französische Armee auf ihrer
regellosen Flucht au die Beresina. Furchtbar waren die Leiden,
die sie seit dem Brande von Moskau erlitten hatte, furchtbarere

sollten noch kommen. Hinter ihr folgte in einem kurzen
Abstand von zwei Tagemärschen die russische Hauptarmee.
Links und rechts streiften zwei kleinere Russenheere, die
darnach strebten, den Franzosen zuvorzukommen, sich zu vereinigen

und so den geschlagenen Kaiser mit seinem Heere
gefangen zu nehmen.

Ungesäumt schritt daher Napoleon zum Bau einer Brücke
über den aufgetauten Strom, der mächtige Eisschollen mit
sich trug. In einem benachbarten Dorfe riß man die Häuser
zusammen, um die nötigen Balken und Bretter zu bekommen.
Aber das dringliche Werk ging nur langsam von statten. In
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^8o, 80? à, M; uker wo ist denn dor Dundsmunn mit
don Dterden und dem >Vein?^

^Herrgott, dus wur ^ju nur eins Ausrede, um disk seilneit
nus dem 't'keuter kenlus/ukriegen/^

^,80, so? rkker ^st/.t kunn iok <loek wieder kilisingeken
und miek uut meinen ldutx sst/en; denn iek !>uk kür dus

gun/.o 8tüek ke/uklt, Iinb ^jet/t seko» visi duvvn versüunit,
un<l wenn ielr jet/U tu tortgeken, so werden's mir iiei der
Ivuk keinen Heller mekr von nieinein Deidl lrerunsgeken
wöil >n^ Duell Leilsrr.

Die Uroler Kutten siek kei lnnskruek versummelt. Du
redete sie â.ndreus Doter kolgendsrmuLen un:

^(Irueü enk Dott, ineins kek'n 'llskrueksr! ^eil os mi

/um Dkerkommundunten g'wüilt kokt, so kin i Kult do; es
sein uker u viel undere do, do kouni 'uskrueker sein. ^.li
60 lmter meine >VulI'enkrüder sein wökkl, dö muslZen kür

Dott, lvouker uiul Vuterlund uls tupkere, röäle unà kruve
D'iroier streiten, dö meine XVulleukrüvder wer» wök'n: do

uker «lös nit tun vvoü'n, dö soil'n keim gien. l rot enks

(ruts sueks) unk dö mit mir gisn, dö söli'n ini ni veiluss'n,
i ver enk u nit verluss'n, so wokl' i àndre Ilokei' Imuü.

D'sogt kok i enks, g'söekeil Iiokt's mi, k'kied enk Dott.
Itieilter, t^evüonkuelr

9. ^t> cisi' LersZina.

Dndliek gelungto die geliet/ts krun/ösiseke Ernies unk ikrer
regellosen Dluekt un «lie Deresinu. Durektkur wuren <>ie Deiden,
die sie seit dem Drunde von Noskuu erlitten Kutte, kurekt-
>>urere sollten noel> konnnon. Hinter ikr kolgte in einem kurzen
^kstuixl von zwei d'ugeinürseken à russiseke Duupturmee.
Dinks und reekts streikten zwei kleinere Ilussenkeere, die dur-
nuek strekten, den Drun/osen /uvor/ilkummen, siek /u verei-
nigen uixl so den geseillugsilen lvuiser mit seinem Heere
gelungen /» nekmen.

Dngesüumt sekritt duker l^upoleon /um IZuu einer Drücke
üker clen uukgstuutsn 8tro>n, der inüektige Disseliollen init
sieli trug. Iil einem kenuekkurten Dorke rik mun die Ilüuser
/usuillNle», um die nötigen Dulken lind Dretter /u kekoininsn.
/^ksr dus dringlirke ^erk ging nur lungsunl von stutten. Iil
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dem eiskalten Wasser hatten die Arbeiter keinen festen Stand,
viele wurden von der Wucht der Eisschollen mitgerissen, an
den scharfen Ecken und Kanten derselben schlitzten sie sich
die Hände blutig. Dennoch harrten sie 15 Stunden lang aus.

Am Ufer stand Napoleon in seinem grauen Mantel, in
Pelzmütze und Pelzstiefeln, an einen Haufen Brückenböcke
gelehnt. Mit gekreuzten Armen schaute er finster den Arbeiten
zu. Stunde um Stunde verrann. Manchmal fuhr ihm der
Gedanke durch den Kopf, daß die Russen kommen könnten,
bevor die Brücke vollendet sei. Dann zuckte er wie aus einem
Traume auf und trieb die Arbeiter zu noch größerer Eile an.
Vielleicht verlebte er hier die qualvollsten Augenblicke seines
Lebens. Der Bau dauerte die ganze Nacht durch. Aber nur
bei spärlichem Fackelschein konnten die Arbeiten gemacht
werden. Bei dem klirrenden Frost schliefen die Soldaten ohne
wärmende Feuer auf der nackten Erde; sie waren verboten,
damit sie den Feinden die Übergangsstelle nicht verraten.

Am folgenden Tag um ein Uhr waren die letzten Bretter
gelegt. Jetzt begann der Übergang. Ein Regiment folgte dem
andern. Als sie am Kaiser, dessen Augen jetzt vor Freude
strahlten, vorüber marschierten, begrüßten sie ihn mit dem
Rufe: „Es lebe der Kaiser." So ging es bis abends vier Uhr.
Die Nacht sank wieder auf die frostklingende Erde; am
Himmel glitzerten unzählige Sterne. Wie ein unheimlicher
Gespensterzug bewegten sich die Soldaten in ihren zerfetzten
Hosen und zerrissenen Röcken in ununterbrochener Reihe
hinüber. In Ungeduld zog der Kaiser die Uhr, eben rückten die

Zeiger gegen acht. Da ertönt ein Krachen und Tosen und ein
furchtbares Jammergeschrei steigt über dem Flusse auf. Unter
der Last der schweren Kanonen ist die Brücke zusammengebrochen,

in Knäueln stürzen Pferde und Wagen in die Bere-
sina, wo ein wildes Ringen beginnt mit den Eisblöcken und
der Menschen und Tiere untereinander. Wiederum mußten die
Pontoniere ins Wasser, um. die Brücke herzurichten. Dann
bewegt sich der Gespensterzug wieder drüber hin. Unheimlich
glänzen aus der dunkeln Masse die Gewehrläufe. Schon ist
Mitternacht vorbei — noch immer dauert der Zug. Da ertönt
noch einmal jenes schreckliche Tosen und Krachen, zum zweiten
mal bricht die Brücke. Nach drei Stunden ist sie wieder
hergestellt.

Aber noch war erst ein Teil der Armee auf dem jensei-
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dem eisknitsn Wnssor bntten <Iis Arbeiter keinen iesten stnnd,
vieis wlu'<ien von der Wuekt dei' Lissebaiien initAorisson, nn
den sobnrisn Leken und Lnntsn derssibsn sebiitxten sie sieb

à linnds ldutiZ. Oennoob bnrrten sis 15 stuildon inn^ nns.
.-Vin Oier stnnd Xnpoleon in seinem Arnueiì Nnntsi, in

Oeixnlütxs um! l'eixsrisbdn, nn einen Onu ken öliiokonböeke
Asiebnt. Nit -zskreuxten .-Vrmen sebmde sr iinstsi' äsn .-Vi'bsitoil

xu. stunds nin stunde verrnnn. Nmcinmd inilr ibm dor Os-
dnnke durob äsn Lopi, dnk à Itusssn kommen konnten,
bevor à IZrüoks voüsndst 8si. Onnn xuokte er vis nus einem
krnume nul und tried die Arbeiter xu noeil ^roksror Liis nu.
Vieiieieiit verlobte er kier die (junivoiiston ^Vu^ouiliicko 8eins8
Oobens. Der linn dnuoi'to dis »unxe Xn<dit dliieb. .Vlner nur
bol spnriiebom Lneksisebein konnten die Arbeiten Aomnebt
worden. Ooi dem klirrenden Lrost soiliioioil dis soidnton obno
wurmende keusr nul der nnekton Ointe; 8Ìs wnron verboten,
dnmit 8Ìs den feinden dis ÖborANNASstelle niobt verrnten.

.Viii tollenden kn^ um sin I!br wnron dis istxtsn Lrstter
<;sisc;t. .letxt bo^nnn dor Öber^nnK. Lin Oossiment iolZto dom
nnderil. .Vie 8is nm Lnisor, dseesn eVugen ^jotxt vor Lroudo
strnblten, vorüi>sr innrsebiorton, bsAn'Men 8is ibil mit dom
it n ke ,^Ls iebs der Lniser." so ^in-; S8 bie nbo»d8 visr Line
Ois Xnebl 8nnk wioder nui dis irostkiin^endo k rite; nm
Liminol Mtxortsn unxiiàii^s sterne. Wie ein uniieimiiebor
OoszlsnstsrxuA bewerten sieil dis soldnten in ibrsn xeristxten
Hosen und xsrri88snen Itöeksn in ununtsrbroekoner lìoibo bin-
über. In On^sduid xoA der Lniser dis Obr, eben rückten dis
/loiter Ks^sn nobt. On ertönt ein Lrnobon und koson und ein
iulebìbnrss.Innnllor^osebrei steigt übsr dem b'insse nui. Outer
der On8t dor sebweron Lnnonen Ì8t dis Orüeks xlisnmnien-
Mbroeben, in Lnnuein etürxen Oieide und Wn^en in die IZers-

sinn, wo ein wildes Linien beginnt nut don Lisbiöeken und
der Nonsobon und I'iere untsreinnndsr. Wiederum muktsn dis
Oontoniere ins Wnsser, nur die IZrüeks bsrxuriebton. Onnn

bewert sieb der Oospensterxu^ wieder drüber bin. Onbsimiieb
Ainnxen nus der dunkeln Nnsse die Oewebrlnuie. sobon ist
Nittsrnnobt vorbei — noob immer dnuert der Lun. On ertönt
noob sinmni jonos sekrsekiiobs 'kosen und Krnsben, xum /.weiten
mni briobt die Orüeks. L'neb drei stunden ist sie wieder bor-
gestellt.

lVber noob wnr erst ein 'I'sii der Grinse nui dem jensoi-
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tigen Ufer angelangt, als plötzlich die Russen in ihrem Rücken
erschienen. Ein Korps sollte die grimmigen Feinde noch
abhalten. Zwischen diesem und der Brücke befanden sich noch
viele tausend Nachzügler: Soldaten, Weiher, Dienstboten,
Kinder. Menschen zu Fuß und zu Pferd, Wagen und Karren
drängten in dichten Knäueln gegen die Brücke und versperrten
in der wilden Verwirrung oftmals den Eingang. In dem dichten
Gedränge wurden die Menschen und sogar die Pferde
sozusagen fortgetragen, sie hatten gar nicht nötig, die Füße zu
bewegen — sie wurden ganz von selbst vorwärts geschoben.
Wehe dem Armen, der zufällig zu Boden stürzte, er wurde
niedergetreten und erbarmungslos zerstampft. Ein Weib liegt
dort auf dem Rücken, das Gesicht nach oben. Die Masse
wälzt sich über sie hin. Ein junger Mann tritt auf sie, er
spürt einen Augenblick unter seinen Füßen die atmende Brust
und hört ihren röchelnden Schmerzensruf. Es durchfriert ihn'
ein Schauer vom Wirbel bis zur Zehe, aber er kann nicht
weg, er muß auf ihr stehen bleiben. Am Eingang der Brücke
säbeln die Reiter die Fußgänger nieder, diese stechen mit den

Bajonetten die Pferde nieder.
Bei jedem Schritt, den die Menge über die Brücke tut,

stürzt jemand von der Brücke; indem er sich an den andern
festzuhalten versucht, reißt er einen Haufen von fünf oder
sechs andern mit sich. Andere grauenvolle Szenen erfolgen.
Dort stößt ein Soldat eine heulende Mutter mit ihrem Kind
im Arm ins Wasser, dort schleudert ein anderer einen Knaben
im Bogen in den Fluß. Hier ragt ein gewaltiger Kanonier
aus der Menge, der mit einem schweren Prügel unbarmherzig
auf seine Umgebung losschlägt und sich so Raum schafft.

Und in all diese schauerlichen Szenen hinein prasseln mit
höllischem Sausen die russischen Kanonenkugeln und speien
Tod und Verderben nach allen Seiten. Eine Granate fällt in
einen Pulverwagen; unter Dampf und Blitz und Donner liiegt
er in tausend Stücken auseinander: Hunderte werden
verstümmelt, zerschmettert, in Fetzen gerissen. Das Bett der
Beresina war mit Trümmern und Leichen vollständig bedeckt.
Über 30,000 Leichen lasen die Russen zusammen. Noch nach
zehn Jahren waren die Spuren des entsetzlichen Unglücks
sichtbar. Die eingesunkenen Wagen, Pferde und Menschen
konnten an gewissen Stellen selbst von den Wogen der Beresina

nicht mehr fortgespült werden; an einem Ort bildeten
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tigsn liier angelangt, à plötxlick dis Kusssn In ikrsm Kücken
ersckiensn. Kin Korps seilte die gi-immigsn Keinde noek ad-
kalten, Xwisidien diesem nncl dor Krücke de1an<len sied need
viele tausend Nackxüglsr: Soldaten, Weiber, Kienstboten,
Kinder. Nenscksn xu KnK und xu Klerd, Wagen und Karren
drängten In dickten Knäueln gegen die Krü<ike und versperrten
in der bilden Verwirrung oktiuals den Eingang. In dem dickten
(ledränge wurden die Nenscken und sogar die Klsrdo soxu-

sagen kortgetragen, sie kattsn gar uiekt nötig, die Küks xu
kewsgsn — sie wurden ganx von selbst vorwärts gesckoksn.
Welie dem .Vrmen, der xukällig x.u Kode» stürxte, er wurde
niedergetreten und erbarmungslos xerstamplt. Kin Weil) liegt
dort ant dem Hucken, das Kosickt naok oben. Die Nasse
wälxt sick über sie bin. Kin junger Nann tritt aul sie, er
spürt einen Augenblick unter ssineu Küken die atmende Krust
und kört ikren röckelnden Sckinorxonsrul. Ks duroklrisrt ikn
ein Sekauer vom Wirl>el bis xur /eke, aber er kann nickt
weg, er muk aul ikr steken bleiben. Vni Kingang der Krücke
säbeln die Heiter die Kukgängsr nieder, diese stecke» mit den

Kajonetten die Iberde nieder.
Lei jedem Sckritt, den die Nenge über die Krücke tut,

stürxt jenuuid von der Krücke; indem er sick an den andern
lestxukaltsn vsrsuckt, reikt er einen Hauten von tunt oder
seeks andern mit siek. Vnders grauenvolle Sxsnen srtolgen.
Kort stökt ein Soldat eine Keulende Nuttsr nut ikrem Kind
im Vrm ins Wasser, dort sckleudert ein anderer einen Knakeil
im Kogen in den Kluk. Klier ragt ein gewaltiger Kanonier
aus der Nenge, der mit einem sckweren Krügel unbarmkerxig
aul seine Umgebung losscklägt und sicli so Kaum sckalkt.

lind in all diese sckausrlicken Sxonen kinsin prasseln mit
köllisckem Sausen ilie russiscken Kanonsnkugeln und speisn
'I'od und Verderben nack allen Seiten, lune l!ranats lällt in
einen Kulverwagsn; unter Kampl mal Klitx und Konner lliegt
er in tausend Stücken auseinander! Hunderte werden ver-
stümmslt, xersckinettert, in Kstxen gerissen. Das Kett der
Keresina war mit Krümmern und Keicken vollständig bedeckt.
Über 39,99(1 Keicken lasen die Küssen xusammon. Nock nack
xekn .lakrsn waren die Spuren des entsetxlicken Knglüoks
sicktkar. Kie eingesunkenen Wagen, Klerds und Nenscken
konnten an gewissen Stellen selbst von den Wogen der Ksre-
sina nickt niekr lortgespült werden; an einem Ort bildeten
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sie eine Insel, die den schwarzen Strom in zwei Arme teilte,
und unterhalb derselben waren drei moorige Hügel aus
zusammengetriebenen Menschenleichen. Noch ragten menschliche
Gebeine daraus hervor, aber eine dichte Hülle von
Vergißmeinnicht lagerte darüber. Nach Scott, Maag, Scherr u. a.

10. Lützows wilde Jagd.

Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein?
Hör's näher und näher erbrausen.

Es zieht sich herunter in düsteren Reih'n,
Und gellende Hörner erschallen darein,

Erfüllen die Seele mit Grausen.
Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.

Was zieht dort rasch durch den finstern Wald
Und streift von Bergen zu Borgen?

Es legt sich in nächtlichen Hinterhalt,
Das Hurra jauchzt und die Büchse knallt:

Es fallen die fränkischen Schergen.
Und wenn ihr die schwarzen Jäger fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.

Wo die Reben dort gli'ihn, dort braust der Rhein,
Der Wütrich geborgen sich meinte.

Da naht es schnell wie Gewitterschein
Und wirft sich mit riist'gen Armen hinein,

Und springt ans Ufer der Feinde.
Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt:
Das,ist Lützows wilde, verwegene Jagd.

Was braust dort im Tale die laute Schlacht,
Was schlagen die Schwerter zusammen?

Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht,
Und der Funke der Freiheit ist glühend erwacht

Und lodert in blutigen Flammen.
Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.

Wer scheidet dort röchelnd vom Sonnenlicht,
Unter winselnde Feinde gebettet?
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sis sins Inssi, (iis (Isn sà>van/sn Finnin in /Uvsi ^NNIS tsiits,
mxi untsninaid 6snseii)sn Ivanen (iisi mooni^s ÜNAsi »US /n-
sammsnAstnisdsnsn Nsnsàsuisiàsn. Xosii na^tsn monssiiiiàs
Dsbsins âaraus insnvon, absn sins (iiàts Hülis von Vsnssik-
msinuioint ia^snts Zaniibsn. àà Looti, 1^1»»^, 8ekorr u, »,

10. luàows wilcis 0agc!.

'VVas ^iänxt (iont von> ^Vaids iin Lonnsnseiisin?
Dior's näksn unci näiisn oni>naussn.

its xisint sied insnuutsn in düstsnsn Dsiin'n,
Dnd Asilsncls Donnsn snsàaiisn dansin,

Itntniisn dis Assis mit Dnaussn.
Dnd ^vsnn iiu' dis sodvvanxsn Dsssiisn tna^t:
I ins ist DnìMVs vdids, VSIUVSASNS da^d.

^V'as /.isiu dont nasoin dnnn.k ilsn iinstsnn >Vaid
Dnd StNSitt V0N ItSNKSN /n Don^su?

à isgd sisll in nîiâtiisksn Hinìôàait,
Das tiunna ^jausil/t und dis ttüeinss icnaiit'

Ds talion «lis tnänkissinsn Aàsn^sn.
Dnd ^vsnn ikn (lis ssi(vvan/.6>> .iä^sn tna^t:
I las ist Dnt^ovvs ^viids, vsn^vsguns .iagai.

>Vo ciis Dsbsn (tont Aiüim, (tont In'aust (tsn lìinsin,
Don XVdìtnisin Mdon^sn sioii msints.

I)a unkt ss ssimsii ^vis Ds^vittsrsoinsin
Dnd ^vintt sicin mit nüst'^sn ^Vnmsn iünsin,

Dnd spnin^t ans Dtsn (Isn Dsinds,
Dnd '(vsnn ikn (iis ssii^van/sn Avin^vimmsi' tna^t:
Das. ist Düt/.onvs >vüds, vsinvsMns ,Ia<zd.

^Vas bnaust (iont im 'itlis die iants Asidasint,
^"as ssida^sn âis 8st»vsntsn /nsannnsn?

^Viiciinsnxiz;s itsitsn ssiiia^sn (iis Asidasint,
Dixi (tsn Dnnks (isn Dnsüxzit ist ^iüiiond snvvaàt

Dnd ioiisnt in idnti^sn Diannnsn,
D>x! ^vsnn din «iis ssin^-anxsn Itsitsn tna»t:
Das ist Düt/o>vs viids, vsinvs^sno .ia^d,

^Vs>' ssinsidst (iont nosdsind vom Aonnsniic.kt,
Dnisn '(vinsoiixio Dsinds Mixzttst?
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Es zuckt der Tod auf dein Angesicht,
Doch die wackern Herzen erzittern nicht;

Das Vaterland ist ja gerettet!
Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt
Das war Lützows wilde, verwegene Jagd.

Die wilde Jagd und die deutsche Jagd
Auf Henkers Blut und Tyrannen!
Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt;
Das Land ist ja frei, und der Morgen tagt,

Wenn wir's auch nur sterbend gewannen!
Und von Enkeln zu Enkeln sei's nachgesagt:
Das war Lützows wilde, verwegene Jagd.

Theodor Körner.

11. Die Schlacht bei Waterloo.
Ein Teilnehmer erzählt seine Erlebnisse:

Wir marschierten bei heftigem Regen gegen Brüssel hin;
es schüttete vom Himmel wie mit Gießkannen. Die Wege
waren ganz durchweicht und fast unpassierbar. Zudem brach
eine stockdunkle Nacht ein, daß viele sich vom Wege
verirrten. Manchmal zogen wir über die Felder, wo uns das
Getreide oder der Hanf bis zur Brust reichte. Um Mitternacht

kamen wir in die Nähe von Waterloo, wo wir trotz
des Regens die Biwakfeuer der Engländer wahrnahmen. Hier
machten wir Halt. Vor Frost klappernd, legten wir uns wie
rechte Zigeuner ins Getreide nieder und stillten unsern Hunger
mit einer Rübe oder einer Runkel. Um fünf Uhr morgens
weckte uns das Geläute der Glocken in den Dörfern ringsum,
die zum Frühgottesdienst riefen. Der Regen hatte aufgehört.

Sofort wurde Generalmarsch geschlagen, die Trompeten
bliesen Tagwache, man merkte, daß eine große Schlacht
bevorstand. Von uns aus liel das Gelände sanft ab und ging
in eine kleine Ebene über, um jenseits derselben wieder
anzusteigen. Auf der Fläche des dort gebildeten Höhenzuges
standen die Engländer. Mitten durch ihre Linie zog sich die
Strasse, auf der wir gestern angekommen waren ; sie wollten
sie also verteidigen, um uns den Weg nach Brüssel zu
verlegen. Ihre Schlachtlinie stand in einem Hohlweg, der die
Strasse kreuzweis schnitt.

Um acht einhalb Uhr mussten wir über das Feld
vormarschieren ; das Getreide wurde dabei wie gewalzt, nicht

13
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Ds zuekt dee Doit auk dein ^.ngesledt,
Doed dis waekeen Hörten srzittsen niedt;

Das Vatseland ist ja geeettet!
Dnd wenn ide «lie sedwaezen Desellen keagt
Das wae Dützows wilde, verwegene .lagd.

llie wilde .lagd und dig iloutselie .lagd
.-Vul llvnkees Dint und d'yeannen!
Diaun, dis ide uns liedt, niedt gsweiiV und geklagt;
Das Daud ist ja keel, und dki' Uoegen tagt,

>Veun wle's auele nun stee>>ond gewannen!
>!ud vo>> Dnkeln zu I'lnkeln sei's naedgesagD
I>as war laitzows wilde, verwegene .lagd.

ll. vie Letilaclit bei Waterloo.

>Vie maesedieeten i)öi liektigem Degen gegen Deüssel diu;
es seküttets vom Himmel wie mit DieLkannon. Die ^oge
waren ganz dueedweiedt und tast unpassierbar. Zudem beaed

eine stockdunkle Daedt ein, dab viele sied vom Wege von-
irrten. Nanodmal zogen wie üben die Dolden, wo uns das
Deteside oder den Dank dis zur Deust eeielite. Dm Nittse-
nae.dt kamen wie in die Däde von Waterloo, wo wie trotz
des Doyens die Diwakkeuer dee Dngläuder walirnalunen. Ilier
maodten >vie Halt. Vor Deost klappeend, legten wie uns wie
reedte Zigeuner ins Deteeids nieilee und stillten unseen Dunger
mit einee Hübe odse einee Dunkel. Dm künk Dde nmrgsns
>veekte uns das Deläute dee Dloeken in den Dorkeru ringsum,
die /.um Deüdgottssdienst rieten. Dee Degen liatte aukgedort.

gokort wuede Deneralmarsole gssedlagsn, die Deompeten
dliesen 'I'agwaede, ina>> meekte, dab eins grobe Keblaedt ds-
voestand. Von uns ans tlel das Delände sankt ad und ging
in sine kleine Ddens üdee, um jenseits deesslden wiedee an-

zusteigen, àk der Dläeds des dort gebildeten Dödenzugss
standen die Dngländee. Nitten dueed ides Dinie zog sieli die

Ltrasse, auk dee wie gestern angekommen waren; sie wollten
sie also verteidigen, um uns den Weg naed Deüssel /u vee-

legen. Idee Ledlaedtlinie stand in einem Dodlweg, der die
gtrasse keeuzweis solmitt.

Dm aedt eiudald Dde mussten wie üdee das Deld voe-
maesedieesn; das Deteeids wuede dabei wie gewalzt, niedt

t3
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eine Ähre blieb mehr stehen. Wir waren sehr verdrießlich,
denn oft sanken wir bis in die Knie ein. Tausend oder
zwölfhundert Schritt von den Engländern entfernt, blieben wir
stehen. Immerfort rückten neue Regimenter an; es war, als
ob die ganze Welt herströme. Soweit das Auge reichte, sah
man Helme, Bärenmützen, Säbel, Lanzen und Bajonette.
Zwei lange Stunden dauerte der Aufmarsch des ganzen Heeres.
Plötzlich erscholl über die weite Ebene hin der donnerähnliche
Ruf: „Es lebe der Kaiser!" Der Ruf wurde immer lauter
und zuletzt wieherten selbst die Pferde, als hätten auch sie
einstimmen wollen. In diesem Augenblicke sprengte Napoleon
mit seinen Generalen an unserer Front vorbei.

Plötzlich dröhnte auf dem linken Flügel Kanonendonner
und in der gleichen Sekunde knatterten Rotten- und
Bataillonsfeuer. Die Schlacht begann. Sofort hörte man auch
durch den gewaltigen Lärm das Geschrei der Verwundeten.
Die Pferde wieherten mit durchdringender Stimme, denn diese

von Natur wilden Tiere haben Freude am Blutbade. Man
konnte sie fast nicht zurückhalten, sie wollten durchaus
losjagen.

Plötzlich rief unser Oberst: „In Kolonnen, aufgeschlossen la

Wir stellten uns dicht hinter einander in einer Front von
hundertfünfzig bis 200 Mann. Und schon fielen die
feindlichen Geschützkugeln in unsere Reihen, sie rissen manchmal

gleich acht Mann auf einen Schuß nieder. Aber trotz
dieses Feuers drangen wir die Anhöhe, auf welcher die
Engländer standen, hinan ; von links und rechts erhielten wir
einen schweren Hagel von Gewehrkugeln und Kartätschen
ins Gesicht. Da ertönte das Kommando: „Zum Angriff !"
Wir stürzten auf die Batterien und trieben ' die Engländer
auseinander, aber plötzlich erhoben sich aus der Gerste
Tausende von Rotröcken, die aus nächster Nähe auf uns schössen
und ein großes Blutbad anrichteten. Zugleich sprengten
ganze Schwadronen Dragoner heran, die alle, welche etwas
weiter vorgerückt waren, unbarmherzig nieder säbelten. Wir
wendeten uns zur Flucht, die Dragoner folgten uns. In diesem

Augenblick ertönte wieder der Ruf: „Es lebe der Kaiser la

Unsere ganze Kavallerie, mehr als fünftausend Mann, sprengten
heran, wie ein Strom geschmolzenen Schneewassers, von dessen
Eisschollen die Sonne milliardenfach widerstrahlt. Die Pferde
griffen mächtig aus, zerwühlten die Erde, die Trompeten
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eine ^bre liliel? inebr stoben. Wir waren selir verdriolbiob,
denn oki sanken wir bis in die Knie sin. tausend oder ^wölk-
bundert sebritt von don Knglàndern ontternt, blieben wir
stoben. Immsrtort rückten neue Negimonter an; es war, als
ob à gan/s Welt berströme. soweit à» âge reicbte, sak
man Nelme, Närenmüt^en, Label, Danxon und IZajonstto.
^wsi lange stunden dauerte der Vutmarseb des ganzen Nee>'os.

NlötNicb erscboll über die wsits Nbene kin dor donneräbnlicbe
Nut: ^Ks lobs der Kaiser!" Der Uni wurde immer lauter
nnc! ^ulàt wisbsrtsn selbst die Nterde, als bätten auck sis
sinstiinmsn wollsn. In diesem Augenblicke sprengte Napoleon
mit ssinsn Oensralsn an nnssror Krönt vorbei.

Nlötxlivb drölmte ant clem linken Kindel Kanonendonner
und in der gleicbsn sekundo knatterten Hotten- und IZatail-
lonskoner. Die 'scklacbt begann. Lotort borte man aueb
dureb den gewaltigen Närm das Oosckrei der Verwundeten.
Die Nterde wieberten mit durebdringender stimme, denn diese

von Natur wilden Here babsn Kreude am Llutbado. Nan
konnte sie tast niekt /.urückkaben, sie wollten durebaus los-

l"MN.
Klöt^liek riet unser Oberst: „In Kolonnen, autgescblosssn 1^

Wir stellten uns cliekt binter einander in einer Krönt von
bunderttünNig bis 233 Nann. Und sebon lislen die teind-
lieben OescbüDkugoln in unsere Noiben, sie rissen maneb-
mal gleicb aebt Nann ant einen sebub nieder, ^.bsr trot^
dieses Keusrs drangen wir die Knköbe, ant wolebsr die Kng-
ländsr standen, binan; von links und reobts srbielten wir
einen sebweren Nagel von Oewebrkugeln und Kartätseben
ins Ossiebt. Da ertönte das Kommando: ^um Nngritld^
Wir stürmten aut die Natte>1en und triebe» ' die Kngländer
auseinander, aber plötNicb erbobsn sieb aus der Oerste Dau-
sende von Notröekon, die aus näekstsr Näbe aut uns sebossen
und ein grobes Llutbad anriekteten. lZugleiek sprengten
gan^e sekwadronen Dragoner beran, die alle, wslebe etwas
weiter vorgerückt waren, unbarmbsrNg nieder säbelten. Wir
wendeten uns 2ur Kluobt, die Dragoner kolgtsn uns. In diesem

^ugen!»Iick ertönte wieder der Nut: „Ks lobe der Kaiser!^
Unsere gan/.e Kavallerie, mebr als tiinttausend Nann, sprengten
beran, wie ein strom gesebmàensn scbnoswasssrs, von dessen
Kissobollon die sonne milliardenkaob widerstrablt. Die Nterde
gritksn mäektig aus, ^erwnkiten die Krde, die Nrompeton
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schmetterten inmitten des dumpfen Kanonendonners. Vor
diesem Anprall flüchteten die englischen Kanoniere mit ihren
Bespannungen. Ein wildes Getöse, ein endloses Geklirr und
Gewieher, Klagegeschrei und Flintenschüsse waren hörbar.
Und immer neue Schwadronen ritten mit hochgeschwungenen
Säbeln den Abhang hinauf. Bei jedem neuen Angriff glaubte
man, daß die Reihen der Rotröcke gesprengt werden müßten.
Aber sobald die Trompeten zum Sammeln bliesen und die
Schwadronen, von Kartätschenschüssen verfolgt, bunt
durcheinander im Galopp zurückkehrten, um sich am Ende der
Ebene wieder zu ordnen, sah man die langen roten Linien
der Engländer regungslos wie Mauern im Pulverdampf. Bis

gegen sechs Uhr abends wiederholten sich diese Angriffe,
aber die ermüdeten Pferde vermochten auf dem weichen Boden
nicht mehr vorzudringen. Die Nacht nahte und das Schlachtfeld

begann sich zu leeren. Nur die alte Garde blieb am Rand
der Ebene, das Gewehr im Arm, stehen. Das waren Bauernsöhne

aus der Zeit der Republik, die in Deutschland,
Holland, Italien, Ägypten, Spanien und Rußland gekämpft hatten
und von Napoleon bevorzugt wurden. Wenn die Garde
vorging, wußte man, daß die Schlacht gewonnen war. Als nun
diese zum Kampfe antrat, fühlte man, daß der Hauptschlag
gekommen sei. Auch die Engländer begriffen es und sie

zogen ihre Hauptkräfte zusammen.
In unsern Reihen erwachte die Kampflust aufs neue,

als diese alten Kämpen vormarschierten, selbst viele
Verwundete erhoben sich und stellten sich in Reih uud Glied.
Aber sonderbar — die Engländer ließen ihre Geschütze ohne

Bemannung. Erst als die Garde am Rand der Hochebene

angekommen war, wurde sie von einigen Kanonenschüssen
empfangen; dann prasselte das Gewehrfeuer auf sie los;
doch unaufhaltsam marschierten die Graubärte durch den

Kugelregen. Aber ihre Reihen wurden zusehends kleiner,
immer entsetzlicher wüteten die feindlichen Geschosse und
die Garde machte Halt. Mit einemal erhob sich' jetzt die

ganze feindliche Masse und stürzte rechts und links auf sie

los. Langsam zogen sich die Garden, die auf einen Drittel
zusammengeschmolzen war, zurück in die Ebene, die schon
in der Dunkelheit lag. Plötzlich löste sich alles in wilde
Flucht auf. Husaren, reitende Jäger, Kavallerie, Infanterie,
alles stob über die Felder dahin; schreiend, fluchend, weinend.
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sokmetterten inmitten des dumpfen Kanonendonners. Vor
diesem Anprall tlüekteten die engliseksn Kanoniers mit ikren
Despannungsn. Lin vildes Detöss, ein endloses Dekllrr und
Devisker, Klagegssekrsi und Klintenseküsse varen körkar.
Lud immer noue gekcvadronen ritten mit koekgssekvungenen
Kübeln don Vbkang binant. Lei jedem neuen Kngritl glaubte
man, daL die Heiken der Ilotröeke gesprengt verden mükten.
Kber sobald dle Lrompeten zum Kammeln bllesen und dis
Kekvadronsn, von Kartätsekenseküssen verfolgt, bunt clurek-
einander im Dalopp zurüekkekrten, um siek um Lnde dor
Lbene vieder zu ordnen, sak man âie langen roten Linien
der Knglânde>' regungslos vis Nauern im Dutvordampf. Dis

gegen seeks Dkr abends vviederkolten siek diese Kngrlkfs,
aber die ermüdeten Dkerde vermoeirtsn auk dem veleken Doden

niât met»' vorzudringen. Die Kaekt nakte und das Keklaekt-
kelcl begann siek zu leeren. Kur ciie alte Darde blieb um Land
cier Lbsns, das Devekr im A.rm, stoben. Das varen Iinnern-
sökns aus der ?lsit «ter Ilspubllk, âie in Deutsekland, Dot-
land, Italien, Vg^pten, Kpanisn urui IInLIand gekämpkt Kutten
und von Kapoleon bevorzugt vurden. >Venn ciie Durcis vor-
ging, vulZte man, dak dig Keklaekt gevonnen var. Kls nun
âiess /.um àinpks antl'at, küklte man, àk der àuptseklax
gekommen sei. Vuek «tie Lngländer begriffen S8 und 8ie

zogen ikre Dauptkräkte zusammen.
In unsern Heiken ervaekts «lie Kampflust auts neue,

als diese alten Kämpen vvrmarsekiertsn, selbst viele Vsr-
vundete erkoben siek und stellten siek in Itsik uud Dlied.
Kber sonderbar — die Kngländer lieken ikre Desekütze okne
IZemannung. Krst als dis Darde am Hand der Iloeksbens
angekommen war, vurds sie von einigen Kanonsnseküssen
empfangen', dann prasselte das Devebrksuor auf sie los;
doek unaukkaltsam marsekisrtsn die Draubärts durek den

Kugelregen. Kber ikre Doikei> vurclen zusekends kleiner,
immer sntsstzlieker vüteten die feindlieksn Desekosse und
die Dards maekts Halt, Nlt elnsmal ei'koli siekl jetzt die

ganze keiudlieks Nasse und stürzte reokts und links auk sie

los. Langsam zogen siek die Dardsn, die auk einen Drittel
zusammsngesekmolzsn var, znrüek in die Kbsns, die sokon
in der Dunkelkoit lag. Dlötzliek löste siek alles in vilde
Kluekt auf. Husaren, reitende .läger, Kavallerie, Infanterie,
alles stob über die Kelder dabin; sekreiend, tluekend, vsinend.
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Über die Wälder erhob sich der Mond und beleuchtete
entstellte Leichname, Helme, Säbel, Bajonette, Pulverwagen,
umgestürzte Kanonen. Nach Erkmann-Chatrian.

12. Die Grenadiere.

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier',
Die waren in Rußland gefangen;
Und als sie kamen ins deutsche Quartier,
Sie ließen die Köpfe hangen.

Da hörten sie beide die traurige Mähr':
Daß Frankreich verloren gegangen,
Besiegt und geschlagen das tapfere Heer, —
Und der Kaiser, der Kaiser gefangen.

Da weinten zusammen die Grenadier'
Wohl ob der kläglichen Kunde.
Der eine sprach: „Wie weh wird mir!
Wie brennt meine alte Wunde 1"

Der andere sprach: „Das Lied ist aus!

Auch ich möcht mit dir sterben.
Doch hab' ich Weib und Kind zu Haus,
Die ohne mich verderben."

„Was schert mich Weib, was schert mich Kind,
Ich trage weit bess'res Verlangen;
Lass sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind,
Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

Gewähr mir, Bruder, eine Bitt':
Wenn ich jetzt sterben werde,
So nimm meine Leiche nach Frankreich mit,
Begrab' mich in Frankreichs Erde!

Das Ehrenkreuz am roten Band
Sollst du aufs Herz mir legen;
Die Flinte gib mir in die Hand,
Und gürt mir um den Degen!

So will ich liegen und horchen still,
Wie eine Schildwach, im Grabe;
Bis einst ich höre Kanonengebrüll
Und wiehernder Rosse Getrabe.
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kbsr à XVäldsr srlmb sisb der Nvnd uud bslsusktsts sut-
stellts Dsislumins, kslms, 8äbsl, Kajonotts, kulvsrwaZsu, um-
Asstür^is Dauousn> kismb Kiliiuanu-Kbatrlan^

12. vis Lil-snaclisrö.

kumb kraul<rsisb ^o»su xwsi Drsnadisr',
Dis warsn iu kutiland ^slan^su;
lind als sis kamsu ins dsutsslm l)uartisr,
8is liskeu dis Kind's bauZsu^

Da liürtsu sis bsids dis trauri^s Näbr':
Dak kraukrsisb vsriorsn ^sZanAsu,
kssis^t uud ^sssbia^su «las taizlsrs kssr, —
Du«! der Kaiser, «lsr kaissr ^slau^su.

Da wsiutsu /usaiumsu dm Drsnadisr'
'VVvld u>) «lsr klä^iirbsu Kunde.
Der eins spraeln „K-Vis wsb wird mir!
>Vis brennt umiim alls ^Vumls!"

Der aiulers sprasb: „Das Disd ist aus!

àsb ieb inüsbt mit di>' stsrbeu.
Dork lurb' irk ^Vsib uud Kind /.u Klaus,
Dis ulms mioli verderlisu."

„^Vas sekoi't mied >Vâ, was ssbsid inià Kind,
Isb tra^s weit bsss'rss Verlaufs»;
Dass sis bsttslu ^sbu, wenn sis lmuAriA sind,
Nein Kaiser, uiviu Kaiser ^slan^eu!

Dswäkr mir, krudsr, sius Kitt':
^Veuu isb jst/.t stsrbeu wsrds,
80 nimm msius Dsislm uaeb kraulcrsieb mit,
KsZrab' uusli iu krankrsic.ks krds!

Das kbrsukrsu/ aiu roten kaud
kollst du auls llsr/ mir lsASu;
Dis kliute ^ib mir iu die kaud,
lind >5ürt mir um dsu Ds^su!

80 will ick lisAsu uud borsbsu still,
^is sius Ksbildwasli, im Drabs;
kis siust isll Kurs kanonsn^ebrull
kud wisksrndsr kosse Dstrabs.
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Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,
Viel Schwerter klirren und blitzen;
Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab,
Den Kaiser, den Kaiser zu schützen."

Heinrich Heine'.

13. Die nächtliche Heerschau.

Nachts um die zwölfte Stunde
Verläßt der Tambour sein Grab,
Macht mit der Trommel die

Hunde,
Geht wirbelnd auf und ab.

Mit seinen entfleischten Händen
Rührt er die Schlägel zugleich,
Schlägt manchen guten Wirbel,
Keveiir und Zapfenstreich.

Die Trommel klinget seltsam,
Hat gar einen starken Ton;
Die alten, toten Soldaten,
Erwachen im Grab davon.

Und die im tiefen Norden
Erstarrt in Schnee und Eis,
Und die in Welschland liegen,
Wo ihnen die Erde zu heiß;

Und die der Nilschlamm decket
Und der arabische Sand,
Sie steigen aus ihren Gräbern,
Sie nehmen Gewehr zur Hand.

Und um die zwölfte Stunde
"Verläßt der Trompeter sein Grab,
Und schmettert in die Trompete
Und reitet auf und ab.

Da kommen auf luft'gen Pfaden
Die toten Reiter herbei,
Die blut'gen, alten Schwadronen
In Waffen mancherlei.

Es grinsen die weißen Schädel
Wohl unter den Helmen hervor,
Es halten die Knochenhände
Die langen Schwerter empor.

Und um die zwölfte Stunde
Verläßt der Feldherr sein Grab,
Kommt langsam hergeritten,
Umgeben von seinem Stab.

Er trägt ein kleines Hütchen,
Er trägt ein einfach Kleid,
Und einen kleinen Degen
Trägt er an seiner Seit.

Der Mond mit gelbem Lichte
Erhellt den weiten Plan;
Der Mann im kleinen Hütchen
Sieht sich die Truppen an.

Die Reihen präsentieren
Und schultern das Gewehr.
Dann zieht mit klingendem

Spiele
Vorüber das ganze Heer.

Die Marschall und Generale
Schließen um ihn einen Kreis;
Der Feldherr sagt dem nächsten
Ins Ohr ein Wörtlein leis.

Das Wort geht, in die Runde,
Klingt wieder fern und nah;
„Frankreich" ist die Parole,
Die Losung: „St. Helena".
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Dann reitst mein Kaiser void über nisin (li-ab,
Viol Lebvverter klirren nn«i blit/.en;
Dann stsip ieb pexvalknot bervor ans dem (Irak,
I >en Kaiser, den Kaiser /n seblitxen."

Ilsmrieb Ileinsl

13. Die näelitlietiö l^66l8eìiau.

Naebts um die /.vl'öllte Ltnnde
Vsriäkt cisr '1'ainlionr sein (Irab,
Navilt mit der d'ronmlel die

Ilunde,
(lebt vüi1>elnd ant und air

Nit seinen snttisisebtsn Händen
Ilübrt er die Leilläpel /upleieb,
Lellläpt inanelien puteil ^Viiliel,
Deveilk ln»d /apisnstreirln

Oie ^rnnnnei kündet ssitsam.
Hat par einen starken 'l'on;
l)ie alten, tuten Soldaten,
Kiuvaeben im (Irab davon.

lind die bn tietsn Xorden
Erstarrt in Reimes nn<> liis,
lind die in ^Velsebland liefen,
NN iknen >be Ki'de /.n beil.,;

Dinl die der Nilselilamnl deekst
lind «ter arabisebe Land,
Lie steigen ans bnen (1 rädern,
Lis neinnen (lexvelir /.ur 1lan«>.

lind um «iie /^volkte Ltunile
Verlädt der'lrompeter seinDrab,
lind seinnettsrt in die Drompete
lind reitst ant und ab.

Da Kaminen all! lult'psn l'laden
Die toten Heiter berbei,
Die bblt'peil, aitsn Leb^vadronen

lit Nud'ssn inimeboriei.

i'is plinsen die rveiksil Lebädel
>Vobl nntei' den Heimsn bervor,
Ks baiteil die Knaebenbände
Die lanpen öeil^verter enlpol'.

lind um die xvmll'te Ltuilde
Verlädt <lsr Kel«Ibe>>' sein (Irab,
Kommt ianpsam bsrpsiittsn,
liilipsben von seinem Stab.

Ki' träpt ein kieines llnteben,
Kl' tiÄpt sin sinkaeb Kisid,
Dini eineil kleinen Dspsn
Dräpt ei' an seiner Keil.

> »er Nond mit pelboin Diebte
Kibellt den >veiten DIail;
i)or Nann .il» leloiilsn Ilüteben
Liebt sieb die il'nippon an.

Die Deillen präsentieren
Dild sebultern das De^vebi'.
Dann Nebt mit klmpendom

Spiele
Vorübei' das pan/s Heer.

Die Narsebäll limi Densrale
Leblieden uill bni sineil Kreis;
Der Keldberr sapt den> näebstsn
Ins Dbi' ein Nbirtlsiil lsis.

Das Nmrt pellt i>l die Ilunde,
Klinpt >vieder lern und nab;
„Krailkrsieb" ist die Darole,
Die Dosunpi „Lt. Helena".
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Das ist die große Paradç
Im elysäischen Feld, •

Die um die zwölfte Stunde
Der tote Cäsar hält.

J. Christian Freiherr v. Zedlitz
Weiterer Lesestoff :

Flucht vor den Franzosen.
(Neues Lesebuch, prosaischer Teil.)

Der Seppli von Steinen.
(Neues Lesebuch, prosaischer Teil.)

Die beiden Russen.
(Neues Lesebuch, prosaischer Teil.)

Die Rückkehr der grossen Armee.
(Lesebuch, prosaischer Teil.)

Die Enkel Winkelrieds.
(Lesebuch, poetischer Teil.)

Andreas Hofer.
(Poetisches Lesebuch.)

Escher von der Linth.
(Lesebuch, prosaischer Teil.)

Bearbeiter: H. Sulzer, Zürich III.

1. Die letzten zehn vom vierten Regiment.

In Warschau schwuren tausend auf den Knieen;
Kein Schuß im heil'gen Kampfe sei getan!
Tambour schlag an! Zum Blaehfeld laß uns ziehen!
Wir greifen nur mit Bajonetten an!
Und ewig kennt das Vaterland und nennt
Mit stillem Schmerz sein viertes Regiment.

Und als wir dort bei Praga blutig rangen,
Kein Kamerad hatt einen Schuß getan,
Und als wir1 dort den argen Todfeind zwangen,
Mit Bajonetten ging es drauf und dran!
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Das 1st die Ai'oks Durmly
Im slMlàtion Dslä, '
Dis um «Ils xvüllts Äuinls
Dsr tots Dusur lullt.

Wsitsrsr Dsssstotk i

Gluckt vor äsn f>an/086n.
Msuss Dsssbuslr, prosgisàsr l'sll.)

Der Lsppli von Lteinen.
Msuss Dsssbuok, z>rosglseksr l'sll.)

Die beiäen tîu88en.
(Ksuss Dsssbuà, zirosgisàsr 'l'sll.)

vie kîûokìîà äer gro88sn ^rmee.
(Dsssdusln ^rosulsolisr 'l'sll.)

Die Lnksl Winl<6ll'i6ä8.
(Dsssbu«^, poetlsolisi' 'l'sll.)

^nären8 ttofer.
sDostisokss Dssodueli.)

Getier von äer I^intk.
(Dossbusk, prosulssksr 'I'eil.)

Dsgrdsltsr: //. /urlà III.

1. Dis let/ten /etin vom vierten Regiment.

In VV'grssliuu selivvursn tgussiul !ml «lsn Ivulssn:
Xsiu Lolmtl lm dsll'ASn Iv.'unpls ssl AStgn!
l'ginkuur sslügA au! /um Dlgsklsl«! luL uns xisksn!
Wir Arsltsn nur mit Dgjunsttsn an!
IlinI svviA ksnnt cli«8 Vgtsrlgncl un«l nsnut
Nit stillsin Lslnnsr/ ssin vlsrtss Ds»lmsnt.

Dncl nls >vlr «lort dsl Drg.AU lilutiA runASN,
Dsin Ivginsrucl lrutt oinsn 8àk Astun,
I1n«l gls >vir clort äsn urASn 'l'o«llolnä /xvmiASn.
Kilt llgjvnöttsn AlnA ss clruul uiul ärun!
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Fragt Praga, das die treuen Polen kennt!
Wir waren dort das vierte Regiment!

Drang auch der Feind mit tausend Feuerschlünden
Bei Ostrolenka grimmig auf uns an,
Doch wußten wir sein tückisch Herz zu finden,
Mit Bajonetten brachen wir die Bahn!
Fragt Ostrolenka, das uns blutend nennt!
Wir waren dort das vierte Regiment.

Und ob viel wack're Männerherzen brachen,
Doch griffen wir mit Bajonetten an;
Und ob wir auch dem Schicksal unterlagen!
Doch hatte keiner einen Schuß getan!
Wo blutigrot zum Meer die Weichsel rennt,
Dort blutete das vierte Regiment.

0 weh! Das heil'ge Vaterland verloren!
Ach, fraget nicht: wer uns dies Heid getan?
Weh allen, die im Polenland geboren!
Die Wunden fangen frisch zu bluten an.
Doch fragt ihr: wo die tiefste Wunde brennt?
Ach, Polen kennt sein viertes Regiment

Ade, ihr Brüder, die, zu Tod getroffen,
An unsrer Seite dort wir stürzen sah'n!
Wir leben noch, die Wunden stehen offen,
Und um die Heimat ewig ist's getan.
Herr Hott im Himmel, schenk' ein gnädig' End'
Uns letzten noch vom vierten Regiment!

Von Polefi her im Nebelgrauen rücken
Zehn Grenadiere in das Preußenland
Mit düstrem Schweigen, gramumwölkten Blicken.
Ein „Wer da?" schallt. Sie stehen festgebannt,
Und einer spricht: „Vom Vaterland getrennt
Die letzten zehn vom vierten Regiment." j. Moser.

2. Der Ustertag (22. Nov. 1830.)

Ein heiterer Morgen begrüßte den 22. Klar und hell
schien die Novembersonne und lächelte dem Unternehmen zu.
Die Stäfner mit den Leuten vom See hatten sich schon früh
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Dra»t 1'raMi, das dis treuen Idolen bsnnt!
Wir waren dort das vierte DeAment!

Dran^ aueli <ler Deind mit tausend Dsuersebliinden
Dei Dstrolönba ^rimun^ ant IMS MI,
!>oeb wukten wir sein tüeblseb ller/ /n linden,
Nil Daionstten braeben wir die ilaim!
Drazzt Dstrolsnba, 6ns ims Iilutsnd nennt!
Wir waren dort, das vierte Déciment.

lud ob viel wavle'rs Uännerbsr/en braeben,
Dueii grillen wir mit Da-junetten an;
Dnd ob wir aueb dem Lebivbsal nnterla^en!
Doeb batte Deiner einen Leimb Mtan!
Wo blnti^rot /um Neer die Weiebsel rennt,
Dort ldutets das vierte Ite^iment,

D weil! Das bsil'M Vaterland verloren!
Veb, traget uielit: wer uns dies Deld Aetan?
Web allen, die im Dolsnland Aöboren!
Die Vanillen kanten lriseb /n bluten an,
l)oeb lrugt ibri wo die tielste 'Wunde brennt?
.Veb, l'olen liennt sein viertes Its^lmeut!

Dde, ikr Drüdsr, die, /u 'i'od <>etroben,

àn unsrer Leite dort wir stürzen sab'u!
Wir leben uoeb, die Wunden steben oben,
Dnd nm die lleimat ewi^ ist's ^etan.
lilerr tlott im llimmel, sebenb' sin AnädiA' Dnd'
Dns letzten noeb vuni vierten lìs^imsnt!

Von Dolsb ber im Dioiiel^ranen rüeben
^ebn Drsnadiere in das I'rsnbenland
Nit düstrem Leliwei^sn. -;ranmmwolbtsn Illiebsn,
Din „Wer da?" seballt. Lie stellen lestAsbannt,
Dnd einer spriebti „Vom Vaterland getrennt
Die let/ten /ebn vom vierten Ite^lment." Nossr,

2. ver U8îàg (22. à 1830.)

Din beitersr Normen betrübte den 22. Klar und bell
seinen die blovembersonne und iäebelte dem Dnternsbmen zu.
Die Ltätnsr mit den Deuten vom Lee batten sieb sebon trüb
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auf die Beine gemacht und trafen mit Morgengrauen in Uster
ein. Die ersten die dort gewesen, Leute aus der Umgegend,
hatten sich, ängstlich und beklommenen Herzens, nicht recht
hervorgewagt; erst das Erscheinen der Seeleute erfüllte mit
Mut und Zuversicht. Die Kommittierten kamen im „Kreuz11

zusammen. Die Vorzeichen schienen aber nicht sehr günstig.
Die großen Scharen, die man von andern Landesteilen
erwartet, wollten nicht aufrücken. Männer, auf deren öffentliches

Auftreten man gerechnet, waren nicht da oder mochten
nicht recht d'ran,

Während unheimliche Gefühle die Kommission beschlichen
und bestürmten, gestalteten sich die Verhältnisse draußen gar
sehr günstig. Vom Turme kam die Nachricht, man sehe ganze
Massen Volkes von allen Seiten heranrücken. Und sie kamen
auch, diese Massen, zu Fuß, zu Pferd, zu Wagen. Es mochte
den Oberamtmann zu Greifensee ein eigentümliches Gefühl
beschleichen, als er endlose Züge von Leuten aus dem Glatt-
und Limmattal an seinem Schlosse vorbeiziehen sah. Er
wußte, daß es seinen und seiner Regierung Sturz galt, aber
er konnte und durfte nichts dagegen tun und konnte sich
anderseits, wie er selbst gesteht, nicht enthalten, die ernste
und feierliche Stimmung der Leute zu bewundern. Nach und
nach waren fast alle Landesgegenden vertreten, selbst vom
entfernten Bülach waren wenigstens einige gekommen.
Besondere Freude erregte das Erscheinen der Winterthurer. Man
hatte nicht auf sie gezählt, denn die Stadt Zürich wollte ja
den Winterthurern einen Vorzug* einräumen, der wohl
geeignet war, sie vom Landvolk zu trennen. Allein die
Bürgergemeinde hatte Tags vorher den Beschluß gefaßt, auf das
Vorrecht zu verzichten und treu zum Landvolk zu halten.

Um zehn Uhr konnte die Versammlung beginnen. Die
Kirche vermochte die 8—10,000 Mann, die da waren, nicht zu
fassen. So zog man dann unter Glockenklang hinaus auf eine
kleine Anhöhe in der Nähe des „Kreuz" auf den „Zimiker", auf
welchem in der Eile eine Rednerbühne aufgeschlagen wurde.
In der freien Natur, im Angesicht der schönen Alpenkette,
die uns Schweizern immer ein Symbol der Freiheit ist, unter
dem Gezelt des Himmels tagte das Volk. Der ganze, weite

* Anmerkung: Winterthur sollte im neuen großen Rat
verhältnismäßig mehr Vertreter erhalten als die übrige Landschaft.
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auk à IZsins Mmaokt unâ traksiì mit Norgon^rausn in O8tsr
sin. Ois srNsn âis âort ^svvs8sn, Osuto ans âsr OmgSAonâ,
dattsn 8>sk, änMtiiskl unâ bskiommsnsn Osrxsn8, niskt rssirt
klsrvorZsvvaAt; si'st âa8 Orssksinsn âsr Lsolsnts srküiits mit
Nut unâ ^uvki^iskt. Ois Ivommittisrtsn kainen im ^ivrsux^
xu8ammsn. Ois Vorxsisllsn 8siiionsn aksr nisilt 8oiri' gli>l8tiZ.
Ois Ki'vüsn Lskarsn, âis man von anâsrn Oanâ68tôiisn sr-
vvaiâst, wollten nieiit aukrüeissn. Nännsr, ant âsrsn ökksnt-

iioilss wuktiston man Zsrosimot. vvaisn nisilt âa oàsr moektsn
nisilt i'ssilt â'ran,

^Väilisnä uniisimiisils Ostukls âis Xoinmi88ion bs8siliisilsn
nnci ksstürmtsn, M8ta>tstsli 8isk «iis Vsrilältni88s ârauksn ^ai-
8silr AÜN8ti^. Vom Vurms kam âis ^asilrisilt, mail 8silö MNXS
Na88Sn Voikk8 von aiisn Loitkil ilsranrüskon. Onà 8Ì6 kamen
ausil, âis8S Na88en, xu Ouk, xu Oksrâ, xu XVaZsn. IÜ8 mosilts
âsn Obsramtmann xu Oroiken8ss sin sigsntümlisilö8 Oskniii
bs8silisioilsn, ai8 sr onâio8s WZs von i^sutsn au8 àsin Oiatt-
nnli Oimmatta! an 8sinsm 8eilio88s vorilsixisiisn 8ai>. I'ir
wuLts, âak S8 8sinsn unâ 8sinsr OsZisrun^ Kturx Mit, absr
sr konnts unâ âurkts nisilt8 âagsZsn tun unâ konnts 8isii
ancisi'8sit8, wis or 8sib8t A08tsilt, nisilt sntiialtsn, âis srn8ts
unä ksisriisko stimmunA âsr Osnts xu bsvvunâsrn. i>àeil unâ
naeil waren ka8t alis Oanâs8Asgsnâsn vsrtrstsn, 8oii)8t vom
sntksrntsn küiasil vvarsn woniMtsn8 sini-zs Mkommen. ks-
8onâsl s Orsuâs srrs»ts âa8 Or8o!lsinsn âsr ^Vintsrtilursr. Nan
katts nisilt auk 8is Zsxäilit, âsnn âis Ltaât ^üriok woiits .ja
âsn >Vintsrtilursrn sinsll Vorxu^^ sinräumon, âsr woili Zs-
siZnst war, 8Ìs vom Oanâvoik xu trsNnsn. wiioin âis kürMr-
gsmsinâs watts 'IaZ8 vorksr âsn k68silluk ZskaLt, auk âa8

Vorrseilt x>i vsrxisilton uilli trsil xlim ialUlivoik xu iiaiton.
Om xoiin Oiir konnte âis Vsr8!>mmIullA ilSAinnsn. Oio

Liroils vsrmosilìs âis 8—10,000 Nann, âis âa warsn, ilieilt xu
ka.88sn. 80 xoZ lnan âann unter OiosksnkianA Kinau8 ant sins
kisins wnilöils in âsr ì^ails âs8 ^Orsux^' aut âsn ,^imiksr^, auk
wsisilsm in âsr Oils sins Osânsrilûims aukM8oiliaMN vvnrâs.
in âsr krsisn >iatui, im Wn^s8is1lt âsr 8siiönsn Viponkotts,
âis un8 Lsllxvsixsrn inlmsr sin 8^ini>oi âsr Orsiiioit Ì8t, untsr
âsm Osxsit âs8 OimmsÌ8 taZts âa8 Volk. Oor ^anxs, vvsito
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Raum wimmelte von Menschen, die Äste der Bäume waren
mit den jüngeren bedeckt. Alles war gespannt der Dinge,
die da kommen sollten. Die Meisten wußten ja nicht, wer
eingeladen, wer reden werde und was geschehen solle.
Geräusch, Jubel und Geschrei tönte über die Fluren; doch
trat allgemeine Stille ein, als der Ausschuß, die zwei Gujer,
Hegetschweiler, Ryffel und Steffan sich auf der Tribüne zeigte.*

Die Versammlung eröffnete Heinrich Gujer, Müller von
Bauma, ein junger Mann voll Feuer und Kraft, imponierend
von Gestalt. Dem Volke des Oberlandes war er sehr bekannt,
es nannte ihn nur den „klugen Müller11, oder „de Miiller-Heiri".
Bei Getreidekäufen hatte er schwer den Zwang gefühlt, der
auf dem Gewerbswesen lastete, und beschlossen, mitzuhelfen,
den Bann zu brechen. Als er nach Uster gegangen, hatte
ihn der Vater gewarnt und ihm nachgerufen: „Ileiri, wenn's
fehlt, chönnt's dir de Ghopf choste!" Gujer kannte die Gefahr;
darum trug er einen Paß bei sich, um wenn's fehlen sollte,
in's Badische zu entkommen. Zu Uster mochte er zuerst
nicht recht d'ran, und nur auf energisches Zureden faßte er
einen festen Entschluß, trat vor's Volk und begann mit starker
Stimme seine Rede. Er sprach von der Bedeutung des Tages,
von der Notwendigkeit einer Neuerung, indem er hauptsächlich

die Forderungen des Kfisnachter Memorials, die Wünsche
zu einer neuen Verfassung und bessere Vertretung des
Landvolkes in der Regierung besprach.

Die Menge, die in lautloser, andächtiger Stille, jeder den
Hut in der Hand, zugehorcht hatte, zollte rauschenden Beifall.

Nun trat Dr. Hegetschweiler auf. Das war ein
Gelehrter, dem seine naturwissenschaftlichen Verdienste einen
europäischen Ruf verschafft, ein Mann von 43 Jahren, groß
und kräftig gewachsen, rasch in seinen Bewegungen mit
ausdrucksvollem und scharfem Blick. Als vielbeliebter Arzt stund
er stets in Fühlung mit dem Volk, als Verwandter der
berühmten Familie Bodmer von Stäla, fühlte er sich gedrungen
und berufen, an der Freiheitsbewegung sich zu beteiligen.

Er begann mit den Worten: „Frei ist der Mensch, ist
frei und war' er in Ketten geboren!" Dann erörterte er die
Begriffe der wahren Freiheit und der volkstümlichen Ver-

* Die Brüder Rudolf und Heinrich Gujer von Bauma, Benjamin
Ryffel von Stäfa und Steffan hatten mit. andern zusammen die
Einladungen zum „Ustertag" ergehen lassen.
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liaum wimmolto von Nonsokon, dis ^.sto doi' Läumo waron
mit äsn iüiigeron dodoekt. àllos war gospimnt dor Dingo,
dio da konnnon solltöii. Dio Noiston wulZton ^a nirlit, vor
oingoladom Wor rodoil vvordo und was gosokokon solle.
Doräusoli, .ludol mi<1 Dosokrol tönto üdor dio Dluron; doelr

trut idlgoinoino Ktille ei», à <1or ^.nssoknü, die /.wei Dujsr,
llogotsokwoilor, Dt)'t?ol und Ktollaii siok ant dor 'Drldüno xoigto.*

Dio Vsi'sanunliiug oröllnoto Dloinrirli Dujor, Unllor voll
Dauma, ein .junger Nanu voll issuer und Xrakt, imponierend
von Dostalt. Dom Volks dos Dkeilandos war or sokr kokannt,
es nannte iim um- den ^klugon klüllor^ ocior ^do Nüllor-IdoirD.
Iloi Detieidoliäuton kiltto er solrwor äsn >iwa.>lg gotüldt, dor
Mit (ISIN (1öW0rtiSW0S0N laststo, >NI(l l>080>il088LU, mitxukolton,
clon Daiin xu !>ror.lron, lkls or naek Dstoi' gegangen, katto
lliii der Vider gewarnt »ncl llnn naoligeruksn: ^Dloiri, wenn'»
loklt, oliönnt's (lli- do Dkopt oliusto!" Dujoi' kannte à Detain",
daruin Naig or oinon Dak dei siok, um woim's loldon 8olllo,
in's lladisr.lio xu ontkommsn, /u Dster mookto or xnorst
nirllt roolit d'nui, und mir mil' energisokes Anreden kskte or
olnen tostoil DntsoliluL, trat vor's Volk uiul dogann mit starker
Ntimmo soiuo llodo. Dr spraoli von dor Ledoutung dos 4'agos,
voii dor Dotwondigkoit oinor Douornng, indem er Iiauptsäok-
liok die Doidoriingon dos Kusnaektor Nsmorials, die Wunsoko
xn oinor nvnon X^oil'assung und dossoio Voidietiing dos Dand-
volkos in dor llogiorung dospraeli.

D»lo Nongo, die in lautloser, andärldigor stillo, jodor don
Hut in dor Ilaud, xngeliorold liatto, xollto ransokondon Doltall.

Dun trat Dr. Ilogotsoliwoilor ant. Das war ein Do-
loln'tor, dein soino natui'wissonsr.liattllolion Vordionsto oinon
ouropäisolion lint vorsoluill't, oin Nenn von 43 dalnen, groL
und kräktig gowaollson, insrli in soiiion Dowogungon mit aus-
dinioksvollom und soliartom Illiiik. ^ls vlell>oliel)tor àrxt stund
or stots in Duldung mit dom Volk, als Vorwandtor der lio-

rüliintoii Daniilio llodinor von stäla, tüklto er sieli gedrungen
und doruton, an dor Drolliöitslzowogung siok xu kotolligon.

Du' kogann mit don Norton! ^Droi ist dor Nonsok, ist
troi und war' er in lvettsn gokoronD Dann orortorto oi' die

Dogilllo doi' wakreii Droilioit und der volkstümliekon Vor-
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fassung, sprach die Überzeugung aus, daß die Regierung dem
Volkswillen Folge leisten werde, und bat eindringlich, der
Stimme der Leidenschaft nicht Gehör zu geben, dem Geiste
der Unordnung nicht zu huldigen, und die Schranken der
Achtung und Mäßigung nicht zu überschreiten, nur so würde
das Volk der Freiheit würdig sein!

Endlich trat Steffan von Wädenswil auf. Er war Direktor
einer Kunz'schen Fabrik zu Uster, ein origineller Kopf von
außerordentlicher Lebhaftigkeit und Elastizität, bisweilen nur
etwas aufgeregt und voreilig.

Mit mächtiger Stimme verlas er den Entwurf der Petition,
den der Ausschuß geschrieben und berührte in seiner Rede
besonders die gewünschten finanziellen Erleichterungen (so
die Steuerveränderungen, die Ablösung der Lasten des
Grundbesitzes u. dgl.) Das waren dem Volke besonders erwünschte
Dinge[; zu allen Zeiten bewegen ja den Menschen die Fragen
des ökonomischen Lebens am meisten. Steffan merkte dies,
und wurde in seiner Rede nach und nach so überschwäng-
lich, daß seine Kollegen genötigt waren, ihn zuerst leise, darin
stärker am Rockflügel zu zupfen, und zuletzt seinem Redestrom

Einhalt zu tun. Dann fragte er das Volk an, ob es
noch mehr wünsche. Viele recht radikale Wünsche wurden
laut, und die Oberländer, die von Groll gegen die
Webemaschinen erfüllt waren, weil sie durch dieselben fast brotlos
geworden, riefen laut: „Webmaschinen weg!" Steffan ging
lebhaft auf alles, selbst das Unziemlichste, ein, und rief: „Au
da mueß ghulfe si !a

Mit lebhafter Aufmerksamkeit hatte das Volk über sein
Wohl und Wehe reden gehört. Viel tausend Hände erhoben
sich für die geäußerten Wünsche, und lausend Stimmen brachen
in schallenden Freudenruf aus.

Das Volk hatte gesprochen, und „Volksstimme ist
Gottesstimme."' Dr. K. Dändliker. (Gekürzt.)

4. Wie de President Jakob Rychli an Züriputsch
gange ist

De Jakob Richli, de President vo Dummringe, ist mit
em Pfarrer is Bezirkskumite gwelt worden. Potz sapperement,
wie händ d'Lüt glueget, wänn de President vo Dummringe
zweispännig mit sim Bernerwägeli azraßle cho ist, de Herr
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kassung, spraek à Kberzeugung aus, daß <lie Itegierung dem
Volkswillon Kolge leisten werde, und bat eiudrlngbcdi, der
stimme der Keidensebatt niebt Debör im geben, dem Deists
der Dnordnung niebt zu Imldigen, und die sebrankon der
Vobtung und lVläßigung niebt zu übsrsebreiton, nur so würde
das Volk der Kreikeit würdig 8ein!

Kndlieb trat stott'an von VVädonswil auf. Kr war Direktor
einer Kunz'soken Kabrik zu Dster, ein origineller Kopf von
aukorordsntlieber Kebkattigkeit und Klastizität, bisweilen nur
etwas aufgeregt und voreilig.

Mt mäebtiger stinune veria8 er den Kntwurk dor Petition,
den der Kussobuß gsselutsben und berükrte in seiner ltede
bs8ondor8 die gswünsokten tiuauzielien Krleiebteruugen iso
die stsuerverändsiamgen, die Kbiösung der Kasten lies Diamil-
besides u. dgl.) Das waren dem Volke besonders erwünsebte
Dings'; zu allen leiten bewegen ^ja den Nenseben die Kragen
des ökonomisebon Kobens am meisten, ststlnn merkte dies,
und wurde in seiner Kode naoli und nacb so übersebwäng-
lieb, daß seine Kollegen genötigt waren, ibn zuerst leise, dann
stärker am Itoektlügel zu zupkon, mal zuletzt seinem ltede-
strom Kinkalt zu tun. Dann fragte er das Volk an, ob es
noeb mebr wünsobe. Viele reobt radikale VVünsolie wurde»
laut, und die Oberländer, die von Droll gegen die XVobo-

masekinen erfüllt waren, weil sie dureb dieselben täSt. brotlos
geworden, riete» lauti ^XVebmasrbinen weg!^ ststlän ging
lebbatt auf alles, selbst das Dnziemliobsts, ein, und rietk ,,Vu
da muek gbulte sip

Nit lobbafter Vufmerksamkeit batte das Volk über sein
XVokl und Webs reden gebort. Viel tausend lländo erbeben
sieb für die geäußerten tVünsebe, und tausend stimmen braeben
in sekallendeu Kreudenruf aus.

Das Volk batts gesproebon, und ^Volksstimms ist Dottss-
stimme.^ Dr. K. D-mâliber. (Kokürzt.)

4. Wie äe ?i-68jcj6nî ^lakob ^ekli an WriMsetl
gange isi.

De .lakob Itiebli, do President vo Dummringo, ist init
em Pfarrer is Dozirkskumito gwelt worden, potz sapperement,
wie band d'Küt glueget, wann do President vo Dummringe
zwsispännig mit slm Lernsrwägsll azraßle oko ist, de Dorr
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Pfarrer näbetem, öppe-n-au na d'Frau, und mit was für eme
Stolz hat er dem Herr Pfarrer d'Hand ghebet, wann da hat
welle zale im Wirtshus, wo s'Kumite Sitzig ga hat.

Vo dem, was in Sitzige verhandelt worde'n ist, hat dann
de Herr President Rychli frili wenig verstände. Er hat zwar
öppe'n emal öppis welle säge, aber bis er si Red im Chopf-
hüsli binenand gha hat, ist me scho lang wider hi öppis
Anderem gsi. Defür hat er alles underschribe, was me'n em
vorgleit hat, und's hät em bis ide groß Zehe'n abe wohl ta,
wann der Aktuar, öppedie de Herr Präsident sä Iber d'Petition
oder besser gsait s'ßegähre vom Glaubeskumite vorgleit und
derzue ase fin und höfli gsait hät: „Herr President, wand
Sie so guet si, es ist an Ine, Ire wert Name here z'setze."1

Uf Klote'n a d'Landsgmeind, *) wie ine's do betitlet hät,
ist de Jokeb natürli au, so guet als de Pfarrer und sust na
fast die halb Gmeind. Als Kumitemitglied hät er ja nid t.örfe
fehle, und wann er au nid gredt, nid emal alles verstände
hät, so hät er doch im Leue guet tafelet und wenigstes en

ghörige Geist hei bracht.
Am sächste September achtzähhundertundnünedrißg händ

dann d'G logge z'Dummringe ghület, wie wann die ganz Gmeind
in Brand stiend.

„Frau, ietzt gilts für's Vatterland und die christlich
Religion z'kämpfe und z'sterhe," rüeft der alt Schuelmeister
(wome im drüedrißgi abgsetzt hät) und rännt zum President.
Dä sitzt aber na ganz rueig am Tisch bimene Schoppe Rothe
und eme ghörige Eiertätsch.

„President, ghöred erstürme, ietzt gilt's, hie Religion,
hie Vaterland Mached, daß mer nid die Letzte sinda, rüeft
de Schuelmeister.

„„Nu gmach, i weiß es scho. De Pfarrer ist gestert
z'Abig scho furt. Mir chömed na früh gnueg. Wänn d'Roß
gfrässe händ, spannt de Chnächt i, wenn er wänd .chöned er
mit mer fahre.""

„Sab ist ietzt mit, President. Meli als füi'zg Manne sind
parad und ihr müend ader Spitze marschiere. President, i

säg i's, ietzt gilts, wänn er in Kantonsrat ine wänd."

*) Am 2. September 1839 fand auf Veranlassung des Glaubenskomitees

in Kloten eine Landsgemeinde statt, an der 10—12,000 Bürger
von der Regierung weitere Maßregeln zum Schutze der Landesreligion
verlangten.
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Pfarrer nâkstsm, öppe-n-au na d'prau, und mit vas kür sins
8tol/ Ini.t sr dem Idsia' Pfarrer d'IIani! ^kskst, wann dä Irät
wslls /als im ^Virtsüus, wo s'Kumits 8it/iß M IM.

Vo dsm, was in 8it/iZs vsrüandslt words'n ist, IM dänn
lls klsrr President p^süli srili vsuiß Verstands. lür Iiät /war
öpps'n smal öppis wslls säZs, absr üis sr si lìsd im (Ikopk-
Inisli >>insnand ^Iia Init, ist ms selm !an»i widsr I»i öppis
Kndsrsm ^si. Oskür Iràt sr aliss underselnibs, was ms'n em
vor^Isit Iiät, nnd's kàt sm i)is ids ^roü Xsiis'n ads wotil ta,
wiinn dsr Aktuar, öppedis ds Herr piÄsident sälüsr â'pstition
odsr bssssr Zsait s'IZsKäkrs vom tdlaudsskuinits vorZIsit und
dsr/ue ass lin und liölli ^sait I,M: ^IIsiu- President. wänd
8is so ^ust si, ss ist an Ins, Ire wsrt Kams ksrs /'sst/e.^

pk Klots'n a d'pands^msind, wis ins's do betitlet init,
ist ds doksb natürli au, so ^ust als ds ptärrsr und sust na
fast dis kalk Omsind. Vis KunntsmitZIisd bät sr M nid törks
kslüs, und wänn s>' au nid Arsdt, nid einal alles verstände
Irät, so üät sr dosli im pens gust takelst und wsnigstss sn

Zköii^s tdeist üsi lnnsüt.
Vm säsksts 8sptsindsr aelit/äbkundsrtnndnünsdrik^ känd

dann d'tdloMS /'Dunnnrin^s gliülst, wis wänn dis ^an/ Bmsind
in Brand stisnd.

„Brau, iet/t ^ilts kür's Va.ttsrland und dis eliristlieü Its-
li^ion /.'Kämpfe und /'sterbe," rüskt der alt 8ebuo>msistsr
(woms im driisdriLgi abZsst/t bät) und rännt /um presidsnt.
vä sit/t absr na ^an/ ruei^ am 'k'issk biinsns 8ebopps Botbs
und sms ^börigs Kisrtätseb.

^President, pibörvd sr stürms, ist/t gilt's, Ine Itslißpon,
Ins Vaterland! Naelrsd, dak msr nid dis Bst/ts sind^, rüskt
ds 8ekuslmeistsr.

,i^Ku ^maeb, i wsil.i ss scdro. I)e Pfarrer ist ^sstsrt
/'Vbi^ sebo kurt. Nir ckömsd na krüli Znusß. V/änn d'Boü
^krässs bänd, spannt ds pknäebt i, wenn sr wänd.ebönsd sr
mit msr kabrs.""

^8äb ist ist/t nüt, président. Neb als kük/^ lVlanns sind
parad und iiir müsnd adsr 8pit/s marselnsrs. pissidsnt, i

säZ i's, ist/t Ailts, wänn sr in Kantonsrat ins wänd."
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„Meinst, Schuelmeister, sab war mügli ?"

„Warum nid President? Liit wie'n ihr sind, cha men
ietzt bruche. Aber a d'Spitze müend or stah, mit eusere
Manne uf Ziiri marschire, das me gseht, was de President
vo Dummringe vermag."

,De Schuelmeister hat Rächt, Ma, seit ietzt d'Frau Rychli,
ietzt gilts z'zeige, wer du bist. Hei, mach ietzt, daß du furt
chunnst.'

De Jokeb stoßt en schwere Süfzer us und gaht si go alege.

„Frau President," seit de Schuelmeister, „dem Herr
President sin Grosvatter sälig ischt emal Vogt gsi, wtißed er
nid, ist de Tage, wo'n er treit häd, niimme urnef

jFrili, frili, er staht na im Chaste iiberobe. Aber was
wand er mache demit?'

„Hä, i ha nu eso tänkt, es miech si guet, wann de Herr
President ader Spitze au biwaffnet war und na miteme Tage,
grad wie en rächte Hauptme."

.Schuelmeister, ir wüssed doch alliwil s'Best. Chömed
trinked na es Chriesiwasser. I hole gschwind der Tage, dann
lueged au, daß er furt chunt, nid daß scho en andere dert
ischt, wänn's( die neue Kantonsrät useläsed.'

Aenrli ischt der Jokeb parat und marschiert mit sine
Manne Ziiri zue. Aber mer mues es zue siner Ehr säge, er
hät ekein Sack mitgnah um dri z'tue, was öppe'n i der Stadt
nid festgnaglet si chönnt. Ne nei, i sim Specksiterock hät
er zwee währschaft Pureschüblig gha, e schön's Stuck von
ere Hamme, e Flasche alts Chriesiwasser und im Hosesack
e schöni Portion Brawänder. *) Zum eigetliche Putsch sind
Dummringer au z'spat cho, es ischt alls scho verbi gsi und
si händ nu na chönne ghöre, wien'n uf eire Site Pure und
uf der andere s'Militär zur Stadt usgsprunge seig. Al>er de

Schuelmeister hät doch Rächt gha, de Jokeb Rychli ist Ivan-
tonsrat worde, er hät nid emal chönne säge wie und warum.

Biedermann „Erzeilige us Stadt und Land."

4. Fritz Amrain der Freischärler.
Als gewohnter Weise wieder einige Dutzend Seidwyler

beisammen waren, um als ein tapferes Häuflein auszurücken
und der verhaßten Regierung vom Amte zu helfen, war Frau

*) Brabantertaler.
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„iVIoin8t, Soimolmàtor, 8ni> ^vür >nüc;>i?^^

.^Vnrum nid Pro8idsnt? püt wio'n iiir 8ind, sdn mon
iotxt druoko. ^bor à d'spàs müon«i or 8tnk, mit ousoro
ànno ut ^iüri mnrseinro, dn8 ms A8àt, vvn8 do Prs8idont
vo OummrinZo vormaZ.^

,i)o 8cduiolmoi8tor küt lìnokt, >ln, 8oit iot/.t d'prnu lì^oidi,
iot^t gilts ^oigo, wor du bist. Iloi, mnsli iot/.t, dnL du turt
simnnst/

vo dokob stoLt on ssbworo 8ük/or U8 und gnbt 81 go nlogo.

„prnu prosidont,^ soit ds Lckuolmoistor, ^dom idorr pro-
sidont sin (4rv8vnttor 8nlig isoiit omnl Vogt g8i, wükod or
nid, ist do pâgo, wo'n or troit büd, nummo umo?^

,?>üi, tidii, or stnbt nn im pknsto libsrobo. ^.bor wns
wnnd or mnebo dsmiti"

^I4n, i bn n» 080 tnnkt, 08 mioob 8Î guot, wnuu do Idorr
president ndor 8pit/o nu bivvnlinot wnr lind un nutomo 'tügo,
grnd wio on rnobts blnuptmo.^

.Nsbuoimoistor, ir wüssed doeb nlliwil s'kost. pköiusd
trinlcod nn 08 pbriosiwnssor. I bois gsobvvind dor pngo, dünn
luogod nu, dnk or turt ebunt, nid dnL si'bo on nndoro dort
isobt, vvnnn's^ dio nouo Xnntonsrnt useinsod/

rVontli isolit lior .loksb pnrnt und mnrsolusrt mit 8ino
Nnnno ^iiri xuo. ^bsr mor muo8 68 xuo 8inor pkr sngo, or
!>nt oivöin snoli nutgnnlì um dri x'tus, wns öppo'u i dor Ktndt
nid tostgnnglot 8i okönut. Ko noi, i 8im 8poàsitorosl< bût
or /.wos wnbrsebntt purosokublig giin, o solmn's 3tuob van
oro tlnnuno, o PInsobo nit8 pbriosiwnsssr und ini blososnob
o soböni portion prnvvnndor. />uu oigotliobo Itutssli 8iud
punuuringor nu n'spnt obo, 08 isobt nli8 ssbo vorbi gsi und
8i bnnd nu nn obönns gköro, wisn'n ut oiro 8ito i'uro und
ut dor nndoro s'Mlitnr nur Stndt usgsprungo soig. ^!>or ds
ssbuslmoistor lint dooii knokt <?kn, do .iokob 14^«d>Ii i8t Ivnn-
ton8rnt words, or lint nid omni oiiouno 8n^o vvio und vvnruin.

Itisâsrmnnu ^llr/.s»i^s us Ltnàt und I,nuà "

4. friîi àrà cisr freiZekärlel-.
rVi8 Aowokntor ^Voi86 wisdor oini^o Outxsnd 8oldvv^ior

dànnnnon wnron, uin ni8 oin tnptsro8 idnutioin nuuxurüolcon
und «isr voriinLton ItsZiorunZ vom /Vinto /.u Iiolton, wnr prnu
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Regel Am vain guter Laune; denn sie glaubte nicht, daß ihr
Sohn diesmal mitziehen würde.* Aber siehe da! Fritz
erschien unversehens, als sie ihn bei seinen Geschäften glaubte,
im Hause, bürstete seine starken Werkeltagskleider wohl aus
und steckte die Bürste nebst andern Ausrüstungsgegenständen
und einiger Wäsche in eine Reisetasche, welche er umhing,
kreuzweis mit der wohlgefüllten Patrontasche, dann ergriff
er abermals sein Gewehr, und senkte es zum Gehen. —

„Diesmal", sagte er, „wollen 'wir die Sache anders
angreifen, adieu! und so zog er ab, ungehindert von der
Mutter, da sie wohl einsah, daß es ihm Ernst war. ' Die
Seidwyler Schar kehrte am nächsten Tage ganz in der alten
Weise zurück,** ohne noch zu wissen, wie es auf dem Kampfplatze

ergangen. Fritz Amrain aber hatte sich seelenallein
und trotzig von ihnen getrennt und war mitten durch das

gegnerische Gebiet auf dessen Hauptstadt zumarschiert. Er
hatte ein Häuflein Burschen aus dem Geburtsorte seiner Mutter
erreicht, und drang mit ihnen ungesäumt vorwärts. Allein
die Sache schlug fehl, jene schwankhafte Regierung behauptete
sich für dies Mal wieder durch einige günstige Zufälle, und
sobald sich diese deutlich entwickelt, tat sich das Landvolk
zusammen, strömte der Hauptstadt zu in die Wette mit den

Freizügern und versperrte diesen die Wege, so daß Fritz und
seine Genossen, noch ehe sie die Stadt erreichten, zwischen
zwei große Haufen bewaffneter Bauern gerieten, und, da sie
sich mannlich durchzuschlagen gedachten, ein Gefecht sich
unverweilt entspann. So sah sich' denn Fritz angesichts
fremder Dorfschaften und Kirchtürme ladend, schießend und
wieder ladend, indessen die Glocken stürmten und heulten
über den verwegenen Einbruch und den Verdruß des

beleidigten Bodens auszuklagen schienen. Wo sich die kleine
Schar hinwandte, wichen die Landleute mit großem Lärm
etwas zurück; denn ihre junge Mannschaft war im Soldatenrock

schon nach der Stadt gezogen worden; und was sich
hier den Angreifern entgegenstellte, bestand mehr aus alten
und ganz jungen, unerwachsenen Leuten, vonPriestern, Küstern
und selbst Weibern angefeuert. Aber sie zogen sich dennoch

* Der Dichter meint wohl den zweiten großen Freischarenzug vom
dl. März und 1. April 1845.

** d. h. ohne den Feind gesehen zu haben, an Mut und Geldbeutel
erleichtert; deniFdie Seidwyler tranken gerne eins, und dann noch eins.
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lkegel Worein guter Luuue; denn sis gluubte niekt, duk ikr
8oku dissmul mit/ieken würds.* L.bsr siske du! Lritz er-
sekien unvsrseksns, uls 8Íe ikn bei seinen Llssokuftsn gluubte,
im llurl^e, luirstete seine stürben Wsrksltugsklsider woid uns
und stsekts die Ilürste nebst lrndern Wrsrüstungsgsgsustündsu
und einiger Wüseke in eins ldsisstuseke, wsleks er umKing,
krsu/weis mit der woklgebillten Lutrontuselie, duun ergrikk
er ubormuls 8eiii Lewekr, und senkte 68 /.um Leben. —

^Dissmul", sagte er, ^wollen 'wir clie sueke undsrs un-
gimiksn, udieu! und 80 zog er ab, ungskindsrt vou der
Nutter, du 8ie wokl sinsuk, <lub 68 ilun Lrnst wur. Lie
3eldw)dsr Lekur kelrrte um nüeksten Luge gun/ iu der ulten
Weiss zurtiek,** okne nook /u wissen, vie 68 uuk dem kumpk-
plut/e ergungeu. b rit/ r^mruin ul»er Kutte siek sselenuìieiu
uud ti'ot/ig ven ilmeir getrennt uud wur mitteu durek du8

gsgneriseks Lebist uut de88eu ldurgrtstudt /umursekisid. Lr
lrutte eiu blüullein Iluieeken urrs deiu Lebui'tsorte 8eiusr Nutter
srrsiekt, uud drung mit iimeu ungesüumt voiuvürts. Allein
die 8ueke sâig t'skl, ieno sokwimkkukte Legierung bskuuptete
sirdr kir- dies Nui wieder dure!» siuigs günstige ^ukülls, und
sobuld siek dis8e dsutliek sntwiekslt, tut siek dus Lundvolk
zusumnreu, strömte der bluu>rtstudt /u iu dis Wette mit den

Lrei/ügsru uud versjierrte die8eu dis Wsgs, se duL Lrit/ uud
seine Lenossen, noek eks sie dis Ltudt erreiekten, zwiseksn
/wsi grobe iluutsu bevvuttuster Iluuern gerieten, uud, du sis
siek munnliek durek/useklugeu gsduektsn, eiu Lsleelrt siek
unvsrweilt entsgunu. 3o sulr sielr deuu Lritz ungesiekts
fremder Lorfseirulteu uud lvirektürme iudsnd, selrisksnd uud
wieder ludeud, indessen dis Lloeksn stüi'mtsn uiut beulten
über den verwegenen lZiubruek und den Verdruk dss be-

leidigten Lodens uus/uklugen sekienen. Wo siek die Kleins
Fekur liinwuudte, wirken die Luudlsute nut grobsni I^ürm
stwus /.uruek; derm ibre fringe Nunnsvkutt wur inr 8olduton-
r-oek sekon uuek dsr 8tudt gs/ogsn worden; und wus siek
kier den Wrgrsilsru sutgsgsustellts, kestund mskr uns uiteu
uud gun/ juugsn, uusrwuekssnen Lsutsn, vonLriestern, Ivusteru
und selbst Weibern uugeteusrt. ^ks>- sie zogen siek dennoek

31. Nà rmà' 1. àpril 1845.
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immer dichter zusammen, und nachdem erst einige unter ihnen
verwundet waren, stellte gerade dieser dunkle Saum erschreckter
alter Menschen, Weiber und Priester, die sich zusammen den
Landsturm nannten, das aufgebrachte und beleidigte Gebiet

vor und die Glocken schrieen den Zorn über alles Getöse

hinweg in das Land hinaus. Aber der drohende Saum zog
sich immer enger und enger um die fechtenden Parteigänger,
einige entschlossene und erfahrene Alte gingen voran und es

dauerte nicht mehr lange, so waren die Freischärler gefangen.
Sie ergaben sich ohne weiteres, als sie sahen, daß sie alles

gegen sich hatten, was hier wohnte. — Kaum waren sie
entwaffnet und von dem Volke umringt, als alle möglichen Ehrentitel

auf sie niederregneten : Landfriedenbrecher, Freischärler,
Räuber, Buben waren noch die mildesten Ausdrücke, die sie

zu hören bekamen. Zudem wurden sie von vorn und von
hinten betrachtet wie wilde Tiere, und je solider sie in ihrer
Tracht und Haltung aussahen, desto erboster schienen die
Bauern darüber zu werden, daß solche Leute solche Streiche
machten.

Fritz Amrain aber war im höchsten Grade niedergeschlagen
und trostlos. Zwei oder drei seiner Gefährten waren
gefallen und lagen noch da, andere waren verwundet und er
sah den Boden um sich her mit Blut gefärbt, sein Gewehr
und seine Taschenwaren ihm abgenommen, ringsum erblickte
er drohende Gesichter, und so war er plötzlich aus seiner
bedachtlosen und fieberhaften Aufregung erwacht, namentlich
als die Behörden und Landesautoritäten sich hervortaten aus
dem Wirrsal und eine trockene und geschäftliche Einteilung
und Abführung der Gefangenen begann. Je näher der Zug
der Gefangenen der Stadt kam, desto lebendiger wurde es;
die Stadt selbst war mit Soldaten und bewaffnetem Landsturm

angefüllt und die Gefangenen wurden im Triumphe
durchgeführt. Endlich aber waren sie in Tünnen und andern
Baulichkeiten untergebracht, alle schon bewohnt von ähnlichen
Unternehmungslustigen, und so befand sich auch Fritz hinter
Schloß und Riegel und war es erklärlich, daß er nicht mit
den Seldwylern zurückgekehrt war.

Diese rächten sich für ihren mißlungenen Zug dadurch,
daß sie den sieghaften Gegnern auf der Stelle die abscheulichste

und rücksichtsloseste Rachsucht zuschrieben und daß

jeder der entkommen war, es als für gewiß annahm, die Ge-
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immer biekter xrmaminen, unb naekbsm sr8t einige unter iknen
verwundet waren, 8tellts gerade bieesr dunkle Laumereekreekter
alter Non8eben, XVsiber unb Rrls8ter, die 8>eb xu8ammen ben
Ranbeturm nannten, ba8 aufgebi'aebts unb beleidigte (Gebiet

vor unb à Rloeken 8ebriesn ben Zorn über al>68 Rsàe
binweg in ba8 l^anb blnaii8. i^ber ber brokenbe Laum xog
8lek immer enger unâ enger nm ciie tsoktsnben Rartoigänger,
einige ent8eklo886ne unb erläbrene Vlto Zinsen voran unb 68

dauerte niât inebr lange, 8v waren bis Rrsi8ebâiler gskangen.
Lie ergaben 8ieb obno weitsrs8, al8 8Íe eaben, bak 8ie allö8

gegen 8ieb dation, wa8 bier woknto. — Kaum waren 8ie ont-
waRnst und von dem Volke umringt, aÌ8 alle möglieben lilkren-
titel auk 8Í6 nieberregneten! Ranbfriobenbroeber, Rrei8obärler,
Rauber, Luden waren noeb bis inilbö8tsn ^uebrüeks, die 8ie

xu boren bekamein Zudem wurden 8ie von vorn unb von
lnnten betraebtet wie wilde Riors, und ^o 8olicler 8>e in ibrsr
Rraebt und Haltung au88absn, bs8to srboetor 8ebienen big
Lauern darüber xu werben, bak 8olebe Reute 8oleke Ltieiebe
maebten.

Rritx Vmrain aber war im böeb8ten Rrabs nisberge3eblagen
unb tro8tlo8. Zwei ober brei 8einer Rofäbrten waren
gefallen unb lagen noeb ba, anders waren verwundet und er
8ab den Loben um àb bei' init Llut gefärbt, 8oin Rewebr
unb 3siue Limebenwaren ikm abgenomineu, ririg8um erbliekts
er brobenbe Rs8iebte>', unb 8v war er plötxliek au8 eeiner
bebaektlo8sn unb tleberkakten ^utregung erwa«:bt, namentlieb
al8 die Lskörbsn iinb Ranbeeautorltäten 8Ì0K beivortaten !i»8
dem Vi0r>'8al unb eine ti'oekene unb gs8obäftliebe Rinteilung
unb Vbfübrung der (befangenen bogan>i. ,le näber der Zug
bor (befangenen bei' Ltabt kam, bs8to lebendiger wurde 68;
bie Ltabt 8elb8t wai' mit Lolbatsn und bowatînetonl Land-
8tui'm angefüllt unb die (befangenen wuiben im Rriurngbe
bureligefübrt. Riibllek aber waren à in b'ürrnen unb aiiborn
kaullekksitsn uiitorgsln'aekt, alle 8okon bewobnt von äbnlielien
Rlnternsbmung8lu8t!gsii, unb 80 betäub eiek aiieb Rritx kiuter
Leblok unb Riegel unb war 68 erklärbeli, bak er niebt init
den Lelbw^lsrn xurüekgskebit war.

l)ie86 räebten 8iek füi' ibren inlkliiiigeiieii Zug babureb,
bak 8Ìe ben 8iegbakton Regnern auf bei' Ltello die ab8ebou-
liekete unb rûekÂelàloeeà Raeb8uebt xu8eki'ioben unb bak
)gber der entkommen wai', 68 al8 lür gewik annabm, bie (bs-
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fangenen würden erschossen werden. Es gab Leute, die
sonst nicht ganz unklug waren, welche allen Ernstes glaubten
und wieder sagten, daß die fanatisierten Bauern gefangene
Freischärler zwischen zwei Bretter gebunden und entzwei
gesägt, oder auch etliche derselben gekreuzigt hätten.

Sobald Frau Regel Amrain diese Übertreibungen hörte,
verlor sie die Angst um ihren Sohn. Dagegen erhielt sie
bald einen kurzen Brief von ihm, laut welchem er wirklich
eingetürmt war und sie um die sofortige Erlegung einer
Geldbürgschaft bat, gegen welche er entlassen würdb. Mehrere
Kameraden seien schon auf diese Weise freigegeben worden.
Denn die sieghafte Regierung war in großen Geldnöten und
verschaffte sich auf diese Weise einige willkommene
außerordentliche Einkünfte, da sie nachher nur die hinterlegten
Summen in ebenso viele'Geldbußen zu verwandeln brauchte.
Frau Amrain steckte den Brief ganz vergnügt zu sich und
begann gemächlich und ohne sich zu übereilen, die erforderlichen

Geldmittel beizubringen und zurecht zu legen, so daß
wohl acht Tage vergingen, ehe sie Anstalt machte, damit
abzureisen. Da kam ein zweiter Brief, welchen der Sohn

Gelegenheit gefunden, heimlich abzuschicken und worin er sie

beschwor, sich ja zu eilen, da es ganz unerträglich sei, seinen
Leib dergestalt in der Gewalt verhaßter Menschen zu sehen.
Sie wären eingesperrt wie wilde Tiere, ohne frische Luft
und Bewegung, und müßten Häbermues und Erbsenkost aus
einer hölzernen Bütte gemeinschaftlich essen mit hölzernen
Löffeln. Da schob sie lächelnd ihre Abreise noch um einige
Tage auf, und erst als der eingepferchte Tatkräftige volle
vierzehn Tage gesessen, nahm sie ein Gefährt, packte die
Erlösungsgelder nebst frischer Wäsche und guten Kleidern
ein und begab sich auf den Weg. Als sie aber ankam,
vernahm sie, daß ehestens eine Amnestie ausgesprochen wurde
über alle, die nicht ausgezeichnete Rädelsführer seien, und
besonders über die Fremden, da man diese nicht unnütz zu
füttern gedachte und jetzt keine eingehenden Gelder mehr
erwartete. Da blieb sie noch zwei oder drei Tage in einem
Gasthofe, bereit, ihren Sohn jeden Augenblick zu erlösen, der
übrigens seiner Jugend wegen nicht sehr beachtet wurde.
Die Amnestie wurde auch wirklich verkündet, da diesmal
die siegende Partei aus Sparsamkeit die wahre Weise befolgte:
im Siege selbst, und nicht in der Rache oder Strafe, ihr Be-

— 207 -
kangsnsn lvündsn SN8CK088SN lvsndsn. KÌ8 gak Osuts, dis
sonst nickt ANN?. unklug nvansn, lvsicks alksn On>mts8 glaubten
und lviödsn sagten, dak dis kanatisisntsn IZausnn gskangsns
Orsisckanisn xàcksn xlvsi Lnsttsn gskundsn und sntxlvsi
gssägt, oder auck stkcks dsnsslksn gsknsuxigt kätten.

3okald Onau Oegsl /^mnain disss Öksntnsikungsn könts,
vsnlon 8is dis ^ngst nin iknsn 8okn, Oagsgsn snkiskt 8is

kaid sinsn kunxsn Liásk von ikm, laut lvsicksm sn lvinickck
vingstünmt vnan und 8Ì6 um dis sokontigs Onisgung sinsn Osid-
küngsckakt bat, gsgsn vvslcks SI' 6ntla88Su lvündd. Usknsns
Kumsnadsn 8SÌSN 8ckon auk dissg XVsiss knsigsgsksn lvondsn.
Osnn dis sisgkaktö lìsgisnnng Man in gnoksn Osidnötsn und
vsnsckakkts sick auk dis8k >/Vsis6 einige Millkommsns auksn-
ondsntkcks Oinkknkte, du 8ÌS nackksr NUI' dis kintsidsgtsn
8ummsn in sksnso vieis'Osldkuksn xu vsnM.andsIu knauckts.
Onau ^.innain steckte dsn Lnisk ganx vsngnügt xu sick und
ksgann gemäckkck und okns sick xu üksneiisn, dis snkondsn-

iicksn Osidmittel ksixuknii^gsn und xunsckt xu isgsn, 8v daL
vvoki ackt d'ags vsngingsn, si>s 8is Anstalt mackts, damit ab-
xunsissin Oil kam sin xMsitsn Onisk, Mölcksn dsn 8okn Os-

isgsnksit gskundsn, ksimkck abxusckicksn und 'vvonin sn 8is

kssckvvon, sick M XU 6ÜSN, du. S8 ganx unsntnäglick ssi, 8SÌNLN

Osib dsngsstait in dsr Osvvalt vsnkaktsn Nsnscksn xu ssksn.
3is Mänsn singsspsnnt >vis vviids Oisrs, olms kniscks Oukt
UNd IZSMSgUNg, UNd muktsn Idàbsnmuss UNd Oniissnkost aus
sinsn KöixkNNSN Oütts gsmsinscliaktiick S886N mit koixennsn
Oökksln. Ou sckok 8ÌS iäcksind ikns ^bnviss nock um sinigs
Oags auk, und snst ais dsr singepksnckts 'katknäktigs voiis
visnxskn Oags gesessen, nakm 8Ìs sin Oökäknt, packts dis
Oniösungsgsidsn nsi)8t kniscksn ^Väscks und guten Kisidsnn
sin und ksgab sick auk dsn v/sg. ^Is 8ÌS aksn ankam, vsn-
nakm 8ÌS, daL 6ks8tsn8 kins ^nmsstik au8^S8pi'ocken xvui'ds
übsr ails, dis nickt au8A6xsicknsts Oädsiskükrsv seisn, und
ksssndsi's üksi' dis Oi'smdsn, da man disss nickt unnütx xu
küttsrn gsdackts und jstxt ksins sinZsksndsn Osidsi' msku
srlvartsts. Oa bksk sis nock xvsi odsr drei ikaZs in sinsm
Oastkoks, ksrsit, ikrsu 8okn ^jsdsn ^.uZsnkkck xu silössn, dsn

übi'iZsn8 8SÌNSN duZsnd lvsZsn nickt 8sk>- beacktst lvurds.
Ois ^mns8tis lvunds auck lvinkkck vsnkündst, da dik8mal
dis siegende Oantsi ans Sparsamkeit dis vakrv ^Veise bekolgts:
im Sisgs ssikst, und niciit in dsn Ikacks odsn Stnaks, ikn Ls-
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wußtsein und ihre Genugtuung zu finden. So fand denn der
verzweifelte Fritz seine Mutter an der Pforte des Gefängnisses
seiner harrend. Sie speiste und tränkte ihn, gab ihm neue
Kleider und fuhr mit ihm nebst der geretteten Bürgschaft
von dannen. Gottfr. Keller: Die Leute von Seldwyla. (Gekürzt.)

5. Dufours Armeebefehl vom 22. November 1847.

Eidgenössische Wehrmänner!

Ihr werdet in den Kanton Luzern einrücken. Wie Ihr die
Grenzen überschreitet, so laßt Euern Groll zurück und denkt
nur an die Erfüllung der Pflichten, welche das Vaterland Euch
auferlegt. Zieht dem Feinde kühn entgegen, schlagt Euch
tapfér und steht zu Eurer Fahne bis .zum letzten Blutstropfen!
Sobald aber der Sieg für uns entschieden ist, so vergesset jedes
Rachegefühl, betragt Euch wie großmütige Krieger; denn
dadurch beweist Ihr Eueren wahren Mut. Tut unter allen
Umständen, was ich Euch schon oft empfohlen habe. Achtet die
Kirchen und alle Gebäude, welche dem Gottesdienste geweiht
sind! Nichts befleckt Eure Fahne mehr, als Beleidigungen
gegen die Religion. Nehmt alle Wehrlosen unter Eueren Schutz;
gebt nicht zu, daß dieselben beleidigt oder gar mißhandelt
werden. Zerstört nichts ohne Not, verschleudert nichts; mit
einem Worte betragt Euch so, daß Ihr Euch stets Achtung
erwerbet und Euch stets des Namens, den Ihr traget, würdig
zeigt. Der Oberbefehlshaber: W. II. Dufour.

üchsli, Quellenbuch, lid. 1.

6. Das Gefecht bei Gislikon. (23. Nov. 1847.)
(Von einem Augenzeugen.)

Am 22. ds. abends lag die ganze zum Angriffe bei
Gislikon bestimmte Macht im Freienamte von Muri bis Dietwil
beisammen. Die Nacht mußte wachend zugebracht werden;
die Vorräte für die Truppen konnten erst am Morgen
anlangen, nachdem die Märsche schon begonnen hatten. Früh
morgens wurde aufgebrochen. Unangefochten rückte die

Brigade Egloff durch das Zugergebiet bis an die Luzernersche
Grenze vor, und vernahm von Ferne den Kanonendonner der
nach Arth und Küßnacht in anderer Richtung vorrückenden
Division Gmür.
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wuMssin und ikrs Genugtuung z«> linden. 80 land denn der
verzweifelte l^ritz seine Muttor an 6er Dtorte des Detängnisses
seiner barrend. 8ie speiste und tränkte ibn, gal) ibm neue
Kleider und fubr mit ibm nebst der geretteten Dürgsebalt
von dannsn. Ltotttr. Kollsln I)is beute von Loläxv^Ia. ((ìoklliv.tb

5. Vufoul-Z ^l-meebofelil vom 22. I^ovombel- !847.

Kidgsnössisebe >Vol«rmänner!

Ilir werdet in den Kautun Duzern einrüoken. >Vie Ibr dis
Drenzen übersebreitst, so laLt Kuern (troll zurück und denkt
nur an die Krlulbmg der Dtlioliten, welrlio das Vaterlan«! liluel«

autorlegt. Zielit dein delude küln« entgegen, seblagt Kueb
tapfer mal stold zu Kuror Kabne bis./um letzten illutstroplon!
8obald aber der 8iog für uns entsobleden ist, so vergesset ^jedes

llaeliegeltibl, betragt Knob wie grol.b«iütigo Krieger; denn da-
dnreli beweist Ilir Kueren waliren Mut. 'I'ut unter allen lim-
ständen, was ieb Kueb s««bon oft emptoblen liabo. lobtet die
Kireben und alle (lebände. woleks dein (lot.tesdionste geweilt
sind! Kleids betleekt IDirs Kabne mebr, als Deleidigungon
gegen «lie Iteliglon. Kebmt alle VVebrlosen unter laueren 8elmlz;
gebt nield zu. dak dieselben beleidigt oder gar mibbandelt
werden. Zerstört nields obns Kot, versebloudert niobts; n«it
einem VVbude betragt Duell so, «lak Ilir Kueb stets /V<dìtung
erwerl>et und Kueb stets des Kamens, «len Ibr traget, würdig
zeigt. Nor Dborbeleblsbabom >V. II. Nulour.

Oelisli, 0»oll«znl>ue,b, l!«l. l.

6. vas Qàcìit boi Oislikon. (23. ^ov. 1847.)

Km 22. ds. abends lag die ganze zum Kngrills bei Dis-
likon bestimnde Maebt iin Kreienamte von Muri bis Dietwil
beisammen. Die Kaebt mukte waebend zaigekraebt werden;
die Vorräte lür die d'ruppen konnten erst am Morgen an-
langen, naebdem die Närsebe sebon begonnen batten. Krüb
morgens wluaie aufgel>>u«dlon. Ilnangsluebten rnekte die

Drigado Kgl off dureb das Zugergebist l>is an die Kuzornersebo
(Irsnzs vor, und vsrnalnn von Kerns den Kanonendonner der
naek Krtk lind Küknaebt in anderer Itiobtnng vorrüekendon
Division Dmür.
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Der Kampf begann bei dem ersten luzernischen Dorfe
Hönau, wo das Terrain dem Gegner die günstigsten Positionen
darbot. Die Höhe hinterhalb Hönau war von der feindlichen
Artillerie besetzt, welche ein wirksames Feuer unterhielt.
Bald war aber die Zürcherbatterie in günstiger Höhe
aufgefahren und flößte dem Feinde solchen Respekt ein, daß

vorgedrungen werden konnte ; indessen hatte das Bataillon Ginsberg

schon einen Schwerverwundeten zu beklagen. Man
gelangte nunmehr an die zweite Höhe bei Gislikon, wo die
Vereinigung mit den von Dietwil herkommenden Truppen hätte
stattlinden sollen; allein diese letztere wurde durch das von
den starken Befestigungen bei der Gislikerbrücke herkommende
Feuer größtenteils verhindert, und erst später konnte das
Bataillon Fäsi von dort her unter ziemlichem Verluste vorrücken.

Auf der Höhe des Dorfes Gislikon waren Unterwaldner
Scharfschützen in sicherm Hinterhalte, in den Wäldern, auf
dem Bergrücken der Landsturm, vor dem Dorfe selbst die
feindliche, stark bedeckte Artillerie. Allmählig wurde hier
der Kampf zur völligen Schlacht. Beinahe alle Bataillone
der Brigade Egloff kamen hier nach und nach ins Feuer,
voran die Thurgauer Scharfschützen. Schon war indessen
die Gisliker Höhe genommen, die Solothurner Artillerie
aufgepflanzt, als der Feind mit solcher Macht vordrang und von
der Schanze zu Gislikon einen solchen Kartätschenhagel
entsendete, daß einen Augenblick der Sieg unentschieden blieb,
ja drei Stücke der Solothurner Artillerie mit bedeutendem
Verluste weichen mußten. Da rückten die Berner Zwölf-
pfünder im Galopp vor, das Bataillon Benz, voran der
unerschrockene Hauptmann Steinemann mit seinen Jägern rechts,
sicherte seine Stellung, und der nun beginnende Kugel- und
Kartätschenregen brachte den Feind nicht nur zum plötzlichen
Weichen, sondern nötigte ihn, die Werke bei der Gisliker
Brücke zu verlassen.* Der Sieg war entschieden, und die
feindlichen Truppen wichen in immer wilderer Flucht bis
nach Luzern. Es galt jetzt nur noch die Höhen von den
Unterwaldner-Schützen und Landstürmern zu säubern

Aber einen schrecklichen Anblick bot überall das Schlachtfeld

dar. Hatten schon die pfeifenden Kugeln, die zusammen-

* Die damaligen Bataillone besaßen 4 gewöhnliche und 2
Scharfschützenkompagnien, letztere zur Sicherung der Flanken.

14
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Der Ivunpd degunn dei dem ersten lu/eivnlseden Dorle
llonau, wo dus 't'erreni dem Degner die günstigsten Positionen
durdot. Die llölie Inuterliuld llonuu war von der toindliedon
Artillerie doset/t, ivoirin; ein wirdsumes Douer unterdielt.
Dald wur ader die Au'oderdutterio in günstiger Diode uukge-
tudrsn und tlökto dem Dsinde soledon Despedt ein, duk vor-
gedrungen werden donnto; indessen dutte dus Dutuillon Dins-
derg sedon einen Nedwerverwundoten /u dedlugon. Nun gs-
langte nunmedr un à /weite llölie dsi Dislidon, wo à
Vereinigung mit den von Dietwil lierdommenden Gruppen dütto
stuttünden sollen; allein diese let/tore wurde dured das von
den sturdeu Detestigungen doi der Disliderdrüede derdommonde
Deuer grökteuteils verdindert, und erst später dounts das
DataillouDäsi von dort der unter ziomliedsm Verluste vorrücken.

Kuk der Dlödo des Dortes Dislidon waren Dnterwuldner
Kedurtsedüt/en in siederm dlinterdulto, i» den ^Vüldern, uuk
dem Dorgrüeden der Dandsturm, vor dein Dorto seldst die
tsindliede, sturd dedsedte Artillerie. Kllmädlig wurde liier
der Kampt zur völligen Zodlaelit. Dsinalio alle Dutaillone
der Drigado DgloK damon dier naeli und nued ins Douer,
voran die 'ddurguusr 8edarksedüt/en. Ledon war indessen
die Dislidsr Diode genommen, die Lolotdurner Artillerie aukgo-
ptlan/t, als der Deind mit soleder Naedt vordrang und von
der Kodun/e zu Dislidon einen soledeu Kurtätsedendagel ent-
sendete, duk einen Kugendlied der Lieg unentsedieden dlisd,
^ju drei Ltüede der Lolotdurner Artillerie mit dodoutendem
Verluste weioden mukteu. Du rüedten die Dörner /wölk-
plunder im Dulopp vor, das Dutuillon Den/, voran dor un-
ersedroodone Iluuptmann Lteinemann mit seinen dägern roodts,
siederts seine 8tellung, und der nun deginneudo Kugel- und
Kurtätsedenregen draedte den Deind niodt nur /um plöt/lieden
Weieden, sondern nötigte idn, die ^Verde dsi der Dislider
Drüods zu verlassen.* Der Lieg war entsedieden, und die
teindlieden 'I'ruppen wioden in immer wilderer Dluedt dis
nued Du/orn. Ds galt ^et/t nur noed die Mden von den
Dnterwaldnor-3odüt/on und Dundstürmern zu säuderu

Kder einen sedreodliedon Kndlied dot überall das 8odlaedt-
told dur. Hütten sedon die pkeitenden Kugeln, die zusammen-
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stürzenden Bäume, die vorbeigetragenen Toten und Verwundeten
die Seele desjenigen, der zum erstenmal auf einem Sehlachtfeld

sich befand, stark bewegt, so konnte man sich des Grauens
kaum erwehren, als hinter uns das Feuer aus mehreren
Wohnungen zu Gislikon hoch empor loderte; hier am Boden

lagen Stutzer, Flinten, Tschakos, Mützen, Säbel, Kugeln,
Verwundete, Tote, dort ein angeschossenes Pferd auf drei Füßen
im Todeskampfe umherstolpernd. Beim Zollhause zu Gislikon
bot sich das Bild der Zerstörung am furchtbarsten dar. Das
Haus war mit zertrümmerten Gerätschaften angefüllt, vor
demselben stand eine verlassene Luzernerkanone die alsbald
vernagelt wurde; am Wege zwei Tote, ein dritter noch halb
lebend. Außerhalb Root wurde biwakiert.

Während der Nacht wurde das Dorf Root hart
mitgenommen: die hungernden Wehrmänner gingen nach Lebensmitteln

aus; Käse, Butter, auch Schweine, Ziegen etc., was
sich vorfand, wurde herbeigeschleppt. Leider konnte auch
das Zertrümmern und Abbrennen mehrerer Häuser nicht
verhindert werden. Nach dem Kampfe regte sich in mancher
Brust eine Rachelust, die auch hier in Luzern manche
Unordnung zur Folge hatte; besonders ist dies bei denjenigen
der Fall, die vor zwei Jahren in diesem Kanton so arg
mißhandelt wurden.

Durch die gestern von Männern, Weibern und Kindern
verlassenen, jetzt wieder belebten Dörfer zogen die Truppen
nach Luzern. Überall wehte die weiße Fahne, überall brachte
man zu essen und zu trinken. Aber was für ein Getümmel
gestern und heute noch in Luzern war, davon kann man sich
keinen Begriff machen. Im wahren Sinne des Wortes hätte
man auf den Köpfen herumgehen können; denn gegen die
Nacht rückten drei Divisionen ein. Der unerlaubten Selbsthülfe,

dem Plündern und ungebührlichem Betragen wird kräftigst
gesteuert. Siegwart Müller und Bernhard Meier (die geistigen
Führer des Sonderbundes) sind fort. Die Sonderbundstruppen
sollen blaß vor Schrecken nach Luzern geflüchtet, die Untor-
waldner einzeln aufgelöst, ohne Führung, unter Verwünschungen
gegen die Stifter ihres Elendes heimgezogen, die fremden
Offiziere (es fanden sich solche in der Sonderbundsarmee,
trugen sich doch die Sonderbundskantone mit dem Gedanken,
den österreichischen Fürsten Schwarzenberg als Oberbefehlshaber

ihrer Truppen zu ernennen) ihrer Epauletten und Degen
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stürmenden Räume, dis vorbsigstragensnlotsn und Verwundeten
dis 3sels desjenigen, der mum erstenmal auf einem Zoblaobt-
leid siob befand, stark bewogt, so konnte man sick des Drauens
kaum srwsbren, aïs binter uns das Ksusr nus mobreren
'VVobnungen mu Dislikon boob empor loderte; bier am Loden
lagen 8tutmer, Clinton, lsobakos, Nütmsn, 8äbsl, Kugeln, Vor-
wundste, lots, dort ein angesobossenss I'kerd nul drei Küken
Im lodeskampke umberstolpsrnd. Leim Tlollbause mu Dislikon
bot sioli das Lild der Zerstörung am kurobtbarsten dar. Das
Haus war mit mertrümmertsn Dsrätsokakten angefüllt, vor
demselben stund sine verlassene Dumsrnerkanone die alsbald
vernagelt wurde; am ^Vsgs mwei lots, ein dritter noob baib
lebend. Kukerbalb Loot wurde biwakiert.

>Väbrencl der Kaobt wurde das Dort Root bart mitgs-
nommsn: die liungeimden >Vebrmännor gingen naob Redens-
mittein aus; Läse, Lutter, auob 8obwsins, biegen etc., was
sieb vorfand, wurde bsrbeigssoblsppt. Leider konnte auob
das Zertrümmern und Abbrennen msbrerer Häuser niobt ver-
bindert werden. Kaob dem Kample regte siok in maneber
Lrust eine Laobslust, die auob bisr in Rudern manobe Rn-
ordnung mur Kolge batts; besonders ist dies bei denjenigen
der Kali, die vor zwei .labren in diesem Kanton so arg mik-
bandelt wurden.

Durob die gestern von lVIännsrn, Leibern und Kindern
verlassenen, jstmt wieder belebten Dörfer mögen die lruppen
naob Dumsrn. Überall webte die welke Kalme, überall braobte
man mu essen und mu trinken. Kbsr was kür sin Detümmel
gestern und beute noob in Dumern war, davon kann man siob
keinen Lsgriff maobsn. Im wabrsn 8inns des ^Vertes bätte
man auk den Köpfen bsrumgeben können; denn gegen die
Kaebt rückten drei Divisionen ein. Der unerlaubten 8elbst-
bülke, dem Dlündern und ungebübrliobsmLetragsnwird kräftigst
gesteuert. 8iegwart Nüllsr und Lsrnbard Neisr (die geistigen
Kübrer des 8onderbundss) sind kort. Die 8onderbundstruppen
sollen blak vor 8obreoken naob l.u/ern gellüobtet, die Dnter-
waldner sinmeln aufgelöst, obneKübrung, unter Vsrwünsobungen
gegen die 8tikter ibres KIsndss bsimgsmogen, die fremden
Llb/iere (es fanden siob solobs in der 8ondorbundsarmke,
trugen sieb doob die 8ondsrbundskantone mit dem Dsdanken,
den österreiobisoben Kürsten 8obwarmenberg als Dbsrbekelils-
babsr ibrsr lruppen mu ernennen) ibrsr Kpauletten und Degen
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beraubt und beschimpft worden sein ; der Haß und die
Verwünschungen des Volks gegen die Entflohenen und die Jesuiten
machten sich Luft. Es sollen gegen 400,000 Franken noch
mit auf die Heise gegangen sein. Unter diesen Verhältnissen
werden Unterwaiden und Schwiz schwerlich mehr Stand halten.
Auch verlassene entwaffnete Walliser stehen ratlos auf den
Straßen. Es ist also ein baldiges Ende des unseligen Sonderbundes

zu hoffen
Neue Zürcher Zeitung vom 27. Novbr. 1847. Gekürzt.

7. Auf der Barrikade.
Im Herzen von Paris, an zwei Stellen zugleich hob die

Junischlacht an, beim Pantheon auf dem westlichen Ufer der
Seine in der Nähe des jetzigen Westbahnhofes, und auf der
entgegengesetzten Seite bei der Porte Saint Denis, nahe beim
heutigen Ostbahnhof. Auf dem Pantheonplatz hatten die
Insurgenten vier gewaltige Barrikaden aufgeführt, als ein Oberst
mit Bürgerwehr, Linientruppen und Geschütz auf dem Platze
anrückte. Bei ihnen befand sich der berühmte Gelehrte Arägo,
Mitglied der provisorischen Regierung. Er tritt vor: —
„Warum rebelliert ihr gegen das Gesetz und gegen die
Regierung der Republik? Warum steht ihr auf Barrikaden?"

„ Warum ?" ruft es zur Antwort herab —darum Herr Arago,
warum Sie seihst Anno 18132 mit uns auf den Barrikaden
gestanden. Erinnern Sie sich des Kampfes beim Kloster
Saint-Merri?* „Aber ihr habt jetzt keinen rechtmäßigen Grund
zur Empörung." — „Herr Arago, Sie sind ein braver Bürger
und wir hegen hohe Achtung vor Ihnen, aber Sie haben kein
Recht uns Vorwürfe zu machen. Sie haben nie erfahren, was
hungern heißt; Sie haben nie das Elend kennen gelernt." —

„Die Regierung ist von den besten Absichten beseelt, von

* Anmerkung. Dominique François Arago, geb. 1786 in Süd-
frankreich, war einer der größten Physiker Frankreichs, und wirkte
bei der Gradmessung des Erdballes mit. Seit 1830 beteiligte er sich
an der Politik, und war der erste der die Worte : „Réforme et droit
au travail" aussprach. Bei den Bestattungsfeierlichkeiten für den
republikanisch gesinnten General Lamarque kam es am 5. und G. Juni
1832 zu einem Aufstand in Paris. Besonders heftig wurde bei der
Kirche und dem Kloster Saint Merri an der Rue St. Martin am rechten
Seineufer gegen die Place de la Bastille gekämpft, und hier stand der
feurige Professor der polytechnischen Schule von Paris auf Seite der
Insurgenten. Arago starb 1853 in Paris.
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ksraukt unà kssskimjlft vvoràsn «sin; àsr link unà àio Vsr-
wünsekungsn àes Volks go^sn Kutllolisnsn unà à àosuitsn
mnoktsn sied Kukt. Ks sollsn As^sn 4vl),<)t)() Kranken noek
mit nuk àio lìoiss AoZnu^sn ssin. klntsr àiesen Vsrknltllisssn
werden Kntsrwnlàon unà 8skwii: sekwsrlisk mà' 8tnnà linltsn.
Kusk vsrlnssons sntwntlnets V^nllissr stslisn rntlos mit äsn
8trnksn. Ks ist also sin knldi^es Kuàs àes unseligen 8onàsr-
kunàss /.u kollsn!

KlZUv /àlllxzr /oitllil^ vom ^7. Kovkr. 1847. (lokliivl,

7. l^uf cier Sarriksäe.
Iiil llsr^sn von pnils, nu /.vvsi 8tsllsn xu^Isisk kok <iio

àunissklnskt nn, ksim pnntkson nul àsm wsstlioksn Kksr àsr
8sins in àsr Knks àes,jàÌASn ^Vsstknknkokss, unà nuk àsr
sntASASNAssàtsu 8sits ksi àsr ports 8nint Denis, nnks beim

ksuti^sn Dstkilkukok. V.uk àsm pnntksonplnt/. linttsn ciis In-
sur^sntsn visr ^svvnltiM Ilnrriknàsn nukMtuKrt, nls sin Dberst
mit lk'ii'u'srwskr, lunisnti ujzslsn unà (Isssllià/ nui àsm Dlàe
nnimekts. Usi iknsn ksknnà sisk àsr ksinikints Dslskrts Vrn»o,
NitZlied àsr provisoriseken Ds^ierunZ. Kr tritt vor: —
^^Vnrum rskellisrt ikr gs^sn àns DsssD unà ASZsn àis Its-
gisining àsr Itspuklik? XVnrum stellt ikr nuk Lnrriknàsn?^
„Warumrukt ss zur Antwort ksrllk —darum làsrr Krazzo,

vvilioim 8is sslkst Vnno 18ll2 mit uns nul àsn llarrikaàsn
Asstnnàen. Drinnsrn 8is sisll àss Kampkss dsim Kloster
3nint-Norrit* „Kksr ikr kakt ^jslxt ksinsn reektmnkigon (Irunà
-mr lunslvrnng.^ — ^Ilsrr Krn^o, 8is sinà sin kravsr Dürrer
unà wir listen Kollo KsktunA vor Ilmsn, nkor 8is kakon ksin
lìssllt uns Vorwürks 7:u mnoksn. 8io knksn nis srknkrsn, waà
IluiiKZsrn ksikt; 8is knksn nis àns KIsilà ksnnsn Aslsrnt/'' —

„Dis ItsUsrunF ist von àsn kosten Kbsiektsn bsssslt, von
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dem lebhaftesten Wunsche geleitet, euren begründeten Wünschen
genugzutun.tt — „Ja, man hat uns gar viel versprochen aber
nichts gehalten." — „Man tat was man konnte." — „Das
ist nicht wahr!" — Ihr beschimpft mich? Mit solchen Leuten
will ich nicht länger verhandeln.

Und der zornige Greis gibt nun selber den harrenden
Truppen das Zeichen zum Angriff, welcher nach heißem
Gefechte und beträchtlichem Verlust auf beiden Seiten damit
endigt, daß die Truppen den Pantheonplatz behaupten.

Zur gleichen Zeit, wo hier das Gewehrfeuer zu knattern
und die Kanonen zu brüllen begonnen hatten, war auch drüben
auf den Boulevards der Kampf losgebrochen. Die erste der
dort aufgetürmten Barrikaden, die auf der Höhe der Porte
Saint-Denis, wird von einem Bataillon der Bürgerwehr im
Sturmlauf angegriffen, wirft aber die mutigen Angreifer blutig
zurück. Da stürzt der Hauptmann der Barrikade, welcher
hoch auf einem umgestülpten Wagen. stehend das Feuer
geleitet hat, tötlich getroffen zusammen und man wähnt, daß

es mit der Gegenwehr zu Ende sei. Aber, siehe, ein junges
schönes Mädchen mit fliegenden Haaren eilt zu dem Toten,
nimmt die Fahne, welche er in den Händen gehalten, auf,
springt damit auf die Brustwehr, schwingt sie herausfordernd
den Angreifern entgegen und befeuert die Verteidiger mit
Blicken und Worten. Eine Kugel schlägt dem armen Ding
in die Brust, rücklings fällt es hinter die Brustwehr. Aber
schon ist eine andere Frau an der Seite der Gefallenen und
sucht diese mit der einen Hand aufzurichten, während sie
mit der andern die Fahne abermals flattern zu lassen sich
abmüht. Eine neue Entladung des Bataillonsfeuers drunten,
und die Helferin sinkt tot auf den Leichnam der Gefährtin.
Und mitten in das Pulvergewölke des mörderischen Kampfes
hinein fällt ein Strahl heldischen Pflichtgefühls. Der Bataillonsarzt

der Bürgerwehr erklimmt inmitten des sich kreuzenden
Feuers die Barrikade, um den beiden getroffenen Frauen
Hilfe zu bringen, und kehrt erst, nachdem er sich überzeugt
hat, daß beide tot, zu den Verwundeten seiner eigenen Truppe
zurück.

Schließlich wird die Barrikade mit Sturm genommen, und
der Rest der Verteidiger flieht dem Faubourg Saint-Demis zu.

Job. Scherr.
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äom Iol)liNit08t6N>VuN80li0A6>6Ìtot, ouron do^rünäoton ^VÜN8oli6N

»onuuzutluiü' —à ^à, INA n tint UN8 MI' viol V0r8pr00li6N ndor
niolitg Zeliniten.^ — ^Nnn tnt VN8 mnn konnto.^ — ,^On8
Î8t niolit wnlir!^ — Ilir t)08oìiimpkt mioti? Nil 8ololion Oouton

viil ioli niolit InnAor vortinnäoln.
Onä äsn zorniZo droio Aibl. nun soibor äsn linrronäon

Oruppon äa8 /^oiolion zum rkn^riii, vveloìior nneli lioilZom do-
koolito unä botrnotitlioliom Voriuot nui boiäon soiton änmit
enäi^t, änk äis pruppon äsn Oantlioonplntz liolinupton.

z^ur Aioiotion ^oit, ivo liier än8 dovvolirkouor zu knnttoru
unä äio Onnonon zu drüilon do^onnon lintton, vvnr nuoli ärülxzn
nui äou Oou>ovnrä8 äor Onmpk lo8goliroelion. Oio o>'8to äor
äort nui^otürmton önrriknäon, äis nui äsn läölio äor Porto
8nint-OonÌ8, ivirä von oinom Ontniiion äor Ilm'Korivolir im
Lturmlnuk nn»ogrition, ivirit nbor äio mutiAon ikn^roiior dintÍA
zurück. On 8türzt äor Ilnu^tmnnn äor Onrriknäo, ivololior
liooli nui oinom umZS8tüipton ^Vn^on 8tolisnä än8 Oousr Zo-
loitot lint, tötiioli Astroiion zu8nmmon unä mnn ivnlmt, änlZ

68 mit äor dsZonivolir zu Onào 8SÍ. ikdor, 8ioti6, oiu 1UNA08
8o1iöus8 Nnäolion mit tlio^onäon llnnron oilt zu äom Ooton,
nimmt äio Online, ivoiolio or in äon llünäon gslinlton, nui,
8prinZt änmit nui äis Oru8tivolir, 8oliivin>;t 8io tiornuukoräornä
äon ^.noroikorn ont^oZon unä doiouort äio VortoicliZor mit
IZIiekon unä ^Vorton. Oino l<u»ol 8oi>lngt äom nrmon Oing
in äio IZru8t, rüokIinZ8 inllt 08 Iiintor äio Orimtvvolir. ikdor
8olion Ì8t oino nnäoro Ornu nn äor soito äor doknllonon unä
8uoiit äiooo mit äor oinon Ilnnä nuizuiîetiton, vvnlironä 8io

mit äor nnäorn äio Online nliormnl8 ilnttsrn zu ln88on 8Ì0I1

ndmülit. Oino nouo OntinäunZ äo8 Kntnilion8iouor8 ärunton,
unä äio Kloliorin àkt tot nui äon Ooioimnm äor dokntirti».
Onä mitton in än8 Ouivor^ovvöiko äs8 möräori8olion Onmpio8
tänoin inilt oiu Strnlii liolâi8olion ptliolitZoinliO. Oor Ontnillon8-
nrzt äor IZürMiuvolir orklimmt inmitten äo8 8ioli krouzonäon
Oouoi'8 äio Onrriknäo, um äou doiäon gotrotionon Ornuon
Oilko zu lirinZon, unä kolirt or8t, nnoliäom or uioli üdorzouAt
lint, änll doiäo tot, zu äon Vorivunäoton 8oinor oiZonon Oruppo
zurück.

LelilioMoli vvirä äio Lnrriknäo mit Zturm Zonommon, unä
äor liost äor VortoiäiZor tliolit äom OnudourZ 8nint-Ooml8 zu.
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8. Der letzte Generalmarsch.

Die letzten Augenblicke des Bombardements und der
Gegenwehr, die letzten Stunden der Eroberung Wiens durch
Windischgrätz hat ein Augenzeuge so geschildert:

Auf dem Bauernmarkte hörten wir plötzlich die
Lärmtrommel, die durch den Donner der Kanonen, das Platzen
der Bomben und fallenden Schutt einen wahrhaft unheimlichen
und zugleich sehr aufregenden Schall hören ließ. Auf dem
Hohenmarkt sahen wir, woher der Ton kam. Dieser Platz
war leer und öde, wie um diese Zeit alle Gassen und Plätze;
die Einwohner hatten sicli in die Keller geflüchtet und hielten
sich in den innersten Räumen der Häuser. Über den großen,
menschenleeren Platz schritt ein einziger, ungefähr
fünfzigjähriger Arbeiter; vor ihm ging ein kleiner, vielleicht
zehnjähriger Junge. Der trug eine große, schwarzrotgoldene Fahne,
der Alte schlug die Trommel. Er sah nicht rechts, er sali
nicht links; die Bomben flogen über seinen Kopf, sie platzten
vor ihm, hinter ihm; er schritt vorwärts, gemessenen Ganges
und schlug den Generalmarsch und er schlug, als wollte er
eine gestorbene Well, aus dem Todesschlafe wecken. Und der
Knabe mit der Fahne ging ruhig vor ihm. Wir blieben starr
bei diesem Schauspiel und Tränen traten uns in die Augen.
„Lieber Freund1', sagten wir ihm, „lassen Sie das, es ist alles
aus!" „Nein", antwortete der Alte, „sie müssen noch einmal
heraus: die Sache darf nicht verloren sein!" So sprechend
ging er weiter und schlug die Trommel, daß sie den Kanonendonner

überhallte, und der Knabe trug ruhig seine Fahne
und sah nach allen Seiten, ob sie nicht kämen. Sie kamen
nicht... Die Abenddämmerung senkte sich leise auf die Stadt,
die Kanonen schwiegen, und von allen Toren fluteten die
kaiserlichen Regimenter durch die Straßen des besiegten Wien.

Nach J. Sclierr.

Bearbeiter: Dr. II. Gubler, Zürich III.

1. y\uf dem Schlachtfelde von Solferino. 1859.

Die ersten Sonnenstrahlen des 25. Juni beleuchteten eines
der furchtbarsten Schauspiele, das sich dem Auge darzubieten

vermag. Überall war das Schlachtfeld mit Menschen- und
Pferdeleichen bedeckt; auf den Straßen, in den Gräben, Bächen,
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8. v67 letà Oensl-Zlmarsà

Oie iotizten ^uMndlicko de8 11omdnrdoment8 und der
KoFOnwekr, à iàion Nìundsn dor IZroberunA Wion8 durcir
WindÌ8cdAià lint kill ^.UAON^OUAO 80 M8cdildert:

^ul (loin linuernmnrkte llörlen wir plôt!îlicd die kinrm-
lrominol, die dui-clr den Donner <ìor Ivnnonen, dn8 Dinl/.ou
«le r Domdon und lnllenden Ncliult oins» wndrdnlt unlieimliclion
und /u^Ieicd soin- nulregenden Nclrnll kören lied. .Kul dein
Ilodennurrkt 8nkon wir, wo der dor don knni, Dieser l'lnl/
wnr leei' und öde, wie um dÎ080 /eil nlie <dn880n und DInt/.e;
dio Dinwodner dntten 8icd in dio Keller Milücdlet und dielten
8Í(!>> in don inneràn llnumen dor 1Inu8oie líder don ^roden,
men8cdonIeoi'en i'Int/ 8cdrltt oi» oiiUliiMr, ungekndr ldnl/ig-
MkrÍAor rkrkoitor; vor idm FÍNA ein kleiner, viollsicdt êiodn-

jndriZer dunAO. Der tru» eine ^rode, 8cdwnr/.rotu'oidene Online,
dor (kite 8cdlug die Drummed Dr 8nd nicdt recdt8, er 8nlr
nicdt Iink8; die Domdon llo-ren über 8oiuen Kopl, 8ie plnt/ton
vor dun, diutor idm; er 8cliritt vorwnà, MM088onen Dnnge8
und scdlug den (1enernlmnr8cli und or 8cdl»A, nl8 wollte or
eine A08i,orkone Well n.U8 dem '1'odo88cdlnle wecken, kind dor
Ivnn.de mil dor Kndno ^in^ ruliig vo>- idm. Wir diieden 8tnrr
doi dio80M Ncknu8piel und Diriimn trnton UN8 in die rkuZen.
^Dieder Kreund^, 8nZten wir ilun, ^ln880n Nie dn8, 08 Ì8t n>io8

nrmD „Klein^, nntwortete dor Kite, ^8ie mü88sn nocd oimnni
liernu8: die Nncke d-ud' nicdt voiloren 8oiu!^ No 8procdend
AinA er weiter und 8cdiuA die Dromnrei, dud 8ie den ivunonen-
donner iiberdnllto, und der Ivnnde tru^ rudi<z 8eine Kndne
und 8nli nncd nlien Leiten, od 8io nicdt kiimen. Lie knmon
niclit... Die ^donddnmmsrunA 8enkto 8icd Iei80 nul die Ntndt,
die lvnnonen 8cdwioMn, und von nlien 'doron lluteten die
knÌ8orlicden Ilegimenter durcli die Ntrnken do8 do8ioZton Wien.

IZenrdoiter: /in, //. llud/en, Xdrieli 111.

1. /^uf ci6M Zetilaeiitfslcis von Lolferino. 1889.

Oie er8ton 8onuen8trnldon do8 25. .luni deleucdtoteir eino8

dor 1urclitdni8ten Lcdnimpiele, dn8 8icd dein ^Vu^e dnr/.uliielen

vermnZ. Ddernll wnr dn8 Lcdlncdtleld mil. Nen8cdon- und
Dlerdeieiclien kedeckt; nul den Ltrnden, in den Drnden, kncden,
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Gebüschen, auf den Wiesen, überall lagen Tote umher, und
die Umgebung von Solferino war im wahren Sinn des Worths
damit übersät. Die Felder waren verwüstet, Frucht und Mais
niedergetreten, die Garten- und Feldeinfassungen zusammengerissen,

die Wiesen durchfurcht, und überall sah man größere
und kleinere Blutlachen. Die Ortschaften waren verlassen
und.zeigten überall Spuren der Gewehrkugeln, Bomben und
Granaten. Die Mauern waren zerrissen, von Kugeln durchbohrt,

welche weite Breschen öffneten, die Häuser
durchschossen ; in ihren Fundamenten erschüttert, zeigen die Mauern
weite Prisse. Die seit 20 Stunden versteckten und geflüchteten
Bewohner beginnen nach und nach die Keller zu verlassen,
in welche sie sich, ohne Licht und Lebensmittel mitzunehmen,
eingesperrt hatten; ihr verstörtes Aussehen zeugte von dem
Schrecken, den sie ausgestanden. In der Umgebung von
Solferino und besonders bei dem Kirchhof des Ortes lagen
massenweise Gewehre, Patrontaschen, Gamaschen, Tschakos,
Dienstmützen, Käppis, Gürtel, kurz alle Arten von Uniformstücken

umher, darunter zerfetzte, blutbefleckte Kleidungsstücke

und zertrümmerte Waffen.
Die Unglücklichen, welche während des Tages aufgeladen

wurden, waren bleich, eingefallen, vollkommen erschöpft. Die
einen, insbesondere die arg Verstümmelten, schauten scheinbar

stumpfsinnig drein; sie verstanden nicht, was man' zu
ihnen sagte, ihre Augen blickten stier ihre Retter an, aber
dennoch zeigten sie sich nicht unempfindlich für ihre Schmerzen;

andere waren unruhig, ihr ganzes Nervensystem war
erschüttert und sie zuckten zusammen. Diejenigen mit offenen
Wunden, bei denen bereits die Entzündung um sich gegriffen,
waren wütend vor Schmerz, sie verlangten, daß man ihren
Leiden durch einen schnellen Tod ein Ende mache, und mit
verzerrtem Antlitze wanden sie sich im letzten Todeskampfe.

Wieder an andern Stellen lagen Unglückliche, welche
nicht allein durch Kugeln und Bombenstücke getroffen, sondern
deren Glieder auch noch von den Rädern der Geschütze, die
über sie hinwegfuhren, zerschmettert oder zerrissen worden
waren. Der Anprall der zilindrischen Kugeln zersplitterte die
Knochen nach allen Seiten hin, sodaß die dadurch verursachte
Wunde stets gefährlich wurde; allein auch die Bombenstücke
und konischen Kugeln hatten solche schmerzhafte
Knochenzerschmetterungen und innere Verletzungen zur Folge. Splitter
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Osbüsebsn, auk âsn 'Wissen, übsrab iagsn âbts umbsr, unâ
âis Omgsbung von solksrino war im wabrsn sinn ciss Wortbs
âamit übsrsät. Ois Oslâsr waren vsrwüstst, Oruebt unâ Nais
nisâsrgstrstsn, âis Oartsn- unci Oslâsinkassungsn Zusammen-
gsrisssn, âis Wissen âurebkurebt, unâ überall sab man gröbere
uncl blsinsrs Oiutlaebsn. Ois Ortsebaktsn warsn verlassen
unà.^sigtsn übsrab spursn âsr Oswskrbugsln, lZomben unâ
Oranatsn. Ois Nausrn waren xsrrissen, von Kugsln âureb-
bobrt, wslebs wsits Krssebsn ökknstsn, clis Häuser âureb-
sebosssn; in ikrsn Ounâamsntsn srsebüttsrt, ^sigsn âis Nausrn
wsits Oisss. Ois ssit 20 stuuâsn vsrstsebtsn unâ gsbüebtstsn
Lswobnsr beginnen naeb unâ naeb âis Ksber /u verlassen,
in wslebs sis sisk, obns lbebt unâ Osbsnsmittsl nüOunsbmsn,
singssperrt batten: ibr vsrstörtes Kussebsn xsugts von âenr

sekreobsn, âsn sis ausgsstanâen. In âsr Omgebung von sol-
ksrino unâ bssonâsrs bei âsm Kirebbok âss Ortss lagsn mas-
ssnwsiss Oewebrs, Oatrontaseksn, Oamaseksn, Osebabos,
Oisnstmüt^sn, Käppis, Oürtsl, lcuri: alle Krtsn von Onikorm-
stüebsn umbsr, âaruntsr sazrkàts, blutbstlsebts Klsiclungs-
stüebe unâ /srtrümmsrte Watten.

Ois Onglüebliekso, wslebs wäbrsncl âss bagss aukgslaâeu
wurâsn, warsn blsisb, singekallsn, vollkommen srseböpkt. Ois
sinsn, insbssonâsrs âis arg Verstümmelten, ssbauten sebein-
bar stumpfsinnig ârsin; sis vsrstanâsn niskt, was man ^u
ibnsn sagte, ibrs Kugsn blickten stisr ibrs Osttsr an, absr
âsnnoeb Zeigten sie sieb niobt unemptinâlieb kür ibrs sebmsr-

/en; anâsrs waren unrubig, ibr ganzes Ksrvsns^stsm war
ersebüttsrt unâ sis zuebtsn zusammen. Oie^snigsn mit ebenen
Wunâsn, bei âsnsn bereits âis Ontzttnâung um sieb gsgribsn,
warsn wütsnä vor scbmsrz, sis verlangten, âak man ikrsn
Osiâsn âureb sinsn sebuslisn Ooà sin Onâs maebe, unâ mit
verzerrtem Kntbtzs wanâsn sis sieb im lstztsn Ooâssbampks.

Wisâsr an andern stsbsn lagsn Onglttekliebs, wslebs
niebt alisin âureli Kugsln unâ lZombsnstüebs gstrokksn, sonâsrn
âsrsn Olisâsr aueb noeb von âsn Oââsrn âsr Ossebützs, âis
übsr sis binwsgkubren, zsrsebmsttsrt oâsr zsrrisssn worâsn
waren. Osr Vnprall âsr zilinâriseben Kugeln zersplitterte âis
Knoebsn naob absn ssitsn bin, soâab âis âaâureb vsrursaebts
'Wunâs stets gskâbrlieb wurcle; absin aueb âis Oombenstüeks
unâ bonisebsn Kugsln battsn soiebs sebmsrzbakts Kuoeben-
zsrsebmettsrungsn unâ innsrs Verletzungen zur Kolgs. spbttsr
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jeder Art, Knochenstücke, Teile "von Kleidern, der Ausrüstung
oder der Fußbekleidung, Erde und Stücke Blei machten die
Wunden gefährlicher durch den geübten Reiz und vermehrten
dadurch die Qualen der Verwundeten.

Derjenige, welcher diesen ausgedehnten Schauplatz des

Kampfes vom vorigen Tag durchwanderte, traf auf jedem
Schritte und inmitten einer Verwirrung ohne gleichen
unaussprechliche Verzweiflung und Elend in allen Gestalten.

Ganze Regimenter hatten die Tornister abgelegt und bei

ganzen Bataillonen war der Inhalt derselben verschwunden.
Lombardische Bauern und algerische Jäger hatten genommen,
was ihnen in die Hände fiel. An vielen Stellen wurden die
Toten von den Dieben völlig entkleidet, die selbst die
Verwundeten, bei vollem Bewußtsein, nicht verschonten; besonders
hatten es die lombardischen Bauern auf die Fußbekleidungen
abgesehen, die sie den Verwundeten unbarmherzig von den
geschwollenen Füßen rissen.

Der Wassermangel nahm immer mehr überhand, die
Gräben waren ausgetrocknet, die Soldaten fanden meistens
nur ein ungesundes und morastisches Getränk zur Stillung
ihres Durstes, und an Stellen, wo sich ein Brunnen befand,
wurden Schildwachen aufgestellt mit scharf geladenen
Gewehren, weil man das Wasser für die Kranken erhalten wollte.
Bei Cavriana wurden in einem Sumpfe mit stinkig gewordenem
Wasser während zwei Tagen 20,000 Pferde getränkt.
Diejenigen reiterlosen Pferde, welche verwundet während der
ganzen Nacht umherliefen, schleppten sich jetzt zu den Gruppen
ihrer Genossen, gleich als ob sie von ihnen Hille verlangen
wollten; man tötete sie jeweilen mit einem Schusse. Ein solch
edles Tier, in herrlichem Schmucke, kam zu einer französischen
Abteilung. Der Mantelsack enthielt Briefe und sonstige
Gegenstände, welche erkennen ließen, daß das Pferd dem wackern
Prinzen von Isenburg gehöre; man suchte unter den Toten
und fand auch endlich den österreichischen Prinzen verwundet
und bewußtlos von dem Blutverluste; allein den Bemühungen
der französischen Chirurgen gelang es, ihn ins Leben
zurückzurufen.

Bei manchen toten Soldaten bemerkte man den Ausdruck
der Ruhe auf dem Antlitz; es waren jene, welche auf den
ersten Schuß tot zusammensanken; allein eine große Anzahl
trug die Spuren des Todeskampfes, mit starr ausgestreckten
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jsà' àt, XnosUsndneUs, lsils von Xlsictsrn, äsn àsi'ûàn»
oclsi- äsn lnUbskisiciunZ, Oi-cls nnci Ltndcs Llsi mnditsn àis
>VnnUsn AsUUiilisiisi' ciin'di âsn MtUitsn Ità unà vormàtsn
UnUmdi Uis ()unlsn Um VsinvunUstsii.

Osi^sniM, vvdsUsv Uisssn nn8AsUsUntsn LsUnnpIntx Us8

Ünmxts8 vom voi'ÎAsn lnA UureU^vnnUoi'ts, trat nnt jsäsm
LekiUtts nnU iiiinittsn sinm Vsi^vii-i'unA oims Alsisksn nnnus-
8xi-sdUidis VsrxvvsiànA nnU OIsiiU in nUsn (Zs8tn!tsn.

Onnxs lisAimsiitsr Unttsn (lis loi'nidsi' nd^sisZt unà bsi
ANNWN OntniUonsn vvnr Usr Inlig.it Usi'3sU)6ii vorsàvviNiUsii.
lombgixii8eiis Zgnsvn nnâ gi^sàdiô.igZsi' Ugttsn gnnommsn,
VVN8 Union in à OnnUs tisi. à visisn LtsUsii vvuixisn àis
lotsn von Usn Oisiisn volli-z sntlvlsiàst, àis 8si>)8t àis Ven-
vvunUstsn, dsi voUsm IZsivutìtKsin, nisiit vsv8dioiitsn; bs8onàsi'8
iigttsn 63 àio lombgl'àiseUsn Lnnsrn !ìnk (Us lnUiisiiisicinnAsn
gbZS8sUsn, àis 8is äsn Vsrvvunàstsn nnbgi'mUsrdA von Usn

^S8divvoUonsn OüUsn iN88SIi,

Osi' V^N88SI'MNNASI nàm immöi' msUi- ndsiUnnà, Uis
(Zi'gbsn vvgi'sii gn8ASti'od<nst, âis soiàgtsn kgncisit msÌ8t6N8

Mi!' sin NNAS8UIiUs8 unà M0I'g8tÌ8sUs3 Osti'gnU XNI' LtUinii»
Uns8 U>ni'8ts8, nnâ NN LtsUsii, ivo 3ÌeU sin krunnsn dskgnci,
^vni'Usn LsUUU^gsUsn gut»k8tslit mit 8digi't AsigUsnsn Os-
vvsUi'sn, weil mnn c>n8 ^N88SV U'N' Uis ivi'gnUsn si'Ugitsn vvoUts.

Lsi Ogvi'igng vvni'àsn in sinsm Lnmpts init 8tinUÌA ^svvoi'Usnsiiì
^N88M vvgUi'knà xvvsi 'l'aZsn 20,900 ltsràs Asti'gnUt. Ois-
jsnigsn I'sitsi'io8sn ltsi'Us, ivsisks vsinvnnàst vvniUi'snc! Usn

Zgnxsn UlaeUt nmUoi'Ustsn, 3sUispxtsn 8idi jstxt xn Usn Oi'uzipsn
UN'SI' OSN0886N, Alsidi gis od 8ÌS von Union OUts vsi'igiiAsn
vvoiitsn; mnn tötots 8Ìs jsvvsiisn init sinsm 8ài83S. Oin soieU

sUiS8 liöi', in UsivUdism 8dimud<s, I^nm /u sinsn trnn^ô8Ì8sUsn

^UtoUnnA. Osr Nnntsknà snttuslt IZi'ists nnct 80N8tiZs OsZsn-
8tânUs, ^vsieUs siìsnnsn Usksn, 0nL cin8 Otsrâ àsm ^vnàsim
l'rinxsn von l86nbni'A AsUöi-s; mnn 8uekts untsi' Usn lotsn
unU tnnU nnsU snâlisU âsn ô8tsri'sieUÌ3sUsn lrinxsn vsmvnnâst
nnâ bsvvn0tlo8 von Usm LIntvsi'inà; nllsin àsn LsmüUunAsn
âsr ti'iMM3Ì8eUsn (lUirni^sn AsinnZ 68, Um in8 Osbsn xuinisl-
xm-utsn.

Lsi mnnsUsn totsn LolUntsn bsmsiìts ninn àsn ^.U8àuà
Usr lìnds nnt Usm ^.ntlitx; S8 vmsn zsns, V'sIsUs nnt Usn

61'8tsn Sslmk tot XN3NMMSN8NNKkN; nlisin sins Al-oks àxnUI
tl'UA Uis ZpUI'SN Us3 loâsànmpà, init 8tnri' NU8^S8tl'SLKt6N
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Gliedern, den Körper mit bleifarbenen Flecken bedeckt, die
Hände in die Erde gebohrt, den Schnurrbart borstig
aufgerichtet, ein finsteres Lächeln um den Mund, mit krampfhaft
zusammengepreßten Zähnen.

Man verwendete drei Tage und drei Nächte, um die Toten,
die auf dem Schlachtfeld liegen geblieben waren, zu begraben;
allein auf dieser weiten Strecke waren manche Leute in den
Gräben, in den Ackerfurchen verborgen oder versteckt in den
Gebüschen und konnten erst später aufgefunden werden.

Aus Dunant, Erinnerung an Solferino.

2. Giuseppe Garibaldi.

Jugendzeit. Joseph Garibaldi ist geboren den 22. Juli
1807 in Nizza, welche Stadt damals noch zu Italien gehörte.
Er war der Sohn eines wenig bemittelten Seemannes. Um
ihn nicht den Gefahren des Seelebens auszusetzen, bestimmten
ihn die Eltern für den geistlichen Stand oder sonst einen

gelehrten Beruf. Für ein solches Stilleben war aber der
junge Giuseppe gar nicht geschaffen. Vortrefflich zu schwimmen
und zu rudern verstand er schon so früh, daß er sich nicht
entsinnen konnte, wann er diese Künste eigentlich gelernt
habe, und so wurde auch er Seemann, machte als Jüngling
mit größter Lust kühne Fahrten nach Konstantinopel, Odessa

am schwarzen Meere und andern Orten mit, wurde mitunter
samt seinen Gefährten von Seeräubern ausgeplündert und
kehrte gleichwohl frohen Mutes zurück. Sein Schiff landete
einst in Marseille. Hier lernte er Mazzini, den ewig Verbannten,
kennen, durch welchen seine Aufmerksamkeit auf die
Geschichte seines Vaterlandes gerichtet wurde. Das Studium
der vaterländischen Geschichte, dem Garibaldi mit Liebe
oblag, und die Nachrichten von den Hinrichtungen edler
Volksfreunde in der Heimat weckten in dem jungen Manne eine
wunderbare Glut, die Missetaten der Tyrannen zu rächen
und sein geliebtes Vaterland frei und glücklich machen zu
helfen.

Erste patriotische Betätigung. Seine erste Beteiligung
an einem politischen Unternehmen brachte ihm das Todesurteil.

Es war im Winter 1833 auf 1834, in jener Zeit, wo
die Revolution von 1830 in ihren letzten Ausläufern
nachzuckte. Da drang eine Schar Italiener und republikanisch
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dlisclsrn, clsn Xörpsr nût klsilnrksnsn dlsoksn bsclsokt, à
IZnncls in clis drcls Askokrt, clsn solrnurrbnrt borstig nul^s-
riàtst, sin linstsrss dnolrslu um clsn Nuncl, nut Icrnm^lknlt
xusnmmsnZsxrsktsn Anlinsn.

Nnu vsrwsnclsts ärsi 4'n^s uncl clrsi dkiskts, um cils dotsn,
clis nul clsm soklnoktlslcl lisZsn ^sblisbsn wnrsn, xu ks^rnbsn;
nllsin nul clisssr wsitsn strseks wnrsn ncnnsks dsuts iu clsn

drnksn, in clsu ^vlcsrlursksn vsrborAsn oclsr vsrstsokt iu clsn
dsbüseüsn und konnten srst si>ntsr nulAslunclsn wsrdsn.

2. 0iu86ppe Liaribalcii.

duZsndxsit. dosspk dnribnldi ist Asdorsn dsn 22. ,1uli

1867 iu Kixxn, wsloks stncit dnmnls noeli xu Itnlisn Zskörts.
dr wnr dsr solm siuss wsnÍA ksmittsltsn Lssmnnnss. 11m

ilm niât dsn dsknkrsn dss Lsslsbsns nusxusstxsn, dsstimmtsn
ikn dis dltsrn lür clsu Asistlioksn stnncl oclsr sonst siusn
Mlskrton Lsrul. dür sin soloüss Ltillsbsn wnr nbsr dsr
junZs diusspps Anr niokt Asseknllsn. Vortrsklliek xu sokwimmsn
uncl xu rudsrn verstund sr sclion so krük, dnü sr sick nickt
sntsinnon konnte, wnnn sr clisss liünsts siAsntliolr Aslsrnt
knbö, uncl so wurde nuek sr sssmnnn, mnokts nls .lün^ünZ
mit Zrölltsr dust Kulms dnkrtsn nnok Konstantinopsl, Odsssn
nm sekwnrxsn Nssrs und nuclsrn drtsu mit, wurde mitunter
snmt ssinsu dskndrtsn von sosrnuksrn nusAsplündort unâ
kskrts Zlsiskwold krolion Nutss zurück. Sein solnll lnndsts
sinst in Nnrssills. Ilisr Isrnts er Nnxxini, äsn swi^ Vsrbnnntsn,
ksnnsn, dureü wsleksn ssins ^ulmsrksnmkoit nul dis do-
ssluàts ssiuss Vntsrlnndss Asrioktst wurds. Ons studium
<1sr vntsrlnndisoksn dsselnoüts, dsm dnridnldi mit disks ok-
inA, unâ dis dlnskrioktsn von äsn dinrisktunZsn scilsr Volks-
krsunds in clsr Klsimnt wsoktsn in dsm .junMu lVInnns sins
wunclsrbnrs dlut, dis Nissstntsn clsr d^rnnnsn xu rnolmn
uncì ssin Zslisktss Vntsrlnnd krsi uncl Alüekliek mnsksn xu
kslksn.

drsts pntriotissks kstntiZunA. soins srsts Lstsili^unA
nn sinsm politisàsn dntsrnskmsn draokts ilnn clns dodss-
urtsil. ds àr im XVintsr 1833 nul 1834, in ^'snsr !Zsit, wo
clis Iisvolution von 1836 in ikrsn lstxton àslnut'srn nnok-
xuskts. 1)n clrnnZ sins Làr Itnlisnsr uncl rspudliknnisok
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gesinnter Franzosen von der Schweiz aus in Savoyen ein
und wollte die Republik proklamieren, auf die Unterstützung
des italienischen Volkes hoffend. Dieses blieb jedoch gleichgültig

und der Versuch scheiterte. Garibaldi sollte die Mannschaft

eines Schiffes dafür gewinnen; da er aber lieber mit
dem Schwerte drein schlagen, als mit der Zunge fechten
wollte, überließ er die Überredungskünste seinen Freunden
und eilte nach Genua, um mit andern Verschwornen an der
Einnahme einer Kaserne teilzunehmen. Zu bestimmter Stunde

war Garibaldi auf dem Platze, aber er allein, und statt der
ersehnten Mannschaft rückten die Gendarmen an. Rasch
entschlossen konnte er sich unbemerkt in den Laden einer
Fruchthändlerin zurückziehen, diese versah ihn mit einem
Bauernkostüm, in welchem es ihm gelang über Wälle, Mauern
und Gräben zu entkommen. In Marseille vernahm er sein
Todesurteil.

In Süda-merika. Zwei Jahre blieb er nun wieder an
seinem alten Aufenthaltsorte, indem er meist als Leutnant
auf Schiffen, einst auch bei einem heftigen Ausbruch der
Cholera als freiwilliger Krankenwärter diente. Dann schiffte
er sich (1836) nach Rio de Janeiro in Südamerika ein. Damals

rang die Republik Uruguay mit Brasilien um ihre Unabhängigkeit.

Garibaldi lernte Bento Ganzales, den Präsidenten der
Republik, kennen und trat in die Dienste dieses Staates, um
den Kampf für die Freiheit auch jenseits des Meeres wieder
aufzunehmen.

Da er von Jugend auf zu den abenteuerlichsten
Unternehmungen geneigt war und sich bei den kühnsten
Wagestücken erst recht in seinem Elemente fühlte, ließ er sich
Kaperbriefe gegen Brasilien ausstellen und wurde Korsar.
Mit 16 Mann führte er nun den Krieg gegen ein mächtiges
Kaiserreich auf eigene Faust. Ein seltenes Glück begünstigte
ihn, doch fiel er einst auch in Gefangenschaft und kam in
die Gewalt des Statthalters einer feindlichen Provinz, der ihn
auf's Gräßlichste foltern ließ, bis er dem Tode nahe war.
Als später sämtliche Befehlshaber dieser Provinz in Garibaldis
Hände fielen, rächte sich dieser dadurch, daß er sie alle,
selbst jenen unmenschlichen Statthalter, den er nur gar nicht
wieder sehen wollte, unbehelligt ziehen ließ.

Später übernahm Garibaldi auch ein Kommando über
reguläres Militär. Vor den schwierigsten Unternehmungen
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Msinntsr Krarmossn von dsr Ledwsi^ aus in davo^sn sin
und mollis dis Republik proklamivrsn, auk dis DntsrstàunA
des italisnisedsn Volkss kokksnd. Dissss blisb )sdoed Alsied-
^ültiZ und dsr Vsrsued sedsitsrts. daribaldi sollts dis ?dann-
sekakt sinss dodikkss dakür Zswinnsn; da sr absr lisbsr mit
dsm Sedwsrts drsin sebla^sn, ais init dsr ^unZs ksedtsn

wollte, übsrlisL sr dis ÜbsrrsdunAskünsts ssinsn Krsundsn
und silts naed dsnua, um mit andern Vsrsedwornsn an dsr
Kinnadms sinsr Kassrns tsil/.unsdmsn. l^u bsstimmtsr Ltunds
war daribaldi auk dsm Dlàs, absr sr alisin, und statt dsr
srsslmtsn Nannsedakt rüekten dis dsndarmsn an. Rased
sntsedlosssn konnts sr sieli unbemerkt in dsn Tacten sinsr
Kruedtdändlsrin ^urüek/.iedsn, disss vsrsad ilm mit sinsm
Rausrnkostüm, in wsledsm ss idm AslanZ üdsr IVälls, Nausrn
und dräbsn xu entkommen. In Narssills vsrnadm sr ssin
d'odssurtsil.

In 8üda-msrika. ^lwei dadrs blieb sr nun wisdsr an
ssinsm altsn Vuksntdaltsorts, indsin sr msist als Dsutnant
auk dedikksn, sinst aued bei sinsm dsktiZon Vusbrued dsr
ddolsra als krsiwilliZsr Kranksnwärtsr disnts. Dann sedikkts

sr sied (1836) naed Rio ds daneiro in Südamsrika sin. Damals

ranA dis Republik DruZua^ mit Rrasilisn um ilirs DnabkänAiZ-
ksit. daribaldi lsrnts Rsnto darmalss, dsn Rräsidsntsn dsr
Rspublik, ksnnsn und trat in dis Disnsts diesss Ltaatss, um
dsn Kampk kür dis Kreidsit aued )snssits dss Nssrss wieder
auk/unsdmsn.

Da sr von duZsnd auk ?u den absntsusrliedstsn Dntsr-
nsdmunKsn AsnsiZt war und sied bei dsn küdnstsn XVaZs-
stüeksn erst rsedt in ssinsm Klsmsnts küdlts, lisL sr sied
Kapsrbrisks gsZsn Drasllisn ausstsllsn und wurde Korsar.
Nlt 16 Nann külrrts er nun dsn Kris^ Ze^sn sin mäedtiZss
Kaissrrsied auk siZsns Kaust. Kin ssltsnss dlüek bsgüustigts
idn, doed tisl sr sinst anelr in dskanASNsedakt und kam in
dis dswalt dss dtattdaltsrs sinsr keindliedsn Rrovin^, dsr ilm
auk's dräklledsts koltsrn lisd, dis sr dsm 'I'ods nads war.
Vls später sämtlieds Lsksdlsdabsr disssr Rrovin? in daridaldis
Rands kielen, räedts sied dieser dadurod, daü sr sis alls,
selbst ,jsnsn unmsnsedlieksn stattdaltsr, dsn sr nur Zar niedt
wisder ssdsn wollts, unbsdslliZt àdsn lisd.

dpätsr üdsrnadm daridaldi aued sin Kommando üdsr
rsAulärss Wlitär. Vor dsn sedwisri^stsn RntsrnsdmunAsn
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schreckte er nicht zurück, die härtesten Entbehrungen machten
seinen Eifer für die Sache der Republik nicht erkalten. Sein
Beispiel fand Nachahmung, Hunderte von Gleichgesinnten, die
sich vor dem Despotismus in Europa hatten flüchten müssen,
stellten sich unter seinem Befehl und leisteten der fremden
Republik die uneigennützigsten Dienste. „Ich habe in Amerika
der Sache des Volkes gedient" sagt Garibaldi, „und ich habe
ihr aufrichtig gedient. Ich war der Gegner des Absolutismus
dort wie in Europa."

Arm verließ Garibaldi den Dienst der armen Republik,
und doch reich beglückt durch seine Gattin Annita, die er
dort gefunden, eine Gattin, des Helden würdig, die auch im
dichtesten Kugelregen nie von seiner Seite wich.

1848/19. Garibaldi kehrte nach Europa zurück. Ehen
begannen die Revolutionsstürme der Jahre 1848 und 1849.
In Rom hatte Pius IX. den päpstlichen Stuhl bestiegen (1846),
den politisch Verurteilten Amnestie erteilt und Reformen zum
Wohle des Volkes versprochen. Es erzitterten die Herzen
aller Patrioten Italiens in der freudigen Hoffnung, dem-
zerrissenen Vaterlande habe die Stunde der Erlösung geschlagen.
Durch ganz Italien loderte ein Feuer der Begeisterung. Wie
hätte Garibaldi fern bleiben können, da es galt, die heimische
Erde frei zu machen Unerwartet landete er in Nizza (Frühjahr

1848), und bot dem Könige von Sardinien, der sich für
die Sache des Volkes erhoben und Österreich den Krieg
erklärt hatte, seine Dienste an. An die Spitze eines Freikorps
gestellt, verteidigte er die Gegend mit bewunderungswürdiger
Tapferkeit und großem Geschick; allein da das lombardische
Plauptheer in der Ebene geschlagen wurde, so mußte auch
er sich zum Rückzug entschließen.

Die Kraft Sardiniens war gebrochen, die Lombardei wieder
verloren. Nun schien die Freiheit Italiens in Rom selbst
ihren festen Halt zu finden. Der Papst war zwar über die

Wirkungen seiner ersten Regierungsverhandlungen erschrocken
und wollte zurück, mußte sich aber vor dem Unwillen seines
Volkes flüchten. Die Römer, von Mazzini geleitet, erklärten
hierauf die weltliche Macht des Papstes für aufgehoben und
richteten eine Republik ein. Aber auf das freie Rom stürzte,
wie eine Meute, die französische Republik (1), Neapel und
Österreich mit Rachegeschrei los. Plötzlich, in der Stunde
der größten Gefahr, hieß es „Garibaldi ist da F — Die
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sotirsokts sr niolit /uriielc, àis tinrtsstsn OntbstirunAsn mnoìiton
ssinsn Oiksr lür àis Snolis àsr lìsputitik niotit srknltsn. Là
llsisplst lnnà XnelinlnnunA, làunâsrts von OIsiotiASsinntsn, àis
sied vor dein Osspotismus in Ouropn Iinttsn Motitsn inüsssn,
ststttsn sieìi untsi' 86ÍNSIN lZslstil unà Isiststsn àsr lrsrnàsn
lìspudtik àis nnsjASNnüt/iZstsn Oisnsts. „loti tinìis in Xmsrilîn
àsr gnotis ctss Volkss gsàisnt^ sn^t (Inribntài, ^unà ioti knbs
itir nulriotitig' gsàisnt. loti vnr àsr OsAnsr àss Xtisolutismus
àort vvis in Ouropn.^

Xrm vsrtisk Onribntài àn Oisnst ctsr nimsn lìspubtitc,
unà àoeti rsioti bsKlüekt àuroti 86ino Oattin à.nnitn, àis si-

àort Aslunàsn, oins Onttin, à llstàsn vuràiA, àis nnoti iin
àiotitsstsn XuAslrsZsn nis von ssinsr 3sits v^ioti.

1848/49. Onritinlài trstirts nnoti Ouropn /ni'üetc. OI»sn

IZSZNNNSN à llsvolutionsstürms àsr .Intirs 1848 unà 1849.
In lloin tintts Oins IX. àsn pnpsttiotisn Stutit bsstisssn (1846),
àsn potitisol» Vsrurtsittsn Xmnsstis srtsitt unà llskormsn /um
Wollte àss Volkes vsrsprootisn. Os sr/ittsrtsn àis llsr/sn
nttsr Ontriotsn Itntisns in àsr krsuàigsn Hvlknun^, àom /or-
risssnsn Vntsrtnnàs links à Ltunàs àsr OrtösunZ Assotitng'sn.
Ouroti Znn/ Itntisn toàsrts ein Osusr àsr LsAsistsrunA. Wis
tintts Onritinlài lsrn btsibsn könnsn, àn 68 Antt, àis tisimisoks
Oràs li'si /u mnotisn! llnsrvvartst tnnàsts or in Xi//n (Oiûìi-
)nkr 1848), unà l>ol àom Könige von gnràinisn, àsr 8ioti lui-
àis 8noks às8 Votkss srtiobsn unà Östsrrsioli àon lvils^' sr-
klnit tintts, 8sino Oisnsts nn. Xn àis 3pit/o sins8 Orsikorps
Zsststtt, vsrtsiài^tS 61' àis dsßsnct mit bsvunàsrunA8>vûl'àiA6i'
4'nplsrksit unà Ai'oüsin (Issotiiok-, attsin àn àns tomdnràisotis
llnnptlissr in àsr Obsns ZssotiInAsn ^vnràs, 80 muLts nnoti
Si' 8U'ti /um Itüok/UZ sntsoktiàn.

Ois Xrnlt 8nràinisns ^vni' Asbrootisn, àis Onmbnràsi ivisâsr
voi'toi'sn. Xun 8ol>isn àis Orsiksit Itntisns in Itom selbst
itii'sn 1s8tsn Unit /u li n àsn. Ilsi- Onpsl vvni' /wnr übsi' àis
WiiìnnASn 8sinsi' si'8tsn lìs^isi'nn^vsi'tignàtun^sn si'solii'oàsn
unà vvottts /ui'ûotî, muüts sioti nbsi' vor àsm Onvitlsn 8sins3
Votks8 Motilsn. Ois lìômsr, von Un//ini Astsitst, si'tâi'tsn
liisrnuk àis ^vsliliolis àolit às8 Onp8tS8 tur nukZstiobsn unà
riolitslon oins llspubtik sin. Xdsr nul àns lrsie lìom 8lür/ts,
vus sins Nsuts, àis lrnn/ö8i8otis lìsputilik Xsnpst unà
(l8t6i'i'6Ìoti mit IlnolisZ68oln'si lo8. l'Iol/Iioti, in àsr Stunàs
àsr Ai'ötZtsn Ltskatir, liisü 68 ^Onribntài ist àn!^ — Ois
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römische Streitmacht hatte ihren Oberbefehlshaber gefunden.
Die an Zahl weit überlegenen Franzosen schlug er zurück,
die Neapolitaner trieb schon der Schrecken vor dem bloßen
Namen „Garibaldi" in die Flucht. Auch als die Franzosen
von Neuem mit gewaltiger Übermacht erschienen und die
Wälle der Stadt mit einem furchtbaren Kugelregen
überschütteten, ermattete Garibaldi nicht, bei jedem Gefecht war
er in der érsten Reihe zu sehen und immer nahm er die
schwierigste Arbeit auf sich; an seiner Seite kämpften, von
seinem eignen Mute hingerissen, die edelsten Männer Italiens.
Aber endlich hielten die Römer längern Widerstand für zwecklos

und kapitulierten. Als die Franzosen in die Stadt ein-
'rückten zog Garibaldi zum entgegengesetzten Tore hinaus
(4. Juli 1849). „Wer mir folgen will", sagte er, „„soll zu den
Meinigen gezählt werden. Ich verlange von diesen nur ein
vaterländisches Herz. Sie werden keinen Sold, keine Ruhe
haben.' Wasser und Brod sollen sie haben, wenn wir
zufällig solches finden. Wer mit solchem Schicksal nicht
zufrieden ist, der bleibe hier: Denn liegen erst die Tore Roms
hinter uns, so ist jeder Schritt rückwärts ein Schritt des
Todes."

4000 Fußsoldaten und 500 Reiter scharten sich um den
kühnen Führer, zwei Dritteile der noch lebenden Verteidiger
Roms. Es war Abend, als sie die Stadt verließen. „Mein
Herz", schreibt Garibaldi, „war traurig wie der Tod". Ein
tiefer Groll gegen den Machthaber des republikanischen Frankreichs

(Napoleon), der hiemit der römischen Republik den

Untergang bereitet und Rom wieder unter die verwünschte
Herrschaft des Papstes zurückgeführt hatte, ein unauslöschlicher

Haß gegen das Priesterregiment, das sich durch fremde
Gewalt hatte einsetzen lassen und dann durch Todesurteile
und Verbannungen seine Rache befriedigte, setzte sich in dem
Herzen Garibaldis fest. Daß der französische Kaiser Napoleon

III. im Jahre 1859 nach einem siegreichen Kriege gegen
Österreich dem Königreich Sardinien die Lombardei zuwandte,
konnte Garibaldi um so weniger versöhnen, als dafür Savoyen
und sein geliebtes Nizza an Frankreich abgetreten werden
mußten.

1859. An diesem Kriege gegen Österreich hat übrigens
Garibaldi als Führer der freiwilligen Alpenjäger selbst
hervorragenden Anteil genommen, die Siege von Varese und San
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römiscks Ltreitmuckt Kutte ikren Dborbekeklskuber gefunden.
Die un /ukl weit überlegenen Krun/oson scklug er zurück,
die Keupolitunsr trieb sckon der Lckrscken vor dem blöken
Rumsn ^Duribuldi" in à Kluckt. Kuck uls die Krunzosen
von Reusm mit gewaltiger Übsrmuckt ersckienen und die
XVülle cl or Ltuclt mit einem kurcktburen Kugelregen über-
sckütteten, ermattete Darikuldi niât, bei jedem Dekeckt war
er in der ersten Heike /m ssksn und immer nukm er die
sckwierigste Arbeit uuk sick g an seiner Leite kämpften, von
seinem eignen Nute kingsrissen, clis edelsten Nünner Italiens.
Kber endlick kielten die Römer längern ^Vidorstand für zweck-
los und kapitulierten. KIs àie Krunzosen in die Ltudt ein-
k'ückton zog Duribaldi /.um entgegengesetzten Rore kin uns
(4. 4uli 1849). „Vi^sr mir folgen wilR, sagte er, ^soll /u den
Reinigen gezäklt -werden. lek verlange von diesen nur ein
vutorländisckes 14er/. Lie werden keinen Loid, keine Rulis
kuben. >Vusser und Rrod sollen sie kabsn, wenn wir /u-
fällig solekss linden. ^Ver mit solckom Lckicksul niekt /u-
frieden ist, der bleibe kiem Renn liefen erst dis lore Roms
kinter uns, so ist jeder Lekritt rückwärts sin Lekritt dos
Rodes."

4999 Kuksolduten und 599 Reiter sckarten siok um den
Kulmen Kükrer, zwei Drittelte der noek lebenden Verteidiger
Roms. Ks war Kbond, als sie die Ltudt vorliekon. ^Nein
Her/'-'', sekreibt Darlbuldi, „war traurig wie der RocDK Kin
tieker Droll gegen den Nucktkaber des republikaniscken Krunk-
rsicks (Rapoloon), der kiomit der römiseken Republik den

Untergang bereitet und Rom wieder unter die verwünsokte
llerrsokutt des Rapstes zurückgskükrt Kutte, ein unuuslösck-
Imker Hub gegen das Rriesterregiment, das sick clur<-l> fremde
Devvalt Kutte einsetzen lassen und dann durek 'I'odesurtsile
und Verbannungen seine Rucks befriedigte, setzte sick in dem
Herzen (laribuldls fest. DaK der krun/ösiscke Kaiser Rapo-
leon III. im .lukrs 1859 nuck einem siegreicksn Kriege gegen
Österrslck dem Königreick Lurdinien die Romburdei zuwundte,
konnte Daribaldi um so weniger versöknen, uls dukür Lavo^on
und sein geliebtes Rizza un Krankreick abgetreten werden
mukten.

1859. Kn diesem Kriegs gegen Österrsick kut übrigens
Daribaldi uls Kükrsr der freiwilligen KIponjägor selbst ksr-
vorragenden Knteil genommen, die Liege von Vurese und Lun
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Fermo verherrlichten seinen Namen. Die Aufgabe, den Feind
auszukundschaften, übernahm der General gewöhnlich selbst
und legte dabei manche Probe von Unerschrockenheit und
Geistesgegenwart ab. Eines Tages strich er, als Bauer
verkleidet in den Tyrolerbergen umher. Sein Adlerblick gewahrte
in der Ferne zwei österreichische Kaiserjäger. Garibaldi hätte
wohl entfliehen können, statt dessen setzte er sich gemächlich

auf einen Stein und ling an ein Stück Brot und Käse,
die er in der Tasche trug, zu verzehren. Die Kaiserjäger
kamen herbei, sprachen eine Weile mit ihm, ihn wirklich für
einen Bauer aus der Umgegend haltend, und gingen dann
ihres Weges, ohne zu ahnen, welchen gefährlichen Gegner
sie in ihrer Gewalt gehabt hätten.

Währenddem die Österreicher in Oberitalien zurückgeschlagen

wurden, regte sich auch in den Patrioten von Mittel-
und Unteritalien wieder die Begierde, ihrer verhaßten Herrscher

loszuwerden. Schon beim Beginn des Krieges hatten
sich die Fürsten von Toskana, Parma und Modena flüchten
müssen, die Romagna war vom Papste abgefallen und überall
waren die italienischen Landesfarben aufgepflanzt worden.
Nach gewonnenem Siege hätte es nur eines mutigen
Entschlusses des Königs von Sardinien bedurft, und die Trone
des Papstes und des Königs beider Sizilien wären ebenfalls
zusammengestürzt. Doch Viktor Emanuel mochte hier'nicht
selbst eingreifen ; er fürchtete Napoleon, der vor allen den

Papst zu schützen entschlossen war. Gleichwohl brachen
Aufstände in Sizilien aus, die aber der bedeutenden Kriegsmacht

des Königs gegenüber, welchem leider auch Schweizer-
Regimenter Schergendienste leisteten, wenig Aussicht auf
Erfolg hatten.

Es geht ein merkwürdiger Zug durch die neueste
Geschichte des italienischenVolkes. Garibaldi, von der Geistlichkeit
grimmig gehasst, vom Papste verflucht, von den weltlichen
Grossen gering geschätzt und darnieder gehalten — Garibaldi
ist der Abgott des Volkes, er, der schlichte Mann in grauen
Plosen, roter Blouse, mit seinem schmalkrempigem Spitzhute
und seidener Halsbinde. Galt es eine Unternehmung zur
Befreiung des Volkes, da war Garibaldi dabei, und nicht um
Ehre oder Reichtum zu gewinnen, setzte er - sein Leben ein,
nein, sein einziger Zweck war die Freiheit und Einigkeit
seines Volkes; er kämpfte für eine Idee. Das war es, was
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Osrmo verksrrliedtsn ssinsn àmsn. Ois ^.ukZads, àsn Osinà
aus^udnnàsedattsn, übsrnakm àsr Osnsral gsvödnlied ssidst
unà IsZts àabsi maneks Orods von Onsrsedroekondsit unà
Osistss^sASuvart ab. Oinss Oa^ss stried sr, als Oausr vsr-
dlsiàst in cisn O^roisrdsrASn umdsr. Loin ^.àlsrdllelc Zsvadrts
in cisn Osrns ?vsi östsrrsiediseds OaissrjäZor. Oaridalài dätts
vodl snttlisksn dönnsn, statt àssssn sàts sr sied Asmäed-
lied ans sinsn stsin unà lin^ an sin Ltüed Lrot unci Oäss,
àis sr in àsr Oasods truZ, ^u vsr^sdrsn. Ois Oaissr^jäZsr
damsn dsrbsi, spraedsn sins >Vsiis mit idm, idn virdiiek lur
sinsn Lausr aus àsr OmZsZsnà daltsnà, nnà ^uiA^n àann
idros V/sZss, odns ^u adnsn, voledsn Zstädriieksn Os^nsr
sis in idrsr Oswalt Zsdabt dättsn.

^Vâdrsnààsm àis Ostsrrsiedsr in Odsritalisn ^urüekAS-
sediaZsn vuràsn, rs^ts sied aued in äsn Oatriotsn von Nittsi-
nnà Ontsi'itaiisn visàsr àis Lsgisràs, idrsr vsrdaLtsn dlsrr-
sedsr los^uvsràsn. Ledon beim LsZinn ciss OrisZss dattsn
sied àis Oürstsn von Oosdana, Oarma nnà Noàsna Mektsn
müsssn, àis Ooma^na var vom Oapsts adAskallsn nnà übsrail
varsn àis itadsniseksn Oanàsstarbsn aukZsptlan/t voràsn.
Xaed Mvonnsnsm LisZs dätts ss nur sinss muti^sn Ont-
sediussss àss Königs von saràinisu dsàurtt, unà àis Orons
âss Oapstss unà àss OöniZs bsiàsr Li^iiisn värsn sdsntalls
/.usammsnAsstür^t. Ooek Viittor Omanusl moedts disr niedt
ssidst sin^rsiksn; or iuredtsts l^apolson, àsr vor allsn àou

Oapst ^u sedüt^sn sntseklosssn var. Olsiedvolà draedsn
àkstânàs in giöilisn aus, àis absr àsr dsàsutsnàsn OrisZs-
maedt àss OöniZs gsZsnübsr, vsledsm isiàsr aued sedvàsr-
OsZimsntsr ZedsrZsnâisnsts isiststsn, vsni^ àssiedt aut Or-
tolA dattsn.

Os Zsdt sin msrdvûràiAsr Xug àured àis nsussts Os-

sediekts àss italisnisedsnVoidss. Oaribalài, von àsr Osistliekksit
ArimmiZ Asdasst, vom Oapsts vsrtluedt, von àsn vsltlieksn
Orosssn ZsrinA Zssedät^t unà àarnisàsr Zsdaltsn — Oaridalài
ist àsr ^.d^ott àss Voldss, or, àsr sedliedts Alann in Zrausn
dlossn, rotsr Olouss, mit ssinsm sedmaldrsmpiASiu Lpitàuts
unà ssiàsnsr Oalsdinàs. Oalt ss sins OntsrnsdmunA /ur
OstrsiunZ àss Voldss, àa var Oaridalài àabsi, unà niedt um
Okrs oàsr lìsiedtum /u Zsvinusn, ssOts sr ssin Osbsu sin,
nsin, ssin sinêiigsr lZvsek var àis Orsidsit unà Olnigdsit
ssinss Voldss; sr dämptts tür sins làss. Oas var ss, vas
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seine Mitbürger und alle seine Zeitgenossen mit Bewunderung
erfüllte. Wo Garibaldi war, da schien in den Augen der
Italiener auch bereits der Erfolg gesichert.

Die „Tausend von Marsala" (1860). Auf ihn richteten
daher auch die Sizilianer ihre Blicke und baten ihn, die
Leitung des Aufstandes zu übernehmen. Garibaldi ließ sich
nicht lange bitten, aber er wußte auch, daß ohne Mittel, ohne
Waffen kein Kampf zu führen sei, und ihm selbst standen

nur wenige Franken zu Gebote, seine ganze Habe trug er bei
sich. Was tun? — Ein Wink an seine Freunde in Italien und in
wenigen Tagen waren Beiträge für Anschaffung einer Million
Gewehre gezeichnet. Die Ahnung, daß etwas Großes im
Werke sei, ging durch das ganze Volk und hunderte von
Freiwilligen strömten herbei. Selbst die sardinische Regierung

lieferte im Geheimen 1900 Gewehre und 8000 Franken.
Eine edle Frau, die Garibaldi zum Kriege von 1859 ihre vier
Söhne zugeführt hatte, brachte ihm, nachdem ihr ältester
bereits zu dem verehrten General entwichen war, ihren zweiten
Sohn, und bat, ihr wenigstens den jüngsten zu lassen — der
dritte war bei Varese gefallen —, da sie doch Mutter sei.

Sobald Garibaldi 1000 Mann beisammen hatte, schiffte
er sich ein (Anfangs Mai 1860) und landete zu Marsala auf
Sizilien, bereit, den Kampf mit 8000 Mann neapolitanischer
Truppen aufzunehmen. Die Feinde hatten Marsala verlassen
und sich in der Nähe bei Kalatalini aufgestellt; hier trafen
die Garibaldianer zum ersten Mal mit ihnen zusammen. Als
die beiden Heere noch ungefähr 10 Minuten von einander
entfernt waren, sagte Garibaldi zu den Seinen: „Ruhen wir
aus wir werden noch müde genug werden", und Führer und
Mannschaft setzten sich auf den Boden. Der Feind nähert
sich und gibt eine kräftige Salve, welche die Garibaldianer
sitzend aushalten. Hierauf erhebt sich der General und auf
dessen Befehl: Vorwärts, Kinder, mit dem Bajonnet! stürzt
sich die mutige Schar auf die feindlichen Reihen und treibt
sie von Hügel zu Hügel in die Stadt zurück, die in der Nacht
ebenfalls geräumt wurde.

Nun gings auf die Hauptstadt der Insel, Palermo, zu;
aber der Weg dahin war mit 2400 Mann kriegsgeübter Truppen
belegt. Garibaldi sah ein, daß weiteres Vordringen auf diesem
Wege ihn einen guten Teil seiner Braven kosten würde. Was
tut er Er übersteigt mit Mannschaft und Geschützen während
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ssino Mitbürger und alls seins ?lsitgsnosssn mit IZswundsrung
srküllrs. Wo daribaldi war, da selben in den àgen der
Italisnsr auob bsrsits der blrkolg gosioksrt.

die ^Vaussnd von Marsala" (1860). àk ibn riobtstsn
dabsr auob dio Lixiliansr ibro lZIioks nnd baton ikn, dio doi-
tung dos àkstandos xu übsrnobmen. daribaldi lieb sieb
niobt lange bitton, absr or wuüts auob, daü obns Mittel, obno
Wallon koin lkairpik xu kübron soi, nnd ilnn selbst standen

nur wenige dranksu xu dsbots, soins ganxs Habs trug so bsi
siob. Was tun? — blin Wink an ssins lkronndo in Italien und in
wenigen Vagsn warsn lZsiträgs kür ^.nsobaktung einer Million
dswebrs gsxoiobnet. die Vbnung, daü etwas drokss iin
Werks ssi, ging durob das ganxs Volk und bundsrts von
drsiwilligon strömtsn boi'boi. Lslbst dis sardinisoke Itsgis-
rung liskorts iin dsbelmsn 1900 dswobro und 8000 kranken,
dins odls krau, dis daribaldi xum Xriogs von 1859 ibrs vier
Löbns xugekübrt batts, braebts ilmr, naobdsin ikr ältsstsr bs-
osits xu doin verebrton douerai sntwioben war, ibrsn xwsitsn
Lobn, und bat, ibr wenigstens dsn Mngstsn xu lassen — der
dritts war bsi Varsss gokalleu —, da sis doob Muttsr ssi.

Lobalcl daribaldi 1000 Mann bsisainnron batts, sobikkts

er siob sin (^.nlbngs Mai 1860) und laudoto xu Marsala auk

Llxilien, bereit, den Kampf init 8000 Mann neapolitanisobor
Gruppen aukxunokinsn. Die dsinde batten Marsala vsrlasson
und siob in der bläbs bsi Kalatallni aufgestellt; bisr traten
dis daribaldiansr xuin srston Mal mit ibnen xusammon. KIs
dis boidon Heers noob ungskäbr 10 Minuten von einander
sntkornt waren, sagte daribaldi xu den Lsinon: ^dubsn wir
aus! wir wsrdsn noob müde genug werden^, und dübrer und
Mannsokakt setxtsn siob auk dsn Loden. der bsind näbort
sieb und gibt oins kräktigs salve, wslobs dis daribaldiansr
sitxend ausbaltsn. Hierauf erbebt siob dor donoral und auf
desson lZekobl: Vorwärts, Kindsr, mit dom lZa)onnet! stürxt
siob dis mutigo Lebar auk die kslndlioksn deibsn und trsibt
sis von Hügel xu dügsl in die Ltadt xurüok, die in der daobt
obsnkalls gsräumt wurdo.

dun gings auk dis Hauptstadt der Insol, dalsrmo, xu;
aber der Weg dabin war mit 2400 Mann krisgsgsübtsr 'Kruppen
belegt, daribaldi sab sin, daü wsitorss Vordringen auk disssm
Wsgs ibn einen gutsn Veil soiner draven kosten würds. Was
tut sr? dr überstoigt mit Mannsobakt und dosebütxon wäbrend
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der Nacht Gebirge, die kaum ein Einwohner des Landes je
überschritten hat und steht plötzlich vor Palermo. Nach
dreitägigem Straßenkampfe war die Widerstandsfähigkeit der
Königlichen gebrochen und die Perle Italiens dem Könige
Franz II entrissen. Garibaldi nahm die ganze Insel für den

König von Sardinien in Besitz und schaltete daselbst als
Diktator; mit großem Geschick wußte er bald überall wieder
Ordnung und Ruhe herzustellen.

Damit war aber der Heldenzug Garibaldis und der „Tausend

von Marsala" nicht zu Ende. Ihr Ziel war : Ein einiges
Italien unter dem König Viktor Emanuel ; dazu fehlten noch
Neapel und der Kirchenstaat. Die Bevölkerung Neapels,
gehoben durch die glücklichen Erfolge in Sizilien, hoffte auf
Garibaldi als ihren Erretter und erwartete seine Ankunft mit
Ungeduld, aber König Franz II. hatte seine ganze Kriegsmacht

auf Neapel zurückgezogen, und das Land starrte von
königlichen Waffen. Doch Garibaldi war nicht gewohnt, seine
Gegner zu zählen, er erwartete in der Stille einige Zuzüge
aus Nord- und Mittel-Italien, ließ durch seine Vertrauten die

Neapolitaner auf seine Ankunft vorbereiten und plötzlich hieß

es: Garibaldi ist in Kalabrien gelandet. Er stand an der
Spitze von 5000 Mann. Reggio fiel nach tapferem Widerstand

in seine Hände. Der Mut der Königlichen war gebrochen.
Es gelang Garibaldi, das Heer des neapolitanischen Generals
zu umzingeln ; in gemessenem Schritt näherte er sich mit
seinem Generalstabe dem Feinde, als sie auf Schußweite
gekommen, knatterte das Gewehrfeuer, Garibaldi ging nicht
schneller, nicht langsamer; diese Kaltblütigkeit verfehlte ihre
Wirkung nicht, ein zweites Kommando blieb unbeachtet, die
Soldaten warfen ihre Waffen weg und zerstreuten sich.

Da in allen neapolitanischen Truppenkorps Desertion einriß,

so zog sich der König mit den treugebliebenen Truppen,
meist schweizerischen und baierischen Söldnern nach Gaëta
zurück und überließ die Hauptstadt dem Feinde. Ohne sein

Heer, nur von einigen Offizieren begleitet, kam Garibaldi
nach Neapel, am Bahnhof empfing ihn unter dem Jubel der
Bevölkerung die Stadtbehörde und gleitete Ihn zum königlichen

Palaste ; mit Ausnahme von Gaëta war bald das ganze
neapolitanische Land in seiner Gewalt und er übernahm nun
wie in,Sizilien als Diktator für einige Zeit die Regierung selbst,
um sie bald an Viktor Emanuel abzutreten, der dann die
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der Kaebt Dsbirge, die kaum vin Kinwobnsr des Dandes je
übsrsebrittsn bat und stöbt plöMIieb vor Palermo, Kaeb drei-
tägigsm straksnkampks war die ^Viderstandskâblgkeit der
Königlieben gebrooben und cils Deris Italiens dem Königs
Kran? II entrissen. Daribaldi nabm die gan?e Insel Mr don

König von sardinien ir> IZssit? und sebaltets daselbst aïs Dik-
tator; mit grobem Desebiek wukts er bald überall wieder
Ordnung und Rubs bor?ustollon.

Damit war aber der Reldsn?ug Daribaldis und der „Kau-
send von NarsalaV niebt ?u Duds. Ibr Ais! war i Din einiges
Italien unter dem König Viktor Kmanusl; da?u lebltsn noeb
Ksapel und der Kirekeustaat. Dle Revölksrung Ksapels, go-
boben dureb die glüekbeben Krtölge in si?ilien, bokkte ant
Daribaldi als ibren Krretter und erwartete seine Knkuukt mit
Ungeduld, aber König Dran? II. batte seine gan?s Kriegs-
maebt auk Keapsl ?urüekge?ogeu, und das Dand starrte von
königliebsn ^Valîsn. Doeli Daribaldi war niebt gewoknt, seine
Degner ?u ?äblen, er erwartete in der stille einige 2u?üge
aus Kord- und Nittol-Itallen, liek durob seine Vertrauten die

Keapolitansr auk seine Vnkunkt vorbereiten und plöt?Ilob biob
es: Daribaldi ist in Kalabrien gelandet. Kr stand an der
3pit?s von 5000 Nann. Roggio bei naob tapferem V/iclsr-
stand in seine Hände. Der Nut der Königlieben war gebroeben.
Ks gelang Daribaldi, das Heer des neapolitaniseben Dsnsrals
?u umzingeln; in gemessenem sekritt näberte er sieb init
seinem Dsneralstabs dem Keiude, als sie auk sebubweite gs-
kommen, knatterte das Dewebrkeusr, Daribaldi ging niebt
sebnellsr, niebt langsamer; diese Kaltblütigkeit vorkeblte ilire
V/irkung niebt, sin Zweites Kommando blieb unbsaebtst, die
soldatsn warfen ibrs ^Vakken weg und verstreuten sieb.

Da in allen neapolitaniseben Druppsnkorps Desertion ein-

rib, so ?og sieb der König mit den trsugebbebenen Kruppen,
meist sebweiMrisebsn und baieriseben söldnern naeb Daeta
?urüek und übsrliek die Hauptstadt dem Ksinde. Dbne sein

Deer, nur von einigen Dlb?iersn begleitet, kam Daribaldi
naeb Ksapel, am Daknbok empfing ibn unter dem >Iubol der
Devölkerung die stadtbsbörds und gleitete ibn ?um König-
lieben Dalasts; mit Vusnabme von Daöta war bald das gan?s
neapolitanisebe Dand in ssiner Dewalt und er übernabm nun
wie in sicilien als Diktator kür einige /Mit die Regierung selbst,
um sie bald an Viktor Kmanusl abzutreten, der dann die
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Eroberung vollendete. Nun war noch ein Teil des Kirchenstaates

vom gemeinsamen Vaterlande getrennt. Aber in Rom
standen französische Truppen, um den Papst und sein
weltliches Reich zu schirmen, und Viktor Emanuel durfte nicht
zugeben, daß Garibaldi seine siegreichen Waffen auch gegen
diesen Punkt richte ; er fürchtete, dadurch Frankreich
herauszufordern. Zudem beneideten seine Räte den schlichten Mann,
den ganz Italien als seinen Abgott verehrte und taten alles,
um seinen Siegeslauf aufzuhalten. In weitherziger Entsagung
fügte sich Garibaldi dem Willen des Königs, gab die Pläne
gegen Rom auf, legte dann alle seine Würden nieder und zog
sich nach Kaprera zurück, seine glänzende Stellung mit dem
einsamen Privatleben vertauschend.

Der Kampf um Rom. Aber wie hätte Garibaldi taub
und gefühllos bleiben können bei dem Flehen und Ringen
einer durch die Priesterschaft zu tiefster Schmach erniedrigten
Völkerschaft? Daß Rom und Venedig noch unter fremder
Herrschaft schmachteten, ließ dem feurigen Patrioten noch
immer keine Ruhe. Rom sollte die Hauptstadt Italiens sein,
und was die Zaghaftigkeit des Königs nicht wagte, das sollte
ihm im Vereine mit Gleichgesinnten gelingen. Von diesem
Gedanken durchdrungen trat er eine Rundreise durch Italien an
und bereitete einen Zug nach Rom vor. Mit demselben Beifall

wie 1860 in Sizilien und Neapel hoffte er auch hier
aufgenommen zu werden, allein als er (1862) mit seinen
Freiwilligen das römische Gebiet betrat, blieb das entartete .Volk
ruhig, und Viktor Emanuel sah sich gezwungen, gegen den
Besten seines Volkes, gegen den Mann, der ihm, ohne auch

nur einen Dank anzunehmen, ein Königreich erobert hatte,
mit den Franzosen gemeinsame Sache zu machen. Bei Aspro-
monte kam es zwischen den Franzosen und Sardiniern auf
der einen Seite und den Garibaldianern auf der andern zum
Kampfe. Garibaldi wurde am Fuß schwer verwundet und
gefangen. Die Unternehmung war gescheitert, als Gefangener
mußte der Eroberer von Sizilien und Neapel den Rückweg
antreten und ward dann auf Kaprera freigelassen.

Es folgte eine Zeit schwerer Prüfung, die Wunde am
Fuße brachte lange Leiden und verzehrte die Kraft des starken
Körpers, aber noch heftiger brannte die Wunde im Herzen,
die ihm die Gleichgültigkeit des Volkes und der Undank der
Großen geschlagen hatten. Ein Anderer wäre kraftlos dem

— 223 —

proberung vollendete. pun war noeb sin peil des Ivirvbon-
staàs vom gemeinsamen Vaterlands getrennt. /^.bsr in pom
standen lranzösisebs pruppsn, um äsn Papst und ssin weit-
liebes psieb zu sebirmen, und Viktor pmanuel dürfte niebt
zugeben, dak daribaldi seins siegrsioben Waffen aueb gegen
diesen Punkt riebts; er lurebtets, dadureb prankreieb beraus-
zulordern. ^udem bsnsidsten soins pâte den sebbebtsn Nanu,
den ganz Italien als seinen Abgott vsrebrte unà taten ailes,
um seinen Lisgeslauk aukzubaltsn. In weitbsrzigsr pntsagung
fügte sieb daribaldi àem Willen des Königs, gab àis Pläne
gegen Pom aul, legte àann alls seine Würden nieder und zog
sleb naelr Kaprera zurück, seine glänzende Ltsllung mit dem
einsamen Privatleben vertausebsnd.

I)sr Kampf um pom. Vbsr wie bätte daribaldi taub
und gslübllos bleiben können bei dem Hieben und Pinien
einer dureb die priestsrsebalt zu tislstsr Lebmaeb erniedrigten
Völksrsebalt? Dab pom und Venedig' noeb unter Iremder
Iderrsebalt sebmaobtetsn, lieb dem feurigen Patrioten noeb
immer keine pube. poni sollte die Hauptstadt Italiens sein,
und vms die ^agbaltigkeit des Königs uiebt wagte, das sollte
ibm ini Vereine mit dlsiebgssinntsn gelingen. Von diesem de-
danken clurebclrungsn trat er eins pundreiss dureb Italien an
und bereitste einen /big naeb pom vor. Nit demselben Lei-
lall wie 1869 in Sizilien und peapol bolkts er aueb bier aul-

genommen zu -werden, allein als er (1862) mit seinen drei-
willigen das römisebs debist betrat, blieb das entartete.Volk
rublg, und Viktor blmauusl sab sieb gezwungen, gegen den
pssten seines Volkes, gegen den Nann, der ibm, obns aueb

nui' einen dank anzunebmsn, sin Königrsieb erobert batts,
mit den Pranzossn gemeinsame Laebe zu maebsn. Lei Kspro-
monts kam es zwiseben den Pranzosen und Lardiniern aul^

der einen Leite und den daribaldianern aul der andern zum
Kample. daribaldi wurde am Pub sebwer verwundet und gs-
langen, die dnternebmung war gssebeitsrt, als delangensr
mubte der probsrer von Sizilien und psapsl den püekweg
antreten und ward dann aul Kaprera lroigslassen.

Ks lolgte eins ^eit sebwersr prülung, die Wunde am
Pube braekts lange deidsn und verzebrte die Kralt des starken
Körpers, aber noeb beltigsr brannte die Wunde im Herzen,
die ibm die dlsiebgültigkelt des Volkes und der Undank der
droben geseblagen batten. Pin Ruderer wäre kraltlos dem
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Unmut erlegen, nicht so Garibaldi. Er haschte begierig nach
der ersten Gelegenheit, die sich bot, um seine nationalen Pläne
gegen Rom aufzunehmen. Die Zeit schien günstig, als im
Jahre 1866 durch den gemeinsamen Krieg von Italien und
Preußen gegen Österreich die Befreiung Venedigs gelungen
war; da ihn die sardinische Regierung, seine Absichten
erratend, schon in seinen Vorbereitungen unterbrach und auf
Kaprera militärisch bewachen ließ, so entwich er heimlich und
begann (1867) von Florenz aus den Kirchenstaat anzugreifen,
wurde aber von den Franzosen bei Mentana geschlagen und
geriet wieder in die Gefangenschaft der italienischen Polizei,
die ihn jedoch bald in die Heimat entließ.

1870/71. Noch einmal zog Garibaldi den Degen, es war
im Verlaufe des deutsch-französischen Krieges (1870/71), als
Napoleon III. in Gefangenschaft geraten, das französische Kai-

^

serreich gestürzt und Frankreich zur Republik erklärt worden
war. In seinen Augen war es ein Kampf der Republik gegen
die Monarchie. Allein von der französischen Regierung zu
wenig unterstützt und von den übrigen Generalen meist nur
mit Neid und Mißgunst betrachtet, konnte auch er gegen die
Deutschen nichts mehr ausrichten. Getäuscht über die Freiheitsliebe

der Franzosen, kehrte er beim Friedensschluß zurück,
doch wurde ihm zur selben Zeit die Genugtuung zu Teil, Rom
von fremden Truppen befreit, den Priesterhänden entrissen
und zur Hauptstadt Italiens erhoben und liiemit seine schönsten
Pläne in Italien erfüllt zu sehen.

Aus Vögeli & Müller: Wiesendanger.

Interessante Detailschilderungen aus dem Leben Garibaldis
finden sich in Senn-Barbieux: Garibaldi, der Freiheitsheld und
Menschenfreund.

3. Die kleine lombardische Spähwache.
(Amicis „Cuore")

4. Die Sanität
(Aus dem Kriege von 1866.)

Die Ambulanz ist hinter einem schützenden Hügel
aufgerichtet worden. Drüben tobt die Schlacht. Der Boden zittert
und es zittert die glühende Luft; Dampfwolken steigen auf,
die Geschütze brüllen Jetzt heißt es Patrouillen ausschicken,
welche sich auf die Kampfplätze begeben, um die Schwer-
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Unmut orlsASn, niedt so daribaldi. Xr dasedto bsAisriA naed
dor orston dolsAondoit, dio sied bot, um soins nationalon Xläns
ASASN Rom aàunsdmon. Ois ^sit sedion AünstiA, als im
dadro 1866 àured don Asmoinsamon XrioZ von Italien und
Xroudon Zogon dstorroied dio IZolroiunA VonodiAs AslnnAon
war; da idn à saràinisedo II-oZiorunA, soins Vbsiedton or-
ratonà, sebon in soinon VorboroltunAon untorbraed und aul
Xaxrora militarised bowaedon liod, so ontwied or dodnliek und
bo^ann (1867) von Xloronn ans don Xiredonstsat an/nZroilon,
wurde aber von don Xran/oson bol Nontana AosedlaAsn uncl

Aorist wloâor in <lio dolanASnsedatt clor italionisedon XolXoi,
dis idn zsâoed bald in dio Hoimat ontliod.

1870/71. Xoed oinmal MA daribaldi don OsAsn, os war
im Vorlaute dos doutsed-IranMsisedon XrisAos (l876/71), aïs

dlaxoloon III. in dotanZonsedalt Zoraton, das Iran^ösisedo Xai-
^

sorroied Zostürict und Xrandroied /ur ldspublid ordlärt cordon
war. In soinon VuAsn war os oin Xampl dor kopublid ASASN
clio Nonaredio. Vlloin von clor IranMsisedsn XoAiorunA /n
woniA untorstüt^t und von don nbriAon donoralon moist nur
mit dlsid und NidAunst bstraedtot, donnto aued or A0Aon dio
Ooutsodon niedts modr ausriedton. dotäusedt dbor dio Xroidoits-
liobo dor Xran!?oson, dodrto or bsdn Xriodsnssedlud izurüele,
dood wurdo idm ^ur sslbon /oit dio donuAtuunA Ni dioil, Xom
von Iromdsn 'druppon botrsit, don Xriostordändon ontrisson
und /ur Hauptstadt Italiens ordobon und diomit soino sedönston
Xläno in Italien ortüllt ^u ssdon.

Intsrsssanto IlotailsedildorunAön aus dom dsbou daridaldis
dnclon sied in Lsnn-lZarbioux- daribaldi, dor Xroidsitsdold und
Nonsedonlround.

3. Die Kleine lembarclisclis Zpäliivaelie.
(Vmieis „Xuoro")

4. Die Zanität.
(dus àsm XrisFE von 1866.)

I)io Xmbulanö ist dintor oinom sedütsiondon IIÜAol ant-
Asriedtot wordon. drübon tobt dis Leklaedt. Oor Lodon Ättort
und os ^ittsrt dio Alüdondo Xult; Oamplwoldon stoiAön auk,
dio dssedütM brüllsn... dàt doidt os l?atrouillon aussediedon,
woledo sied aul dio Xamplplào boAobsn, um dio Ledwor-
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verwundeten aufzulesen .und hieherzubringen. Gibt es etwas
heldenhafteres, als solchen Gang mitten in den summenden
Kugelregen hinein, an allen Schrecken des Kampfes vorüber,
allen Gefahren des Kampfes ausgesetzt — ohne selber dessen

wildem Kausche sich hingeben zu dürfen!
Der Sanitätskorporal kommandiert seine Leute nach einer

Niederung, gegen welche die Batterie ihr Feuer eröffnet hat,.

Sie gehen durch den grauen Schleier des Pulverdampfes, und
Staub und Erde, da, wo eine Kugel zu ihren Füßen einschlägt,
wirbelt vor ihnen auf. Sie sind nur wenige Schritte gegangen,
so begegnen sie schon Verwundeten — leichter Verwundeten,
die sich entweder einzeln oder paarweise, einander gegenseitig
stützend, zur Ambulanz schleppen. Einer fällt zusammen, es
ist aber nicht seine Wunde, die ihm die Kraft gebrochen —
es ist Erschöpfung. „Wir haben zwei Tage nichts gegessen,
machten einen riesigen Marsch von 12 Stunden kamen ins
Biwak zwei Stunden darauf Alarm und die Schlacht ..."

Die Patrouille geht weiter. Die Leute finden selber ihren
Weg und können den zusammengebrochenen Kameraden
mitnehmen. Die Hilfe muß andern, noch Hilfsbedürftigeren
aufgespart bleiben.

Auf dem Steingerölle eines Hügelabhangs liegt ein blutiger
Knäuel. Es sind ein Dutzend Soldaten. Der Sanitätsunteroffizier
bleibt stehen und legt ein paar Verbände an. Aber
mitgenommen werden diese Verwundeten nicht; erst müssen die
geholt werden, die mitten auf dem Schlachtfeld fielen —
vielleicht kann man diese hier beim Rückzug auflesen.

Und wieder geht die Patrouille weiter, dem Kampfplatz
näher. In immer dichteren Scharen wanken Verwundete heran,
sich selber oder einander mühsam fortschleppend. Das sind
solche, die noch gehen können. Unter sie wird der Inhalt der
Feldflasche verteilt; man legt ihnen eine Binde auf quellende
Wunden und weist ihnen den Weg nach der Ambulanz. Und
wieder geht es weiter. An Toten vorüber, an Hügeln von
Leichen Viele dieser Toten zeigen Spuren entsetzlichen
Todeskampfes. Unnatürlich weit aufgerissene Augen — die
Hände in die Erde gebohrt — die Haare des Bartes
aufgerichtet — zusammengepreßte Zähne unter krampfhaft geöffneten

Lippen — die Beine starr ausgestreckt, so liegen sie da.

Jetzt durch einen Hohlweg. Hier liegen sie aufgeschichtet.
Tote und Verwundete unter einander. Letztere begrüssen die

15
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verwundeten aut/utesenund dieder^udringen. Didt es etwas
dstdsndattsres, ats soteden Lang mitten in den summenden
Lugstregen dinsin, an attsn sedreeksn des Lanrptes vorüber,
atten Deladren des Xamplss ausgesetzt — odne selber dessen

witdem Lauseds sied dingeben /u dnrten!
Der sanitätskorporat kommandiert seins Lente naetr einer

ddsderung, gegen wetede dis Laiterie idr Lerrer eröffnet irai,.

Lis gsden dured den grauen Loldeier desLutverdainptss, und
stand und Lrde, da. wo eine Ivuget M ikrsn stiffen einsedtägt,
wirdstt vor idnen ant. sie sind nur wenige sedritte gegangen,
so begegnen sie sodon Verwundeten — ieiedter Vsrwundsten^
die sied entweder einzeln oder paarweise, einander gegenseitig
stützend, /ur .Vmdnlan/ sedteppen. Liner Mit ^usadnnsn, es
ist adsr niedt seine ^Vunds, die idm die Lralt gsbroeden —
es ist Lrsedöplung. „V/ir dabsn i^wsi vage niekts gegessen,
inaedtsn einen riesigen Narsed von 12 stunden kamen ins
Liwak nwsi stunden daraut Vtarm und die sediaedt ..."

vie Latrouitts gebt weiter, vis vents dndon seider idren
^Veg und können den nusammengedroedensn Xameradsn mit-
nsdmen. vie tlitts muk andern, noed Ltitlsdsdürltigsrsn ant-
gespart disidsn.

Vnl dem stsingerötte eines I-Iügetaddangs tiegt sin blutiger
Lnäuel. Ls sind sin DuDend soidaten. Der sauitätsunterotlDier
dieidt stsdsn und legt sin paar Verdände an. Vber initie-
nommen werden diese Verwundeten niedt; erst müssen die
gedott werden, die mitten ant dein sediaedtteid treten — viet-
tsiekt kann nran diese disr dein» Lüek/ng auttssen.

Und wieder gsdt die Latro«ntte weiter, dem Lainplptat?.
nädsr. In immer diedtsrsn sedaren wanken Verwundete deran,
sied setber oder einander mndsanr tortsedtsppend. Das sind
sotvds, die noed geben können. Lntsr sie wird der Inkatt der
Letdttasede verteilt; man legt idnen eins Linde aut guellsnde
V>vmden und weist idnen den dVsg naetr der àrdutanx. Ln<l
wieder gebt es weiter. Vn Voten vorüder, an Hügeln von
Inieden Viets dieser Voten /eigen spuren entset/lieden
vodeskamptss. Dnnatürtied weit aulgsrissene ^ugen — die
Lände in die dd'ds gebodi't — die Idaars des Hartes autgs-
riedtst — /usammengeprekte ^ädne unter kramptdatt geöff-
netsn Lippen — die Leine starr ausgestreckt, so liegen sie da.

dst/t dureti einen Llodlwsg. vier tiegen sie autgssediedtet.
vote und Verwundete unter einander. Letztere bsgrüssen die

15
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Sanitätspatrouille wie rettende Engel und liehen und schreien

um Hilfe. Mit gebrochenen Stimmen, weinend, wimmernd,
rufen sie nach Rettung, nach einem Schluck Wasser Aber
ach — die Vorräte sind fast erschöpft, und was können die

wenigen Menschen tun? Ein jeder müßte hundert Arme haben,
um da retten zu können doch jeder tut, was er kann. Da
erschallt der langgezogene Ton des Sanitätsrufes. Die Leute
stutzen und halten in ihren Handreichungen inne. „Verlaßt
uns nicht, verlaßt uns nicht!" flehen die Unglücklichen, doch
wieder und wieder ruft das Hornsignal, welches von allem
andern Getöse unterscheidbar, deutlich in die Weite dringt.
Da kommt auch noph ein Adjutant herangesprengt: „Mannschaft

von der Sanität!" „Zu Befehl!" erwidert der Korporal.
„Mir nach."

Offenbar ein verwundeter General Da heißt es

gehorchen und die andern verlassen. „Mut und Geduld, Kameraden,

wir kommen wieder." Die es sagen und die es hören,
wissen, daß es nicht wahr ist.

Und wieder geht es, weiter, dem Adjutanten, der
vorsprengend die Richtung weist, im Eilschritt nach. Da gibt es

unterwegs kein Aufhalten, ob auch von rechts und links die
Weh- und Hilferufe ertönen, ob auch auf die Eilenden selber
manche Kugel fällt und den einen oder andern hinstreckt —-

nur weiter, nur vorüber. Vorüber an Menschen, die sich unter
dem Schmerz ihrer Wunden krümmen, die von hinjagenden
Rossen zertreten oder von daherrasselnden Geschützen
zermalmt werden und welche, die Rettungsmannschaft erblickend,
in ihrer Verstümmelung sich ein letztesmal emporbäumen;
vorüber, vorüber! Berta v. Suttner: „Die Waffen nieder!"

5. Frankreichs Kriegserklärung an Preußen.
(Wörtliche Ubersetzung.)

Der unterzeichnete Geschäftsträger Frankreichs hat in
Ausführung der Weisungen seiner Regierung die Ehre, seiner
Exzellenz dem Herrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten
Seiner Majestät des Königs von Preußen folgende Mitteilung
zur Kenntnis zu bringen.

Die Regierung seiner Majestät des Kaisers der Franzosen
konnte den Plan, einen preußischen Prinzen auf den Thron
Spaniens zu erheben, nur als ein gegen die Sicherheit Frank-
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Lgnitgtspgtnonills vis nsttsnàs On^sl nnà llsksn nnà sokneisn

nin Klilks. Nit Asknoeksnsn Ltinnnsn, vsinsnà. viininsrnà,
nnksn sis ng.sk Osttunzz, ngsk sinsni Lsklusk'VVgsssn Xbsn
gsk — àis Vonnäts sink Kst srssköptt, nnà vas könnsn àis
vsni^sn Nsnssksn tun? Oin ^jsàsn nnükts knnàsnt Xrms kgkon,
nin kg nsttsn /.n könnsn àosk Mlon tnt, vgs sn kann. I)g
snsekgllt àsn IgnMsxoAsns Oon àss Lgnitütsnnkss. Ois Osnto
stnt/,sn nnà kglton in iknsn KlgnànsisknnAsn inns. „Vsnlgüt
nns niskt, vonlglZt uns niskt!" llsksn àis IlnAlüsklisksn, àosk
visàsn nnà visàsn rnlt às iTlonnsi^ngl, vslskss von gllsnn
gncisi'n Ostöss nntsnssksiàkgn, àsutlisìl in àis "Visits <!nin^t.
Og komnnt gnok no.ed sin Xàjntgnt ksngn^sspnsnzzt: „Nnnn-
sskgkt von àsi' Lgnitgt!" „^nLslokl!" snviàsnt àsn Xon^ongl.
„Nin ngsk."

Olksnbgn sin vsnvunàstsn Osnsngi Og ksikt ss ^s-
konsksn nnâ àis gnàsnn vsnlgsssn. „Nnt nnà Ooânlà, Xgms-
l'gàsn, vin komrnsn visàsn." Ois ss sg^sn nnà àis ss körsn,
visssn, ànk ss niekt vgkn ist.

Onà visàsn Askt ss, vsitsn, àsnn Xàjutgntsn, àsn von-
sxnsnZsnà àis OiektunZ vsist, inn Xiisoknitt ngsk. Og Aikt ss

nntsnvsZs ksin Xnikgitsn, ok gnsk von nsskts nnà links àis
^Vsk- nnà Oillsnuis srtönsn, ok gnek gut àis Xiisnàsn sslbsn
nngnsks XnZsi Kilt nnà àsn sinon oàsn gnàsnn kinstnsekt —^

nnn vsitsn, nnn voriibsr. Vonnbsn gn Nsnseksn, àis siek nnton
àsnn Lsknnsn/ iknsn ^Vnnàsn kniinnnsn, àis von kinjg^snàsin
Oosssn xsntnston oàsr von àgksnngssslnàsn Osssknt^sn /sn-
nnglmt vsnàsn nnà vsioks, àis lìsttnnASingnnsskgkt snklielcsnà,
in iknsn VonstünnnnsiunZ sisk sin lst/tssnngi snnponbgnnnon;
vonnksn, vonnbsr! vsrtg v. 8àsr^ „vis ^Ván màn!«

5. ^ankreieks Kriegserklarung an ?r6làn.

Osn untsn/sioknsts OssokgitstnìiASn Xngnknsioks kgt in Xns-
tüknnn^ àsn ^VoisnnMn ssinsr Its^isnnnA àis Xkns, ssinsn

Xx/silsn/ àsin Osnnn Ninistsn àsn gusvgntiAsn Xn^slsAsnksitsn
Lsinsn Ngzsstgt àss XöniM von Onsnksn iolMinào Nittsiiun^
/nn Xsnntnis /n bninASn.

Ois OsAisnunA ssinsn Ngjsstgt àss Xgissns àsn Ongn^ossn
konnte àsn Olgn, sinsn prsnkiseksn OninMn gnt' àsn Oknon

Lpgnisns xn snksbsn, nnn gis sin ASMn àis Lieksnksit Ongnk-
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reichs gerichtetes Unternehmen betrachten und sah sich
genötigt, von Seiner Majestät dem König von Preußen die
Versicherung zu verlangen, daß sich kein solcher Plan mit seiner
Zustimmung verwirklichen könne.

Da Seine Majestät der König von Preußen sich geweigert
hat, diese Versicherung zu geben, und im Gegenteil dem
Botschafter Seiner Majestät des Kaisers der Franzosen bezeugt
hat, daß er für diesen wie für jeden andern Fall sich die Freiheit,

je nach den Umständen zu handeln, vorzubehalten gedenke,
mußte die Kaiserliche Regierung in der Erklärung des Königs
einen sowohl Frankreich, wie auch'das europäische
Gleichgewicht bedrohenden Hintergedanken erblicken.

Diese Erklärung ist noch verschärft worden durch die
den Regierungen gemachte Mitteilung der Weigerung, den
Botschafter des Kaisers zu empfangen und in irgend welche
neue Erörterung mit ihm zu treten.

Infolge dessen hat es die Regierung Seiner Majestät des
Kaisers für ihre Pflicht erachtet, sofort für die Verteidigung
ihrer Ehre und ihrer gefährdeten Interessen Sorge zu tragen
und betrachtet sich, entschlossen, infolge der ihr bereiteten
Lage alle für diesen Zweck gebotenen Maßregeln zu treffen,
von jetzt an als im Kriegszustande mit Preußen befindlich.

Der Unterzeichnete hat die Ehre, Seiner Exzellenz etc. etc.
die Versicherung seiner vorzüglichen Hochachtung auszusprechen.

Berlin, den 19. Juli 1870. Le Sourd.

5a. Aus dem Rundschreiben des Bundeskanzlers
über die französische Kriegserklärung.

„Wir haben auf die Kriegserklärung folgendes zu
erwidern: Seine Majestät der König, in voller Achtung vor
der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der spanischen Nation
und vor der Freiheit der Entschlüsse der Prinzen des fürstlich
Hohenzollernschen Hauses hat niemals daran gedacht, den
Erbprinzen auf den spanischen Thron erheben zu wollen. Die an
Seine Majestät gestellten Forderungen von Zusagen für die
Zukunft waren ungerechtfertigt und anmaßend. Ihm einen

Hintergedanken oder eine feindliche Absicht gegen Frankreich
dabei zuzuschreiben, ist eine willkürliche Erfindung.

Die angebliche Mitteilung an die Regierungen hat niemals
stattgefunden, ebensowenig eine Weigerung, mit dem Botschafter
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roià8 Aorislriois8 Lnisrnànsn i)otrg.sdi.on uinl 8nk siell AS-

nötigt, von Ksinsr àjostât dsnr XöniZ von Lrsnksn dio Vsr-
8ielrsrnng- xu vorlnn^sn, dak sied I<oin 8olelror Llnn inii 8oinsr
^nstimmunA vsrwirklisiron kdnno.

> >n ssino Nnjosiât dor Ivöni^ von LronLon 8ioìr Aswsigori
dnt, dis8s Vor8islrsrnn>>7 /n Asbsn, und iin doZonisii dsnr Loi-
Lsìraltsr Soinsr Unjsstàt ds8 Ivni8sr8 dor Lrnnxossn bs^suZi
Irni, dnk or lür dio8on wis kür -js<lon nndsrn ?nil 8isir dio Lroi-
irsit, jo àìi cìon linroiândsn M irnndoln, vorxnboàiion ^odonics,
nrni^to à Xàorlislro LoZiornnZ in dsr LilLnrnn^ ds8 LvnÌK8
sinon 8owolri Lrnnkroisìr. wio nnsir dn.8 suropnioslrs dloià-
Aswieirt bodrolrondsn Idinior^odnnksn srdiiàon.

1)is8S Lrklnrnn^ Î8t noslr vsr8e1in.r1t worden dnrolr dis
don LöAiornnAsn ^onrnolrio NiiioilnnA dor ^VsiZsrnn», don
Loioolrnltor do8 1vn.Ì8or8 /n sni^lnn^on nnd in irgend wololrs
nsno LrörisirrnZ nrii iinn /n irston.

Inloi^s dos8on irni S3 dio LoZisrnn^ Nsinor Nnjsotnt cis8

Ivni8or8 kör ilirs Lilislri sraolrioi, 8o1ori lür ciio VortoidiZnnA
iin'or Lirrn nnd dircr Mlìdrrdotsn Inioro88sn 8orZs /n irn^on
nnd doirnslrioi sislr, oni8clrio88on, inkol^s dsr ikr bsreiisisn
I.NAS nils iur dis3on !^wsol< ^oboisnon Nnkrssssln /.u irsiksn,
von jsi/i nn à iin IvrioA8xu8tnncio nrii Lrsuiìsn bolindlià

Oor Lnisr/.sislrirsis Irni ciio Lirrs, Loinor Lx/.oiion/. sis. sis.

à Vsi'Âàn'unA 8sinor vorxüKlisiron IdoeirnsIrinnA nuMnnprsoiron.
Lorlin, dsn 19. .Inii 1879. Lo sonrd.

5a. ^U8 cism kîulàebreiben cie8 8unci68kaniter8
über à fran^ôàcbe Krjeg86rkìârung.

„^Vir irnbsn nnl dis XrisALsrldin'nn^ lol^ondso /u
erwidern: Lsino Nn^08ini der XüniA, in vollsr ^.olrtunK vor
dor KoibstîindiAkeii und Lnndirnn^iAivsii dor 8pn.ni8oksn talion
und vor dor Lrsilrsii dor Lni8oiiiii88o dor Lrin^on ds8 1iir8tiisli
Iloirsn/oliorn8oirsn IInn8S8 irni nisirrà dnrnn sssdnoiri, don Lrb-
zrrin^sn nnl dsn 8xnni8oksn '1'iiron srksbsn /u wollsn. 1)io nn
Lsino Nnjo8i!lt A08isUisn LordorunZsn von ^u8NAon liir dio
Tünlcnnli wnron nnAsrsskilsriiAi nnd nninnksnd. linn sinsn

Liniorgsdnnksn odor sine Isindiielis /sbsiedt sso^on Lrnàrsisll
dndsi ?:n^n3o1irsi1>on, Ì3i sins willknriiàs IZriindnnA.

His nnAsblioks MiisilnnA nn dio LoZiornnAon irai niomà
3ig.itAo1nndsn> skon8owsniA sino^siZornnA, init dsin IZàoàlior
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des Kaisers der Franzosen zu verhandeln. Im Gegenteil hat
der Botschafter amtliche Verhandlungen mit der Königlichen
Regierung niemals versucht, sondern nur mit Seiner Majestät
dem Könige persönlich und privatim im Bade Ems die Fragen
besprochen.

Die deutsche Nation, innerhalb und außerhalb des
Norddeutschen Bundes, hat erkannt, daß die Forderungen der
französischen Regierung auf eine Demütigung gerichtet waren,
welche die Nation nicht erträgt, und daß der Krieg, welcher
niemals in den Absichten Preußens liegen konnte, uns von
Frankreich aufgezwungen wird.

Die gesamte zivilisierte Welt wird erkennen, daß die
Gründe, welche Frankreich anführt, nicht existieren, sondern
erfundene Vorwände sind.

Der Norddeutsche Bund und die mit ihm verbündeten
Regierungen von Süddeutschland protestieren gegen den nicht
verschuldeten Überfall des Deutschen Bundes und werden
denselben mit allen Mitteln, die ihnen Gott verliehen hat,
abwehren" v. Bismarck.

6. Das Frühstück in Berlin und das Abendessen
in Fröschweiler,

Wir müssen nun erzählen, wie die Truppen verpflegt,
d. h. mit Speis und Trank und allem Nötigen versorgt wurden.
Eine unerquickliche Aufgabe, denn auf diesem Gebiete hatte
die Kriegsbereitschaft Frankreichs in der Tat Unglaubliches
geleistet. Wie beschämend aber auch solche Tatsachen für
eine ruhmreiche Nation sein mögen, sie stehen einmal da wie
verhängnisvolle Marksteine in dem Bereich ihrer Geschichte
und fordern Betrüger und Betrogene vor den Richterstuhl der
kommenden Geschlechter.

Wir waren also mit 6000 Mann Soldaten heimgesucht,
hatten auch bereits alle in aufrichtiger Vaterlandsliebe nach
Kräften unsere Pflicht getan. Da meinten wir denn, Kaiser
und Reich, für welche unsre Söhne und Brüder in den Tod
gingen, hätten auch die Pflicht und Schuldigkeit, dieselben zu
ernähren und glaubten in unsrer Einfalt, hinter jedem
anrückenden Regiment müßten • auch allerhand Proviantwagen
hereinfahren mit Brot, Fleisch, Wein, Kaffee, Tabak u. drgl.
Und die guten „Michele" (Infanteristen) glaubten das auch,
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des Kaisers der kranxossn /.u verbandeln. Im tlegsnteil bat
der Botsebakter amtllebe Verbandlungen nut der kvnigllebsn
Bsglerung niemals vsrsnebt, sondern nur mit Keiner kla) estât
dem Könige persvnlieb und privatim im Bade kms die kragen
besproeben.

Dis deutsebe dation, innerbalb nnd auksrbalb des Kord-
deutsebsn Bundes, bat erkannt, dab diskorderungsn der Iran-
Msiseken Bsgisrung au! eins Demütigung gerlebtet >varsn,
vvslebe dis Kation niebt ertrügt, und dab der Krieg, ^velebsr
niemals in den Vbsiebtsn Brsuksns liegen konnte, uns von
krankràb aulgs^vungen >vird.

Die gesamte Zivilisierte Welt vlrd erkennen, dab die
Dründe, ^vslebe krankrsieb ankübrt, niebt existieren, sondern
erlundsns Vorvvänds sind.

Der korddsutsebs Bund nnd die mit ibin verbündeten
Begierungen von Kücldeutsebland protestieren gegen den niekt
vsrsebuldstsn Überfall des Dsutseben Bundes nnd >verden den-
selben mit allen Nltteln, die ilmsn Dott verlieben bat, ab-
vebren" v. Bismarek.

6. Das fl'ütistüek in Berlin unä à M6là886n
in ssrö8cliw6jl6r.

Wir müssen nun er/iibien, vìde die 'l'ruppsn verpflegt,
d. b. mit Kpsis nnd krank nnd allem kötigsn versorgt >vurdsn.
Bine uneiapüekliebs Vulgabs, denn ant diesem Dsbiste batte
die kriegsbsrsitsebakt ki'ankrsiebs in der Bat Dnglanbliebss
geleistet. Wie besebämend aber aueb solebe Batsaebsn für
sine rnbinreiebs Nation sein mögen, sie sieben einmal da -vvio

verbüngnisvolls Narkstsins in dem Bersleb ibrer Dsseldebts
und fordern Betrüger und Betrogene vor den Biebterstukl der
kommenden Dssebleebter.

Wir ^varen also mit üöüü Nann Koldaten beiingesuebt,
batten aueb bereits alle in aukriebtiger Vaterlandsliebe naeb
Kräften unsers l'üiebt getan. Da meinten svir denn, Kaiser
und Bsieb, tttr ^velebs unsre Löbns und Brüder in den Bod
gingen, bättsn aueb die l 'üiebt und Kebuldigksit, dieselben /.u
srnäbrsn und glaubten in unsrer kinkalt, binter )edsm an-
rückenden Itegiinont inübton aueb allsrband Broviant^vagen
bersinkalirsn mit Brot, kleiseb, Wein, Kalkes, Babak n. drgl.
I'nd die guten „Kliebsls" (Infanteristen) glaubten das aueb,
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blieben den ersten Tag bei fröhlichem Humor, schliefen des

Nachts gemütlich unter ihren Zelten. Und der Morgen kam
und die kleinen Kaminchen der Feldküchen waren schon
allenthalben im Lager ausgestochen, und die blechernen Kochtöpfe

standen bereit, die erwarteten Suppenvorräte zu
verarbeiten; aber es kamen keine Proviantwagen, und Feueranzünden
und Abkochen blieben für diesmal erspart. Soit! Einmal ist
keinmal Der Soldat ist heitrer Laune, zündet ein Pfeifchen

an, schnürt den Leibgürtel um ein Knopfloch enger,
singt ein Liedchen und gibt sich zufrieden. Allein dieser harmlose

Selbstbetrug sättigt doch nicht auf die Dauer. Es wurde
Mittag, Nachmittag, Abend — den armen Jungen rappelte es

im Magen. Was jetzt? — Jetzt strömten Offiziere und
Mannschaften scharenweise ins Dorf hinein, drangen in die Häuser
— anständig, verlegen, das Geld in der Hand — „Pardon,
Monsieur, Pardon Madame, könnten wir nicht Brot, Speck,
Eier, Gemüse kaufen?" „Kaufen?" war damals noch die
allgemeine Antwort — „nicht kaufen; da nehmt den Laib Brot
und das Stückchen Fleisch und die paar Zwiebeln und geht
in Gottes Namen."' — „Merci Monsieur, merci Madame." Aber
noch waren die nicht zum Hoftor draußen, da kamen schon
wieder andere: „Excusez Monsieur, excusez Madame, wir
haben heute noch nichts gegessen, die Lebensmittel sind
nicht angekommen,.. könnten wir hier nicht Brot, Kartoffeln,
Wein, Äpfelwein oder sonst etwas kaufen?11. Ja, ja, was wird
das geben! — Aber was machen? Da standen die hungrigen
Gesellen, bittend, flehend, pour l'amour de Dieu: man mußte
sich erbarmen, und wiederum hieß es: „Nicht kaufen, dahabt
ihr Brot, Kartoffeln, Milch" oder was sonst noch vorhanden.
Und auch diese waren noch nicht abgefertigt, da drängten
sich schon wieder andere heran, und so ging's im ganzen Dorf
in allen Häusern bis in die tiefe Nacht. Und wie auch die
Einwohner wetteiferten in selbstverleugnender Liebe, und an
jenem Abend in manchem Hause weniger gegessen wurde,
damit die armen Tröpfe auch noch ein Bröcklein kriegten,
was war das unter so viele? Wie mancher ist nach langem,
vergeblichem Suchen hungrig unter sein Zelt gekrochen ohne
vive la France zu rufen, und was mußte erst werden, wenn
am andern Morgen, in den folgenden Tagen diese Not keine
Abhilfe finden sollte? Und der Morgen kam, und die Sonne
stand am hohen Himmel, und 6000 Menschen lagerten, hün-
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blieben dsn srstsn Da^ bei trökliekem Dumor, seklieten dss
klaekts Asmütliek nntsr ikren l^eltsn. Dnd der Norton kam
und dis kleinen Xamlneksn (à- Deldküeken ^varsn sekon
allsntkalbsn im Da^sr ansZostoeksn, und dis blsekernon lvoek-
töpte standen bsrsit, à sr^vartsten suppsnvorräts xn vsrar-
bsitsn; aber os kamen ksinsDroviantrvasssn, und Densranxnndsn
und .^bkoeksn blisbsn tür diesmal erspart. 3oit! Einmal ist
keinmal.... ver 8oldat ist ksitrsr Daune, xündst sin Dtsik-
eben an, seknürt «isn Döibzrürtöl nm sin lvnopkloek onAsr,
sinAt sin Diedeksn und Aibt siek xutrisdsn. Allein diessr Karin-
loss selbstbetruA sättigt doel> niekt ant àis Dauer. Ds ^vurde

Nitta^, klackmittaZ, ^bsud — äsn armsn düngen rappelte ss

im NaASN. >Vas jstxt? — .Istxt strömtsn Dtkxisrs und Nann-
sekatten sokarsn^vsiss ins Dort kinsin, drangen in dis Däusor
— anständig, vsrlsAsn, das Dsld in dsr Dand — „Dardon,
Monsieur, Dardon Nadamo, könntsn >vir nickt lZrot, Lpsek,
Dior, Deinüse kauten?" „üautsn?" >var damals nock dis all-
Mmsins ^.nDvort — „nickt kanten-, da nskmt dsn Daib lZrot
und das Ltkekeksn Dlsisek und dis paar Zwiebeln und Askt
in Dettes klamsn/'- — „Nerei Nonsisur, nrsrel Nadanm." KI)or
noek ^varsn dis niekt xum Doktor draukeu, da kamsn sckon
vüsder anders: „Dxeussx Nonslsur, sxeussx Madame, vidr
kabsn ksnts noek niekts ^e^ssssn, dis Dsksnsmittsl sind
niekt an^skomnisn,.. könntsn ^vir kisr niekt lZrot, üartotksln,
^Vsln, ^iptsüvsin odsr sonst stvas kauten?^ .la, ja, ^vas >vird
das Asksn! — kbsr >vas maeksn? Da standen dis kunAriZsn
Dsssllsn, kittsnd, tlsksnd, pour l'amour ds Disn: man mutlts
siek srkarmsn, und rvisderum kiek es: „klickt kanten, da kabt
lk>- lZrot, lxartotksln, Milek'- odsr rvas sonst noek vorkandsn.
Dnd anek diess rvaron noek nielit abZstsrti^t, da drängten
siek sekon vriedsr andsrs ksraip und so An^'s im Mnxsn Dort
in allen Dläussrn bis in die tists klaekt. Dnd ^vie anek die
Dinvvoknsr -nmttsitsrtsn in sslbstvsrleu^nsnder Dieke, und an
jenem kbend in maneksm l lause ^veni^sr ASZesssn xvurds,
damit dis armsn 'l'röpte anek noek sin üröeklein krisAton,
-vvas var das unter so viole? ^Vis maneker ist naek langem,
verAsblieksin Zueksn kunZriA untsr ssin ^slt ^ekroeken okns
vivs la Dranos î:n rutsn, und -vvas mnkte srst werden, vvsnn
am andern Normen, in dsn tollenden 9'aZen diese klot keine
^.bkilts kndsn sollte? Dnd dsr Normen kam, und die Sonne
stand am koken Kümmel, und 6999 Msnseken la^srtsn, KNn-
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gerten, marodierten da herum und sollten ihr Blut vergießen
und der Hunger glitzerte aus ihren Augen heraus 0 Na-
polium, wo warst du? Wo wäret ihr Marschälle, Senatoren,
Generäle, Intendanten und alle ihr goldverbrämten Possenreißer,

die in heillosem Spielerwahnsinn diesen Krieg vom
Zaune gebrochen und in Berlin frühstücktet, während euere
Soldaten hier im eigenen Lande mit der tuchenen Flinte um
die Ecke herumschössen? Wo wäret ihr in jenen unheilvollen
Tagen? Ihr wäret nicht da, ihr sähet nicht die Ratlosigkeit,
die Erniedrigung, die Blöße und Schande eures Heeres, die
matten, hungrig bleichen Gesichter und die Unstern Blicke und
die zornigen Gebärden und die drohenden Bewegungen eurer
Soldaten; ihr hörtet nicht das.Klagen, Murren, Fluchen,
Verzagen und Verzweifeln eurer Olliziere und Mannschaften. 0,
wenn's losgegangen wäre, sie hätten mit Löwengrimm
gefochten — wer weiß? — vielleicht, oder mit Verachtung
das Schwert in die Scheide gestoßen. Aber es ging nicht los,
sondern wie die Welle die Welle, so trieb eine Stunde die
andere und dabei war in diesem fürchterlichen Wirrwarr kein
Mensch, der Bescheid gewußt, kein Befehl, der Ordnung
geboten, keine Maßregel, die Aushilfe verschafft hätte. Alles
rannte in wilder Auflösung durcheinander, Wut und Entrüstung
flammten auf allen Lippen. „Wo ist denn der Proviant? und
wenn keiner da ist, warum ist kein General auf dem Plan,
der solchen mit Gewalt erzwingen kann? Wir sind verraten,
man will uns hier draufgehen lassen! Wir gehen zum Feinde
über!" 0 Schmach und Schande! Dort oben vor der Kirche
stand der Sous-Intendant militaire (Verpflegungsbeamter),
umringt, belagert, von allen Seiten geängstet, sie heischten
Fütterung, sie flehten, brüllten! Dort stand er, weinend, wie ein

Kind, die Hände überm Kopf zusammenschlagend: „Ich habe

ja nichts, ich kann nichts geben! Man hat mich im Stiche
gelassen, die Einwohner müssen helfen, sollen um Gotteswillen
helfen!" Wer konnte solchem Notschrei widerstehen? Es wurde
sofort bekannt gemacht, jede Haushaltung sollte auf der Stelle
einen Ofen voll Brot backen, allerlei Nahrungsvorräte sammeln
und dem Vaterland zum Opfer bringen. Es wurden Staffetten
in alle umliegenden Ortschaften gesandt mit der Aufforderung,
dort das Gleiche zu tun und Brot, Fleisch, Kartoffeln, Wein,
Schnaps etc. in aller Eile nach Fröschweiler zu senden. Jetzt
fiel wieder ein Lichtstrahl in jene gräßlichen Stunden. Noch
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Asrtsn, inurodisrtsn à Irsrum und soiitsn lin' Lint vsrAisksn
und dsr IZunAsr Aiitxsrts aus ilrrsn iVuAsn ìisruus.... 0 à-
polium, ^vo >vurst à? ^,Vo vvurst iiir Nurseìrûils. 3snutorsn,
(Hsnsrüls, Intsndunton und ullö ikr Aoidvsrbrümtsn ?osssn-
rsiksr, dis lu Iisiilossm 3piolorvvudnsinn disssn IvrisA vom
^uuns Asdrosllsn und m berlin trüdstüoktst, ^ülrrsnd susrs
8olduton Insr iin siAsnsn I^unds mit dor tuodsnsn ?1into mu
dis I^sics Irsrumsolrosssn? ^Vo vvui'st à m ^snon unlrsilvollsn
'l'uAsn? IIu' vvurst nielrt du, ilrr sulist niskt dis ItutlosiAksit,
dis IZrnisdriAumA, dis IMKs und 8eliunds ourss Idssrss, dis
muttsn, ImnAriA blsioksn (tssielrtor und dis tinstsrn I^iioks uud
dis xorniAsn t^sdûrds>ì uud dis drolisndsn ksvvsAUNASn suror
8oìdutsn: iìu' Irortot nisìrt dus XiuAsn, Nurrsn, ?Iuoìnzn, Vsi-
xuAôn und Vsrxvvsitsln suror OIlixisrs und Nunnsolruktsn. 0,
vvsnn's iosASAUNASN vvürs, sis Irüttsn nui Imvvsn^i'imm AS-
kocktsn — vvsr vvsik? — visilsiolit, odsr mit VsruolrtunA
dus 3oiivvsrt in «lis 3àôids Asstol»sn. iVdsr ss AMA nisìit los,
sondsrn vvis dis VVsiis dis VVsilo, so trisd sins 8tunds dis
undsrs und dudsi vvur in disssm kür'slrtsrlisksn ^irrvvurr Ksin
Nsnsol), dsr Lssàsid Asvvutit, Issin Lstslrl, dsi' OrdnunA As-
botsn, Ivsins UukrsAsi, dis àuslnits vsrsskukkt Irütts. rVIIss

runnts in vviidsr ^utlösunA durolisinundsr, ^Vut und LntriistunA
tlunnnten nui ulisn I^ippsn. „>Vo ist denn dor proviunt? und
vvsnu Ivoinsr du ist, vvurum ist Icoin LIsnsruI uut dsm I^Iun,
dsi' soisirsn init Llsvvult srxvvinAsn kunn? >Vir sind vorrutsn,
mun will uns trisr di'uutAàsn iusssn! ^Vir Aàsn xum I^sindo
ubor!"-O 8ànusìr und 3àundo! Dort obsn voi' do>' Ivirsìio
stund dor 8ous-Intsndunt miiituirs (VsrxtisAunAsbsumtsr), uin-
rinAt, bsIuAsrt, von uiisn 8sitsn AsünAstst, sis ksissldsn Dut-
tsrunA, sis tlslrtsn, brüllton! Dort stund sr, vvsinond, vvis sin
Xind, dis IlUnds iiborin Xoi't /.usunnnsnssiduAsnd: „leb bubs
^ju niebts, iob bunn niebts Asbon! Nun iiut inisìi iìu 3tiàs
Asiusssn, dis kin^voimsr müsssn iisiisn, solisn um Kottssvviiisn
ksitsn!" Vsl- Ivonnts soiodsm ^lotsàsi vidsrstàsn? Ls ^vui'ds
sotvrt dskunnt Asmuàt, jsds HuusàuitunA soiits uuk dsr 3tsiio
sinon Otsn voll ttrot duoksn, uiiorisi i>iàuuAsvori'ûts sunnnsin
und dsm Vutsi'iund xuin Opksr InunAsn. Ivs vvurdon 3tutksttsn
in uiis undisAsnds» Ortsàdtsn Assundt mit dsr ^utkordsrunA,
dort dus <dlsiào xu tun und Itrot, Moisolr, ivurtotkoln, VVsin,
8simups oto. in uiisr tiiiis nuà ^rôsoìivvsiisr xu ssndsn. dotxt
tisi ^viodsr sin I^isktsìràl in zsns Arüklioksn 8tundsn. I^sosii
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am selben Abend und besonders am folgenden Tag strömten
aus Fröschweiler und den benachbarten Dörfern her die
Beiträge so freudig, so reichlich, daß dem herzzerreißenden Elend
gesteuert wurde und wieder frischer Lebens- und Kampfesmut
ins Lager einkehrte.

Was mußte aber schon damals jeder vernünftige Mensch

von solch einer Kriegsführung denken? Mußte man sich nicht
fragen: „Wenn der Soldat im eigenen Lande auf Selbsthilfe,
Betteln und Marodieren angewiesen ist, was soll es, wenn er
Siegel-, was muß es, wenn er geschlagen wird, im fremden
Lande geben?" Klein, Fröschweilerchronik.

7. Das erste Treffen.
(Ein Patrouillenritt).

Das feindliche Heer bestand aus dem württembergischen
Generalstabsoffizier Hauptmann Graf Zeppelin, drei badischen
Offizieren und 4 Dragonern. Sie hatten den Befehl, das Land
auszukundschaften, ob sich etwa schon bedeutende Truppenmassen

im Elsaß befänden. Sulz, Wörth, Fröschweiler hatten
sie glücklich passiert und waren von Elsaßhausen aus auf
einem wenig gangbaren Waldwege soweit vorgedrungen, daß
sie die Eisenbahnlinie von Gundershofen bis Niederbronn und
auch ein gut Stück des Hanauer Gebietes überblicken konnten.

Sie waren in einem einsamen Gehöfte, dem Sehirlenhof
eingekehrt, hatten ihre Pferde in Stall und Schuppen
untergebracht, wollten auch von dem harten Ritt ein Weilchen
rasten, und schon dampften die Eierkuchen lustig in der
Pfanne und sollten auf französischer Erde desto besser
schmecken Da entsteht plötzlich Lärm Das ganze
Jägerregiment ist im Anzug, der Hof ist umzingelt Was
jetzt? — Messer nnd Gabeln fallen aus den Händen, die Säbel
fahren aus der Scheide, sie stürzen heraus, verbarrikadieren
sich hinter ihre Pferde — es fällt ein Schuß und streckt einen
französischen Unteroffizier zu Boden; — es fallen wieder
Schüsse •— Leutnant Winsloë ist tötlich getroffen, andere sind
verwundet; einige Sekunden verzweifelter Gegenwehr, die
Übermacht hat gesiegt; zwei Olliziere, zwei Dragoner sind
gefangen, Winsloë ist im Verbluten, Graf Zeppelin aber und
zwei andere Dragoner sind entkommen. Das französische Regiment

machte Kehrt, rückte am Abend unter allgemeinem Jubel
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ain selben ^.bsnd und bosonds?'s am folgenden Dag ströinton
aus Pröseliweller und don bsnaebbaite?? Döideru lier die Lei-
träge so freudig, so roieblleb, dak dem berzzorrsikendsn lillend
gesteuert wurde und wieder friseber Lebens- und Ivamptosniut
ins Lager slnbebrte.

Vas inukto aber sebon damals,jeder vernünftige Nenseb

von soleb einer lvriegstübrung denken? Nukts man sied niebt
fragen ^ „Venn der soldat im eigenen Lande ant Lolbstbilto,
Lstteln und Narodieren angewiesen ist, was soü es, wenn er
Liege?-, was inuk es, wenn er geseblagen wird, im fremden
Lands geben?" Llsiu, Li-vsekwsilsrobrouib.

7. Oa8 s^ie treffen.
(Lin Latrouillsui-itt).

Das feindliebs Heer bestand ans dem württembergiseben
dsneraistabsoiiixier Lauptmann (Zrak Zeppelin, drei badisoben
(Mzieren und 4 Dragonern. Lie batten den Lekekl, das Land
auszubundsebaften, ob sieb etwa s<-bon bedeutende Lruppen-
Massen im Llsak befänden. Lui?, Vörtb, prösebwellsr batten
sie glüobliob passiert und waren von LIsakbaussn aus auk
einem wenig gangbaren Valdwego soweit vorgedrungen, dak
sie die Lisonbabnlinis von Dundersboten bis büoderbronn und
aueb ein gut Ltlleb des Llanauor Debistss überblieben bannten.

Lie waren in einem einsamen Debatte, dem Lebirienkof
singsbebrt, batten dirs Pferde in Ltaü und Lekuppsn unter-
gebraebt, wollten aueb von dem barton Litt ein Veileben
rasten, und sebon dampften die blierbueben lustig in der
Pfanne und sollten auf tranzösiseber Lrde desto besser
sebmeeben Da entstekt plotzlieb Därm l)as ganze
dägsrregimont ist im â.nzug, «ler llok ist umzingelt Vas
jetzt? — Messer und Dabei?! kaiisn aus den Händen, die Label
tabrsn aus der Lobolde, sie stülpen bsraus, verbarrikadieren
sieb bintsr ibre Pferde — es fällt ein Lobub und strsebt einen
französiseben Lnterollizier zu Loden; — es fallen wieder
Lebüsss — Leutnant Vinsloö ist tötlieb getrolîen, anders sind
verwundet; einige gebunden verzweifelter Degonwekr, die
Dbsrmaebt bat gesiegt; zwei Dlllziers, zwei Dragoner sind
gefangen, V/insloö ist im Vei-bluton, Drak Zeppelin aber und
zwei anders Dragoner sind entkommen. Das tranzösisebe Legi-
ment inaelito Lebrt, rüebts am.^bend unto?' allgemeinein .iubsl
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wieder in Niederbronn ein ; in Paris wird eine „bataille du
Schirlenhof" mit Feuerwerk gefeiert und auch in Fröschweiler

war, als die Jäger wieder kamen, die Freude so groß
und die Begeisterung so allgemein, daß unsere guten Leutchen
des Gebens, Fragens, Lobens und Verwunderns nicht müde
und auch die Soldaten des Essens und Trinkens und
Erzählens nicht fertig werden konnten bis in die Nacht hinein.
Als Siegesbeute hatten sie eine kurze Kavallerieflinte und
einen dicken hölzernen Klöpfel mitgebracht, der zum ewigen
Andenken in Fröschweiler aufbewahrt bleibt. Wie diese

Siegeszeichen aber angestaunt und gepriesen wurden 1

Graf Zeppelin soll, wie die Überlieferung meldet, auf dem

Rappen des getöteten französischen Unteroffiziers entronnen
und eine Weile nach der Schlacht in den Schirlenhof
zurückgekehrt sein und die Zeche bezahlt haben. Vom Schauplatz des

Kampfes marschierte er in nordöstlicher Richtung durch den
Großenwald, überschritt unweit Fröschweiler die damals schon
sehr belebte Reichsstraße und zog dann, immer in Begleitung

des sagenhaft gewordenen Rappen am Waldessaum
hinüber nach dem Gebirge und als an jenem Abend der
Wendlingpeter am Bergesabhang zwischen Nähweiler und
Linienhausen, dicht am Wald, die Kühe weidete, da kam
auf einmal ein seltsamer Mann, der kein Franzose sein konnte,
führte ein müdes Schlachtross am Zaume und fragte, ob er
nicht etwas Milch bekommen könnte.

Da schaute ihn der Wendlingpeter erschrocken an
„Ja, ich würde Euch schon gerne ein wenig Milch geben,
wenn ich ein Geschirr hätte, in das ich melken könnte...."
„Da läßt sich abhelfen", sagte der Mann, — zog ein ledernes
Ding aus der Tasche, woraus man trinken und wohinein man
auch melken kann, "und der Wendlingpeter melkte ganz
wacker drauf los, und die Milch schmeckte dem fremden
Herrn so trefflich, daß er sich noch einmal melken ließ
und dann gab er dem verdutzten Kuhhirten ein Zweifrankenstück,

sagte Dank und guten Abend. Und das alles, während
vielleicht 300 Schritte dort drüben französische Kavallerie
auf- und abjagte und den „Preußen" im Wald vermaledeite,
aber nicht in den Wald kam, denselben zu erschlagen.

Graf Zeppelin zog weiter; kam am selben Abend ins
Günstal; trank beim sogenannten „großen Peter" zwei
Schoppen roten Wein und stand den andern Tag nach seinem
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visàsr in lVisàsrbronn sin; in Paris nàrà sins ^batgibs àu
gobirlsnbok" mit psusrnmrb Zsksisrt unà aueb in pröseb-
vvsilsr ^var, aïs àis âZsr xvisàsr bamsn, ciis ikrsuàs so Zrok
unà àis ksAsistsrunA so gllASmsin, ànk nnssrs Zutsn psutsbsn
àss (llsbsns, prgAsns, lbobsns unà Vsr^vunàsrns niobt mûàs
unà guob àis golàatsn àss Lsssns unà prinbsns nnà blr-
áklsns nicbt ksrtiA ^vsràen konnten bis in àis bigobt binsin.
Vis KisASsbouts batten sis eins kur^s klgvallsrisklints unà
sinsn àieksn böl/srnon IWpksI mitgsbraebt, àsr ^um svviAsn
Vnàsnksn in prbsebvsilsr aukbmvabrt bleibt. V/is àisss
ZisASs^siobsn gbsr gnZsstaunt nnà Asprisssn >vuràsn!

Llrak /lisppslin soli, ^vio àis pbsriiskerunA mslàst. ant àsm
pgppsn àss Astötstsn kran/ösisobsn blntsrolli^isrs sntronnsn
unà sins XVsils naob àsr soblaobt in àsn Lobirlsnbok Zurück-
Askskrt sein unà àis ^seks bs^abit babsn. Vom Ssbauplà àss

Xampkss marsobisrts sr in noràôstiiebor lìisbtunA àurob àsn
(Zlroksn^glà, übsrsebritt unvvsit prosob^vsilsr àis àainals sobon
sskr bslsbts lksisbsstrabs unà ^vA àann, immer in iZeZisi-
tunA àss sg.Zsnbg.kt Asvoràsnsn lkappsn am ^aiàsssaum
binübsr nask àsm (ilsbirAS unà aïs gn ^snsm Vbsnà àsr
V^snàiinApstsr am kZorAssabkanA ^Misobsn I^^^vvsilsr unà
Innisnkgussn, àisbt am ^Vaià, àis Xiibs vsiàsts, àg bam
guk einmal sin ssltsamsr Nann, àsr ksin pran^oss ssin konnte,
kübrts sin miiàss Loklaobtross am /auins unà krgAts, ob sr
niebt stvvas lVlilsb bekommen könnts.

Da sebauts ibn àsr XVsnàiinApstsr srsobroeksn gn.
,,à, ieb vtiràs blusb ssbon Asrns sin ^voniA Nilsb Asbsn,
^vsnn ieb sin (ilssebirr batts, in àas ieb mslksn könnts...."
^Oa iäüt sisk gbbolksn", sgZts àsr Nann, — ?!0A sin Isàsrnss
OinA gus àsr lasebs, ^voraus mgn trinksn unà vobinsin man
guek mslksn bann, 'unà àsr V/snàlinApetsr mslkts Agn^
^vgeksr àrnuk los, unà àis Nileb sebmsekts àsm krsmàsn
Klsrrn so trskklieb, àaiZ sr sieb noeb sinmgl mslksn lisö
unà àgnn Zgb sr àsm vsrààtsn Xukkirtsn sin ^vsikrgnksn-
stüek, saZts Dank unà Autsn Vbsnà. klnà àas gllss, vgbrsnà
visllsiekt 30(1 Lebritts àort àrûbsn kran^ösisebs Kavallsris
guk- unà gbjgAts unà àsn ^prsuüsn" im 'Walà vsrmglsàsits,
gbsr niebt in àsn ^alà kam, àsnssibsn ^u srseblgAsn.

(?rak I^sppslin xoA ^sitsr; bum gm sslbsn Vbsnà ins
Olünstal; trgnb bsim soASnnnntsn ^ZroLsn ?stsr^ ^vsi
Loboppsn roten XVsin unà stanà àsn gnàern pgA naob ssinsm
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strapazenreichen Kundschaftsritt mit wichtigen Erkundigungen
auf bayrischem Gebiet. Dem Wendlingpeter aber ist dieser
Abend und sein Melken in den ledernen Becher bis ans Totenbett

unvergeßlich geblieben. Klein, Fröschweilerchronik.

8. Der sechste y\ugust 1870.

(Die Schlacht von Fröschweiler.)

Die ersten Kanonensalven donnern in östlicher Richtung.
Der Feind wirft seine Geschosse von der Görsdorff-Dieffen-
bacher Höhe herüber Achtung im Unterdorf. Da gibt's
Jammer und Elend. Gottlob, es hat noch keines eingeschlagen.
Sie fliegen mehr links, nach dem Monnenbach, gegen den

Lerchenberg hinüber. >— Von dort kriegen sie Antwort; es

knallt drauf und drauf. Recht so, brav geschossen Ob

sie hüben und drüben treffen1? Wer weiß es! Es scheint
aber, die Preußen zielen gut; dort bringen sie schon einen

Artilleristen, dem's den Fuß zerschmettert hat. Er sagt, die
deutsche Granate sei mitten in die französische Batterie
gefahren und habe den Hauptmann und vier Mann verwundet.
Man legt ihn ins Schulhaus auf den Boden. Bald hören wir
auch Kleingewehrfeuer vom Tal herauf ; es knattert recht
lustig da unten ; sie müssen bei Wörth schon ziemlich nahe
an einander sein. Horch in der Ferne brummt und rasselt
auch etwas in der Gegend von Gunstett bei der Brukmühl.
Aber das sind erst kleine Eröffnungsszenen zum großen
Trauerspiel. Ach, wenn nur dieser Tag vorüber wäre. Das
Gehirn wird einem ganz siedend im Kopfe So, jetzt wissen
wir, wie wir dran sind, Fröschweiler liegt mitten im
Kreise.... Gott sei uuserm Dorfe und allen Einwohnern
gnädig.

Wie ist's plötzlich so stille geworden auf den Gassen,
gerade wie wenn der Todesengel überall vorbeistreifte Nur
da und dort noch einige verirrte, verspätete Soldaten
dann und wann ein geängstigtes Bäuerlein, das an die Straße
herausschleicht und lugt, woher der Wind weht. Alles wie
ausgestorben. Wo sind die Leute? — Auf der Flucht, in
den Wäldern, Steingruben, in den Kellern, massenweise
beisammen in den Kellern.

In Meyerhenners Keller ist das halbe Oberdorf — sie
müssen schier verschmachten. — Horch wie's kracht!
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strapa^snrsieksn Kunàsekaktsritt mit wisktiZsn OrkunàiZunZen
auf bavrissksm Oebiet. Osm XVenàlinZpstsr aber ist àisser
Kbsnà unà sein Nslksn in àen leàernsn keeker dis ans loten-
bett unvsrZetiliek Zeblisbon. KIsin, Krvsvkwsilsrekromk.

8. ver 86ck8î6 Mgu8t 1870.

Ois ersten Kanonsnsalvsn àonnsrn in östlioksr OisktunA.
Osr Osinà wirkt seins Ossekosse von àer Oorsclorkk-Oiekken-
backer Mks kerübsr.... Ksktung im Ontsràork. On zzibt's
.lammsr unà Olsnà. Oottlob, ss bat nosk keines singsseklaZen.
Lis klisZsn mskr links, naek àsm Nonnsnbask, MASN cien

Oereksnber^ kinubsr. — Von àort krisZsn sis Vntwort; ss

knallt àrauk unà àrauk. Osokt so, brav Zosekossen Od

sie kübsn unà àrûben treffen f XVer weik es! Os sskeint
aber, àis OrsuLsn vielen Zut; àort brinZsn sis sekon sinsn
Vrtilleristen, àsm's àsn OuL èisrsekmettort dut. Or saß;t, àie
àsutseds Oranats ssi mitten in àis kranMsiseks Oattsris Ze-
kakrsn unà dads àen Oauptmann unà visr Nann vsrwunàst.
Nan lsot ilm ins Lekulkaus nul àsn Ooàon. Oalà dörsn wir
auek Klein»evvedrkeuer vom ll'al ksra.uk; es knattsrt reokt
lustig àa unten; sis müsssn dsi XVörtk sokon àmlick nake
an einanàsr sein. KIorek! in àer Osrne krümmt unà rasssit
auek etwas in àsr OsZsnà von Ounststt bei àsr örukmükl.
Kbsr àas sinà erst kleine OrölknunZss^ensn isum groLsn
lrausrspisl. Vek, wsnn nur àiessr laZ vorüber wärs. Oas
Oekirn wirà einem Zan^ sieàenà im Kopks.... 8o, ^jeOt wissen
wir, wie wir àran sinà, Orösekwsiisr lisZt mitten im
Krsise.... Oott ssi unserm Oorks unà allen Oinwolmern
AnaàiZ.

'VVis ist's plàliek so stille Aoworàsn auk àsn Oasssn,
Zsraàs wis wsnn àer loàsssnZsl übsrali vorbsistreikts! Kur
àa. unà àort noek sinise vsrirrts, vsrspätsts Lolàatsn....
àann unà wann sin AsängstiZtss lZäusrlsin, àas an àis Ltraks
ksrausseklsiekt unà lugt, wobsr àsr ^Vinà wskt. Kllss wis
ausgsstorbon. ^Vo sinà àis Oeute? — Kuk àer Oluekt, in
àsn XVälclern, Ltsin^rubsn, in àsn Kellern, masssnwsiss bei-
sammsn in àsn Kollern.

In Ne^erkennsrs Ksllsr ist àas kalbe Oberàork — sie
müsssn sckisr vsrsekmaekten. — llorck wis's kraekt l
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Was ist da drüben los? Jetzt donnert's auch bei Langen-
sulzbach. Das sind die Bayern Die Bayern in der Flanke
Hätte das eine Menschenseele geglaubt? Hurra, "werft sie
hinunter Der Kampf muß heftig entbrannt sein ; die Kanonen
brummen gewaltig; die Mitrailleusen knattern, das Gewehrfeuer

wird schneller. Es scheint aber, der erste Anprall des

Feindes sei siegreich zurückgeschlagen. Den Bayern hat's
Schläge abgesetzt, in nördlicher Richtung wird's stiller. Das
Treffen zieht sich weiter hinunter nach dem Sulzbächel
Dort kommen sie gar nicht herauf. Lauter Wald und steile
Höhen. — >

Seht, da bringen sie Verwundete. Dem armen Turko
hat ein Granatsplitter den Arm entzweigeschlagen; sein
Gesicht ist wildverzerrt vor Schmerzen „Legt ihn in die
Schulstube zu den andern.". Da. tragen sie auch mehrere
Offiziere — schwer getroffen — wie sie zittern und frieren
an allen Gliedern. „Wasser, Wasser la Wir legen sie in
die Kirche und erwärmen sie mit Decken und Federbetten.
Welche Schreckensbilder! „Ist die Schlacht bald aus?"' „Nein,
sie hat erst angefangen!"

Es ist etwa 10 Uhr. Nach Norden wird's immer stiller;
die Bayern sind also zurückgewichen, um von einer andern
Seite wieder anzugreifen. Ganz geheuer kann's nicht sein,
sonst käme einer und verkündigte den Sieg! Aber gegen
Wörth hinab. Hört, wie's kracht! Dort ist die Hauptmacht
des Feindes ; sie muß ungeheuer groß sein. Von allen Seiten
rollt der Kanonendonner unter Mark und Bein erschütternden
Schlägen zu unserm Dorfe herüber; von allen Richtungen
fliegen unter gräßlichem Pfeifen und Zischen die feuerspeienden
Granaten; ein unaufhörliches, immer heftiger werdendes
Gewehrfeuer prasselt und knattert wie fallender Hagel. Weh
Weh Elsaßhausen steht in Flammen. Süßjockels Haus lodert
gen Himmel Es blitzt und kracht zum Entsetzen. Wohin
fliehen in dieser Schreckensstunde! Noch steh ich hier in
der Kirche bei den vielen verwundeten Kriegern; wir können
sie nicht mehr zählen ; die Räume sind überfüllt.... Da
liegen sie in ihrem Blute, mit verstümmelten Leibern; Todesblässe,

Fieberglut spielt auf ihren Angesichtern, Wut und
Verzweiflung stiert aus ihren großen, brechenden Augen.

Ich taumle die Kirchentreppe hinunter und schleiche
gebückten Leibes gegen den Schloßhof es folgt ein Donner-
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Wgs ist à cinubon los? .ioì^t âonnont's nuok del k,gnA0n-
sui^bnok. Das sinâ âio iZg^snn! Ois làvonn in âon 4'lgnlco...
Hâtto àgs oins Nsnsokonssslo ASZigukt? Hunrg, wonkt sis
kinunton Don Lgmpk inuk koktiA ontknnnnt soin; âis Xgnonon
knummon Mwalti^; âio Nitrgillouson Icngttsrn, âgs (ìlowokn-
ksuon winci soknollon. ills sokoint gben, âon snsto â.npnnil clos

?6inâ^s soi sio^noiok xunüolc^osoklgAsn. Don iZg^onn kgt's
LoklgZo gdZssst/.t, in nônâliokon lìioktunZ winà's stillen. i)gs
4'nskksn /.iokt siok woiton kinuntoi' ngok cloin gàbgokoi.
Dont Iconnnon sis Zgn niokt liong.uk. i^guton Wglâ unâ stoilo
Hökon. — >

Kokt, âg bninZon sio Vonwunâoto. Dom gnmsn 'lunlco
kgt oin Llngngtspiitton âon Vnm ont/wsiZosoklgAon; soin 6o-
sinkt ist wiiâvon/snnt von Lnkinsn/on.... „I^oZt idn in clio

Lnkuistnbo iîn âon gnâonn/. i)g trgoon sio gunk moknono
Okkl/iono — sekwon »otnokkon — wie sio /ittonn unci knisnon

gn nilon (ilioâonn. ^Wgsson, Wnsson!^ Win loMN sio in
âio Llineks unâ onwännnsn sio nnit Ooàon unâ llkoâonbstton.
Woinko Loknoolconsdilcisn! ^Ist à Leklgnkt kgiâ gus?^ ^^loin,
sio lint onst gngokgnZon!^

IZs ist otwg 10 klkn. àok ?à-ài winâ's innnon stilion;
âio lZg^orn sinâ glso ^unnolc^owiekon, uin von oinon gnclonn
Loito wioâon gn/.uAnoikon. 6gn^ ^okouon lcgnn's niokt soin,
sonst lcgms oinon unci vonküncliAts cion 8ioZ! àbon gogon
Wöntk kinnb. klönt, vis's ki'îìvkt! Dont ist âis llkmptmavkt
âos K'oinâos ; sio muk unZokouon Znok soin. Von gllon soiton
nollt âon Kgnononâonnon unton Ugnlc unci Loin onsokûttonnâon

sokigZon /,u unsonin ikonko ksnnbon; von gllon iìinktunMn
tiio^on unten Ankkliokom I'koikon unci Asokon âio kouonsxoionâon
Llngngton-, sin unnukkönliokss, iinmor koktißion worâonâos (4s-
wokrksuon prgssoit unâ kngttort wio kgllonàon KlgZol. Wok!
Wok! kllsgkkguson stskt in kkninnnon. LüLjookols Hgus loâsrt
Zon Kliinmol! kls blitzt unci knnokt ^urn Klntsot/on. Wokin
kliokon in àioson Soknooksnsstunâo! kiook stok iok klon in
âon Xlnoko koi âon violon vonvvunâoton XnisAonn; win lcönnon
sio niokt lnokn /gkion; âis Ràme sinâ übonküllt.... i)g
iisKsn sio in iknom iilnto, init vonstüinmelton i.oibonn; â'oâos-

kliisss, kâokonAlut spiolt guk îknon Vn^esisktonn, Wut unâ
Voi'2woiklung stiont gus iknon AnoLon, bnookonâon ^UASN.

Iok tgumlo llio Kinoksntnsppo kinunton unâ sokloloko A6-
küekton i^oibos Aö^on âon LekloLkok.... os kolgt oin Oonnon-
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schlag — das Geschoß hat hinter mir einem französischen
Stabsarzt den Leih aufgerissen; — ich renne weiter — es

kommt ein Zischen, erschrecklich, satanisch — die Granate
ist mir überm Kopf weggefahren ins Oberdorf. In der Gasse

wütet Feuer und Verheerung ; das Pfarrhaus steht noch, aber
das Scheunendach ist eingeschlagen. Horch; wie's auf den
Dächern rasselt Es ist ein Uhr. Der Schlachtensturm
wütet mit furchtbarer Heftigkeit. Es muß ein verzweifeltes
Ringen sein. Es kommt einem vor, als stürzen die Heere
mit Tigergrimm auf einander. Ist der entscheidende Augenblick

hereingebrochen? Wohin neigt sich die Wagschale des

Kampfes? Klein, Fröschweilerchronik.

9. Die Trompete von Vionville.
(16. August 1870.)

Sic haben Tod und Verderben gespie'n —
Wir haben es nicht gelitten.
Zwei Kolonnen Fußvolk, zwei Batterie'n,
Wir haben sie niedergeritten,

Die Säbel geschwungen, die Zäume verhängt,
Tief die Lanzen und hoch die Fahnen,
So haben wir sie zusammengesprengt,
Kürassiere wir und Ulanen.

Doch ein Blutritt war es, ein Todesritt;
Wohl wichen sie unsern Hieben,
Doch von zwei Regimentern, was ritt und was stritt,
Unser zweiter Mann ist geblieben.

Die Brust durchschossen, die Stirn zerklafft
So lagen sie bleich auf dem Rasen,
In der Kraft, in der Jugend dahingerafft —
Nun, Trompeter, zum Sammeln geblasen!

Und er nahm die Trompet', und er hauchte hinein,
Da — die mutig mit schmetterndem Grimme
Uns geführt in den herrlichen Kampf hinein,
Der Trompete versagte die Stimme

Nur ein klanglos Wimmern, ein Schrei voll Schmerz

Entquoll dem metallenen Munde,
Eine Kugel hatte durchlöchert ihr Erz —
Um die Toten klagte die wunde!
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seblag — das (besebolZ bat binter mir einem bran^ösisebsn
Stabsarzt den Ksib aulgerissen; -— iek renne weiter — es

Kommt ein Asebsn, ersebrseKIieb, satanisob — dis (lranate
ist mir überm Kopk weggelabren ins Oberdork. In der Kasse
wütet issuer rmcl Vsrbeerung; das Klarrbaus stebt noeb, aber
das Sebsunsndaob ist singsseblagen. bloreb, wie's mit den
Oäebsrn rasselt.... bis ist sin Kbr. Ker Seblaebtsnsturm
wütet mit lurektbarsr bleltigKsit. Ks muk ein vsr/wsiksltss
Ringen sein, bis Kommt einem vor, als stürben die losere
mit Kigergrimm ant einander. Ist der entsobsidends Kugsn-
blieb beroingebroeben? Wob in neigt sieb die Wagsebale des

Kamplss? Klein, KrösebweilsrebroniK.

9. vie trompete von Vionvilw.
(16. Kugust 1870.)

Sie baben Kod und Verderben gsspis'n —
Wir baben es niebt gelitten.
Zwei Kolonnen KukvolK, siwei llatteris'n,
Wir baben sie niedergeritten,

Die Säbel gesebwungsn, die Wums vsrbängt,
'bis! die Kanten und boeb die Kalmen,
So baben wir sie smsammengssprsngt,
Kürassiers wir und Klanen.

Ooek sin Illutritt war es, sin Kodesritt;
Wobl wiebsn sie unsern blieben,
Ooeb von i?wei Regimentern, was ritt und was stritt,
Unser Zweiter Nann ist geblieben.

Die lZrust durebsebosssn, die Stirn WrKlatbt
So lagen sie bleieb auk dem blassn,
In der Kralt, in der .lugend dabingsralbt —
Run, trompeter, ^um Sammeln geblasen!

lind er nakm die Krompet', und er bauebte lünsin,
l)a — die mutig mit sebmetterndem Krimme
lins gskübrt in den berrbeben Kamgk binsin,
lber K'rompete versagte die Stimme I

Kur ein Klanglos Wimmern, sin Sebrsi voll Sebmer?

Kntliuoll dem metallenen Nunds,
Kins Kugel batte dureblöebsrt ibr Kri! —
Km die Koten Klagte die wunde!
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Um die Tapfern, die Treuen, die Wacht am Rhein,
Um die Brüder, die heute gefallen,
Um sie alle, es ging uns durch Mark und Bein,
Erhub sie gebrochenes Lallen.

Und nun kam die Nacht, und wir ritten hindann,
Rundum die Wachtfeuer lohten.
Die Rosse schnoben, der Regen rann —
Und wir dachten,der Toten, der Toten!

Ford. Freiligrath.

10. Vor Sedan.

Hinter einem Hügeleinschnitt stand die ganze Division
Margueritte — drei Regimenter Chasseurs d'Afrique, ein
Regiment berittener Jäger und ein Husarenregiment. Die Trompeten

hatten „Abgesessen" geblasen und das Kommando der
Olliziere erscholl „Gurten und Gepäckriemen anziehen."

Jedes Pferd trug eine unglaubliche Last: die Wäsche in
den Halftern, darüber den gerollten Mantel, hinter dem Sattel
die Bluse, die Hose und den Quersack mit dem Putzzeug,
dann querüber den Proviantsack, abgesehen von dem
Bockschlauch, der Feldflasche und dem Feldkessel. Zärtliches Mitleid

überkam das Herz des Reiters, während er die Riemen
anzog und sich versicherte, daß alles gut halte.

Das dauerte fünf oder sechs Minuten ;. es hieß, daß
General Margueritte vorgeritten sei, um die Gegend auszukundschaften.

Man wartete. Die fünf Regimenter hatten sich in
drei Kolonnen aufgestellt; jede Kolonne hatte eine Tiefe von
7 Schwadronen, Futter genug für die Kanonen.

Mit einem Male bliesen die Trompeten: „Aufsitzen 1" Und
fast allsogleich schmetterte ein anderes Signal: „Gewehr auf!"
Der Oberst eines jeden Regiments war bereits davongesprengt,
um seinen gefechtsmäßigen Platz einzunehmen : 25 Meter
voider Front. Die Rittmeister waren auf ihren Posten, an der
Spitze ihrer Leute. Nun begann unter Todesstille das Warten.
Kein einziges Geräusch, kein Atemzug mehr unter der glühenden
Sonne. Die Herzen allein schlugen. Noch ein Befehl, der letzte
und diese unbewegliche Masse sollte sich rühren und mit dem

Ungestüm des Sturmes vorwärts stürzen. Doch in diesem

Augenblicke erschien auf dem Kamm des Abhangs ein Offizier
zu Pferde, verwundet und von zwei Leuten gehalten. Zuerst

— 236 —

lim à lapksrn, âis lrsnsn. âis V/aekt am Oksin,
lim âis Lrûâsr, âis ksuts Askalisn,
lim sis alls, ss ^inZ uns âurok Nark nnâ Osin,
Orkub sis Zsbroeksnss Italien.

Onâ nun kam âis Xaekt, uuâ >vir rittsn kinâann,
Ounâum âis 'VVaekttsusr ioktsn.
Ois Oosss soknobsn, âsr Os^sn rann —
liuâ >vir âaektsn âsr lotsn, âsr lotsn!

w. Vor Loäan.

Klintsr siusm KlnAsisinseknitt stanâ âis ^anM Division
Nar^nsritts — ârsi Oe^lmsntsr 6!kasssurs à'/Vtri^ns, sin Os-
Aimsnt bsrittsnsr ââZsr nnâ sin llnsarsnrsAimsnt. Ois lroin-
xstsn kattsn „^.b^ssssssn" Asbiassn nnâ âas Ivommanâo âsr
Oâi/âsrs srsekoìl „Onrtsn nnâ OsMekrismsn an/iskeir"

âsâss Otsrâ truA sins nnAiankiieks Oast' âis >Väseks in
âsn Ilalttsrn, âariibsr âsn Asroiitsn NantsI, kintsr âsm Sattsl
âis IZinss, âis Ooss nnâ âsn (Zuersaok mit âsm OutWSN^,
âann ^nsriibsr âsn Oroviantsaok, ab^sssksn von âsm Ooek-
soklanek, âsr Oslâtiaseks nnâ âsm Oslâkssssi. Aärtliekss Nit-
Isiâ iibsrkam âas tlsr/. âss Ositsi's, v'âkrsnâ sr âis Oismsn
an/oz; nnâ siek vsrsieksrts, âak altos ^nt kalts.

Oas âansrts tnnt oâor seeks Ninntsn ; ^ ss InsL, âak Os-
nsral Nar^noritts vorZsrittsn ssi, mn âis Os^snâ ans^uknnâ-
sekatton. Nan ^vartsts. Ois tiink OsAimsntsr Iiattsn siek in
ârsi Xolonnsn antAsstollt; zsâs Xolunns katts sins lists von
7 Làvaâronsn, Onttsr Ksnng- tnr âis lvanonsn.

Nit sinsin Nais lâisssn âis lrompstsn: „àtsíOsn!" Onâ
tast allsvAlsiek seìnnsttsi'ts sin anâsrss Li^naO ^Os^vskr ant!"
Osr Obsrst sinss ^jsâsn Osssimsnts >var dsrsits âavonAssin-snAt,
nm ssinsn AstsektsinäLiFsn Olatx sin/.nnslnnsn ^ 25 Nstsr vor
âsr Oront. Ois Oittmsistsr vvarsn ant ikrsn Ooston, an âsr
Zxàs iln'sr Osnts. Nnn bs^ann nntsr loâssstills âas ^Vartsn.
Lsin sin^iZss Osräusok, ksin ^.tsm/UA mskr nntsr âsr ^lnlrsnâsn
Lonns. Ois I ler/en allsin sekInZsn. Ooek sin Ostskl, âsr lst/.to
nnâ âisss unbs^sZIieks Nasss soilts sied rnkrsn nnâ nrit «loin

linASstt'nn âss stnrmss vorwärts stürben. Ooek in âisssm
àAsni'iieks srsokisn ant âsm Oannu âss ^bkan^s sin Otli/isr
/u Otsrâs, vsr>vnnâst nnâ von 2>vsi Osutsit Zskaltsn. Xusrst
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erkannte man ihn nicht; dann erhob sich ein Grollen und
erbrauste in wütendem Lärm. Es war General Margueritte, dem
eine Kugel die Wangen durchbohrt hatte und der daran sterben
sollte. Er konnte nicht sprechen, er bewegte nur heftig den

Arm, da hinüber, gegen den Feind.
Der Lärm wuchs immerzu:
„Unser General! Rächen wir ihn, rächen wir ihn!"

Dann erhob der Oberst des ersten Regiments den Säbel in
die Luft und rief mit Donnerstimme: „Zum Angriff."

Die Trompeten, erldangen, die Masse setzte sich in
Bewegung; anfangs im Trab. (Die größte Gefahr ist in der Mitte,
die sich der Feind als natürliches Ziel wählt.) Als man auf dem
Kamm desKalvarienbergeswar und.man auf der andern Seite gegen
die weite Fläche hinabzureiten begann, sah man ganz deutlich, an
tausend Meter entfernt, die preußischen Karrees, auf die man
losgehen sollte. DasKommando: „Zügel an Zügel!" wurde wiederholt,
um die Glieder möglichst eng zu schließen und ihnen die

Widerstandsfähigkeit des Granits zu geben. Dann, im selben

Maße, als der Trab sich beschleunigte und in rasenden Galopp
verwandelte, stießen die Chasseur d'Afrique nach arabischer
Sitte wilde Schreie aus, die ihre Pferde halb toll machten.
Bald war es ein. teuflisches Rennen, eine höllische Jagd, dieser
wütende Galopp, dieses grimmige Geheul, das von dem Prasseln

der Kugeln, die auf das Metall, die Feldflaschen, das

Messing der Uniformen und der Pferdegeschirre aufklatschten,
wie von dem Lärm eines Hagelschlages begleitet wurde. Und
durch den Hagel strich ein Orkan mit Sturm und Blitz, der
den Boden erbeben machte und im Sonnenschein einen Geruch
von verbrannter Wolle und schweißbedeckten Raubtieren
zurückließ.

Das Zentrum, von dem Gewehrfeuer durchlöchert und
eingerannt, begann zu weichen, während die beiden Flügel
auseinanderwirbelten und sich zurückzogen, um wieder ihren
ungestümen Anlauf zu nehmen. Es war dies die notgedrungene
und vorhergesehene Vernichtung der ersten Schwadron. Die
getöteten Pferde verrammelten den Durchgang; die einen

waren mit einem Schlage getötet, die andern schlugen in
wildem Todeskampf um sich; und man sah abgeworfene Reiter,
wie sie mit aller Kraft ihrer Beine liefen und ein Pferd
suchten. Schon war die Fläche mit Toten besät, viele Pferde
sprengten weiter, kamen von selbst auf ihre Plätze zurück,
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erkannte man ibii niebt; dann eidob sieb sin Orollsn und er-
brauste in wütendem Lmari. Ls war Oensral Nargusritts, dem

sine Kugel 61s ^Vangen durebbobrt batte und 6 sr daran sterben
sollte. kr konnte niobt sprseben, er bewegte nur bsltig den

Vian, da binübsr, gegen den ksind.
Der Lärm wuebs immsr/u:
„Unser Osnei'al! ltäeben wir ibn, räebsii wir ibn!"

Dann eiLob der Oberst des ersten Regiments den sàbsl ln
dis Luit und risk mit Donnerstimme: „Xnio Vngrilk."

Die Irompeten siLlangsn, dis Nasse setzte sleb ln Le-

wegung; anlaiigs lin Irak. (Die grobts Oelabr ist ln der Nltts,
die sleb der keiiid aïs natiìrllebes /lot wäblt.) Vls maii ant déni
Kamm dsskalvarisnbsi'gss war und man aul der andern Leite gegen
die weite kläebe binab^ureiten beganii, sab man gam? dsutlieli, an
tausend Neter entkernt, die preubiseben karinss, aul dle man los-

gebensollte. Daskommanà „/^ügslanl<ügel!"wui-de wiedsrbolt,
um dle Oliedsr mögliebst eng /u geblieben und lbnen die

^Vidsi'standsläbigksit des Oranits /.n geben. Dann, lin selben

Nabe, als dei' Lrab slob beseblsunigts und ln rasenden Oalopp
verwandelte, stieben dle Lbasssur d'Vlrii^us naeb arablsebsr
Sitte wilde Lebrsis aus, die ilirs Llerds balb toll maobten.
Laid war es sin teullisebes kennen, sine böllisebs dagd, dieser
wütende Oaloxp, dieses griniinige Oebeul, das von dem kras-
sein der kugeln, die aut das Netall, die ksldllaseben, das

Nessing der Lnilormsn und derklerdegesobirrs aulklatsebten,
wie von dein Lärm eines Llagelseblagss begleitet wurde, lind
duieb den Klaget sti'ieb ein Orkaii mit Lturm und Lliti?, der
den Loden erbeben maebts uiid im Lonnensebsin einen Oerueb

von verbrannter V^olls >i»d sebweikbedsekten kaubtieren xu-
rüeklieb.

Das Centrum, von dem Oswebrlsuer dureblöebert uiid
eingei'annt, begann /u welobsn, wäbrend die beiden klügst
auseinanderwirbelten und sieb nurüokMgen, uin wieder ibrsn
ungestümen Vnlaul /ii nsdmsn. Ls war dies die notgedrungene
und vorbergssebsne Vermeidung dei' ersten Lebwadron. Die
getöteten Lterde verrammelten den Durebgang; die einen

waren mit einem Leblage getötet, die andern soblugsn in
wildem Lodsskampl um sieb; und man sab abgeworlens Kelter,
wie sie mit aller kralt ibrer Leins listen und ein Lterd
suebten. Lobon war die kläebe mit Loten besät, viele klsrde
sprengten weiter, kamen von selbst aul ibre Llät/n /.urüek,
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um in toller Hast, wie angezogen von dem Pulver, ins Feuer
zurückzukehren. — Der Angriff wurde erneuert, die zweite
Schwadron stürzte mit wachsender Wut vorwärts, die Leute
lagen auf den Hälsen ihrer Tiere, mit gesenktem Säbel zum
Einhauen bereit. Zweihundert Meter wurden noch unter
betäubendem, gewitterähnlichem Lärm zurückgelegt. Aber
wiederum bog sich das Zentrum ein. Menschen und Tiere fielen
und hielten mit dem unentwirrbaren Knäuel ihrer Leichen den

Galopp auf. Und auch die zweite Schwadron wurde so
niedergemäht und überließ vernichtet den Platz denen, die folgten.

Da, als der dritte Angriff in heldenmütiger Hartnäckigkeit
erfolgte, vermischten sich die Regimenter unter einander. Es
war nur noch eine ungeheure Welle, die sich ohne Unterlaß
brach und wieder bildete, um alles, was ihr entgegenkam,
niederzureißen. Menschen wurden wie durch einen Windstoß
zur Erde geschleudert, während andere auf der Stelle getötet,
im Sattel blieben und mit geschlossenen Augenliedern immerzu
angriffen.

Und diesmal erschienen die Stoppelfelder hinter den
zweihundert Metern, die man neuerdings errungen hatte,, wie mit
Toten übersät. Einige waren darunter, deren Kopf sich in die
Erde eingebohrt hatte. Andere, die auf den Rücken gefallen
waren, blickten die hochstehende Sonne mit schreckerfülltem,
aus den Höhlen heraustretenden Augen an. Dann wieder lag
ein großes, schwarzes Ollizierspferd mit offenem Bauche da,

vergeblich bemüht, sich aufzurichten; die beiden Vorderfüße
hatten sich in die Eingeweide verfangen. Unter dem Feuer,
das sich verdoppelte, wirbelten die Flügel noch einmal
auseinander und wichen zurück, um mit verbissener Wut
wiederzukehren.

Erst die vierte Schwadron war es, die bei der vierten
Wiederholung des Angriffs endlich in die preußischen Linien
eindrang. Mit geschwungenem Säbel schlug der Reiter auf
Helme, auf dunkle Uniformen, die er wie in einem Nebel
erblickte. Pferde bissen sich, wütend geworden, in die
feindlichen Reihen hinein. Aber hinter der ersten preußischen Linie
war eine andere, dann wieder eine und dann noch eine. Die
Heldenhaftigkeit blieb vergeblich, die tiefen Menschenmassen
der Gegner waren wie hohes Gras, in dem Pferde und Reiter
verschwanden. Man hatte gut niedermähen, es waren immer
wieder neue da. Das Feuer donnerte mit einer solchen Stärke
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um iu toiisi' Hust, vis NNAS/0ASU von àsmDuivsr, insDsusr
^urüsic^uicskrsn. — Der à^riN vurâs srnsusrt, à ^vsits
3ekvnciiun stür/ts mit vnekssncisi- ^ut voi'vnrts, ciis Dsuts
IgAön auk clen Hälsen idrsr ^'isrv, mit Zsssnictsin Sîìbsl iimri
Diuknusn ksvsit. /.vsiimnàsrt Nstsr vui'àsn nosk untsi- de-
tnui>snàsm, AsvittsiÄimüsksm Diiim /.uiüskAsisAt. vVksr vis-
cisrum boA sied cins Pentium ein. Nsnssksn unà 'i'isrs tisisn
unci iüsitsn mit cisiu unsntvirrbni'su Xniiusi iki'si' Dsisksn àsn

Dniopx nui. Dnà nuok àis ^vsits sekvnàron vurcis so nisäsr-
Asmnkt unà ükoriisk verniektst àsn i'int^ cisnsn, ciis ioi^tsu.

Dn, als àsr âritts à^riik in kôiàsumûtiMr KIni'tnimiviAicsit
sriolAs, vsi'missktsn siek ciis DsZimsntsv untsr sinnncisi'. Ds

vnv mm nosk sing un^sksuvs ^Vsiis, àis sisk oims Dntsàk
brnek unà visàsi' bücists, um nüss, vns iim sntZSASnknm,
uiscisr/ui'sitzsn. Asnssken vuràsn vis àui'sk sinsn 'VVincistok

xur Drcis g'ssokisucisi't, vnkrsnà nncisi's nui àsi- Stsiis Astötst,
im Lnttsi büsksn uuci mit Asseiàosssnsn àZsniisàsrn immscv.u

nn^i'iüsn.
Dnci ciissmni susskisnsn àis KtoMsiisicisi' kintsi' àsn /.vsi-

iumcisrt Nstsvu, àis ncan nsusi'àin^s srinuiASn knits,, vis mit
Dotsu üdsrsiit. Lini-zs vni'sn àni'nntsr, cisrsn Xopi sisk in ciis
Dixis sin^sbokrt knits, àà-g, <iis nui cisn Diivksn Asiniisu
vnrsu, biiektsn ciis koekstsksnàs Louns init sski-soksriüütsm,
nus cisu Mkisn ksrnusti'stsucisu àMn an. Dnnn viscisv inA-

sin Aiukss, sekvmv.ss Dikxisi's^isi'à mit oiisnsm Dnueks cin,

vsi'Asbiiek bsmükt, siek nuài'iektsn; àis bsiâsu Voi'àsiàuks
knttsn siek in àis DinZsvsicis vseinn^sn. Dntsr cism Dsuse,
àns siek vsrcioxxsits, vk'ksitsu àis DiüZsi noek sinmni nus-
sinnncisi' unà vieksn /uiüek, um mit vsl'bisssnsr ^Vut viscisi-
/ukokrsn.

Drst àis visrts Lokvnciion vnr ss, àis ksi àse visi'tsn
'VViecisi'kokni^ ciss .VnAiitks siuiiisk in àis lu'sukiseksn iunisn
sincii'nnA. Nit AsssiivunAsnsm Zâbsi sekiu-; àsi' Itsitsi' nut
làsims, nui àunicis Iluiioi'msn, àis sc- vis in sinsm kisbsi si-
biieicte. ?isi'às bissen sisk, vütsnci Asvoràsn, in àis isinà-
iieksn lìsiksn kinsin. ^.bsr kintsi- àsr srstsn prsuiZisàsn lunis
vnr sins nnàsrs, ànnn visàsr sins unà ànnn nook sins. Dis
KleiàsnknitiAicsit biisd vsiZudiisk, àis tisisn Usnseksnmnsssu
àsr DsAnsr vni'sn vis kokss Drns, in àsm Dààs unà Dsitsr
vsrsekvnnàsn. Nnn kntts Aut nisàsrmnksn, ss vni'sn immsi-
visàsi' nsus àn. Dns Dsusr àounsiàs mit sinsr soioksn Ztnàs
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auf Flintenlänge fort, daß Uniformen Feuer fingen. Alles sank
dahin. Es war ein Untergehen zwischen den Bajonetten inmitten
durchstochener Leiber und gespaltener Schädel. Die Regimenter
verloren zwei Drittel ihrer Mannschaft. Von diesem berühmten
Angriff blieb nur der glorreiche Wahnsinn, ihn versucht zu
haben. Zola, „Débâcle."

11. Schreiben Napoleons III. an König Wilhelm.
Mein Herr Bruder!

Da es mir nicht vergönnt war inmitten meiner Truppen
zu sterben, bleibt mir nichts übrig, als meinen Degen in Ew.
Majestät Hände niederzulegen.

Ich bin Ew. Majestät guter Bruder
Napoléon.

Sedan, den 1. September 1870.

Antwort Wilhelms.
Mein Herr Bruder!

Indem ich die Umstände bedaure, unter denen wir uns
wiederfinden, nehme ich Ew. Majestät Degen an und bitte
Sie, einen Ihrer Offiziere mit Vollmacht zu versehen, namhaft
machen zu wollen, um über die Übergabe der Armee zu
unterhandeln, die sich unter ihrem Befehl so tapfer geschlagen
hat. Meinerseits habe ich hiezu den General von Moltke
bestimmt.

Ich bin Ew. Majestät guter Bruder
Wilhelm.

Vor Sedan, den 1. Sept. 1870.

12. Paris während der Belagerung.
Als Anfangs Oktober 1870 die Einschließung von Paris

in Aussicht stand, beeilte sich die Stadtverwaltung die
Verproviantierung der Riesenstadt an die Hand zu nehmen. In
den verschiedenen Parkanlagen pferchte man 220,000 Schafe,
40,000 Ochsen und 12,000 Schweine ein. Da der
Durchschnittsverbrauch von Paris täglich auf ungefähr 1000 Schafe
und 700 Ochsen geschätzt wurde, glaubte man einer Belagerung

ruhig entgegensehen zu dürfen. Was das Mehl
anbelangte, besaß Paris einen Vorrat von 300,000 Zentnern, ohne
die Mengen in Rechnung zu ziehen, die sich bei den Bäckern
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auk Plintsnlängs kort, dak Uniformen Oeuer fingen. Vlles sank
dabin. Os war sin Untergeben xwisebsn den lZajonetten inmitten
durebstoebsnsr Osibsr und gespaltener Sebädel. Ois pegimsnter
verloren ?.wsi Drittel ibrer Nannsebakt. Von diesem beriibmtsn
Angriff blieb nur der glorreiebe ^Vabnsinn, ibn versuebt ^u
baden. /à, „Oêkàels."

ll. Làeiben Napoleons III. an König VVilksIm.

Nein Herr lZruder!
Da ss mir nickt vergönnt war inmitten meiner 'Ouppen

^u sterben, l»>eibt mir niebts übrig, als msinsn Degen in Ow.
Na^sstät blände niederzulegen.

leb bin Kvv. Na^ estât guter llruder
Napoleon.

Sedan, äsn 1. September 1879.

Antwort ^Vilbslms.
Nein Herr Druder!

Indem ieb die Umstände bedaurs, unter denen wir uns
wiederfinden, nebms ieb Ow. Na^jestät Degen an und bitte
Sie, einen Ikrsr Okbziers mit Vollmaebt /.u vsrsebsn, nambakt
maeben zu wollen. um über die Dbsrgabo der Vrmse zu
unterbaudsln, die sieb unter ibrsm Deksbl so tapter geseblagsn
bat. Keinerseits bade ieb biszu den Oeneral von Noltks bo-

stimmt.
leb bin Ow. Na^sstät guter lZruder

>Vilbslm.
Vor Sedan, den 1. Sept. 1879.

12. ?ari8 wàsnâ äsr Vslagsrung.
VIs Vnkangs Oktober 1879 die Oinsebliekung von Paris

in Aussiebt stand, beeilte sieb die Stadtverwaltung die Ver-
proviantierung der Oiesenstadt an die Hand zu nebmen. In
den versebisdensn Parkanlagen plsrebte man 229,999 Sebake,

49,999 Oebsen und 12,999 Sebweins ein. Oa der Dureb-
svlmittsvsrbraueb von Paris täglieb auf ungekäbr 1999 Sebake
und 799 Oebsen gssebätzt wurde, glaubte man einer lZelage-

rung rubig entgegsnseben zu dürfen. >Vas das Nsbl
anbelangte, besak Paris einen Vorrat von 399,999 Zentnern, obne
die Nsngen in Dsebnung zu sieben, die sieb bei den lZäekern
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befanden und die man auf 200,000 Zentner schätzte. Dazu
kamen noch 30—40,000 Zentner gesalzenes oder konserviertes

Fleisch, ein beträchtlicher Vorrat von gesalzenen
Fischen, enorme Mengen von Salz, 100,000 Zentner Reis,
10,000 Zentner Kaffee, ohne die Lager der verschiedenen
Warenhäuser und Kaufleute.

Alles, was es in Paris von leeren Bauten gab, wurde
für die Aufbewahrung der Vorräte verwendet. Man erinnerte
sich, daß das neue, noch nicht bezogene Opernhaus auf einer
Quelle erbaut sei. Damit nun, wenn die Preußen der Stadt
das Wasser abgraben sollten, das köstliche Naß nicht fehle,
durchbohrte man die Grundmauern des Baues und füllte die
weiten Tiefen der untern Räume mit Wasser. In den übrigen
Teilen der Oper stapelte man Korn, Mehl, Kartoffeln, Wein
auf. Sogar eine Militärbäckerei und eine Offiziersküche
errichtete man in den Hallen dieses von Marmor und Gold
strotzenden Palastes. Schwieriger war die Ausbesserung der
Befestigungen, die teilweise in ganz unbrauchbarem Zustand
waren, doch wurden auch diese notdürftig instand gestellt.

Inzwischen rückten die Preußen wirklich heran. Von
allen Seiten flüchteten die Landleute mit ihrer Habe nach
der Hauptstadt, wo sie sich unter dem Schutz der Befestigungen
geborgen glaubten. Dermaßen stieg die Gesamteinwohnerzahl

auf gegen zwei Millionen Menschen. Die Umgegend von
Paris verödete, indem die Franzosen, um dem Feind keine
Stützpunkte zu gewähren, die meisten Gebäude selbst
zerstörten.

Die Stadt aber behielt ihr ganzes Aussehen lärmender
Fröhlichkeit. Am Abend erglänzten die Läden im Lichtschein.
Die Cafés waren überfüllt. Die Bevölkerung spazierte sorglos

in den Straßen umher, in welchen es von Soldaten aller
Truppengattungen wimmelte. Nach wenigen Tagen merkten
die Pariser, daß die Deutschen mit der Einschließung der
Stadt Ernst machten und jetzt rannte Alles zu den
Lebensmittelhändlern. Die Preise stiegen von Tag zu Tag. Da die
Vorräte, welche die Regierung angeschafft hatte, sehr bedeutend

waren, blieben zwar die Brotpreise noch ziemlich niedrig.
Anders stand es mit dem Fleisch. So kam man dazu, Pferdefleisch

zu verwenden, einmal weil es an Futter für die
Tiere fehlte und dann auch weil viele Luxuspferde mit Brot
gefüttert wurden! Die Regierung ließ, um dieser Vergeudung
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befanden und à man ant' 200,000 Zentner sobâtà Da?cu

kamen noob 30—40,000 Zentner gesal/snes oder konser-
viertes Klelseb, ein beträebtlieksr Vorrat von gesal/enen
Kisoben, enorme Nsngen von 8à, 100,000 Zentner Reis,
10,000 Zentner Kalkes, oime die Lager àor vsrsebiedsnsn
Warsubâuser n n cl Kaufleute.

Viles, vas es in Paris von leeren Lauten gab, wurde
kür clis Vukbewakruug Agi- Vorräte verwendet. Nan erinnerte
sied, clak das noue, noeb niebt bezogene Dpernbaus auf einer
(Zueile erbaut sei. Damit nun, wenn clis prsuksn der 8tadt
clas Wasser abgraben sollten, clas köstliebe LaL niebt keble,
clurebbobrts man die Drunclmauern des Laues und füllte clie

weiten 1'iet'sn cler untern Lacune mit Wasser. In clen übrigen
Leben 4er Oper stapelte man Korn, Nebl, Kartoffeln, Wein
auk. 8ogar sine Nilitärbäekerei un4 eine Dkbziisrsküelis er-
riebtete man in clen Lallen clisses von Narmor uu4 Lold
strotzenden Lalastes. 8obwierigsr war 4ie Ausbesserung cler

Befestigungen, 4le tollweise in ganx unbrauobbarem Zustand
waren, cloeb wurden aueb diese notdürftig instand gestellt.

In/.wiseben rückteu die BreuLen wirlcllek beran. Von
allen 3eitsn tlüebtstsn die Landlsute mit ikrer Labs naeb
der Lauptstadt, wo sie sieb unter dem 3ebcà der Befestigungen
geborgen glaubten. Dsrmaken stieg die Lesamteinwobner-
Wbl auk gegen ^wsl Nillionen Nensoben. Die Umgegend von
Baris verödete, indem die Kraimosen, um dem Ksind keine
8tüt2punkte ?cu gewäkreu, die meisten Lsbäucls selbst xer-
störten.

Die 8tadt aber beblelt ibr ganzes Vusseben lärmender
Kröbliebkelt. Vm Vbsnd erglän/tsn die Läden im Liektsobsin.
Dis Bates waren überfüllt. Die ksvölksruug spazierte sorg-
los in den 8traksn umbsr, in wsloben es von 8oldate» aller
Lruppongattungen wimmelte. Laeb wenigen Lagen merkten
die pariser, dak die Dsutsoben mit der KlnseblieLung der
8tadt Krnst maekten und Zet^t rannte VIlss den Lebens-
mittelbändlern. Die preise stiegen von Lag /u Lag. Da die
Vorräte, welebs die Legierung angssobakkt batts, sebr bedeu-
tend waren, blieben ?war die Lrotpreise noeb Nsmliob niedrig.
Vnclers stand es mit dem Klelseb. 3o kam man dann, Pferds-
tlelsob ^u verwenden, einmal weil es an Kutter kür die
Lisre keblte und dann aueb weil viele Luxuspksrds mit Brot
gefüttert wurden! Die Legierung lieb, um dieser Vergeudung
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abzuhelfen, alle Pferde, die nicht zu militärischen Zwecken
Verwendung fanden, abschlachten, Da wanderte der bescheidene

Droschkengaul neben dem stolzen Renner des Sport-
mannes zum Metzger.

Jedem Bürger wurden Brot, Wein und 30 Gramm Fleisch
täglich verabfolgt. Man schöpfte mit vollen Händen aus den
Vorräten der Regierung, ja man vergeudete diese geradezu.
So konnten bald nur noch 300 Gramm Mehl pro Kopf täglich

abgegeben werden. Und was für Brot wurde hieraus
gebacken! Es war eine klebrige, schwärzliche Masse, die

aus den Überbleibseln aller möglichen Dinge hergestellt schien.
Die Folge dieser schlechten und ungenügenden Nahrung waren
Krankheiten und zunehmende Sterblichkeit. Man begegnete
nichts als Leichenwagen, die sich ohne Begleitung dem Kirchhofe

zu bewegten. Bei Kindern machte man noch weniger
Umstände. Ein Leichenträger nahm den kleinen Sarg unter
den Arm und brachte ihn, wie irgend ein unbedeutendes
Paket, bis zu dem gemeinschaftlichen Loch, wohin man es

zu den andern warf. Die Pariser Kirchhöfe, welche schon
vorher zu eng waren, wurden überfüllt von Leichen, mit
denen man nicht wußte, wohin.

Die Wënigsten konnten mit der von der Regierung
verabfolgten Nahrung auskommen und sahen sich deshalb nach
anderen Lebensmitteln um. Diese aber wurden bald für
manchen unerschwinglich. Eine Gans, die man sonst für
5—7 Fr. kaufte, kostete 25—30 Fr., ein Huhn 14—15 Fr.,
ein Paar Tauben 12 Fr. Ein Truthahn galt 53 Fr., ein Paar
Kaninchen 36 Fr. Das kg geräucherten Schinken bezahlte
man mit 16 Fr., Lyonerwurst mit 32 Fr., Ochsen- und
Pferdewurst galt nur 4—6 Fr. pro kg. Seefische, welche
die Pariser so sehr liebten, gab es bald gar keine mehr, die
Süßwasserfische wurden selten. Verhältnismäßig am teuersten
war frisches Gemüse: ein Kohlkopf galt 1. 50 Fr., ein Büschel
Karotten 2.50 Fr., ein Liter Bohnen 5 Fr. Das Dutzend
Eier kostete 5 Fr., das kg Butter stieg auf 25—45 Fr. Da
sah man Frauen, die stundenlang geduldig vor den
Lebensmittelmagazinen warteten, bis die Reihe an sie kam. Nach
einem Monat sah man sich genötigt, die Tiere des zoologischen
Gartens abzuschlachten und sogar der Liebling aller, der
Elefant, wurde verzehrt. Katzen und Hunde galten als ein

Leckerbissen, eine Ratte kostete 1.50 Fr.!
IG
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ab/udeikon, aile kkerde, die niedt /u militariseden ^kveeken

Verwendung kanden, absedlaedten, ka wanderte dor bosedei-
dene krosedkengaul neben dem stol/en Kenner dos 8port-
mannes /um Net/ger.

.ledem IZürger wurden krot, VVsiu und 3V Krumm kleised
täglied verabkolgt. Nan selüipkte mit vollen künden aus den
Vorräten dor kogierung, ,ja >nan vergeudete diese geradezu.
80 konnten bald nur noed 300 Krumm Nedl pro kopk tag-
lied abgogelisn werden. knd was kür lZrot wurde dieraus
gebacken! ks war eine klebrige, sedwär/licde Nasse, die
aus den Überbleibseln aller möglieden Dinge dergestellt säen.
Die kolge dieser sedleedten und ungenügenden kladrung waren
krankdoiten und /.unedmonde Lterbliedkeit. Nan begegnete
niedts als koiedenwagsn, die sied olme lZegleitung dem kl red-
doks zu bewegten. Lei Kindern maodts mau nocd weniger
Kmstände. kiu keiedonträger nadm den kleinen 8arg uutsr
den krm uud braedts idn, wie irgend eiu unbedeutendes
kaket, dis zu dem gemeinsedaktliodeu kocd, wodin mau es

zu deu auderu wark. Die pariser kircddöke, welede scdon
vorder zu eng waren, wurden üborküllt vou ksiedon, mit
deneu man niedt wuüte, wodin.

Die wenigsten konnten mit der von der kogierung ver-
abkolgtsn kadrung auskommen und saden sied desdaid naed
anderen ksbsnsmitteln um. Kiese ader wurden dald kür
manoden unorsedwinglied. Kino Daus, die man sonst kür
5—7 kr. kaukte, kostete 25—30 kr., ein kludn 14—15 kr.,
ein kaar Dauben 12 kr. kin krutdadn galt 53 kr., ein kaar
kauincden 36 kr. Das kg gsräuedsrten Zedinken bezadlte
man mit 16 kr., k)'onerwurst mit 32 kr., kedsen- und
kkerdewurst galt nur 4—6 kr. pro kg. 8eellsede, welede
die karissr so sedr dedten, gab es bald gar keine medr, die
8ükwassorllsede wurden selten. Verdältnismätdg am teuersten
war krisedos Kemüse: ein kodlkopk galt 1. 50 kr., ein IZüsedsl

Karotten 2.50 kr., ein kiter lZodneu 5 kr. Das Dutzend
kier kostete 5 kr., das kg Kutter stieg auk 25—45 kr. I Da
sak man krauen, die stundenlang geduldig vor den Kobens-

mittelmagaziuon warteten, bis die Heide an sie kam. kaed
einem Nonat sad man sied genötigt, die Diere des zoologiseden
Kartons abzusedlaedten und sogar der kiobling aller, der
klekant, wurde verzodrt. Katzen und Kunde galten als ein

keekorbissen, eine Hatte kostete 1.50 kr.!
n>
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Immer mehr machte sich auch der Mangel an
Brennmaterial fühlbar. Die noch vorhandenen Vorräte mußten für
die Geschützgießereien und die Feldlazarette verwendet werden.
So wurde die Stadt, die der Steinkohle zur Herstellung des
Gases ermangelte, nur noch mit Petrol erleuchtet. Es fuhren
keine Wagen mehr, man hatte ja die Pferde verzehrt. Die
Läden waren geschlossen, Paris schien ausgestorben.

Dazu kam der Donner der Kanonen in den vorgelagerten
Forts. Seit dem 27. Dezember 1870 hatten die Deutschen
mit dem angedrohten Bombardement begonnen. Erst war
nur hie und da eine Granate niedergefallen, jetzt war es ein
unaufhörlicher Regen von Sprenggeschoßen, deren Splitter
nach jeder Richtung hinflogen, Menschen und Tiere
durchlöcherten, zerrissen und mit den entsetzlichsten Wunden
bedeckt, darniederwarfen. Viele cler deutschen Batterien waren
maskiert, d. h. den Franzosen nicht sichtbar, oder besaßen
Geschütze, die weiter trugen als die Verteidigungskanonen.
So sahen sich die tapferen Seesoldaten, welche die französische

Artillerie sonst meisterhaft bedienten, außer Stande, dem
Feinde Schaden zuzufügen und mußten froh sein, ihre
Geschütze retten zu können, von denen die meisten durch
freiwillige Beiträge der Pariser gegossen worden waren. Immer
enger schlössen die Deutschen den eisernen Kreis. Anfangs
hatte sich das Bombardement auf die Befestigungen im Osten

beschränkt, jetzt ging es wie ein, fortgesetztes dumpfes
Getöse über ganz Paris dahin. Größer als die eigentlichen
Verluste war der Schrecken, welche diese Beschießung verbreitete.
Allmählich gewöhnte man sich aber auch hieran. Granatsplitter

wurden als „Andenken an die Belagerung11 von den

Gassenjungen gesammelt und verkauft. Männer, Weiber und
Kinder liefen, wenn ein Geschoß sich eingegraben hatte, hinzu

und die Regierung sah sich genötigt, den Parisern den
Aufenthalt an Orten, wo die Granaten niederprasselten, zu
verbieten.

Nach und nach aber erlahmte der Widerstand. Der
Verkehr mit der Außenwelt konnte nur noch mittels Brieftauben
und Luftballons aufrecht erhalten werden. Die Hoffnung auf
Entsatz durch französische Heere hatte sich als eitel erwiesen.
So ergab sich Paris, nachdem es vier Monate und zwölf Tage
heldenmütig Widerstand geleistet. Alle Schrecken der
Belagerung: Hunger, Krankheiten, Beschießung und dazu noch
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Immer mebr mackte sick aueb der lVlangsl an Brenn-
material küdlbar. Oie nocb vorbandensn VoriÄts mnbten kür

à Descbàgiebereisn und die Keldlai?arstts verwendet werden.
80 wurde die 8tadt, die der 8tsinkobls /ur Herstellung des
Dases ermangelte, nur need mit petrol erleucbtet. Ills lubren
keine ^Vagen mebr, man batte M die plerds verxebrt. Die
Baden waren gsscblosseu, Baris seinen ausgsstorben.

Da/.n Icam der Donner der Kanonen in den vorgelagerten
Ports. 8eit dem 27. December 1870 Kutten die Deutsedsn
mit dem angsdrokteu Bombardement begonnen. Drst war
nur kie und da eins Dranate niedergslallsn, ^etüt war es ein
nnaukkörlieksr Regen von 8prsnggesckoken, deren 8plitter
naek ^jsder Ricbtung bintlogen, Nenscben und Biere durek-
löcberteu, Zerrissen und mit den sntsstDicbsten V/undsn
bedeckt, darnisderwarksn. Viele der deutscben Batterien waren
maskiert, d. k. den Kran^osen nickt siebtbar, oder bssaben
Descbüt^e, die weiter trugen als die Verteidigungskanonsn.
80 saken sieb die tapferen Dsesoldaten, wslcbs die kran^osi-
scbe Krtillsrie sonst meisterbatt bedienten, anber 8tande, dem
Keinde 8cbadsn zuzufügen und mubten frob sein, ibre De-
scbützio retten ^u können, von denen die meisten durcb frei-
willige Beitrags der pariser gegossen worden waren. Immer
enger scblossen die Deutscben den eisernen Kreis. Knkangs
batts sieb das Bombardement auf die Beköstigungen im Osten

bsscbrankt, M?t ging es wie ein fortgesetztes dumpies De-
tose über gam? Paris dabin. Drüber als die sigentlicben Vor-
Inste war der 8cbrecken, wslcke diese Besclnebung verbreitete.
KIlmäblick gewöbnts man sieb aber aucb bisran. Dranat-
splitter wurden als „Kudenken an die Belagerung^ von den

Dasson^jungsn gesammelt und verkanlt. Vlänner, V^eiber und
Kinder listen, wenn ein Dsscbob sieb eingsgrabsn batts, bin-
2U und die Regierung sab sieb genötigt, den Parisern den
Kuksntbalt an Drtsn, wo die Dranaten niederprasselten, ^u
verbieten.

Kack und nacb aber erlabmts der >Vidsrstand. Der Ver-
kebr mit der Kubsnwelt konnte nur nocb mittels Brieftauben
und Buktballons aulrscbt erkalten werden. Die Hoffnung an!
Kntsat? durcb kran^ösiscbe Heere batts sieb als eitel erwiesen.
80 ergab sieb Baris, nacbdem es vier Nonats und ^wölk läge
bsldsnmütig ^Vidsrstand geleistet. Klls Lcbrecken der Ls-
lagerung: Dünger, Krankbeitsn, Bescbiebung und da/.u nocb
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den Bürgerkrieg während der Einschließung hatte die tapfere
Stadt erduldet; alle Durchbruchsversuche waren vergeblich
gewesen; siegreich blickten die deutschen Truppen auf die
endlich bezwungene Feindin.* Nach Garcey.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
Das mußte auch Napoleon erfahren. Nach seiner Gefangennahme
in Sedan wurde er von den Siegern und auch von seinen Landsleuten

in Bild und Wort verhöhnt. Ein solches Spottgedicht ist

13. König Wilhelm saß ganz heiter.
Von W. Kreusler.

König Wilhelm saß ganz heiter
Jüngst zu Ems, dacht gar nicht weiter
An die Händel dieser Welt.
Friedlich, wie er .war gesunnen,
Trank er seinen Krähnchenbrunnen
Als ein König und ein Held.

Da trat in sein Kabinette
Eines Morgens Benedetto,-J-
Den gesandt Napoleon.
Der fing zornig an zu kollern,
Weil ein Prinz von Hohenzollern
Sollt auf Spaniens Königsthron.

Wilhelm sagte: „Benedettig!
Sie ereifern sich unnötig,
Brauchen Sie man nur Verstand;
Vor mir mögen die Spaniolen
Sich nach Lust 'nen König holen,
Meint'halb aus dem Pfeiferland.a

Der Gesandte, so beschieden,
War noch lange nicht zufrieden
Weil er's nicht begreifen kann;
Und er schwänzelt und er tänzelt
Um den König und scharwänzelt,
Möcht es gerne schriftlich ha'n.

* Weitere Stoffe über den Krieg überhaupt in Alphons Daudet:
„Contes du Lundi" und Guy de Maupassant.

-j- Benedetti war der französische Geschäftsträger.
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ctsn Lnrgsrkrisg välrrsnä clsr Kiimslrlisknng iratìs âis taplsrs
8taât srclnlâst; alls Dnrslibruàsvsrsusks varsn vsrgsdlieìr
gsvs8sn; 8isgrsisl^ blisktsn cils âsiàeksn Irup^sn ant 3is
snâlislr bsxvungsns Ksinclin.^ Liaresv^

13. König Vìiilkelm 8sk ggn? weiter.

König ^Vilkelm 8ak ganx Imitsr
.längst xn l'lms, äaslrt gar nislit vsitsr
Vn cils llânàsl clisssr >Vslt.
Krisâlied, vis or,var gs8imnen,
4'ranlv sr ssinsn Kräkndrsndrnnnsn
Vis sin König mal sin I4slä.

Da trat in ssin Kalnnstts
Kinss Norgsns Ksnöästts,'j-
I)sn gssanât Kapolson.
Osr ling xornig an xn kollsrn,
>Vsil sin l^rinx von llolrsnxollsrn
8ollt ant Lpanisns Königsthron.

Wilhelm sagte: ^Ksnsâsttig!
8is srsiksrn sieli unnötig,
IZrauehsn sis man nur Vsrstanä;
Vor wir mögsn äis spaniolsn
sieh naeh Imst 'nsn König lmlsu,
^Isint'hald arm âsm Ktsttsrlanä.^

Osr Kesanâts, so hsse.hisäsn,
War noeh längs nieht xukrisclsn
Weil sr's nieht bsgrsiksn Kann;
Klnà sr sehvänxslt nuâ sr tänxslt
Km àen König unâ seharvànxslt,
àlôeht ss gsrns sekrittlieh ha'n.
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Da sieht unser Wilhelm Rexe*
Sich das klägliche Gewächse
Mit den Königsaugen an.
Sagte gar nichts weiter, sundern
Wandte sich, so daß bewundern
Jener seinen Rücken kann.

Als Napoleon das vernommen,
Ließ er gleich die Stiebein kommen,
Die vordem sein Onkel trug.
Diese zog der Bonaparte
Grausam an, und auch der zarte
Lulu** nach den seinen frug.

So in grauser Kriegesrüstung
Rufen sie in stolzer Brüstung:
„Auf Franzosen, iiber'n Rhein!"
Und die Kaiserin Eugenie
Ist besonders noch diejen'ge,
Die ins Feuer bläst hinein.

Viele Tausend rote Hosen
Stark nun treten die Franzosen
Eiligst unter'n Chassepot,
Blasen in die Kriegstrompete
Und beim Heere an- der Töte
Brüllt der tapfre Turiko.***

Der Zephire,| der Zuave,ff
Der Spahifff und jeder Brave
Von der grrrande nation;
An zweihundert Mitrailleusen
Sind mit der Armee gewesen
Ohne sonstiges Kanon.

* Rex König.
** Lulu, Sohn Napoleons.

*** Die Turkos sind eine afrikanische Fußtruppe der französischen

Armee.

f Leichte afrikanische Infanterie,

ff Ursprünglich Mietsoldaten, die aus Afrikanern bestanden.
Jetzt befinden sich unter diesen Truppen auch viele Franzosen,

fff Leichte afrikanische Reiter.
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Da sisirt unser ^Vilkslin Osxs^
8ioir âas klaZiioiis Os^väeiiss
Nit âsn KöniAsaugsn un.
8aZts Mr nioiits vrsitsr, sunâsrn
VVanâts sioir, so âaL dsn'unâsrn
.Isnsr ssinsn Ousksu kann.

Vis Kapolsou âas vsrnommsn,
I^isL sr ^Isieli âis Ztisdsin kommen,
Ois vorâsm ssin Onksi truZ.
Oisss /o» âsr Oonaparts
Orausam an, unâ ausk âsr ^arts
Ouiu** naeii âsn ssinsn kru^.

80 in graussr KrisASsrüstunA
Ouksn sis in stàsr Orüstun^:
,^Vut Orannossn, nbsi'^n Oksin!^
Onâ âis Kaiserin KuZonis
1st kssonâsrs noek âis^sn'Zs,
Ois ins Ksusr iiiäst iiinsin.

Visis Oaussnâ rots Oossn
8tark nun trstsn âis Kran^ossn
Kiiigst untsr'n Oliassspot,
Oiassn in âis KrisAstrompsts
Onâ bsim ilssrs an âsr Osts
iZrttilt âsr tapkrs Ouriko.^^^

Osr ^spiiirs,-s âsr ^uavs^-j-
Osr 8paiii-j-sì un4 ^jsâsr Lravs
Von âsr grrranâs nation;

à ^siliunâsrt Nitraiiisussn
8inâ mit âsr Vrmss Zsvsssn
Oirns sonstigss Kanon.
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Deutschland lauschet mit Erstaunen
Auf die fränk'schen Kriegsposaunen,
Ballt die Faust, doch nicht im Sack;
Nein mit Fäusten, mit Millionen
Prügelt es auf die Kujonen
Auf das ganze Lumpenpack.

Wilhelm spricht mit Moltk' und Roone
Und spricht dann mit seinem Sohne :

„Fritz, geh hin und haue ihm!a
Fritze, ohne lang zu feiern,
Nimmt sich Preußen, Schwaben Bayern,
Geht nach Wörth und hauet ihm.

Haut ihm, daß die Lappen fliegen,
Daß sie all' die Kränke kriegen
In das klappernde Gebein,
Daß sie, ohne zu verschnaufen
Bis Paris und weiter laufen
Und wir ziehen hintendrein.

Unser Kronprinz, der heißt Fritze
Und er fährt gleich einem Blitze
Unter die Franzosenbrut.
Und ob wir uns gut geschlagen,
Weißenburg und Wörth kann's sagen;
Denn wir schrieben dort mit Blut. —

Ein Füs'lier von dreiundachtzig
Hat dies neue Lied erdacht sich
Nach der alten Melodei.
Drum ihr frischen, blauen Jungen,
Lustig darauf losgesungen!
Denn wir waren auch dabei.

Bearbeiter: R. Wirz, Winterthur.

1. Der Brand von Uster.
Der Volksdichter Jakob Stutz, ein Zürcher Oberländer, stellte

in einem Drama, das in vier Zeiten zerfällt, den „Usterbrand" dar.
Er hatte manche der Personen, die gefangen, mit Ketten klirrend an
ihm vorüberwankten, als harmlose Knaben, lebensfrische Jünglinge
gekannt und es durchzuckte ihn schmerzhaft, diese sonst gutmütigen
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Oscàelàncl iau8àst mil. Lnistaunsn
Xnt clis ti'änk'8sdsn Ki'isZ8posaunsn,
Lallt clis Laust^ àoek niekt im 3aek;
Xsin mit Làstsn, mit Niliionsn
LrüZslt S8 ant «lie Kujonen
àt cls.8 Zanns Oumpsnpavlc.

^Vilkslm 8pnàt mit Noltlc' nnä Loons
Oncl 8pniokt âann mit 8sinsm 8olms:

^Là, Aà lnn nnci Icans ikm!^
OniOs, olms ianA ê^u teisim,
Limmt 8iek Lreuksn, 8sli^vadsn Lavscn,
Osdt naek VVörtlc uncl lcaust idm.

Laut ilnn, clak clis Oappsn tlisAsn,
Oak 8is ail' clis Li'ànlcs lcrisgsn
In clas làppsi'nàs Osdsin,
Oak 8is, olcns xu vsi'nsknanksn
Lt8 Lani8 nnà v-'sitsl' lautsn
Oncl >vir /islcsn lnntsncli-sin.

On8sn Kionpilnx, clsn tceikt Ointes
Oncl sn tälnt glsielc sinsm Llit^s
Ontsr clis Li'an^o8snl»ian.
Oncl ol> 'cvir nn8 z>ut AS8okIa^sn,
Wsiksndunjz und 'VVövtlc lcann'8 8ag'sn;
Osnn >vii- 8slnásdsn clont mit Llnt. —

Lin Lün'lisi' von cirsinnàccktxi^
Lat clis8 nsus Oisà srclaàt 8ieli
àsii clsn altsn Nsloclsi.
Ornm iln- tiá8sksn, blansn .InnZsn,
On8tiZ claiant Io8AS8»NASn!
Osnn và ^varsn anà clabei.

Lsai'deitsi': /t. 'VViutsntkun.

l. ver Zrancl von Uster.
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Menschen als böswillige Verbrecher beurteilt zu sehen. Er wollte
nun durch seine dichterische Bearbeitung zeigen, daß schlechte
Volksbildung und die Umwälzung der wirtschaftlichen Verhältnisse durch
die Maschine die eigentlichen Urheber der Freveltat waren.

1. Zeit: Die Spinnstube (um 1807).

Noch sind die Zeiten der Handspinnerei, da die Leute
oft des Abends zueinander auf Besuch kommen, damit die
Arbeit unter gegenseitigem Erzählen, bei Gesang und Scherz,
angenehmer von statten gehe. Noch erlauben die Verhältnisse

ein erträgliches Auskommen.
Die Familie erwartet den Vater, der dem Baumwollherrn

das gesponnene Garn gebracht hat. Er kommt ganz
gebrochen nach Hause, da er für seine Lieferung nur noch den
halben Lohn erhalten hat. Er klagt:

Das ist en Lebelang, das ist e Strof,
Wenn's eismols derig grusam Zite gitt
Er hat Garn übercho, de Bauleherr,
Gern hundert Stund wit har us Engeland.
Mä sait ehm nu Maschinegarn.

Die Großmutter meint:
De Bonepardi wird schätzwol
Das Hexewerch ersinnet ha.
I glaube heilig s'sei e Stuck von ihm.

Nachbar Joggi vermehrt die Angst vor den kommenden
Hungerzeiten :

Jä loset nu auh was ih säge willl
S' geh scho so es Maschinehus
Bi Zürih oder Winterthur, händ s' gsait.

Und bereits denkt Nachbar Felix an Selbsthülfe:
Jetz uf! hinder die Räder har!
Mit Haue, Chärste, Bielere-n-und was
Mä-n' atrifft, Heulüücher und Isegable

2. Zeit: Die Webstube (um 1814).

Sieben Jahre genügten, um die ' Verhältnisse total
umzustürzen. Die Entwicklung der Maschinenspinnerei zwang die
Handspinner, zur Weberei überzugehen. Die kleinen, heimeligen

Stuben sind von lärmenden Webstühlen angefüllt. Zwei
Kinder weben, Vater und Mutter spuhlen.
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1. Tieit: vie Spinnstube (um 1867),

Koeb sind die leiten dor Handspinnerei, à die Keuts
okt des Kbencls zueinander ank llssueb kommen, damit die
Arbeit unter gegenseitigem Krzäblen, bei (Issang und 8obsrz,
angenebmsr von statten gebe. Kveb erlauben dis Verbält-
NÎ886 ein srträgliebss Kuskommsn.

Ois Kamllie ervartet <1sn Vater, clsr dem llaumvollberrn
cla8 gesponnene Harn gebraebt bat. Kr kommt ganz ge-
broeben naub Hause, <la er kür seine Kieksrung nur noel^ den
balben Kobn srbalten bat, Kr klagt:

Das i8t sn Kebelang, cla8 ist e 8trok,
Wenn's slsmols dsrig g>msam Äts gitt!
Kr bät (larn überebo, de IZaulebsrr,
Kern bundert 8tund vit bar U8 Kngsland.
Nä sait sbm nu Nasebinsgarn.

Oie drobm utter meint:
De IZonepardi vird sebätzvol
Das Kexeverrb ersinnst lia.
I glaube belüg s'ssl e 8tuok von ibm.

Kaebbar .loggi vermebrt die Kngst vor den kommenden
Hungerleben:

,Iä loset nu aub vas ib säge vill!
8' geb sebo so es Nasebinebus
11i /ürili ober Wintsrtbur, band s' gsait,

Knd bereits denkt Kaebbar Kelix an Zelbstbülks:
detz uk! biinler cbe Ilädsr bar!
Nit Haus, dbärste, Llelsre-n-und was
Nä-n' atrikkt, Klsulüüebsr und Issgable....

2. ?Ì6Ìt: vie Webstube (um 1814).

8iebsn dabre genügten, um die Verbältnisss total umzu-
stürzen. Die Kntvieklung cler Nasebinenspinnsrei zvang clie

Kandspiunsr, zur Weberei überzugeben. Die kleinen, bsims-
ligsn 8luben sind von lärmenden Webstüblen angsküllt. l^vsi
Kinder vsbsn, Vater und Nutter spublsn.
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Vater Chasper klagt:

Was für en Lärme-n-ist in eus'rem Hus 1

Mä g'hört eis eige Wort schier nüd.
Wie raßled au die Schiflli hin und her.
Wie stampfed Trete-n-und wie tanzed d'Gschirr.
Es wird eim sicher schier gar trümmüg drab.
Wie surred d'Walze-n-und wie rumpled d'Lade,
Wie neggelet's, wie niggelet's und thuet's.
Wie schmätteret s'Spuelrad und wie chuutet d'Häspel.
Weiß nüd wo i und us,
lveis Iiüehli ist im gauze Hps.

Die Erinnerung an die vergangenen, besseren Zeiten würgt
an seinem Herzen:

Wie still und groß ist amig auh die Stube gsi.
S' ist eisig gsi wie Sunntig drinn.
Und jetzt so eng, vom Feister bis zur Thür
Findt nu de Tisch keis Plätzli meh zum Stoh,
Hat müeße-n-ufghänkt werde, dort a cb Wand.
Und ach, ich gsehne nüd emol meh recht
Zum Feister us. S' ist doch e Plog!
Hä-n-amig do vom Ofebank so schön
I d'Wiese-n-und a d'Schneeberg dure gseh.
Jetzt decked und verdunkled d'Webstüehl alls.
Dann ghört mä vo dem Grassl nu
Keis Vögli meh vorusse singe. 0 1

Wie mängsmol hä-n-ehne-n-ich auh
Zue gloset do bim Spinnrad zue.
Wenn so zur Frühligszit, im Hölzli eue,
De Morge früeh scho d'Amsle gsunge- händ.
Und s'Finkli, s'Spiegelmeisli uff
Em Zwetschgebaum. Wie schön isch nüd auh gsi
Und wenn äfange d'Bäum voll Bluest gsi sind,
Die Wiese grüen und alls ei Bluem,
Dann hat ein Niemäd meh bha i der Stube.
Do häd mä d'Rädli gno und Alls
Hat gspunne dusse, Jungs und Alts.
Und jetz, daß Gott erbarm 1 gseht nu
Bald keis de Früehlig meh. Do wenn's
Am schönste-n-ist vorusse, müend die Chind
Im nasse füechte Chellcr une si ;

In dunkle Stube-n-oder in Maschine.
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Vaier Lba8per blaAt:

>Va8 lür en Oärme-n-isi in euerem IIus!
Nâ Abort sis siAs ^Vori 8ebisr nüä.
>Vis rablsä au äis 8elnllli bin ruai ber.
>Vie 8iampkeä '»ste-n-unä ^vie ian/sä ä'Llsobirr.
Ls >virä sinr sicker 8ebier Aar trummIiA ärab.
>Vie 8U>'rscì ä'V/al/e-n-unä ^vie rumplsä ä'Oaäe,
>Vis USAASlst'8, NUL MAASlsi'8 unä ilmet'8.
Wie 8obmäiierei 8'8puelraä unä wie obriutsi à'Oâ8ps1.
^Veik nüä ^vo i unä U8,
I<6Î8 Iliiebli Î8i im Aun/s lias.

Oie OrinnerunA a» ciis vsrAanAsnen, besseren teilen >viirAt
an seinem Her/en:

'VVis siill unä ArolZ Í8t amiA anb die 8iube Asi.
3' isi eisiA A8i >vie 8unniiA ärinn.
Onä ^jet/i 80 snA, vom Osisisr bis /ur Olnlr
Oinät nn äs 'l'iselr lreis Olät/Ii meb /aim 8iob,
Oäi mueLs-n-ul'Abänbi veräe, äört a ä'^anä.
Ilnä aob, irb Assbne nüä emol msb reelb
/um Oeisisr U8. 8' Î8t àoek o OIoA!
Oä-n-amiA äo vom Llebanb 80 selbin
I ä'VVisse-n-unä a ä'8cbnseberA dure gseli.
,Isi/i äoebeä uncì vsräln>KIoä ä'VVebstüslä alls.
Oänn Aböri mä vo ciom Orassl nu
Ksis VÜAÜ MeK V0rU88S 8ÍNAL. O!
^Vis mänAsmol bä-n-ebns-n-iob and
/uo Alo8vt äo bim 8pinnraä /ue.
VVemi 80 /ur IbaibliAs/ii, im llöl/li ens,
De NorAs Irüsb 8ebo ä'^msls AsunAo bänä.
Onä s'Oinlcli, s'8jÜ6Aolmeisli ul't'
Om /^veisebAsbaum. >Vie sekon iseb nüä aub A8i!
Lnä >venn älanAS ä'Oäum voll lllussi A8i sinä,
Die ^iese Arüeu unä alls ei IZluem,
Dann bai ein Xbemää insk bba i bei' 8tul>e.
Oo bää mä ä'IIääli Ano unci ^Ils
Mi A8piMN6 äusse, äUNAS mal ^Its.
Onä ^si/, äak Lloti erbarin! A8ebi nu
kalä beis äs OrüsbliA meb. Oo ^vsnn's
^.m seliönsie-n-isi voru88s, inüenä äis Lbinä
Im na88ö lüeebis Libeller une si;
In äunbls 8iubs-n-oäer in Nasebine.



— 248 —

Ach Gott und dort isch dann halt gar.
Die Chind verdorret und verchrüpled ganz.
Hand weder Schlot, noh Pisse meh
Zur rechter Zit, und werded grusam leid.
Wend niime folge, niime bete. Churz,
Die Welt wird böser alli Tag.

Sein Sohn Nöggli sieht die neue Zeit mit andern Augen an:
Wer jetz frisch ist und woge darf,
En große Gwerb afangt, de wird
Rieh werde-n-in're churze Zit.
Ist nüd s' Bachhänslis Bueb cn große Herr?
Er hat bi Gost es Plus s' ist wie-n-es Schloß.
Und hat erst no kein eigne Schillig gha.

3. Zeit: Fabrikantennot (um 1824).
Er und andere fangen an, Garn zu kaufen; sie nehmen

Weber in ihren Dienst und verhandeln das gewonnene Tuch.
Zuerst geht alles gut. Nöggli bringt 1200 Gulden auf die
Seite. Das Hungerjahr 1817 frißt aber alles auf und stürzt
diese Kleinfabrikanten in die Schulden. 1824 sind alle
unrettbar verloren.

Nöggli gibt seiner Verzweiflung Ausdruck: •

I weiß niid, wo-n-ih ane will,
Bi bald sä-n-arm as Lazärus,
Und darfs keim Mensche chlage, nei!
Mueß' eisig thue no. as stand alles guet,
Nu daß i de Kredit nüd ganz verlür,
Und nüd i Spott und Schand ie chöm.
Mueß mine Wehere vo jedem Stuck
Viel me ge, as ich selber löse drab,
Nu daß s' mer blibet und mer helfed chehre.
Dann wüssed's, daß ich so a s' bunde bi,
Und machets s' Tuech wie sie gern wend!
Und mit em Garnherr hä-n-is wieder so. — — —
S' ist g'ange, wo-n-ih no ums s'Baar
Hä chöne handle; ja do hat er mer
So rechti Waar g'ge. Aber jetzt,
Wenn er mer Mist wor ge für Garn, so müeßt
1h 's zahle-n-as wie wenn 's vom beste war.
Dann gitt's schlechte Tuech und löst nüd drab.
Jetzt säget: wer wöt chöne bstoli deweg?
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àk Oott! nnci ciört issb ciünn buit Zar.
Ois Lbinci vsrciorrst unci vsrobrûpisà gun^.
Ounci wecisr Leblol, nok Osse meb
Zur rsebter Zit, unci vvsrcisà grusum isici.
1>Vsnà nüms loige, nüms bsts. Obur?,
Ois VVsit wircl böser uiii 'Oug.

8sin Lokn Ooggii sisbt à nsus Zeit mit unàsrn àgen an:
^Ver )st^ Iriseic ist unci wogs ciurl,
On grobs Owsrb ulungt, ci s wirii
Lieb wsràe-n-in'rs eburs:s /it.
Ist nüci s' Lusbbünsbs Lusb sn groks Oorr?
Or bât bi Host ss Ous s' ist wie-n-ss seblok.
Onci büt erst no bein signs Lebibig gku.

3. Zeit: Oubribuntennat (um 1824).
Or uncì uncisrs iungsn un, Ourn xu kuuisn; sis nslnnsn

VVsbsr in iluen Oisnst nnci vsrbunàsin «ins gswonnsns 4'usb.
Zuerst gebt ubss gut. Oöggii bringt 1200 (Zuiàsn uuk bis
ssits. Ous Oungsr)ubr 1817 krikt über ubss uuk unä stürmt
clisss OIsinkubribuntsn in ciis Zebuicton. 1824 sincl ulls un-
rsttbur vsrlorsn.

Oöggii gibt ssinsr Vsr^wsiüung àscirueb: »

I wsib nüci, wo-n-ik uns wili,
Li bulà sü-n-urm us Ou?.ürus,
Ollà äurks bsim Nsnsebs eblugs, nsil
Nusb- sisig tbus no us stunà ubss gust,
bin club i cie Orsciit nüci gun^ vsriür,
Onci nüci i Kpott unb sobunâ is sböin.
Nusb mine XVebere vo )ecism Ltueb
Viel ms ge, us iob ssibsr loss cirub,
Ou ciuk s' insr blibst cmci msr beikeci ebsbrs.
Dünn wüsssci's, buk isii so u s' bunàs bi,
Onci mueksts s' Ouseb wis sie gern wsnci!
Onà mit sm Ournbsrr bü-n-is wiscisr so. — — —
s' ist g'ungs, wo-n-ik no ums s'Luur
Ou eböns bunciis; )u âo but sr msr
3o rsebti XVuur g'gs. L,bsr )àt,
V/snn sr mer Nist vvor gs lür Ourn, so müskt
lic 's üubie-n-us wie wsnn 's vom bssts wür.
Oünn gitt's ssbleekts Oussb unci löst nüci cirub.
4st/t sügst: wer wöt sböns bstoic bewog?
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Der Gemeindeammann, der mit seinen Zahlungsbefehlen
ein ständiger Gast dieser Leute ist, verbreitet durch seine

Neuigkeiten den größten Schrecken:

— Die Zit ist schlecht,
Und meh as schlecht: ich aber hä
Es Vögeli ghört pfife — ja —
Wann das wohr ist, so müend mir froh si, wenn's
Nu deweg blibt — —
S' geb Webmaschine, häni ghört,
S' müeß bstimmt e ganzi Wohret si,
Daß z'letzt kein Mensch meh vo Hand webe chön,
Und gang wie's mit em Spinne g'gange-n-ist.

Die zu Tode erschrockene Großmutter bittet:
Um tusig Gottes Wille! Wenn er auh
Chönd mache, daß s' kei so Maschine gitt,
Sä thüend's, sä thüend's doch, bitti auh

Und der Schulmeister entwirft eine Bittschrift an die
Regierung :

„ — Mann hat uns vor Johren die spinnrädlein
mit Allem Gewalt weggeno und darmit ist ahles glück und
sägen fortgewichen. Da hat man die Zuflucht von den
Webstühlen genomen der Ferdienst war Nicht Ungering gewesen,
in der erste aber doch kämm icder Husvatter in dye schulden

Herrein Wyl allen blatz zu den Webstühlen zu klein
gewesen Wahr, und Mann hat pouen müsen. — Ein
Webstuhl bracht feufmol Meer blatz alls ein Spinnredli und
kostet Zähn mol Meer als es. — Denken selper
Nohen waß Wier auf unseren bergen open müßten Thun.
Oder Sollen Wier Unsere kinder dan von unß tun in Gottlose

Maschyenen allwo Sie allda an Lieb und seele ferrdeerbt
Werdet. Nein daß können Wier Nicht und Sind eß auche
nicht im stand. Wahrlich wahrlich ich Sage euch Eine mutter
soll auf ihr Kind Achtig geben wie eine Gluggeri auf ihre
Hüenli achtig Gibt. —• Dorum bitten Wyr eüch habbed
Erbarmuß um des jüngsten und lesten Gerichtswillen lassen
die Webmascheinen nicht aufkommen."

Nachbar Felix, der mit seinem „Gewerb* auch bis an die
Ohren in Schulden steckt:

Ach muß i acht noch so unglücklich si,
I Noth und Armuet cho, i Spott und Schand?
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Dor (lomoinàsammann, àor mit soinon ?iaklunZsbokoklon
sin stanàiAor (last àiossr kouto ist, vorkroitot ànrek soino

kouigkoiton àon Zrokton 8ekroekon:

— Ois At ist sekloekt,
knà mok as sekloekt: iek akor kä
ks Vö^oli ^kört pliko — ^a —
Wann «tas vokr ist, so mnonà mir krok si, vonn's
ku àovo^ iilii>t — —
3' g'ök Wokmasekino, käni Akört,
3' müok kstimmt s gaimi VVokret si,
kak ^'ist/t koin Nonsek mok vo kanà vobo ekön,
klnà MNA vio's mit om 8pinno g'ganA0-n-ist.

llio /u 4'oàs orsekrooksns (lrokmuttsr kittot:
lim tusiZ (lottos Wills! Wenn or a.uk

(ikonà maeko, àak s' koi so àsekine gitt,
8ä tkuonà's, sìt tkuonà's àoek, kitti auk!

(inà àor 8okulmoistsr ontvirlt oins Littsekritt an àio ko-
^iorun^ :

„ — Nann kat nns vor àokron àio spinnrâàlsin
mit ^.Ilom (lovait vsWono unà àarmit ist aKlos glüek unà
sägon kortgoviekon. Da Irrt man à butinât von àon XVob-

stûdlon Zonomon àor koràionst var kiekt (inZorinZ govoson,
in àor orsto akor àoek dumm ioàor Klusvattor in à^o sodnl-
àon llorroin Wvl iàlon klat?. /u àon vokstüklon /n kloin ^o-
voson Wakr, unà Nann kat pousn müson. — kin
Wokstukl bruekt koukmol Noor klà alls ein 8pinnroâli unà
kostet Wkn mol User aïs os. — Oonkon solpor
Kokon vak Wior ant unseren Kordon opon mükton Ikun.
Oàor 3ollon Wior linsoro kinàor àan von unk tun in (lott-
loss Nasek^onon allvo 3io allàa an kiob unà sools kerràoorbt
Woràot. koin àak können Wior kiekt unà 8inà ok aueks
niekt im stanà. Wakrliek vvadrliek iek 8aA0 ouek kino mutter
soli auk ikr Ivinà ^.ekti^ Zokon vie oino (lluMsri auk ikrs
Klüsnli aektiZ (Zibt. — Oorum bitton W^r oüek kabdoâ
krkarmuk mn àos AinZston unà loston (loriektsvillon lasson
àio Wokmasekoinon niekt aufkommen.^

kaekbar kolix, àor mit soinom ^(lovork^ auek kis an àio
Okron in 3ekulàon stoekt:

^.ek muk i äekt nook so unglüeklieli si,
I kotk unà ^.rmuot eko, i 8pott unà 8ekanà?
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Verrüeft werde-n-als Lump vor allem Volch,
En Fingerzeig do si der ganze Gmeind?
0, nei das chann ich m'id lo gscheh
Ja wehre will ich mich bis uff en Tod.
Zieht Eine-n-us, uf die Maschine los,
So hilft dann Alles mit, bin ich de Zweit.

Und alle geben ihm Beifall :

Und ich! — Zieht eine-n-us, bin ich de Zweit.

4. Zeit: Zerstörungswut. (1830—32).

Zu Anfang der dreißiger Jahre ist keine Besserung zu

spüren, im Gegenteil, alle Befürchtungen sind wahr geworden.
Nachbar Felix bringt die Schreckensnachricht:

Jetzt hammer die groß mächtig Strof,
De Hölledrach scho vor der Türe zue.
Grad chunt min Große hei vo Uster ue
Und jomeret erschröckeli und sait,
Daß dort scho so e Webmaschine hai.
Sä goht's, sä wor as ich en Sünder bi,
Wie's mit de Spinnmaschine g'gange-n-ist;
Sie wachsed gwüß wie Pilz zum Bode-n-us.

Die Nachricht vom Ausbruche der Julirevolution erregt
die Leute außerordentlich und weckt geheime Hoffnungen.
Nachbars Babel:

Jetzt wird's dän doch emol los goh.
Z' Paris ist Reväluzion.
Si händ de König abgsetzt und furtg'jagt.

Der alte Feind der Maschinen, Nachbar Felix:
Sä gwüß, daß s' Revolution mueß ge,
Sä dringt mä z'allererst uff das,
Daß d' Webmaschine miießed furt.
Und wenn d' Regierig das niid igoh will,
Sä wird sie so gwüß abgsetzt, daß jetz Ahm ist.

Die Veranstaltung des Ustertages wird deshalb freudig
begrüßt.

Nöggli :

Gott lob und Dank! jetzt ist die Zit
Doch emol cho, wo-n-eus cha ghulfe werde
Denk Ätti, s' git e Landsgmeind morn,

— 250 —

Vsrrüskt 'cvsràs-n-uis Oum>i vor uilsm Volilk,
On OinZsi^siZ ào si à' gan?6 Omsinà?
O, nsi! àus èkunn ick nûà lo Aseksk!
.là ^vskrs ^vill ick miek dis ukl sn ii'oà.
i^iskt Oilis-u-us, u5 «lis àsckins los,
3o kiikt àânn ^.Ilss mit, bin ick cis i^vsit.

linci ails ^sbsn ikm Lsiàlll
Onci ick! — ?liskt sins-n-us, bin ick cis ^cvsit.

4. Asit: Zerstörungswut. (1830—32).

/n .^nlung àsr cirsikigsr >iukrs ist ksins Ossssrung ^u

spüren, im lisgsntsii, nils iZstür«!ktungsn sinci wukr gsworcisn.
àekbccc l'elix bringt «ils Selirselcsnsnuckriekt:

.istîît kümmsr clis grok nmclltig Lirol,
Os Milsâruek soko vor àsr Oüis Aus.
(Iruci okunt inin OroKs ksi vo lister us
linci Mnsrst srsekiocksli unà suit,
OuL kört seko so s VVsbmusekills kui.
8ü gokt's, sü wor us iok sn 8>inàsr bi,
XVis's mit cis 8pinnmusokins g'gungs-u-ist',
3is wnokssà gwiìk wis Oil/ /um Ooàs-n-us.

Ois Kiuelirickt vom Ausdrucks «isr .lulirsvollltion srrsgt
àie Osuts nuksroräsnillcll unà wselct gsbsims llollnungsn.
kiuckburs Oubsli

.1st/t wirà's ààn ciook smoi los gok.
A Ouins ist Osvülu/ion.
8i künci cis König ubgsst/t unà l'urtg'.jngt.

Osr ults Osinà cisr Nusckinen, àckbur Oslix:
8ü gwük, «ink s' Osvolution musk gs,
8ü ciringt mit /'ullsrsrst utl cius,
Ouk ci' Wsbmusckins mnskecl lurt.
linci wsnn ci' Ilsgisrig às niici igolc will,
8à wirà sis so gwüü ukgsst/t, club )oi/ )vkrn ist.

Ois Verunstaltung ciss listsrtagss wirk cisskulb lrsuciig
bsgrükt.

liögglil
Oott lob unà Ounk! )st/t ist àis At
Oook smoi eko, wo-n-sus à gkulks wsràs
Osnlc )itti, s' git s Oancisgmsiuà morn,
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Und alles, alles zieht uff Uster zue,
Und jede dörli säge dort,
Was er vo der Regierig wöll,
Und was er weuschi, was ehm fehl.

In Scharen folgen sie dem Rufe.

Babel: Herr Jesis Gott! Wie goht das auh!
Mit Lebtig hä-n-ih doch no mit so gseh.
E großi Strof! Wie springet d' Lût,
Vo-n-alle-n-Orte här, vo Berg und Tal,
S'ist gwüß wie wenn en Imm glo hätt.
Nu keine goht em rechte Weg meh noh,
Alls über Stude-n-ie und Stock.

Und am Abend kehren sie jubelnd heim.

Felix: Hüt hä mer öppis usgricht, Sapperment.
Wött und um luinderttusig Guldi, daß

Mä niid do abe g'gange war.
De Tag vergiß ich ebig nüd.

Großmutter:
Und chönd d'Maschine-n-jetz eweg?

Felix: Das hat mä-n'is versproche-n-überlut.
Ämel ich ha's aso verstände gha,
Und all, wo mit mer sind durab.

Die armen .Weber werden grausam enttäuscht.

Nöggli klagt:
Händ ghoffet, gwartet jetzt scho bald zwei Jahr
Und kei Hülf, kei Erlösig ist is cho. — •—•

S'hätt alles g'hoffet, alles gineint, wo
All Stadtregierigsräth abg'ge gha händ,
Und druf fast all sind worde-n-ab em Land,
Jetzt werdi die Maschine gwüß furtcho
Jetzt stoht das Hus prezis no wie davor;
Tuend webe Tag und Nacht drin, s'viel as s'mönd.

An der Gedächtnisfeier des Ustertages, die am 22. Nov.
1832 stattfinden soll, wollen die Oberländer auf der
Durchführung ihrer Forderungen bestehen oder Gewalt anwenden.

Hansli: I hä-n-es Bitzeli ghusiert
Um Züri ume-n-und am See,

Und bi do über Dürte, Wetzike,
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lind allss, alles /iskt nil lister /us,
lind ^sds dörli sags dort,
>Vas er vo dsr Osgisrig voll,
lind vas er vsusslli, vas sinn lodl.

In 8oliarsn lolgsn sis dem Ouks.

Oadel: Osrr dssis Oott! 'V/is goüt das anlr!
Nit Osdtig üä-n-ill dosü no nüt so gsok.
O groki 8trol! ^io springst d' Ont,
Vo-n-alls-n-Orts üär, vo Lerg und Oal,
8'ist gvük vis venn sn Imm glo kätt.
On Kölns gokt suì reside V/og insd nok,
Oils üdsr 8tnds-n-is und 3tösk.

lind am Odsnd Icsürsn sis hudelnd keim.

Oslix: Hüt Ira insr öppis usgrlolrt, 8appsrmsnt.
XVött irüd um lrnndsrttusig Onldi, datl
Uä nüd do airs g'gangs väi'.
Os ding vergik ielr sdig nüd.

Orokmuttsr:
lind slrönd d'NassIrins-n-^st/ evsg?

Oslix: Oas Irät mä-n'is vsrsproelio-n-ülrsrlnt.
Ömsl ielr lra's aso verstände glra^,

lind all, vo init msr sind dnrab.

Ois armenOVelrsr werden grausam enttausslrt.

Olöggli klagt:
Hand glrollst, geartet.ist/t sslro laid /vsi .lalrr
lind ksi Hüll, ksi Orlvsig ist is slro. — —-

8'lrätt aiiss g'lrollst, alles gmsiut, vo
Oll 8tadtrsgiorigsrätlr alrg'gs g Ira Iränd.
lind diarl last all sind vorde-n-alr em Oand,
,let/.t verdi die Nasslriirs gvül» lnrtslro
dst/t stellt das 11ns prs/is no ^üs davor;
'Oroird vslrs Oag rnrd Olaslrt drin, s'visl as s'mönd.

On dsr Osdäslrtnisksisr dss Ostsrtagss, dis am 22. Oov.
1832 stattlindsn soll, vollen dis Olrsrländsr aul dor Ourelr-

lülrrnng ilirsr Oordsrnngsir lrsstslrsn odsr Osvalt anvsnden.

Oanslii I Irä-n-os lZit/sli glinsisrt
Om Mri ume-n-und am 8ss,
lind l)i do üdsr Onrts, V/st/iks,
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Hiwyl und Bäretschwyl und Baumä hei.
Jetz hä-n-i ghört, es geb es Fest,
Der Ustertag werd g'fiiret z'Uster une.
Die Herre chömmed wieder wo s'erst Mol;
Und alles sait, wenn's nüd versprechet, daß
Die Webmaschine nüd im Augeblick
Müeß furt, so zündet sie si a.

Felix feuert die Nachbarn an:
Ihr Manne! also morn uff Uster zue,
Verspricht mä-n-is nüd /.'helfe, dann — —
Ja dann, mä wird's erfahre-n-ist d'Mooß voll ;

Und's wird, dort a dem Höllehus,
Kein Stei meh uff em andre glo.
Der Erst will ich nüd si, aber de Zweit.

Und alle stimmen ein :

Der Erst will ich nüd si, aber de Zweit.
Der Vorabend des Ustertages ist da. Alle haben bange

Ahnungen.
Felix: Frau weck d'Chind und thue s'is Bett.

Chum Chuerli mach mer noh es Ähli, gschwind
Nu chiiß mi — druck mi — so isch recht: — —•

Chum Anneli! säg au guet Nacht.
Jetzt schlafet wohl, und betet auh

Nach schlafloser, unruhiger Nacht seufzt er, zum Fenster
hinausblickend :

Die Gegend ist mer doch no nie
So sunderbar für d'Auge cho.
Und s'Brünneli vor em FIus,
Es rodelet de Morge-n-auh,
Es ist mer, hai's no nie so g'hört.
S'ist wie wenn's mit mer schwätze wött.
Ach sait's viellicht, i soll diheime si°? —
Wie isch mer doch de Morge-n-auh
Sä kurios und wunderbar.

Die gleiche Stimmung beherrscht die andern:
Ganz Gschaare ziehnd durah is Thal
Allweg viel stiller as s'erst Mal
Mer hand no keine juchse ghört.

Schwere Angst bedrückt die zurückgebliebenen Familienglieder:

— —

Hiivyl und Lìii6t8o1iiv)d und IZgum» 1i6i.

.lot/ liü-n-i Allüit, 68 K6d 68 068t,
1)61- DstSI'tàZ 1V6id ^'kiii6t /'1l8t6i NN6.

VÍ6 Ü6I-I-6 eliömni6d ivÌ6d6i vvo 8'6i8t Nol;
Ond »1168 8g.it, ivonn'8 nüd V6i8pi66ÌI6t, d»L
I)Í6 V/6l)m»8eliin6 nüd im àiMbllà
AÜ6t1 luit, 80 /Ünd6t 8Ì6 8Ì g.

I^6Ìix l6U6it c1Ì6 àekligvu »II-
lili àime! »186 moin ull 1l8t6i /U6,
V6i8piÌ6llt MÛ-N-Ì8 nüd /.'1l6lks, dünn —'
d» dünn, MÜ -MÌrcl'8 6il»lii6-n-Ì8t d'Uook voll;
l.lncl'8 ^viid, doit g dom Idoil6lui8,
1<6ÌN 8toi moll ull 6M »Ildi6 Alo.
1)61- IÜI-8t ivlll loll nüd 8Ì, gbsi- d6 Rivoli.

lind »Ü6 8tÌMM6II 6ÌI1 :

1)61- Li8t iviii lili nüd 81, gb6i- d«z /^W6it.
1)61- Voigbond cl68 1l8t6I-tgg68 Î8t da. dlilo Il»b6N 1l»NA6

^.1lNUNA6N.

Ilolixi I^igu ivoell d'Ollind mill 1IM6 8'Ì8 Lott.
Olium Olmoili mgell M61- Iioil 68 Xtlii, A80ll>v1nd
1>iu illüL mi — diiiolc mi — 80 l8i-Iì i6o1it: — ^—'

01mm ànsli! 8ÜA »11 gU6t Igelit.
.lot/t 80llial6t ivolli, imcl 1l6t6t »lili!

àek 86lli»kÌ086I-, UNiUÌlÌA6i llaokt 861ll/t 61, /um ?6N8t6i lliu-
au8dlioli6nd -.

1)Ì6 06A6Nd Ì8t M6I- dooll no NÌ6

Ko 8und6idai- lui â'àZ6 elio.
Ilncl 8'1ZiÜNU6Ü voi 6M HIU8,
1Ü8 rödolüt d6 iVloiA-6-n-auli,
IÜ8 Ì8t M61, 1l»1'8 110 NÌ6 80 A-'lioit.
K'Î8t ivlo 1V6Nu'8 mit moi 80llVVgt/6 ivott.
^.oli 8ait'8 viollielit, 1 8Ü11 cllliolmo 8Ì"? —
^VÌ6 Î86li moi- cloeli cl6 NoiZo-n-auil
8» 1iuiÌ08 uncl vvundoibgi.

OÌ6 gÌ6Ìoll6 KtimMUNA K6ll6ii80llt (1Ì6 andoin!
0»n/ 080llggi6 /Ì6lim1 duiab Ì8 Ilial
^11>V6A viol 8till6i »8 8'6i8t àl
Noi llünd no 1î6ÌU6 Mill86 Zllört.

3ell1V6i6 ^NA8t liodiüellt dÌ6 /UiÛoIlA6l>IÌ6ll6N6N 1lgMÌ1Ì6N-

ZÜ6cl6i:
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Mutter: Jetzt werdet s' d'une si. Wie goht's acht au?
I hä kei Rueh und hä kei Rast. Es ist
Mer wind und weh, mag si, nu wo-n-ich will.
Und hi niid im Stand en Werchstreich z'thue ;

Herr Jesis Wenn's au müeßt es Unglück ge

Die Aufregung steigt:
Mä seit, es brünni z'Uster une, denn
Mä gsech en fürchterliche Rauch ufgoh,
Und s'rasslet scho Füürsprütze fürt.

Hans Heiri kehrt vor Schrecken halbtot von Uster zurück:
— — — A.ch min Herr Gott,
Im Himmel obe, wie goht's zue
Mit senge, brenne, mörde-n-und z'todschlo.
Ganzi Wäge volle füehrt mä fuhrt,
Bunde-n-und gfange-n-alls uff Zürich zue.
Und Füür und Rauch und Dampf stigt uf
Us dem gross mächtige Maschinehus.
Es chunt fürwohr nüd Eine meh.
Wer si nüd flüchte cha, wird packt,
Und sei er schuldig oder nüd,
Da fröget mä keis Bitzli meh därnoh.
Fast alls ist untreu geg'enand.
Nu Eine hä-n-i gseh, de ist allweg
Do umenand diheim. Das ist dann wohr,
Daß de wie-n-e wilds Tier drigfahre-n-ist.
„Zue! Zue! mä mueß sich selber hälfe, wenn
Eim d'Obrigkeit nüd helfe will!
Ich woge Lib und Lebe, Guet und Bluet!"
De hä-n-i bund und gfange gseh.
Und gschlage händ s'ehn, o Herr Jesis Gott!
Churz, s'Bluet ist ehm zu Mul und Nase-n-us.

Lisbeth: Weisch nüd, wie-n-er däthar cho ist? —

Hans Heiri: Wol wol, — er hät es roths Libschöpli a.

Lisbeth (laut jammernd) :

S'hät gfehlt •— er isch — Herr Jesis Gott, min Ma
0 Felix! arme Felix! ach warum
Hast du do abe müeße hüt!
Nur wenige kommen heim. Schwere Reue und Angst

vor der Strafe spricht aus ihren Worten.
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Nuttsm Ist/t Mvrclst s' cl'uus si. V/is Mdt's' äcdt au?
I lui. lcsi llueli unà lui lcsi vast. vs ist
lVlsr Mincl uncl Möd, maZ si, nu Ms-u-isd Mill,
vuà l)i uüü im Ltaucl su VVsl'sdsti'siod ?i'tdus;
vsi'i' üssis! ^Vsim's au müedt ss vuAlüelc gs!

vis ^.ukrsguug stsiZt:
Nä ssit, ss drünui x'vstsi- uus, clsnu
Nä gssed su lui'sdtsi'lisds vaued ukZod,
vucl s'i'asslst sekv vüürsprüt^e lurt.

vaus vsiri lîàt vor Là'sàu dalbtot vsu vstsr ^uruelc:

— — — mill vsiu Vott,
lm llimmsl ods, Mis Aodt's ^us
Nit ssuAs, bi'slllls, môi'cls-u-unà /.'toàssdlo.
Van/i >VìiAS volls lüslut mà tudrt,
Lullsls-n-ullà AkanAs-u-alls utt Xüilcd 2us.
vucl vüüi' uncl vausd unà vampk stiZt ut
vs clom ^ross mäedtiZs Nassliinsdus.
vs sdunt küi'Mski' llüct vins msd.
>Vsr si llücl Msdts sda, Miuà paelct,
vnà ssi sr ssdulàig oàsr nûà,
va ki'SAöt mä dsis vàli msd clâi'nà
vast alls ist unti'su AsZ'suallà.
vu vins dä-u-i Zssd, àe ist allMSZ
vo umsnanà àidsim. vas ist àânn Mà',
vak às Mis-u-s Milàs visr cli'i^Ialu'ö-u-ist.
,^us! Äis! mä musü sied ssider dälks, Msuu
vim <t'vl>i'ÌAl<sit uiict dslls Mill!
led MvZs vid uuà vods, Vust unà lZlust!^
vs dä-u-i duucl uncl AkanZs Zssd.
vucl gssklaZs däncl s'sdn, o vsii' .lssis Vott!
vdui^, s'vlust ist slim 2U Nul uncl vass-n-us.

visdstd- >lVsissd null, Mis-n-si' clâtdai' edc» ist? —

Il au s vsii'i: V/c>l Mol, — si- liât ss i'otks vibssdüpli a.

visdstd (laut ^ammsi-llà) :

3'dat ßlsdlt! — si' ised — vsri' lssis Vstt, min Na!
0 vslixl arms vslix! asd Marum
Väst äu clo ads müeks düt!
vui- MklliM lcommsll dsim. Lsdvvsi-s vsus unà ^.nZst

vor clsi- ötrats spvekt aus iduen ^Vortsu.
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Heiri: Er chöntct doch nüd glaube, wie das mich
Auh tusigfältig graue-n-ist, und gab
Der Augeblick mi Chleider ab em Lib;
S' letzt Räppli, de letst Plenig gab ih har,
Wenn d'Sach noh stiend, wie's gester gstande-n-ist —
Nei, azündt hä-n-ich nüd, das weißt min Gott;
Verstöre ghulfe-n-aber, das ist wohr.
Denn, wo-n-ich das hoffärtig Hus gseh ha,
Und ase dei hä müeße denke, das
Do bringt nüt as Elend über eus,
Und was s' auh für es Glück war, wenn's nüd stiend.
Daß mir do wege-n-e paar Herre, die
Rieh möchtet werde, söttet i die größt
Armueth und was no schwerer ist,
Um Ehr und guete Name cho. Jä do

Hat's g'kochet i mer inue und hä denkt:
Wenn nu das Gspeist bald brünne wor.
Druf währt's nüd lang, so flacket's scho.
Und ich hä zitteret vo Freud und Zorn
Ich uf und schlone grad zwei Thörlifcister i — —

Die Landjäger erscheinen mitten in der Nacht im Dörfchen

und bemächtigen sich der Entwichenen.
Nöggli, der aus dem Bette geholt wird, nimmt herzzerbrechenden

Abschied :

(Zu seiner Frau:)
Und dich — dich mueß ich jetzt deweg verloh —-

Hülflos in allem Lide-n-allem Leid,
Oha dir und cha de Chinde nüt meh si —
Nimm no min Dank für all di Liebi, für
Di Sorge für die arme Chind und mich.
Bis ehne gern noh furt und furt, was du
Bis jetz gsi bist, e treui, liebi Muetter 1

(Zur Mutter:)
Leb wohl, mi alti, liebi Muetter Ach,
Daß ich dis Muetterherz so gar,
So inniglich betrüebe mueß.
Wie gern hätt ich dir dini alte Tag
Recht liecht und glücklih gmacht, du hättst's verdient.
Hast jo vo früeh viel Chumber gha,
Und mängi Nacht mit Thräne duregwacht..
Trost dih de Herr Gott. — Bet für mich
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14 si ri: IZr olrcintst âoslr nûâ Zlauds, vis âas nrislr
r^nlr tusiZkàltiZ Zraus-n-ist, unâ Zälr
I)sr àuZsdlisk mi Llrlsiàsr al» sur Inir-,
3' làt lìâppli, 6s Istst 4>ksniZ Zäd ilr dar,
^Vsnn â'3aslr noir stisnâ, vis's Zsstsr Zstanâs-n-ist —
Ksi, a^ûnât Irä-n-islr nûâ, 6as vsikt miir Liott;
Vsrstörs Zlrulks-v-absr, âas ist volrr.
Osnn, vo-n-istr 6as IrokkärtiZ lins Zssir Ira,
Lnâ ass âsi Irä müsL.s âsnds, àas
Os IrrinZt nüt as dilsnâ übsr eus,
Ilaâ vas s' aud kür es Lilüsk vär, venn's nûâ stisnâ.
Oaü mir âo vsZs-n-s paar lüsrrs, âis
Itielr möektst vsräs, söttst i 6is Zröüt
àmustlr unâ vas no solrvsrsr ist,
41m Llrr un6 Zusts àms sirs. ââ 6o

Hät's Z'lrootrst i msr inus unâ Ira âsràt:
XVsnn nu 6as Llspsist daiâ brünns vor.
Oruk vâlrrt's nûâ lanZ, so klaàst's selro.
4In6 islr Irä /ittsrst vo Ikrsnà unâ ^orn
loir >rk unâ seklons graâ ^vsi 4'Irorliksister i — —

Ois LancijaZsr srsslrsinsn mitlsn in âsr i^iaolrt im Oörl-
siren unâ bsmäslrtiZsn sied âsr liintviolrsnsn.
I^löZZIi, âsr ans âom IZstts Z'sirolt virâ, nimmt irsr^^srbrsslrsn-

àsn r^bseirisâ:
(Ziu ssinsr Ikrau:)

Unâ âiek — âisir musL iolr jstêit âsvsZ vsrlolr —-

Mlklos in allsnr Liâs-n-allsm Lsiâ,
Lira âir unâ cira às LIrinâs nüt mslr si —
Xinrm no min Oand kür ail âi Lislri, kür

I)î 3orZs kür âis arme Ltrinâ rurâ nrisir.
Lis slrns Zsrn noir kurt unâ kurt, vas ân
Lis jà Zsi kist, s trsui, lisbi Nusttsr!

^ur Nuttsr:)
Lsb volrl, mi alti, lisìri Nusttsr! ^,slr,
Oak iolr âis iVInsttsrlrsr? so Zar,
8o illinZIisIr bstiáisbs musL.
^Vis Zsrn Irätt islr âir âini alts 4aZ
Itsdrt lisslrt unâ Zlüdditr Znraetrt, âu Irättst's vsrâisnt.
Hast ^o vo krüstr visl Llrunrlisr Zira,
lürä mänZi diaslrt mit 4'Irräns âursZvadrt..
'4>'öst âilr äs iilsrr Ltott. — 4Zst kür midi!
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2. Reifenwerd wird Fabrikdorf.
Rudolf Fürst hat das ehemalige Kloster Reifenwerd erworben,

um darin eine Fabrik einzurichten. Trotz des Widerstandes der
wohlhabenden Bauernsame tritt die Gemeinde ihre Rechte an die Abtei
ab, da viele hoffen, der kommenden Fabrikbevölkerung Milch und
Fleisch, Korn und Holz besser absetzen zu können.

Wie ein Vandale hatte Rudolf Fürst gegen die alte,
schöne Abtei gewütet. Von dem ehrwürdigen Äußern des
Klosters ist kaum etwas übrig gebliehen als die roten, steilen
Hohlziegeldächer. Verschwunden sind die zierlichen Dachreiter,
abgetragen die Türme des Gotteshauses mit den weiß und
blau schimmernden Helmen, mit dem Steinbild der Frau von
Reifenwerd. Nackt und verstümmelt ragt die hohe gotische
Kirche mit ihren Strebepfeilern, an denen sich surrende
Transmissionsräder drehen, über die Dächer der Umgebung. Die
Spitzbogenfenster des Gotteshauses sind durch Zwischen-

mauerungen zu kleinen, unregelmäßigen Vierecken umgestaltet
worden' und in die übrigen Abteigebände hat man gleichmäßige,
langweilige Reihen von zusammen über hundert Fenstern
gebrochen. Wo eines derselben offen steht, stiebt der
weißgraue Fabrikstaub .ins Freie und die alten Linden, auch der
ehemalige Kirchhof von Reifenwerd sind davon wie von einem
Schleier grauen Schnees überschüttet.

Nur das Tor mit den Wappen steht unversehrt. Aus der
vergitterten Pförtnerei streckt der alte Schleifer Keller, der

wegen der eingeschlagenen Brust zu keiner Arbeit mehr nütze
ist, die blaue Weinnase und überwacht den Ein- und Ausgang
der Arbeiter und Arbeiterinnen.

Mit ihm plaudert der Pfarrer eine Weile und der
geschwätzige Invalide erzählt, wie in der Zeit, da Felix Notfest
krank lag, der kleine quecksilberne Foulardhändler Fuhre um
Fuhre von Kunstgegenständen aus dem Kloster geholt habe:
Das Steinbildnis der Frau von Reifenwerd, die Grabsteine
der Ritter, die geschnitzte Kanzel, die Stühle, die

bildergeschmückten Spruchbänderstreifen aus dem Pfarrhaus und
in Watte eingewickelt die Menge der Bilderscheiben, selbst
den Ritter, der die dralle Wirtsmagd auf den Knien hält.

Eben läutet die Fabrikglocke zur Mittagpause und aus
dem Tor strömen, wie ein Zug dunkler Ameisen, die Arbeiter
und Arbeiterinnen, jung und alt, zusammen mehrere Hundert,
darunter besonders viel halbwüchsige Jugend. Einige Gruppen
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2. k^jfsnwsrä tàâ 5'àilàt'f.

V/is à Vîmàls butts lìuàolk Lürst Zöge» äio kà,
ssböns Vbtei Zsvvntst. Von äsm sbnivnnäiZsn )iubsnn äss
Ivlostons ist Imnm stivns üiiniZ Zsbliebsn als äis notsn, stsiisn
läobi/isZoläüebsn. Vsnseb^vnnäsn sinä äis ^isnlisksn Onobnsitsn,
nbZstnnZsn äis 'Knnms äss (Zottssbnusss mit «.ion vnsib unà
binn sebimmsnnäsn Ilsimsn, mit äsm 3tsini>üä âsn Lnnn von
Itsitsnivonä. binobt nnä vsnstbmmsit nnZt äis bobo Zotisobs
Ivinobs mit ibnsn Ktnsbsptsiisnn, un äsnsn siob snrrsnäe 'linuns-
missionsnààsn änsbsn, iibsn äis iâìiebsn âsn LmZsbnnZ^ Lis
8>>iti-iboZsntsnston äss (ivttssbuusss sincl ännob /^vvissben-

MUNSNIMZSN /n bisinsn, nnnsZsbnübiZsn Visnssbsn umZsstuItst
>vonäsn mnl in (iiö biiniZsn ^.btsiZsbünäs but mun ZisiokmübiZs,
lungivsiliZs Ktsibsn von /.usummsn üben bnnäsnt Lsnstsnn
Zebnoobsn. VKo sinss äsnssibsn oit'sn stellt, stiebt äsn >vsik-

Zinns Lubnibstuub ins b'nsis unà ciis uitsn Linäsn, uuob äsn

sbemuiiZs Xinsiibot von Itsitsnvvsnä sinà äuvon vvis von sinsm
8sbisisn Znuusn 3ebnsss übsnsoiiüttst.

biun äus 'Kon mit äsn VVnppsn stöbt nnvsnssbnt. V.ns äsn

vsnZittsrton Liontnsnsi stnsobt äsn ults 8oblsiksn Ksbsn, äsn

^veZen äsn sinZsssiäuZsnen Knust ?u bsinsn nVnbsit msiin nàs
ist, äis bluns XVoinnuss nnä nbsnivuobt äsn Lin- unä ^usZunZ
äsn ^Vnbsitsn nnä ^nbsitsninnsn.

Mt !bm pluuäsnt äsn Kinnnsn eins Wsils nnä äsn Zs-
sobvvüt^iZs lnvuliäo sn^ublt, vvis in äsn Asit, äu Lslix blottsst
bnunb luZ, äsn blsins iiusobsilbsnns Loulunäbünäisn Lnbns nm
Luiino von IvunstZsZsnstünäsn ans äsm Iviostsn Zsbolt bubs:
K)us 8tsinbiiänis äsn Lnun von Ktsilenivsnä, äis (Knubstsins
äsn IKittsn, äis Zssobnità Xuimsl, äis 3tübls, äis biiäsn-
Zssekmüsbtsn 8pnnskbünäenstnsiisn nus äsm Ltunnkuns unä
in 'VVutts sinZmviobsit äis NsnZs äsn lbläensobsibsn, selbst
äsn Kîittsn, äsn äis änuils VKintsmuZä unk äsn Ivnisn büit,

Lbsn lüntst äis LubnibZioobs xun NittuZpuuss unä uns
äsm 'Kon stnömsn, ^vis sin ^nZ äunblsn Vmsissn, äis i^nbeitsn
nnä ^nbsitoninnon, ^unZ nnä nlt, /usummsn msknsns Klunäsnt,
äunnntsn bssonäens visl buibivüobsiZs äuZsnä. LiniZs (ünnppsn
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hasten über die Brücke gegen das Dorf, die einen laufen barfuß

und ohne Kopfbedeckung in bloßen Hemdärmeln, in
Schlappschuhen, Bluse und Mütze, andere wenden sich gegen
die Spinnerhäuser, die Rudolf Fürst neben den ehemaligen
Gemeindekirchhof hat bauen lassen und sich gleichförmig,
lang und niedrig wie Schuppen dahinziehen. Noch andere
setzen sich einfach an die Mauer des Friedhofes und verzehren
da im Märzsonnenschein aus Schüsseln und Papieren ihr
Mittagsbrot.

Erst jetzt, wie sich alle Arbeiter verlaufen haben, kommt
Rudolf Fürst erregt und erhitzt in seine. Wohnung. „Wenn
nur der Teufel die Spinnerei holte! Gut, daß man wenigstens
seinen Börsentag hat und daß ich bald für ein paar Wochen
in den Militärdienst einrücken kann! Grad vor 12 Uhr habe
ich ein Unglück verhüten können. Es ist stets die gleiche
Geschichte. Sobald man nicht bei ihnen steht, schwatzen die
dummen Mädchen. Man taucht in einer Ecke auf, da stürzen
sie an ihre Maschinen, stecken die Hände in das Getriebe
hinein oder begehen sonst einen Unsinn. Soeben habe ich
einem Mädchen den Zopf abgeschnitten, mit dem es in die
Transmission verwickelt worden ist — einen Augenblick später
— doch ich will Euch das Mahl nicht verderben — —,a

Die Reifenvvei'der Schulpflege verlangte wegen ungebührlicher
Kinderarbeit von der Regierung eine Untersuchung der Fürst'schen
Fabrik.

Die Untersuchung in der Spinnerei Reifenwerd war eine

Komödie; denn niemand, der unparteiisch hätte Auskunft
geben können, wurde dazugezogen. Unter dem alten Tore
begrüßte Rudolf Fürst die Kommission und unterdessen hoben
im rückliegenden Teil der Abtei die Angestellten die Kinder
aus den Fenstern. Keines solle sich diesen Vormittag mehr
blicken lassen

Im Dorfe erhitzten sich die Gemüter, die gesamte Bauernschaft

tritt für die Schulpflege ein, manche wohl aus Sorge
für die armen, kleinen Spinner und Spinnerinnen, manche
aus bloßem Haß gegen die Fabrik, die störend in ihr Bauernleben

eingreift. Sie ist in Wirklichkeit doch anders, als die
Reifenwerder es sich einbildeten, da sie ihre Rechte an die
Abtei dahingaben. Das aus einheimischen und fremden
Landesgegenden zusammengewürfelte Volk der Spinner Rudolf Fürst's,
meist der Überschuß älterer Betriebe, bleibt nicht in seinen
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dastsn üdsr à Orüeds gsgsn das Oork, à sinsn lauksn dm--

kuk und odns Kopkdsdsedung in bloksn Hemdärmeln, in
Ledlappseduden, Oluss und Nüt/s, anders >vsndsn sied gsgsn
dis Lpinnsrdäussr, dis Itudoik Kürst nsbsn dsn sdemaligsn
Oemsindedireddok dat dausn lasssn und sied glsiedkörmig,
lang und niedrig >vis Feduppsn dadimdsdsn. Koed andsrs
setzen sied sinkaed an dis Nausr dss Krisddokss und vsr^sdrsn
da im När?,sonnsnsedsin ans Ledüsssln und Kapisrsn idi- Nit-
tagsbrot.

Lest ^jst^t, >vis sieli ads ^.rdsitsr vsrlauksn dadsn, Kommt
Ouâolk Kürst srrsgt und srditnt in ssins Vodnung. „V/snn
nur dse Osuksl dis spinnsrsi doits! Out, dad man wenigstens
seinen lZörssntag dat und dad ied daid Mi- sin paar >Voedsn
in äsn Nilitärdisnst sinrüedsn dann! Krad vor 12 Lin- dads
ied sin Onglüed verluden dönnsn. Ls ist ststs dis glsieds
Ossekiedts. Lodald man niedt dsi idnsn stsdt, sodwaì^sn dis
dummen Nädedsn. Nan tauekt in sinsr Leds ant, da stürMN
sie an idrs Nasedinsn, dtsedsn dio Kländs in das Ostrlsds
dinsin odsr dsgsdsn sonst sinen Onsinn. 3osdsn dads ied
sinsm Nädedsn den ^opt adgssednittsn, mit dsm es in dis
Transmission vsrwiedslt worden ist — einen àigsnldied spätsr
— doed ied will Kuek das Nald niedt vsrdsrdsn — —

Kadrid,

Ois Ontsrsuedung in dsr Lpinnsrsi dtsiksnvvsrd war sins
Komödis; dsnn niemand, dsr unpartsiised dätts àsdunkt
gsdsn dönnsn, wurds da^ugs^ogsn. Ontsr dsm alten Oors
dsgrüdts Oudolk Kürst dis Kommission und untsrdssssn dodsn
im rüedlisgsndsn Osi! dsr /^dtsi dis ^ngsstslltsn dis Kindsr
aus dsn Ksnstsrn. Keines soils sied disssn Vormittag msdr
ddedsn lassen I

Im Oorks srditàn sied dis Osmütsr, dis gssamts lZausrn-
sedakt tritt kür dis 3edulptlsgs sin, maneds wodl aus 8orgs
kür dis armsn, dlsinsn 8pinnsr und 3pinnsrinnsn, maneds
aus dloksm Hak gsgsn dis Kadrid, dis störend in idr Oausrn-
lsdsn singrsikt. â

8is ist in Vidrdlieddsit doed anders, als dis
Oslkenvvsrdsr ss sied sindildstsn, da sie ilirs dtsedts an dis
^.dtsi dadingadsn. Oas aus sindsimisedsn und krsmdsn Oandss-

gsgsndsn xusammsngswürkslts Void dsr 8pinnsr Rudolk Kürst's,
meist dsr Öbsrselmk ältsrsr IZetrisds, dlsidt niedt in ssinsn
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elenden Wohnungen jenseits der Reif. Am Sonntag, besonders

an den Tanzsonntagen, drängen sicii die Leute in den

„Hirschen", und ob sie auch den Bauern die Milch schuldig
geblieben sind, tragen die Frauen und Mädchen doch schreiende
Kleider und entschädigen sich die Männer für die Entbehrungen

der Woche mit reichlichem Gutleben. Das ärgert die

sparsamen Bauern. Nur einer reibt sich die Hände, der
Hirschenwirt, der sicli in seiner Schlauheit, so gut es geht,
zwischen den Parteien durchschlängelt und sogar in manchen
Dingen Parteigänger Rudolf Fürsts ist.

„Sucht einmal eine kleine Magd,"' knurrt Ludi Immergrün,

der Bauer mit den Ringellocken, „wegen des bißchen
baren Geldes schicken die armen Leute ihre Mädchen lieber
in die Spinnerei, stundenweit aus den Dörfern laufen sie der
Fabrik zu!"

„Mit den Knechten ist es noch schlimmer,"- versetzt Hans
Hegner, „da ärgert mich meiner gestern, den ich den Winter
durchgefüttert habe — ein kurzer Wortwechsel •— heute

morgen meint er trotzig: ,Meister, es ist mir bei Euch
verleidet, ich habe in der Abtei um Arbeit gefragt, in vierzehn
Tagen trete ich aus 1' Gotts Donnerwetter, wer hilft mir
über den Sommer ?a

So schimpfen und klagen die Bauern.
Wieviel drängendes Leben herrscht in Reifenwerd. Überall

fleißige Bauersleute, Rudolf Fürst oder Oberst Fürst, wie
er jetzt den militärischen Titel führt, vergrößert seine
Werkstätten, welche die ehemalige Abtei bald ganz umschließen,
hunderte von fremden und einheimischen Arbeitern bauen die
Eisenbahn, die hinter der Fabrik über die Reif setzt. In der
gleichen Richtung wie die alte Landstraße, doch einige hundert

Schritte von ihr getrennt, durchschneidet sie die Äcker
und Felder der Reifenwerder, läuft zum Bürgerwald an der
Steige und dringt dann durch das Tälchen eines der Reif
zuströmenden Baches und einen längeren Tunnel in die Stadt.
Die Bauern grollen der Fabrik, sie grollen der Bahn, mit
noch mehr Sorge erfüllt sie ein anderer Vorgang.

Der wachsende Gegensatz zwischen Bauern und Fabrikvolk

ist am Tanzsonntag in einem jähen Raufhandel zum
Ausbruch gekommen und hat über einige achtbare Familien
unendliches Leid gebracht, besonders in diejenige des Hirschenwirts.

Gegen Mitternacht haben die übermütigen Bauern-
17
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sisnäsn XVoknnngsn Missis äsr Itsik. Lonntng, bsson-
äsrs nn äsn ä'nn/sonntngsn, ärnngsn sieli äis I.snts in äsn

^blirssbsn", nnä ob sis nnsb äsn önnsrn äis lVIilsb ssbuläig
gsblisbsn sinä, tragen äis b'rnusn nnâ Nääsbsn äosb sebrsisnäs
Xlsiäsr nnä entsebääigsn sisb äis Nànnsr kür äis Lntl>sk-

runden äsn >Voebs mit rsisbliebsm Ontlsbsn. Ons ärgsrt äis

spin'snmsn lZansrn. blnr sinsr rsibt sieb äis üünäs, äsr
blirsebsnvvirt, äsr sieb in seiner 8eblnubsit, so gut ss gebt,
/vviselisn äsn Ibn'tsisn änrebseklängslt nnä sogar in manelmn

Oingsn ?artöigängsr lìnâolf bursts ist.
„8nebt einmal sins klolns Nagä/ knnr>t t.näi Immsr-

grün, äsr läansr mit äsn läingslioeksn, ^vvsgsn äss bibebsn
>>arsn Osläss sebieksn äis armsn Osnts ibrs Nääebsn llsbsr
in äis spinnsrsi, stnnäenwsit ans äsn Oörksrn lanksn sie äsr
b'abrik /n!"

,Mit äsn Xnsebtsn ist ss noeb seblimmsr/' vsrsst/t läans
blsgner, ,.,äa ärgert mielr msinsr gsstsrn, äsn ieb äsn ^.Vintsr
änreligefüttsrt babs — sin l^nr/sr ^Vortvvsedssl — bsnts

morgen msint sr trot/ig: .^Isistsr, es ist mir bsi blnelr vsr-
isiäst, ieb babs in äsr ^.btsi nm ^.rbsit gefragt, in visr/slm
"I'agsn trsts ieb ansl' Ootts Oonnsrvvsttsr, vvsr lnllt mir
über äsn sommer?^

80 seliiingfen nnä Irinnen äis Ilansrn.
^Visvisl ärängsnäss Osbsn bsin^sekt in tänifsnvvsrä. Ober-

nil tlsibigs tZausrsisuts, Ituäolf b'ürst oäsr Oberst ?nrst, vvis

sr M/t äsn mibtärisebsn 't'itsl fükrt, vsrgröLsrt ssins XVsrk-
Stätten, veleko äis stiemn lige â.btsi balä gg.n/ umselilieüen,
bnnäsrts von krsmäsn nnä oinbsimissbsn /vrbsitern bansn äis
blissnbabn, äis bintsr äsr Fabrik nbsr äis lisit sst/t. in äsr
glsieben Itielüung vvis äis alts Onnästrnbs, äosb einigs bnn-
äsrt 8ebritts von ibr getrennt, änrebsebnsiäst sis äis Xeksr
nnä I^släsr äsr lìsiksnwsrâer. länlt /.nm IZürgsrvvalä an äsr
Steigs nnä äringt äann änrsb äas Mlelien eines äsr lìsik /u-
strömsnäsn läa<äms nnä einen Innreren äünmel in äis Ltaät.
Ibis läansrn grollsn äsr ?nbrib, sis grollen äsr üabn, mit
uosb mobr 8urgs erfüllt sis sin anäsror Vorgang.

Der vaebssnäs Osgsnsat/ /vvisebsn läanern nnä Fabrik-
volk ist nm älan/sonntag in sinsm ^jäben Itanfbanäsi /nm
^nsbrneli gekommen nnä bat über sini^s nsbtbnrs b'nmilisn
unsnäliebss itsiä ^ebrnebt. bssonäsrs in äis^sni^s äss itirssbsn-
vvlrts. OsZsn lVlitternasbt bnben äis übermütigen IZansrn-

17
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barschen die Spinner, die mit ihren Mädchen beim Weine
saßen, zu necken und zu hänseln begonnen ; im Streit hat
Jakob, der Sohn des Hirschenwirtes, einen Arbeiter-so
geschlagen, daß der Verletzte am Tag darauf gestorben ist.
Sechs Burschen sind wegen des Handels gefänglich eingezogen.

Aus dem Gefängnis zurückgekehrt, leidet es die Burschen
um ihres Ehrenmakels willen nicht mehr im Dorf. „Amerika"
ist ihre Losung. Der eine zieht ledig, der andere mit einer
wohlhabenden Bauerntochter, ein paar wandern mit Vater,
Mutter und Geschwister über die großen Wasser. Für die
Häuser und Felder, die sie verlassen, fehlt es an bäuerlichen
Käufern. „Wozu noch mehr Land erworben?" fragen
einander die Reifenwerder. „Neben der Fabrik, welche die
Arbeitskräfte an sich zieht, finden wir die dienstbaren Hände
nicht, die sie bebauen". Da fallen die Häuser und Felder
der Auswanderer dem Obersten Fürst zu, der jede Gelegenheit

nützt, um seinen Besitztum in Reifenwerd zu vergrößern.
Die Wohnungen vermietet er an seine Schreiber, Werkführer,
Schlosser und Spinner, auf die Felder stellt er seine
Vorratsschuppen; „Kleinamerika", wie die Bauern spottweise die stets
wachsende Ansiedelung nennen, die jenseits der Reif um die
Abtei entstanden ist, greift nach Alt-Reifenwerd hinüber.

Das erschreckt die Bauern. „Es geht ein fauler Wind
durch unsere Gemeinde". „Ja gewiß ein fauler Wind", wendet
sich der dickköpfige Säckelmeister an den Pfarrer. „Unsere
Töchter geben jetzt ihre Hand den Schreibern und Angestellten
des Obersten, diesen halben Herren. Da sind wir Bauern
die guten Schwiegerväter, die Milch und Brot umsonst in die
junge Haushaltung schenken. Schaut nur, was Ludi Immergrün

seiner Kathri alles heimlich zustecken muß, damit ihr
windiger Schreiber mit den engen Tuchhöschen anständig
durch das Dorf gehen kann."

Ein wie Taumellolch und Tollkirsche rasch wirkendes
Gift wütet unter den Bauern. Die neue Eisenbahn hat es

nach Reifenwerd gebracht. Diesen Sommer noch wogen zu
beiden Seiten der Bahn die Ähren und dann niemals wieder!

Von der neuen Linie aus haben die Güterhändler und
Bauspekulanten den Blick auf Reifenwerd geworfen. „Eine
mächtige, stets wachsende Industrieanlage an wichtiger
Verkehrsstraße, darumher eine nur mäßig große Ebene, in einer
von Höhen umgebenen Mulde. Da liegt Gold im Boden Über
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burseken à spinner, à mit ikren Nüäeben beim V/eins
suken, /m neeken unä ^u bunseln begonnen; im streit but
.lukob, äer solin des Llirsebenwiiäes, einen Arbeiter-so ge-
seblugen, club der Verletzte um Dug äuruuk gestorben ist.
seebs Lurseben sind wegen des Dunäels gsküngbeb singWogen.

Vus dem Oeküngnis ^urüekgekekrt, leidet es äie Lurseben
um ikrss Lkrenmukels willen niebt mein- lin Dol'f. „Vmeriku"
ist ibrs Dosung. Der eine iiiekt ledig, äer unäo>s inil> einer
woblbubenclen Luuerntoebter, sin puur wundern mit Vuter,
Nutter unà Ossebwister über ciie groben V/usser. Lin' à
Däuser unä Leider, ciie sie verlassen, leklt es un buuerl leben
Käufern. ^V/oxu noeb mskr I,un>l erwoil>s!,?^ trugen ein-
under die Leifenwsräer. „Ksben der Kubrik, welebe äie
Arbeitskräfte un sieb ^iebt, bnäen wir die äienstburen Däuäe
niebt, die sie bebauen^. Du füllen ciie LIäuss>' unci Leider
cier Vuswunäerer dein Obersten Lürst /u, cier ^jecle Oslegen-
beit nüti?t, um seinen Lssit/.tum in Iteifenworcl i?u vsrgröbsl'n.
Die VVoknungon vermietet er un seine sebreiber, Werkkükrer,
seblosser unci spinner, uuk die Leider stellt er seine Vorrats-
sekuppen; ^Klsinumeriku", wie à Luusrn spottweiss ciie stets
wucbssnde Vnsiedelung nennen, die jenseits cier ldeik um ciie

Vbtei entstunden ist, greift naeb Vlt-Deifenwerd binübsr.
Dus srsekreekt äie Luusrn. „Ills gebt ein fuulsr ^Vinä

äureb unsere Osmeinäs^. „du gewik ein fauler VVinä^, wsncist
sieli cier cliekköpligs sâekslmeister un den I>furrer, „Unsere
'I'öebtsr geben ^et/d ibrs Lunä äsn sebreibern unä Angestellten
cles Obersten, clissen bulben Herren. I)u sinä wir Luusrn
äie guten sebwiegervütsr, äie Nilek unä krot umsonst in <lis

Mige Iduuskultlmg sebenksn. sebuut nur, wus Duäi Immer-
grün ssiner Kutkri ulles beimlieb /usteeken mub, äuinit ibr
windiger sebreiber mit äsn engen Duebböseken unständig
clureli äus Dorf geben kann/

Liu wie Duumelloleb unä d'ollkirsebe ruseli wirkendes
Oikt wütet unter äsn Luuern. Oie neue Lissnbubn but es

nueb Iteifenwerä gskruekt. Diesen sommer noeb wogen ^u
beiden ssiten äer Lubu äie Vkren unä clunn niemuls wieder!

Von äer neuen Dims uus buben äie Oüterbäncller unä
Luuspekulunten äsn Lliek uuf Itsifenwsrd geworfen. ^Line
müebtige, stets wuebssnäe Inäustrieunluge un wiebtiger Ver-
kebrsstruke, äurumkor eine nur mübig grobe Dbsne, in einer
von Höben umgebenen Nuläe. Du liegt Oolä im Loden! Über
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kurz oder lang bedarf die Fabrik des Landes. Wenn dieses

zuerst durch unsere Hände geht, bleibt etwas darin, was
nicht von Pappe ist !a

So rechnen die Spekulanten, sie schleichen sich heimlich
in die Gemeinde, sie stehlen sich unauffällig in die

Wohnungen der Bauern, sie sprechen vom Wetter und vorn Landbau

und fragen dann: „Wollt Ihr ein gutes Geschäft machen?"
Da gibt es wohl einige Bürger, die dem Versucher kurzerhand

die Türe weisen, andere horchen und sagen am Abend:
„Alte, es ist ein schöner Preis; wenn ich am Morgen noch
der gleichen Meinung bin wie jetzt, so verkaufen wir!" Die
Frau weint, am Morgen aber kommt der Händler wieder und

bringt ihr ein feines Seidenband als Angebinde. Während sie

sich an dem unerwarteten Geschenk freut, wird der Vertrag
geschrieben, die Anzahlung rollt und im Haus ist eitel Freude
über das viele bare Geld.

Wie die ersten Heimwesen verkauft sind, wird die
Geschichte ruchbar, im Wettbewerb mit den Händlern rafft
Oberst Fürst, der sich ihnen nicht ausliefern will, durch seine

Hintermänner so viel Land als er nur kann, zusammen. Eine
wilde Preistreiberei ist die Folge. Mancher gute Bauer von
Reifenwerd, der in seinem Leben nichts anderes dachte, als
daß er und seine Kinder auf der ererbten Scholle bleiben
werden, kratzt sich hinter den Ohren: Wer jetzt die Gelegenheit

unbenützt vorübergehen läßt, ist ein Narr! So teuer
war, seit Reifenwerd steht, das Land nie und wird es, bis
die Welt untergeht, nicht wieder werden. — Diese
Überlegung leuchtet ein, sie verkaufen ihr Land, die einen an die

Spekulanten, die andern an Oberst Fürst. Ein böser Anfang
ist da und wirkt ansteckend. —

Felix Notfest predigt umsonst von dem Segen, der auf
der rauhen Arbeit des Landmannes ruht, umsonst geht der
dickköpfige Säckelmeister von Stube zu Stube, von Bauer zu
Bauer, umsonst knurrt er ihnen zu: „Wollt ihr denn alle
Konkursiten werden. Schämt euch vor den Eltern, die im
Grabe ruhen!"

Die Verkaufslustigen verschanzen sich hinter allerlei
Ausflüchte: „Wir sind ja in Reifenwerd schon lange keine rechte
Bauerngemeinde mehr, daran ist die Fabrik schuld. Wir
legen den Erlös für die Heimwesen auf die Bank, brauchen
keinen Karst zu ergreifen, um kein Hagelwetter zu sorgen,
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Kur/ oàsr lung doànrk àis Ondrik às8 Onnàs8. Wenn àÌ68S8

^nsrst àured nimsrs Oîinào gskt, dlsibt stwn.8 àrin, wn8
niodt von Onpps ist O

80 rselnrsn àis 3pskulnntsn, sis 8olrlsiedsn sivd koimliok
in à Osmsinàs, 8ÌS stsdlsn sied nnnnMrllig in àis Wolr-
nnngsn àsr IZnnsrn, 8io 8prssdon voni Wsttsr nnà vom I.ginl-
I,nu nnà trugen àunn: ^Wollt Ilir sin gutes Osselrükt mueksn?^
Oki. gibt 68 wolà einige Oürgsr, àis àsm Vsrsnslisr kur^sr-
bunà àis'Ours weisen, unàsro kor<!kon nnà sugsn um ^.bsnài
^.--Vlts, 68 ist sin sokönsr O>sis; wsnn ieb um Norgsn noelr
àsv gioisbsn Nsinnng bi>i wio ^jstiit, 80 vorkunkon wir!^ Ois
Orun wsint, um Norgsn ubsr kommt àsr làûnàlsr wisàsr nnà

dringt iin' sin isinss 3siàsnbunà uls .^ngsliinàs. Wûbrsnà 8Ì0

sisb un àsm unsrvvurtstsn Osseksnk krsnt, wirà àsr Vortrug
gssebrisbsn, àis ^n^ublnng rollt nnà i>n KIuns Ì8t sitsl Orsuàs
nbsr àus viols bure Oslà.

Wis àis srston làslmwessn vsrkantt 8Ìnà, wirà àis Os-

sctlickto l'uslidiìi', iin Wsttl>sws>'b mit àsn làunàlsrn rufst
Oberst Onrst, àsr siok ibnsn nisbt uuslisksrn will, ànrsb 8sins
làintormûnnsi' 80 visl Ounà uls sr uns kunn, /.usuminsn. Oins
wilàs Orsistrsibsrsi Ì8t àis Oolgs. Nunobsr guts IZunsr von
Ositenwsrà, àsr in 8sinsm Osbsn nisbts unàsrss àuebts, uls
àuk or nnà 8sins Oiuàsr u»k àor srorbtsn 8sbolls blsibsn
wsràsn, lcrut/t sisb Inntsr àsn Obren t Wsr ^st/t àis Oslogsn-
doit nnbsnnl/.t voriibsrgebon lükt, ist sin I>lurr! 80 tsusr
wur, 8sit Itsitsnwsrà stsbt, àus t.nnà nis nnà wirà 68, bis
àis Wslt untsrgsbt, niât wisàsr wsràsn. — OÌ68S Öbor-

isgnng lsnoktst oin, 8io vsrkuulsn ibr Ounà, àis oinsn un àis
3psknlunton, àis unàorn un Oberst Oür8t. Oin bössr àkung
Ì8t àu nnà wirkt unsteoksnà. —

Oelix Rottest prsàigt nrn8on8t von àsm 8ogsn, àsr uuk

àsr rnnksn ^rdoit àss Onnàrnnnno8 rniit, nm8on8t gsirt àsr
àkkôpligs 3ûoks>msi8tsr von 8tuds ^n 8tndo, von Onnsr /m

Lnusr, nm8on8t knurrt sr idnon /.n: ^Wollt ilrr àsnn nils
Oonknr8itsn wsràsn. 3elrümt susk vor àsn Oltsrn, àis im
Ornds rnlion!^

Ois Vsrknuk8ln8tigsn vsr8ànnMn 8ioli Inntsr nllsrlsi .^.U8-

tlüolrto: ^Wir 8Ìnà in Osiksnwsrà 8st>on lnngs ksins rsekto
Lnusrngsinsinàs inedr, ànrnn Ì8t àis Ondrik 8odnlà. Wir
Isgsn àsn Orlö8 lür àis Iàsimwo8on nnt àis Onnk, drnnsken
ksinsn Onrst /.u srgrsiksn, um ksin Ongolwsttsr /ri 8orgon,
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und wenn wir am Ende des Jahres in der Stadt den Zins
holen, macht es grad so viel wie früher der Ertrag der Felder.
Wir aber haben keine Hand zu rühren gehabt."•

Die „Landschlacht" wütet, der Goldregen geht auf das

glückliche Iieifenwerd nieder und genug Dörfer in der weiten
Umgebung neiden die Gemeinde wegen ihres Fabrikanten,
dessen Strebsamkeit dem Land um seine Fabrik einen so
außerordentlichen Wert gegeben hat.

Die Bauern von Reifenwerd sind über den unerwarteten
Segen so erregt, daß sie kein Werkzeug mehr zur Hand
nehmen, jeder Tag ist ein Sonntag im Dorf. Schon morgen
um 9 Uhr sitzen sie im „Hirschen", trinken ein Schüppchen
oder zwei und essen einen guten Bissen, besprechen die

Landhändel, spielen mit Karten und schlagen dabei mit den
Knöcheln auf- den Tisch. Und am Abend, wenn ihnen der
Wein in den Kopf gestiegen ist, singt die Stube voll
ausgelassener Menschen die Lieder der Heimat.

Das alte Reifenwerd sinkt und sinkt neben der
wachsenden Fabrik des Obersten. Die Landleute haben sich nach
der Heimwesenschlacht einer schmachvollen Faulenzerei
ergeben. Einige fahren, von Langeweile geplagt, fast Tag um
Tag mit der Eisenbahn in die Stadt, um dort irgend ein
kleines unnötiges Geschäft zu erledigen. Den Rest der Zeit
bringen sie in der Spelunke des Alt-Hirschenwirtes zu, der
in einer halbdunklen Gasse eine Wirtschaft eröffnet hat. Ein
verlumpter Mann ist ein ehrloser Mann und der Hirschenwirt

nimmt es wohl mit dem Treiben der Gäste nicht
genau. Man munkelt, daß in seiner Kneipe die Karten fleißig
umgelegt werden und die Einsätze der Spieler nicht klein
seien. Nur wenige der durch den Erlös der Heimwesen zu
barem Gelde gekommenen Bauern haben die Kraft, es auf
die Bank zu legen und in einer stillen Ecke zu warten, bis
es den Jahreszins getragen hat, viele werden Spekulanten
und Händler. Andere erkennen bei Zeiten, daß sie im Nichtstun

verderben würden, und kaufen sich in den benachbarten
Dörfern neue Güter. Noch andere ergreift vor Langeweile
das Amerikafieber, sie ziehen den jungen Burschen nach, die
bereits früher über das große Wasser gewandert sind und
von ihren Farmen aus günstige Berichte in die alte Heimat
senden. Die Auswanderer sehen es jetzt ein, daß es ihnen
auf ihren Heimwesen im schönen Reifenwerd wohl genug
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unà vsrm vie am Knàs àss àadess in àse 8taât àsn Ans
dolsn, maedt 08 Zeaà so visl vis keüdse àse Ketea^ àsi' Kslàse.
Vive abse dadsu ksins Itanà /.u eiidesn Zedadt.^

vis ^vanàseklaekt^ vütst, àse VolàesASn Zskt auk àas

Mieklieds Lsiksnvseà nisàse unà Zs>iu^ vöekse in àse vvsitsn
KluZsbunA nsiàsn àis Vsmsinàs vsZsn ikess Kabeikantsn,
àssssn 3tesdsamksit àsm vanà um ssins Kabrik sinsn 8S

audseoeàsntliedsn VVset ASZsbsn da t.

vis Lausen von Lsiksnvseà sinà übse àsn unsevaetstsn
LsKkn 80 sees^t, àaL 8is ksin VVsek/suZ msde isue ttanà
nsdmsn, jsàse va^ Ì8t sin 3onntag im voek. 8edon moe^sn
um 9 vdr sitzen sis im ^dtiesedsn", teinksn sin 8edöppedsn
oàsr /.V6Ì unà S88SN sinsn Autsn Llsssn, ksspesedsn à
Kanàdanàsl, spislsn mit Kaetsn unà sedlaZsu àabsi mit àsn
Knöeksln auk àsn vised, vnà am ^dsnà, vvsnn ilmsn àse

V^sin in àsn Kopk Zsstis^sn ist, sinZt vis 3tubs voll ans-
Aslassense lVlsnse.den à Kisàse àse ktsimat.

vas alts lìsiksnvseà sinkt unà sinkt nsden àse vaed-
ssnàsn Kabeik àss vdsrsìsn. vis vanàlsuts dabsn sied naed
àse Lsimvsssnsedlaedt sinse sedmaekvolisn Kaulsn/srsi se-

Zsdsn. KiniZs kadesn, von KanZovsils ZsplaZt, tast vaZ nm
VV>A mit àse Kissndakn in àis 3taàt, nm àoet ieZsnà sin
KIsinss unnötiges Vssekakt ê^u selsàiZôn. vsn Lsst àse ?lsit
deingun sis in àse gpslunks àss Vlt-Liesedsnvietss /u, àse

in sinse daibàunklsn Vasss sins Vtvetsedakt seökknst dat. vin
vselumptse Nann ist sin sdelosse Vlann unà àse dllesellsn-
vild nimmt, ss vodi mit àsm vesilion àse Västs niedt Zs-
nan. Nan munkslt, àad in ssinse Kneipe àis Karten tisikiZ
nmAsisAt vseàen unà àis Kinsät^s àse 8pislse nielit Klein
seien. Kur vsnigs àse àueed àsn Kelös àse tleimvsssn sni

daesm (Zsiàs ^ekommsnsn Lausen dabsn àis Keakt, ss auk
àis Lank /u lsoon unà in sinse stillsn Keks xu vaetsn, kis
ss àsn .tadess/.ins Astea^sn dat, visls vseàen 8pskulantsn
unà Lànàiee. ààses srksnnsn dsi ^isitsn, àak sis im ddedts-
tun vseàsedsn vüecisn, unà kauksn sied in àsn dsnaekdartsn
vöekseu nsus (Vütse. Koek anâses segesitt voe Kan>zsvkils
àas L.mseikakisbsr, sis ^isdsn àsn ^un^sn Luesedsn naed, àis
bsesits keüdse üdse àas Zeoks 'VVassee gsvanàset sinà unà
von idesn Kaemsn aus Zünsti^s Lseiedts in àis alts Ilsimat
ssnàsn. vis àsvanàsese ssdsn ss ^jst^t sin, àaû ss idnsn
auk idesn Llsimvsssn im sedönsn L,sitonvvseà vvodi MnuA
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hätte sein können. Was hilft die Reue? Sie schnitzen sich
ein Stück vom sonnversengten Balken des Vaterhauses, steigen
noch einmal hinauf in den Rebberg und zeigen den Kindern
den fernen Silberkranz der Alpen, der ihnen bisher so schön
zum Tagewerk geleuchtet hat. Dann nehmen die starken,
braunen Bauern, die Männer wie Eichen, herzbrechenden
Abschied vom Lande der Väter.

Aus „Felix Noliest" von J. C. Heer. Cotta'sche Buchhandlung.

3. Aus dem Bericht des Gemeinderates Wiedikon
über Fabrikkinder, die Spinnereien außerhalb der

Gemeinde besuchen. 1855.

Diese Kinder gehören ganz der ärmsten Volksklasse an.
In keiner Beziehung erhalten sie ihrem Wachstum und ihrer
Anstrengung angemessene und genügende Nahrung, namentlich

nicht in teuren Zeiten. Halbnackt treten sie im Winter
schon um fünf Uhr morgens in die eisige Kälte. Winterstürme

peitschen sie in die schneeige, pfadlose Bahn; — so
durchschauert, durchnäßt betreten sie die dumpfe, unreinliche,
von Dampf und Staub qualmende Arbeitsstätte; diese bietet
ihnen 14 volle Stunden arbeitsstrengen Aufenthalt, nur mit
einer Stunde Rast, mittags von 12—1 Uhr. So jahraus, jahrein.

Die Entwicklung ihrer körperlichen Kräfte wird nicht
gefördert durch die sorgsame Pflege, vielmehr gehemmt und
gepeinigt von übermäßiger Anstrengung; ihrer jugendlichen
Natur und Entwicklung wird Gewalt angetan. Erschöpfung
folgt auf Erschöpfung; ihr früheres, blühendes Aussehen
verwandelt sich bald in einen bleichgelben, matten, abgezehrten
Teint. Die frohe Lebendigkeit ihrer ersten Lebensjahre ist
verschlungen von einem trägen, schleppenden, schlaffen
Sichgehenlassen. Sichtbar ist die Festigkeit der äußeren Lebenskraft

schon gebrochen, da ihre Entwicklung erst beginnen
sollte, mit ihr aber auch geknickt die innere Lebensfreudigkeit,

der sittliche Lebensmut. Treichler'sche Akten.

4. Das arme Kind.

Ich bin nun schon zwölf Jahre alt
Und noch so schwach und klein ;
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bàtts ssin könnsn. XVas biikt àis Usus? As soimàsn siob
sin stüelv vom sonnvorssn^tsn IZalksn àss Vatsi-bausss, stsiZsn
nook sininai binant in äsn lìsbbei-g un«ì MiAsn àsn Linàsrn
àon ksinsn 3ilbôâran^ àsi- LIpsn, àsi- ibnsn bisbsr 80 8obon

^um '1'aZs^vsik ^sisusktot iiat. Dann nsbmsn àis stai-ksn,
ì»i-annsn Lausin, «lis Nännsi- vis Lioksn, ksi-xbi-sebsnàsn Lb-
sekisà vom b.anào àsr Vätsr.

3. à cZem Serjeliî ä68 L>6M6inä6l'at68 Wieäikon
übsr fàikkjiià. äi6 Lpinnsreisn aukerlialb à

Osmsiià b68ued6n. 1855.

visss Linàsi- Mkorsn ^an/ àsi- ärmstsn Vollîskiasso an.
In ksinor IZsàbnn» oi'baitsn sis ibi-sni VVaobstum nnà ibrsi-
àstl'KNAUNA angsms8ssno unà Asnuo-snàs LabvunZ, namsnt-
iiek nisbt in tsursn /5siton. Halbnaokt trstsn sis im >Vintsi'
sobon um tünt tiki- moi'Mns in àis sisigs Laits. ^Vintsr-
sttii-ms psitscbsn sis in àis ssbnssig-s, ptaàioss IZabn; — 80

àuiobssbausi-t, àui-siinâLt bsti-stsn sis à àumpks, uni-siniioks,
von Oam>L nnà 8tauli ^»almsnàs Li-bsitsstätts; àis8s insist
itmsn 14 voils 8tnnàsn ai-bsitssti-snZsn Lntsntbait, nur mit
sinsi- 8tunàs Last, mittags von 12—1 libr. 80 Mbimus, ^jabr-
sin. Ois Lntvviekiung iin-s>- Ivöi-psi-Iioksn Limits >viià niât
gslôi'à't àui-sb dis soi-^samo Ltis^s, vislmski- gsiìsmmt nnà
Zspsinigt von übsi-mäiiiAsi- Lnsti-sn^un^; iki-sr jnAsnàksksn
àtui- nnà LntvviobiunA ^vilà 6tsvvait anMtan. LlsoköpknnA
toi^t ant Li-ssköptung-, iin- ti-nbsvss, binksnàss Lussàsn vsr-
^vanàsit si«-b balà in sinon blsiekAsibsn, matten, abgs^ski-tsn
'l'oint. Ois ti-obs Lsbsnàj^Icoit iki-si- si-stsn Lsbsns^jabi-s ist
vsi'seklnngsn von sinsm ti-äZsn, ssblsppsnàsn, soklatksn 8jsk-
Akksniasssn. 8iobtbar ist àis Lsstigiîsit às>- ànksi-sn Lsbsns-
krakt sekon ^sbi-osiisn, à n iin-s LntvvisicinnZ srst bs^innsn
solits, mit iin- abs>- nnà Zàniekt àis innsrs Lobsnski-onàiA-
ksit, àsi- sittlieinz Lsbsnsmnt. Ii^isblsi-'sebo Lktso.

4. Va8 arme Kinä.

leb bin nun sskon i!^volk.tains ait
linà novb so sebvaob nnà KIsin;
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Die Wangen bleich, die Lippen blau,
Wie könnt es anders sein?

Noch zählte ich acht Sommer kaum,
Mußt ich verdienen gehn,
Mußt dort in dem Mäschinenhaus —
Stets auf die Spindel sehn.

Stand da gebannet .Tahr und Tag
Und Tag und Nächte gleich;
Drum welkten mir die Lippen blau
Und meine Wangen bleich.

Dürft nimmer mich der Blumen freu'n,
Nicht trinken Sonnenschein :

Drum schwellen meine Kniee auf
Und bin ich schwach und klein.

0 ihr dort, Schäflein auf der Flur,
Hüpft munter hin und her;
Ach! welch ein Glück in freier Luft!
Daß ich ein Lamm doch war'

Ihr Vöglein hauset dort im Wald
Und singet durch den Hain,
Schwingt frei euch durch den Himmelsraum,
Dürft ich ein Vogel sein '

Doch bin ich ja ein armes Kind,
Muß ins Maschinenhaus,
Und bis die Abendglocke tönt,
Darf nimmer ich hinaus.

Und dann auch bin ich noch nicht frei
Soll in die Schule gehn,
Mit mattem Aug' und müdem Leib,
Was soll ich da verstehn?

Soll lesen noch von Seligkeit,
Von einem guten Gott:
Es treibt mit dem Maschinenkind
Die Menschenliebe Spott.

Der Vater geht zur Schenke hin,
Die Mutter kocht Kaffee;
Ich aber muß verdienen gehn
Und ist mir doch so weh! Thomas Scherr.
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Ois XVnnZsn disiod, àis Oippsn blnu,
>Vis könnt S8 anàsr8 8sin?

dioek ?âdits ied nedt Lommsr knnm,
Unkt ied vsràisnsn gsdn,
Unkt àort in àsm Un8edinendiM8 —
stst8 uni àis spinàsi 8skn.

stnnà àn Asdnnnst àdr nnà l'nZ
Onà à'n^ nnà Uiiodts gisied;
Oruin >vsiktsn mir àis Oippsn dlnu
Onà msins ^Vnn^sn disiod.

Onrtt nimmer mied àsr Odnnsn Osu'n.
diiedt trinksn sonnen8edsiln
Orum sedvvsilsn moins Xniss ant
Onà din ied 8ed>vaod nnà kisin.

O iicr àort, sodäkisin ant àsr Oiur,
Ilnpkt mnntsr din nnà der;
Vol, vvsied sin Olüek in Osier Ont'l!
Onk ieii sin Oamm àovd vär'!
iiir Vö^isiu dan8st àort im XVaià
Onci 8>nMt ànred cisn Oain,
sed^vin^t ki'si sued ànred àsn OimmsOranm,
Odrtt ied ein VoZsi 8sin>

Ooed din ied M sin arms8 Xinà,
Unk in8 Ua8ekinsndan8,
Onci bi8 àis Odsnàgioeko tönt,
Oart nimmsr ied dinan8.

Onà àann aned din ied nssd uiedt Osi
soli in àis scàtuis ßsdn,
Uit nnàtsm OnZ' unci mnàsm Osid,
>Vn8 80II ied àa vsràdn?
Foil 1v8sn nord von ssdAksit,
Von sinem ^ntsn Oott:
O8 trsibt mit àsm Ua8edinsnkinà
Ois Usn8eksndsbs spott.
Osr Vatsr Zsdt ?nr sedsnks din,
Ois Uuttsr koekt Oakkss;
led adsr mud vsràisnsn ^sdn
Onà Ì8t mir àoed 80 vvsd! à'iiomas Selwrr.



5. y\us Scherrs Schulinspektionen. 1836/37.

Ich kam auch in den prachtvollen, reichen Flecken Uster.
Das Schulhaus war von außen nicht übel zu schauen, aber
die innere Einrichtung wie zur Kinderqual besonders ausgedacht.

In einem engen, dunkeln Raum, in welchem die
Schulbänke zu beiden Seiten an die Bretterwand stießen, saßen
wie eingekeilt 6-9 jährige Kinder. Die Zimmerdecke so

niedrig, daß man sie mit der Hand erreichen konnte, in der
Ecke ein eiserner Ofen, dessen Zugrohr kaum mannshoch
über das Zimmer ging. Der Lehrer, früher Seminarist, war
krank (er starb, sein junges Leben ward in solchem Kerker
gebrochen), ein anderer Seminarist leistete Aushülfe. Mit
Wehmut weilte mein Auge auf den Kindern, und bald sah

ich, daß mehrere schlafend auf die Schulbänke niedergesunken
waren. „Sehen Sie", sagte der Lehrer, „das sind arme Kinder,

welche heute nacht von zwölf Uhr bis morgens sechs
Uhr in der Fabrik gearbeitet haben. Was soll ich mit den

geschwächten Geschöpfen machen ?" „.Hättest du Betten und
Raum, so solltest du ihnen Stätte und Zeit zum Schlafen
geben", sagte ich. Mein Gemüt war empört. Ich erließ
augenblicklich eine Botschaft an alle Lehrer in der Kirchgemeinde

Uster. Die Antworten enthielten Verzeichnisse, daß
79 Schulkinder entweder von abends sechs Uhr bis Mitternacht,

oder von Mitternacht bis morgens sechs Uhr in den

Fabriken arbeiten mußten, und darunter manches Kind, das
noch nicht einmal neun Jahre alt war. Ich eilte, dem

Erziehungsrate unter Beilegung der Akten einen Bericht über
diesen Mißbrauch jugendlicher Kraft zu erstatten, und es

erfolgte endlich eine Verordnung (18117), wodurch jenem
Mißbrauch gesteuert wurde. Einige Fabrikbesitzer wurden grimmig
böse über mich und beschimpften mich in der Zeitung.

Auch die Realabteilung der Schule Uster mußte ich besuchen.
Es ist Tatsache, daß in der ganzen Schule nur ein einziges Kind
war, das ordentlich einen einfachen Satz schrieb, und dieses
Kind war aus einer andern Schule hereingekommen. Selbst
die Schüler der obersten Klassen konnten nicht lesen, vom
Rechnen war kaum eine Spur vorhanden. Es war ein

Ergebnis zum Entsetzen. Die Kinder wurden entlassen, und

ich stellte dem Lehrer mit bewegtem Herzen die Sache vor.
Er gab zu, daß es schlecht stehe, wies aber viele Schuld

5. Ms Lcksl'l'Z 8àIin3p6l<tj0N6n. 1836/37,

là kam aued in den praedtvoilon, rsiedsn Kieeken Ostsr.
Oas geduldaus war von anksn niedt ndel /n sedanoig ai>or

dis innere Kinriedtnng wis /.un Kindsi^piai dssondsrs ausgs-
daedt. In sinom sngen, dunkeln lìaum, in wsledem à
Fednidänks /u doidsn gelten un dis Orettsrwand stieken, saksn
wie eingekeilt 6^9)ädrige Kinder. Ois /.iinmerdseks so

nisdlág, dak man sis init der Oand errsiedsn konnte, in dsr
Keke sin eiserner Olsn, dssssn liüngrodr Kanin mnnnsdood
üder das /iininer ging. Osr Kedrer, lrdder gsminarist, war
krank (sr stail), sein Lunges Oedsn ward in soledem Kerker
gedroedsn), sin anderer gsminarist IsÌ8tsts àsdnllô. ^lit
'VVsdmnt weilte mein Vugs anl don Kindsrn, nnd dald sad

ied, dak melirsrs sedlaksnd ant die gednldänke niedergesunken
waren. „gedsn gie", sagts der Osdrer, ^das siinl arme Kin-
der, welede lieuts naedt von /wolf Odr l>Ì8 moigsns seeds
Odr in der Kadrik gsardsitet daden. Was soll ied init don

gssedwäedten Oesedopksn maedsn?^ ^llattest dn IZettsn nnd
llaum, 80 8ollts8t dn idnen stätte nnd ^eit /nin gedlaken

geden^, sagle led. Nein Oomul war empört, là erlisk
angsndlieklied sine Lotsedaft an alls Oedrer in der Klredgs-
insinds Ostsr. Oie Antworten sntdieltsn Vsrzeiednisse, dak
79 gednlkinder entweder von adends sseds Odr dis Nitter-
naedt, odor von Nitternaedt i>Ì8 morgsns seeds Odr in den

Kadriksn ardeitsn mnktsn, nnd darunter manedss Kind, das
noed nielit einmal nenn .laln's ait war. led silts, dem Kr-
ziednngsrats unter Osilegung dor dicton einen Osrielrt üder
dis8en Nikdraned )ugondliedsr Kralt /u er8tatten, nnd S8 sr-
lolgts sndlied eine Verordnung (1887), wodured )enein Nik-
draued gsstsuert wn> de. Kinige Kadrikdesitzsr wui'don g>1mmig
dü80 üder miel, und desediinpltsn mied in dsr Teilung.

^.ued die Ilsaladtsllung der geduls ll8ter mukts ied desueden.

Kn Ì8t Oatsaeds, dak in der ganzen grinds nur sin Einzigen Kind
war, dan ordsntlied einsn oinkaedsn gatz sedried, nnd dieses
Kind wai' au8 einer andern gedule dsrsingekommsn. seldst
die godiller dsr oderstsn Klassen konnton niodt lesen, vom
lleednen war kaum sine gpur vordandsn. Ks war sin Kr-
gednis zum Kntsstzsn. Ois Kinder wurden entlassen, nnd

ied steiito dsm Osdrer mit dewsgtsm Ilsrzsn die gaeds voi'.
Kr gad ^u, dak es sedioedt stsds, wies ader visis geduld
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auf den Fabrikbesuch und andere ungünstige Umstände.
Ich hatte aber vernommen, der Lehrer habe ein schwaches
Gesicht. Da ersuchte ich ihn, mir in einem neuen Schulbuche

zu lesen. Er entschuldigte sich, die Brille nicht bei-
handen zu haben. Er mußte sie holen ; aber siehe, auch mit
der Brille konnte er nicht lesen. Er gestand, der Druck sei
ihm zu scharf. Ich rollte die neue Landkarte auf, und hieß
ihn einige Ortschaften aufsuchen. Er bemerkte, diese
Ortschaften könne er nicht lesen. Ich schrieb mit Kreide an
die Wandtafel, er konnte es nicht lesen. — So war's erwiesen,
der Mann hatte leider ein so schwaches Gesicht, daß er weder
Schulbücher noch Schulschriften lesen konnte. Er trieb den

Unterricht mit dem, was er noch im Kopfe auswendig wußte.
In Uster ward ein neues Schulhaus gebaut, der halbblinde
Lehrer in den Ruhestand versetzt und zwei tüchtige Lehrer
kamen an die Schule. Dafür war aber auch der Pöbel
aufgewiegelt von einigen Großen, am heftigsten gegen den
Seminardirektor zur Zeit der Verfolgung. Thomas Schere.

6. Aus Scherrs Lehrerprüfungen.

Frage: Welches sind die Namen der sogenannten drei Eid¬

genossen
Antwort: Der Werner und der Stauffacher und der Goliath.
Frage : Mit wem haben die Helvetier am Leman gekämpft
Antwort: Mit dem Großsultan.
Frage : Aus welcher Landschaft ist der Teil
Antwort : Aus dem Tockenburg.
Frage: Habt Ihr auch von Zwingli gehört?
Antwort: Der Name ist mir nicht bekannt.

Frage : Wo wurde Christus geboren
Antwort: In einer Stadt.
Frage: Wie heißt diese Stadt?
Antwort: (Nachbar nachhelfend: Zu Be—): Zu Bern.
Frage: An welchem Wasser liegt Basel?
Antwort: Am schwarzen Meer.

Frage: Wie heißen die drei Eidgenossen?
Antwort: Kaspar, Melcher und Balthasar.
Frage: Wer starb bei Sempach fürs Vaterland?
Antwort: Der Goliath.
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auf den Dukrikkesuck und andere unglinstige Dlnstunde.
Ick Kutte uder vernommen, dor Dekrer iiuke siil scliwuckss
Ossickt. Du srsuckts ick ikn, mir in einem neuen sckul-
kncks nu lesen. Dr entsckuldigts sick, dis Drille nickt i>oi-

Kunden /n kuben. Dr mukts sis knien: aber siede, unck mit
cìer Drills konnte er nickt lesen. Dr gestund, der Druck sei
ikm nu sckurl. Ick rollte clie neue Dundkurte uul, und kiek
ikn einige Ortsckulten uuksucken. Dr bemerkte, diese Ort-
sckutten könne er nickt lesen. Ick sckrieb mit Dreide an
die Wundtutel, er konnte es nickt lesen. — 80 vvur's erwiesen,
der Nunn Kutte leider ein so scbwuckss Oesickt, duü er weder
Lckulbücksr nock gckulsckritlen lesen konnte, Dr trieb den

Ilnterrickt mit dem, wus er nock im Dopte auswendig wukte.
In lister würd sin neues sckulkuus gebaut, der kalbbknde
Dekrer in den Itukestuud versetzt und nwei tücktige Dekrer
kamen un die Lckule. Dafür wur über uuck der Döbel uuk-

gewiegelt von einigen Oroken, um ketligsten Zögen den
Leminurdirektor nur ^eit der Verfolgung. Vbomus Scksrr.

6. ^U8 Zetiörrs ^etil-sl-prüfuligsn.

Drage: Woickss sind ike Dunisu der sogenannten drei Did-
genossen?

Antwort: Der ^Verner und der Ltuukucker und der Ookutk.
Drugs: Nit wem buken die Ileivetier um Demuu gekümplt?
Antwort: IIil dein Oroksnltun.
Drugs! Dus wslcker Dundsckult ist der leb?
Dntwort: Dus dein 'Ivckenburg.
Drugs: Hubt Ikr uuck von /wingli gekört?
Antwort' I)e>' Dame ist mk' nickt kskunnt.

Druge: Wo wuirde Okristus gekoren?
Antwort: In einer 8tudt.
Drugs: Wie l»eikt diese Ltudt?
Antwort: (Duckbur nuckksilsnil: /u lie—): Xu Lern.
Drugs: Du welckem Wasser liegt Dusel?
Antwort: Dm sckwurnsn User.
Drugs: Wie keiksn die drei Didgsnossen?
Antwort: Duspur, Nsicker und Duitkusur.
Drugs: Wer sturb l>ei ssmpuck fürs Vutsriund?
Antwort: I)ei' Ookutk.
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Fr•age: In welche Klassen werden die Tiere eingeteilt?
Antwort: In Säugetiere, Yögel und anderes Vieh.

Leset den Satz, der an der Tafel geschrieben ist!
„Ja, auf der Tafel habe ich noch nie Geschriebenes gelesen."
Aber Ihr werdet doch die Schrift lesen können?
„Nein, gewiß nicht, ihr Herren." Thomas Scherr.

7. Eine Schule in der guten, alten Zeit.

Unser Schulmeister hatte eine Schnupfnase und Augen,
die tropften, wie ein Schleiferkübel. Beide wässerten fort und
fort das Gesicht, das sonst kein Wasser sah; die. Bächlein
liefen durch die Furchen in alle Ecken hin, oft zusammen,
und malten die lustigsten Striemen in das aufgedunsene
Gesicht, besonders wenn er zuweilen mit dem Ärmel unter dem
Munde Überflüssiges wegwischte und es unwillkürlich auf die
Backen strich.

Ich verehrte meinen Schulmeister; was andere an ihm
fanden, sah ich nicht; und wenn andere ihn neckten, so tat
icli ihm, was ich ihm an den Augen absehen konnte.* Er war
häßlich und durch Unreinlichkeit fast ekelhaft; er liebte neben

dem Schnupftabak auch den Schnaps, und den trank er manchmal

vor, manchmal während der Schule. Sein Lohn war
gering, und um sich mehr Geld zu verschaffen, trieb er das

Küferhandwerk und hatte im Winter den Zügstuhl in der
Schulstube. Er galt für einen b'sunderbar e G'schickte; denn

er konnte Bauern das Heu messen und sogar Brieflein und
Zeugnisse schreiben für sie. Sein Schulhalten war aber nicht
weit her. Des Morgens mußte man zuerst lernen, was man
aufsagen wollte, sowohl auswendig, als die Leser ihre paar
Zeilen im Fragenbuch und die Buchstabierer ihre Buchstaben.
Dann fing das Aufsagen an und wenn dieses nicht bis mittags
dauerte, so las man noch ein wenig. Des Nachmittags ling
man mit Lesen an, später konnten einige manchmal etwas
Schreiben oder Rechnen ; die meisten und besonders die Leser
und Buchstabierer kamen nicht von ihren Büchern weg. Aber
auch dieses Schulhalten war ihm beschwerlich und er tat es

selbst so wenig als möglich. Entweder war er duselig in

*Er hatte einst den Knaben, der sich auf dem Markte /.u Burgdorf

verlaufen hatte, dem Vater wieder zugeführt.

— 265 —

DrnAs: In ^vsiàe Dinsssn wsräsn clin ä'isin sin^stsiit?
^.nt'vort: In Liin^stisre, Vü^si uncl -nnieres Viel«.

Dssst äsn Là, äsn nn äsr 'l'nksi Zssàrisksn ist!
„à, nnl äsn "Inlsi bnbs ieb noà nis Dssobrisbsnss Asisssn."
^bsr Ilir ^vsi'äst äosb äis Làrilt Isssn können?

„üsin, M>vi6 niât, ibr lisrrsn." 'l'lwmns 8eiwrr.

7. Line Leìiule in à guten, alten Aeit.

Dnssr Lebnlmeister bntts sins Lsimn^lirnss nnä àMN,
äis trollten, ^'is sin Lslrleilorknbsk Ilsiäs xvìisssrten tort nnä
tort äns Dssisbt, äns sonst kein ^nsssr snb; äis Dnebisin
lielsn änrod äis i'änxäisn in nils Deksn Inn, okt xnsnmmsn,
nnä mniten äis iustiZstsn Ltrismsn in äns nnlAsäunssns (Is-
siebt, bssonäsrs ^venn ei' xuXvsiisn mit äsm .V«enel nntsr äsm
Unnäs Dbsriiussi^ss >vsZ^ns<;bte nnä ss nn^villkäriisb nut äis
Dneken strieb.

là vsrsbrte insinsn Lebnlnisistsr; >vns nnäsre an ilnn
Innäen, snb isb niât; nnä ^vsnn nnäsrs ilm neekten, so tat
islr ilnn, >vns isli ibni an äsn àZsn nbsebsn konnts.^ Dr >vnr
bnkli<;b nnä äursb IIi«rsinlirbksit Inst skoibnlt; sr iisbts nsben
äsm 8sknni>t'tnbnk nnsli äsn Lebnnps, nnä äsn trnnk sr mnnsb-
mni vor, mnnebmni v^nnlirsnä äsr Lebnis. Lein Dobn vnr
^erin>;, nnä nm sieb inobr Deiä xn vsrsebntksn, trisb er äns

Dntsrbnnärvsrk nnä iintte im Sinter äsn /üKstnbl in äsr
Lsbnlstnbs. In gnit tör sinsn b'sninisrbnr s D'ssbiekts; äsnn

sr konnte liniern «ins IIsn mssssn nnä soMr Drisl'lsin nnä
Xsn^nisss sebrsibsn Inr sis. Loin Lobnibnitsi^ >vnr nbsr nisbt
^vsit ber. Dos Nordens innkts mnn xnsrst isrnsn, vns innn
nntsn^sn ^volits, sovobi nns^venäi^, nis äis Dsssr ilirs pnnr
teilen im Drn^snl>nsb nnä äis Dnsbstnbisrsr ibrs IZnebstnbsn.

Dnnn tin^ äns ^.nksn^en nn nnä >vsun äiosos niât bis mittn»s
ännsrts, so ins mnn noob sin >vsni^. Dss UnsinnittnFS tin^
mnn mit Dsssn nn, spntsr konnten sinige mnnsbmni otrvns
Lsbrsibsn oäsr Ilssbnsn; äis msistsn nnä bssonäsrs äis Dsssr
nnä Dnebstnbieror knmsn nisbt von ibrsn IZüebsrn ^vgA. Vber
nnsb äissss Lebnibniton ^vnr ünn bssebvvsrlieb nnä sr tnt ss

selbst so ^vsni^ nis mö^iieb. Dntvsäsr 'ivnr sr änssü^ in
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seinem Kopf vom Branntwein oder er hatte Kübeli zu binden
und Reifen zu schnefeln. Er hatte darum immer einen oder
zwei Adjutanten, denen er sein Szepter, die Rute, anvertraute.
Gewöhnlich waren es die Reichsten, denen er damit Gelegenheit

gab sich einzuüben, künftig die Untergebenen tyrannisieren
und quälen zu können nach Noten. Ordnung war keine in der
Schule, aber Prügel gab es vollauf von dem Alten und von den

Jungen. Die Ächtung fehlte, und wer dem Schulmeister am
meisten Streiche spielen, ihn am besten ausspotten konnte,
der hielt sich für den Größten und wurde auch von den andern
dafür gehalten. Man tat ihm alles Wüste, z. B. gefrornen Roßmist

in seine weiten Kuttentaschen, leerte ihm seine Schnupfdrucke

aus und füllte sie mit Staub aus Weidenbäumen, schlug
ihm Nägel in die Äste, die er' aushauen wollte. Doch der Jubel
ging erst recht an, wenn er des Nachmittags einschlief, was
nicht selten geschah.

Sobald man sah, daß der Schlaf über ihn komme, verstummte
der gewöhnliche Lärm und mäuschenstill ward's ringsum.
Glaubte man ihn ordentlich eingeschlafen, so ließ Einer zur
Probe ein Buch fallen oder schlug mit dem Lineal auf den

Tisch. Selten erwachte er. Dann wurde Kriegsrat gehalten,
was anzufangen sei, und nie war man über etwas Lustiges
verlegen. Man band ihn mit Stricken an die Ofenbeine an,
strich ihm Tinte ins Gesicht, machte ihm einen Schnauz,
verstopfte ihm die Nasenlöcher mit Papier, klebte ihn an den

Haaren mit Pech am Ofen an usw. War die Sache ausgeführt,
so machte man sich in aller Stille aus dem Staube, bis an
eines, das an irgend einem Fenster den Ausgang der Sache
ansehen mußte; denn das Lustigste war dann doch, zu wissen,
wie es abgelaufen. Wenn die Frau die Kinder fortgehen hörte
und der Mann nicht kam, suchte sie ihn endlich und weckte
ihn unsanft auf, betitelte in auf allerlei Weise und befreite
ihn nicht auf die gelindeste Art. Das alles dann erzählen zu

hören, war die größte Burgerlust für die Schüler. Der
Schulmeister fragte nie nach den Missetätern, aber am folgenden
Morgen handhabte er die Rute mit besonderem Nachdruck
und die, denen er den Streich zutraute, erhielten ihre Heiligen
mit oder ohne Anlaß. Aber man war derselben so gewohnt,
daß man sich aus ihnen nichts machte, obschon er bis zu
sechs Dutzend sogenannte Tözeni aufzählte.

Durch mein vieles Lesen zu Hause war ich meinen Alters-

—- —

seinem Xopt vom IZrannt^vsin oâsr sr batts Lübeli /u binâsn
uncl btsitsn M sebnstein. Lr batts clarum iinmsr einen oclsr
xrvsi c^cljutantsn, clsnsn sr soin s^sptsr, à lbuts, anvsrtrauts.
blsrvöbnlieb rvarsn os à lìsiebstsn, clsnen or clamit (bslsAsn-
bsit ^ab sieb simmiibsn, bnnttl^ clis bintsr^sbsnsn t^rannisieinii
uncl c^uälsn /u können naeb bloten. Orclnung' var ksins in ber
sebuls, aber ?rüAsl ^ab es vollaut von clsni /Vltsn uncl von âsn

.lun^sin Oie à.ebtun^ tsklte, uncl >vsr clem sebulmsister am
meisten streiebs spielen, iim am besten ausspottsn konnte,
clsr bieit sieb tön clen (bröktsn nnci cvurcls aueb von cieu anclsrn
clatüi' ^sbaltein i^lan tat iinn ailes ^bists, L. ^strornsn lbob-
mist in seins rvsitsn Xuttsntaseben, lserts ibni seine sebnupt-
clrueke ans uncl lullte sis mit staub ans ^Vsiclenbäumsn, seblu^
ibm blähst in à àts, clie ei' ausbausn >vollts. b)oeb clsr àbsl
Zin^ erst reebt an, ^vsnn se clss l^aebmitta^s sinseblist, vms
niebt selten ^esebab.

sobalcl mon sab, clak clsrseblak über ibn koinms, vsrstummts
else Asvöbnliebs l^ärin nncl mäusvbsnstill -cvarcl's rin^sunc.
(blaubts ncan ibn orclsnìlieb sin^sseblatsic, so lieb lÄnsr /.ne
l?robs ein llueb tallsn oclsr sebluA mit «lsni kinsal arit clen

?iseb. selten srrvaebts er. Dann rvurcls KrisAsrat ^sbalten,
rvas aiucutan^sn sei, nncl nie >var man über stvvas Imsti^ss
vsrleZsn> Nan bancl ibn mit stricken an clie Otsnbsins an,
strieb ibm"bints ins (bssiebt, maebts ibm sinsn sebnau^, ver-
stoptts ibm clie biassnlöeber mit l^apisr, klebts ibn an äsn
binaren mit I'seb am Oksn an us>v. bVar clie 3aebe aus^stübrt,
so maebts man sieb in aller stills aus clem stands, bis an
eines, clas an ir^encl einem lbsnstsr clen às^an^ clsr saebs
anssben mubts; bsnn clas kustiZsts vcar claim cloeb, /u rissen,
'cvis es abgetauten. V/snn clis l?rau cils Xinclsr tortgebsn börts
nncl cler Nann niebt kam, snebts sie ibn sncllieb uncl rvsekts
ibn unsantt ant, betitelte in ant allerlei >Vsiss uncl bekreite
ibn niebt ant clie gelinclssts cVrt. b>as allss clann sr/äblsn im

börsn, >var clis Linkte Kurgerlust tür clis sebülsie Der sebnl-
msister tiagts nie naeb clen Nissstätern, aber am kolALnclen

Norg'sn baicclbabts er clis ltnts mit besonclsrsm blaebclruek
uncl clis, clensn er clen strsieli entrants, srbisltsn ibrs blsili^sn
mit oàsr obns ^nlab. .-^.bsr man rvar clsrsslbsn so ^svrobnt,
clal» man sieb aus ibnsn niebts maebte, obsekon sr bis /u
ssebs Oràsncl so^snanuts ibö^sni aut/äblte.

blmnb mein vieles l_,sssn /ci blauss °cvar leb nrsinsn Alters-
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genossen zuvorgekommen, konnte immer ohne Fehler aufsagen
und an den Streichen, welche die Älteren verübten, war ich
zu jung, um teilzunehmen. Seit er mich erlöst hatte aus meinem
Jammer, war die Schule mein liebster Aufenthalt und der
Schulmeister mir der liebste Mensch unter der Sonne. Ich tat
alles Mögliche, um ihm zu gefallen, und dadurch gewann ich
seine Zuneigung. Freilich waren die Mittel, die ich ergriff,
um mich ihm wohlgefällig zu machen, nicht die saubersten.
Ich sah, daß andere Kinder ihm zuweilen Geschenke brachten,
Milch, Brot, Speck, Metzgeten usw. Daß die es einige Tage
besonders gut bei ihm hatten, kam bei mir nicht sowohl in
Betracht,. als daß ich sah, wie sehr es ihn freute und wie
seine Frau nicht aufhören konnte zu danken und dem Müetti
und dem Ätti alles Gute zu wünschen. Ich forderte daher
einmal, als wir backten, ganz unbefangen ein Brot, um es

dem Schulmeister zu bringen. Wohl, da kam ich schön an!
Der Vater meinte: „Ihr esset no nit gnue Brot, daß m'r

no Angere gä seu? Ih mah verdiene wi-n-i will, es b'schüßt
nüt. We d'no einisch öppis seist, so schlah-n-i d'r d'r Gring
ab." Die Mutter aber belferte: „Ja dem wett ih o öppis bringe!
Suuf er weniger Brönz U si Frau isch so schnäderfräßig, sie

schätzti iises Brot nüt; es war ihr z'weni wißes, si gab's
limine de Geiß." So war ich abgefertigt, aber nicht zufrieden.
Ich stahl Eier, und da es diese selten gab im Winter, so stahl
ich sie im Sommer im Vorrat und verbarg sie im Heu, stahl
Äpfel, dürres Zeug, und wollte einmal sogar der Kuh eine
Halbe Milch ausziehen. Die aber verstund keinen Spaß, sondern
schlug den ungewohnten Melker gar tüchtig in den Mist, daß

er Mund und Nase voll bekam.
Fleißiger Schulbesuch gehörte nicht zu den Tugenden

unseres Hauses. Erstens hatten die Eltern kein Schulgewissen;
es fiel ihnen wochenlang nicht ein, daß es Schule sei und die
Kinder geschickt werden sollten. Sie hatten ferner keine
Vorstellung von dem Nutzen einer Schule für gewöhnliche Leute,
die nicht etwas Apartiges werden sollten. Und da die altern
von uns lesen konnten, so hielten sie dafür, die Schule trage
für diese also wenig mehr ab. Endlich hatten sie auch den

gewöhnlichen republikanischen Trotz: es heig ihnen niemer
nüt z'bifehlen; nie chön'ne i d'Schue blase; sie beige d'Wehli,
d'King i d'Schuel z'schicke oder nit. Si gebit ne z'esse 11 a
d'Schue zalil'ne o niemer nüt.
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genossen /uvorAekoinmsn, konnte immer obne Lelrler uulsuAsn
nnà un äsn streieben, welebe à Eiteren verübten, wur ieb

/u jnnZ, nm tsilxunsbinen. seit er mieb erlöst irrite uus meinem
dummer, rvar die sebule mein liebster àlentbult und der
sebulmsister mir der liebste Nenseb unter der sonne. leb tut
ulles Nö^liebs, um ibm /u Kstullsn, und dudureb Zswunn iob
seine ^unsig'unA. Lreilieb wuren bis Nittsl, (lis ieb er^ritk,
um mieb ibm rvoblAslülli^ /.u mueben, niebt (lie süubsrstsn.
leb sub, eluk uiulere Linder ibm Zuweilen Desebenks bruebtsn,
Nileb, Ilrot, sxsek, Nettsten usw. I)ak à es einiZs luge
besonders ^ut bei ibm buttsn, leum bei mir niebt sowobl in
lZetruebt.. uls duk ieb sub, wie sebr es ibn lrsute und vus
seine Lruu niebt unlbörsn konnte sm dünken und dem Nüstti
und dem Ltti ulles (luts /.u wünsebsn. leb lordsrte dubsr
einmul, uls vur buekten, Zuns: unbet'unASn sin Drot, um es

dem sebubneister /.u bringen. Mobl. du kum ieb sebon un!
DerVuter meinte: „Ibr esset no nit Anus llrot, duk m'r

no Ludere Aü ssu? Ib inub verdiene wi-n-i will, es b'sebükt
nüt. >Ve d'no einiseb öxpis seist, so seblub-n-i d'r d'r (lrinA
ub." llis Nuttsr über bsllerte: „,lu dem rvett ib o öppis bringe!
suul er wsniZer llrà! ll si Lruu iseb so sebnüdsrlrüki^, sie
sebüt^ti iises krot nüt: es wür ibr /'wem vikes, si Aub's
ummE ds (leib." so wur ieb ub^slerti^t, über niebt /ulrisden.
leb stubl Lier, und du es diese selten Aub inr >V1nter, so stubl
ieb sie i>n sommer im Vorrut und verbürg sie im bleu, stubl
Vpt'el, dürres /5eu», und wollte einmul sog'ur der Lnb eins
llulbe Niieb uus/ieben. Die über versturnl keinen spuk, sondern
sebiu-; den unAswobnten Nellesr Zur tüebti^ in den Nist, duk
er Nund und Luss voll bekuin.

LlsikiAsr sebuibesueb Aebörts nielit /u den 'lugenden
unseres Duusss. Lrstens buttsn die Litern kein sebulASwisseu;
es bei iknen woebenlunZ niebt ein, duk es sebule sei und die
Linder Zssebiekt werden sollten, sie butten lerner keine Vor-
Stellung von dem Lutten einer sebule lür ^ewöbuliebe Deute,
die niebt etwus Vpurti^es werden sollten. Lud du die ültsrn
von uns lesen konnten, so bieltsn sie dulur, die sebnls trusse

lür diese ulso wsni-; msbr ul). Lndlieb buttsn sie uueb den

^swöbnliebsn repuklikunisebsn Drot/: es Imi^ ibnsn niemsr
nüt /'bileblsu; me ebön'ns i d'sebue bluss; sie bsi^s d'^Vebli,
d'LinZ i d'selmel /'sebivks oder nit. si ^ebit ne /'esse n u
d'sebue /ubl'ns o niemor nüt.
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Die Eltern hätten daher auch mich nicht fleißig gesandt,

wenn ich nicht gerne gegangen wäre; sie hätten mich viele
Tage um das Haus können schlingein sehen im Nichtstun, ohne
mich in die Schule zu schicken. Alle Morgen und Mittag war
ich bereit zum Gehen. Da glaubten die Eltern Einhalt tun zu
müssen, teils weil sie glaubten, ich könne das Spulen
versäumen, teils sagten sie: Was würden die Leute dazu sagen,
wenn sie einen so großen Buben alle Tage zur Schule sendeten?
Sie könnten ja denken, sie wüßten ihn zu nichts zu brauchen
oder hätten ihm nichts zu arbeiten. Ich mußte zwischen durch
spulen über Hals und Kopf, früh und spät; man bürdete mir
immer noch mehr zu machen auf, Futter rüsten, Holzen usw.
Aber ich gab nicht lugg, machte so viel ich immer mochte,
und wenn das nicht genug war, so brauchte ich am Ende das
Maul, drohte mit fortlaufen, sagte, der Götti wolle mich usw.
Da setzte es wohl Ohrfeigen ab, aber es half doch etwas; denn
entbehrt hätte man mich ungerne.

So kam ich gewaltig vorwärts. Die Fragen waren im
Hui auswendig gelernt, Psalmen eine Menge ebenfalls. Davon
verstand ich freilich nichts, aber aufsagen konnte ich, daß man
mit keinem Hämmerlein dazwischen schlagen konnte. So weit
hatte ich es in der Kunst aufzusagen gebracht, daß ich bei
vielen Fragen nie Atem schöpfte und selten mehr als einmal.
Freilich mußte ich dann gar tief aufatmen, wenn ich fertig
war. Aber das- geliel den Leuten gar wohl, und wer'am
wenigsten zu atmen brauchte, den hielten sie für den Geschicktesten.

Am Ende des Winters gehörte ich zu den Geschickteren,
und der Schulmeister, dem ich gar lieb war, hätte mich gerne
auf eine vordere Bank getan. Er durfte es aber nicht, weil
gerade ob mir des Weibels Bueb saß. Hätte er mich über den

springen lassen, so würde es einen Lärm abgesetzt haben
furchtbarlich, daß des Webers Bueb über s'Weibels Bueb hinaufgesetzt

worden sei im Examenrodel und einen halben Batzen
mehr Examengeld bekommen solle. Aber meine Fortschritte
waren erst bei Anfang der Schulen im folgenden Winter
recht auffallend. Vor allem ging es an ein Repetieren und
bis repetiert war, war von Schreiben und Rechnen keine Rede.
Dieses Repetieren dauerte wenigstens bis zum Neujahr; bei
vielen, die erst nach dem Dreschen kamen, bis nach
Fastnacht. Und andere brachten es nicht mehr so weit, als sie im
vergangenen Winter gewesen waren.

— 268 -
Die ältern Kutten duder uueli mied nielit tlsikig gesandt,

wenn ied niedt gerne gegangen ware; sie Kutten mied viele
Kage um das IIuus können sedlingeln ssden im Kiedtstun, odns
mied iu clie sedule zu sediedsn. Klls Norgen unci Nittag war
ied bereit /um dedsn. Da glaubten clie dltern dduduit tuu /u
müssen, teils weil sie glaubten, ied dorms «las 8pulen vsr-
säumen, teils sagten sie: ^us würden die deute dazu sagen,
wenn sie eiusu so groken dubsn alle I'uge /ur öeliuls sendeten?
8is könnten zu denken, sie wnüten idn zu uiedts zu bruueben
oder dätten idm uiedts zu arbeiten. Ied muüte zwiseden clured

spulen über Hüls und Kopl, Irüd und spät; man bürdete nur
immer noed inedr zu muedeu uut', Kuttsi' rüsten, Ilolzen usw.
Kber ied gab niedt lugg, muckte so viel ied immer moedts,
und wsiui das nield genug war, so bruuekte ied um duels dus
IVIaul, llroilte nut lortluuksn, sagte, der dötti wolle mied usw.
Du setzte es wodl Ddrkeigen ab, über es dull doed etwas; denn
entdedrt Kutte mun mied ungerne.

Lo dum ied gewaltig vorwärts. l)is Kragen waren im
IIui auswendig gelernt, Dsulmsn eine Nenge ebenfalls. Davon
verstund ied Ireilied niedts, über aut'sagsn dounts ied, dak mun
mit deinem Ilüinmerlsiu dazwiseden sedlugen dünnte. 80 weit
datte ied es in der Kunst aufzusagen gebraeld, dat> ied bei
vielen Krugen nie Ktem sedöpl'te und selten ineiir uls einmal.
Kreilied nmüts ieli dunn gur tiel uulutiuen, we>n> ied ksrtig
wur. Kber das^ gsüsl den deuten gur wodl, und wer'um ws-
nigstsn zu utnmn bruuedte, den Inelten sie lür den desediek-
testen. Km dnde des winters gekörte ied zu den dssediektsreu,
und der Ledulmeister, dem ied gur lieb wur, dütts mied gerne
uul sine vordere dunk getun. Kr durlte es über niedt, weil
gerade ab mir des 'VVeibsls dueb suk. Ilütts er mied über den

springen lassen, so würde es einen dünn abgesetzt dubsn
luredtburlied, duk des^Vebers dueb über s'^eibels dusb dinuui-
gesetzt worden sei im Kxamenrodel und einen kalben IZatzeu

msdr dxumengeld iiedommsn solle. Kber meine Kortsedritts
waren erst bei Kniung der sedulen im lolgeuden V/intsr
rsedt uuüallend. Vor allem ging es an sin liepetieren und
bis repetiert war, war von Ledrsibsn und Ileednen deine Hede.
Dieses Ilepstieren dauerte wenigstens bis /um Xeuzudr; bei
vielen, die erst nued dem Drsseden kamen, I)is naeli Kust-
nuedt. dnd andere braedten es niedt medr so weit, uls sie im
vergangenen dVinter gewesen waren.
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Den ganzen Sommer hatten nämlich die meisten Kinder
gar kein Buch angesehen; mit den Strümpfen im Frühjahr
hatten sie es weggelegt, und erst mit den Strümpfen oder
oft noch nach denselben nahmen sie es wieder vor. So war
bei Vielen alles rein vergessen. Buchstabierer mußten
Buchstaben wieder keimen lernen. Wer die Fragen im letzten
Winter zum erstenmal auswendig gelernt, hatte alles
vergessen. Das Lesen ging durchaus schlecht, und viele, die es

gekonnt, mußten wieder zu buchstabieren anfangen. Daher
wurden in der Schule so geringe oder gar keine Fortschritte
gemacht. Weil ich nun den ganzen Sommer hindurch gelernt
hatte, heim Spulen und für mich immer aufsagte, wo ich ging
und stund, so war ich im Herbst allen vor, mit dem Repetieren

im Nu zu Ende und konnte bald mehr auswendig als
alle andern.

Das geliel dem Schulmeister gar wohl. ,,Peterli,a sagte
er, „es isch scliad, daß du ume s' Webers Bueb bisch, u
daß d'r alles, du magsch lehre was d' witt, nüt nützt und
d'r nit viel abtreit.u Vor allem wünschte ich, die Andern
b'hören zu können oder mit andern Worten, sein Stellvertreter

zu werden. „Peterli,u sagte er, „es isch mer leid;
du chasch wohl b'höre, aber eis chasch no nit: du chasch
no nit z'hingerfür lese, u bis das chasch, cha di nit bruche
d'rzu; d'ranger Winter cha's de scho gä.u Wer nämlich sein
Stellvertreter sein wollte, der mußte mehr auswendig können
als die andern, so daß er zum Abhören derselben kein Buch
brauchte. So tat es der Schulmeister, so, meinte man, müsse
es auch dessen Stellvertreter können. Zweitens mußte er die
Buchstaben verkehrt kennen und so lesen können. Der
Schulmeister stand vor den Büchern der Lesenden, sah in der
Kinder verkehrte Bücher und mußte sie so verstehen. Drittens
mußte er, wie schon gesagt, vornehm sein, und es gehörte
zu den denkwürdigen Seltenheiten, wenn einer der Unterge-
•benen die Rute, d. h. das Szepter erhielt. Und dieses letztere
war wahrscheinlich eigentlich der Grund, warum der gute
Mann mir das Amt nicht anvertrauen konnte. Im andern
Winter ging dann des Statthalters Bueb in die Unterweisung,
und kein vornehmes Söhnlein war vorhanden, das alt genug
dazu war.

Das Andere, worum ich ihn bat, war, daß ich auch
schreiben und rechnen lernen dürfte. „Peterli," sagte er,
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»sn g'aimsn 8ommsr batten nämbeb dis Möiatsn Kindsr
Aar ksin »ueb anAS8sbsn; mit dsn 3trümptsn im Krübjabr
batten 8is S8 vvsAAsleAt, und sr8t mit dsn 8trümplsn odsr
okt noeb naek dsn8s>bsn nabmsn à S8 wiedsr vor. 80 war
bsi Vision !>tio8 rein verAS88Sn. Kueb8t!rbiei'si' inuktsn »ueb-
8tabsn wieder kennen lernen. >Vor die Kragen im letzten
^Vinter i?um erstenmal auawendiA Aslernt, batts alles vor-
AS880N. »a8 »S8SN AÌNA durekaus soklsebt, und viöis, dis 68

Aekonnt, muktsn wieder /.n buebstabisrsn antanAsn. »aller
wurden in der 8obule 80 AeidnAS odsr Aar ksinsKortsebritts
Asmaelit. Weil ieb nun dsn Zangen 8ommer bindureb Aslsrnt
Kurts, iroini 8pulen und lur mieb imnrsr milsgAte, wo ieli AinA
rmd 8tnnd, 80 war ieb iin Idsibst allen vor, mit dem Itssis-
tisrsn im Ku i^n Kinds und konnte bald msbr auswendiZ à
nils andei n.

»a8 Asliel dom 8ebulmsÌ8ter gur wold. „Ksterli,^ 8aote

sr, „es Ì80K seliad, dak du mns 8' Wsbsrs »usb biseb, n
dak d'r alles, du maZseb lebrs was d' witt, nüt nüt^t und
d'r nit viel abliuit.^ Voi' allem wünsebte ieb, dis .^ndsrn
b'börsn /u können odsr mit andern Wortsn, 8sin 8tellvmr-
trstor 2u wsrdsn. „?stsrli,^ saAts sr, ^ss iseb msr leid;
du ebaseb wobl b'börs, absr si8 ebaseb no nit: du ebaseb

no nit /'binAsrtnr is8e, u bis das ebaseb, eba di nit bruebs

dt/n; d' ranAsr Winter eba's ds seko Aä.^ >Vor nämbeb 8sin
8tellvsrtrstsr 8sin wollte, dsr mukts msbr auswsndiA können
als dis andern, 80 dak sr xum Vbbören dsrsslbsn ksin Lueb
brauekte. 80 tat S8 der 8eimlmsi8ter, 80, msints man, mü88s
08 aueb ds88sn 8tgiivertrstsr können. Zweitens mukts sr dis
»uebstabsn vsrkebrt kennen und 80 Io8sn können, »sr 8eiml-
insister 8tand vor den libeller» der »ssendsn, sab in dsr
Kinder verkskrto Ibiebsr rurd mukts 8is 80 vsrstsbsn. »rittsnu
mukts sr, wie sekon AssaZt, vornsirni 8sin, und S8 Askörts
/.u den dsnkwurdiAsn 3sltsnbsitsn, wenn einer dsr »ntsrZe-
-bensn dis Ituts, d. k. das 8xsptor srbielt. Kind dis8ö8 làtsrs
war wabrsebsinlieb siAsntlieb dsr (Krund, warum dsr Ante
Nanu mir' das Vmt niekt anvsrtrausn konnte. Im andern
Gunter ginA dann ds8 8tattkaiter8 »usb in die Iinterwsi8un»,
und ksin vorneiuns8 8ölmlsin war vorkandsn, daa alt ZsnuA
daxu war.

»a8 Vndsrs, worum iek ikn bat, war, dak isb aueb
8oiirsiben und roebnsn leinen dürkte. ^»sterli,^ 8agts sr,
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„das treit d'r glatt nüt ab, du wirsch nie Gülti z'rechne ha,

u-n-e Gmeinsvater wirsch o nie. Die müeße öppis g'schribnigs
könne, aber je minger, je besser; u we's die Manne g'sächte,
daß i di das lehrti, so würde si mi balge u säge, das bruchti
si nüt. Wer Tüfel wett Vorgesetzte si, wenn e jedere Hudel
öppis lehrti und schribe und rechne chönti; u we eine nüt
heig und z'viel chönni, su gab da's d'r Wiistischt und so Eine
heig geng z'räsonire. Drum Peterli gib lugg, es treit d'r nüt
ab." — Aber Peterli het nit lugg gäh.

Auf das hin studierte ich mit Eifer in umgekehrten
Büchern, bis ich es zu ordentlicher Fertigkeit im Lesen
brachte. Im nächsten Winter übergab mir der Alte, mit
einigem Widerstreben freilich, die Rute: es'machte aber auch
nicht geringes Aufsehen, daß s' Webers Bub in der Schule
zu befehlen habe. Es chöm afe lustig, hieß es im Dorfe,
wenn me seilige Lüte d' Gringe gai go groß mache u so am-
e-ne Schuldebürlis Bueb meh ästimieri als d' Buresöhn; so

sigs afe nimme d'rbi z'si. Eine Mutter, deren Mädchen ich
getroffen mit der Rute, kam geradezu in die Schule, sagte
dem Schulmeister wüst und wollte an mir Gegenrecht üben.
Glücklicherweise war es nur eine Taunersfrau, die halt nicht
wollte ihre Kinder von ihresgleichen züchtigen lassen. Von
den Vornehmen hätte sie es geschehen lassen. Weil also die
Frau auch nicht viel zu bedeuten hatte, so wurde sie bündig
zur Türe ausgewiesen. Der Schulmeister war aber doch in
Verlegenheit und würde mich wohl abgesetzt haben, wenn
er sich bei meinem Regiment nicht wohl befunden hätte.
Früher hatten alle Kinder gegen ihn Partei gemacht, ja die
Lehrmeister waren als die Ältesten oder Vornehmsten
gewöhnlich die Rädelsführer gegen ihn gewesen. Jetzt stund
ich auf seiner Seite und konnte kraft meines Amtes Vieles
abwenden. Darum konnte er sich nicht entschließen, mich
zu entlassen; aber er schärfte mir die größte Vorsicht ein
und bezeichnete mir die, welche ich schlagen dürfe, ohne daß
es etwas mache. Wenn ich so mit der Rute in der Hand
die Schule auf- und abspazierte; wenn ich mit angestrengter
Stimme rufen konnte: „Lehritl" oder einem das Buch in der
Hand zurückstoßen und sagen konnte : „Du chasch aber nüt,
lehr's besser" — o da glaubte ich nicht, daß irgend auf der
Erde jemand mehr zu bedeuten hätte, als ich.

Schreiben und Rechnen wollte ich jetzt auch lernen, aber
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„das trsit d'r glatt nüt ab, du wirsed nis Düiti i«'roekns da,

u-n-o Dmsinsvatsr wirsed o nis. Ois müeks öppis g'sedribnigs
könno, absr ^o mingsr, ^s bsssor; u wo's dis Nanns g'saodto,
dak i 61 das iodrti, so würds si mi daigs u sägs, das druekti
si nüt. VVsr 'I'üfsi wott Vorgssot/ts si, vvonn o ^sdors Iludoi
öppis iodrti und sedrids und roekuo edönti; o ws oins mit
dsig und 2^'vioi edonui, su gäd da's d'r ^Vustisedì und so Diuo
dsig gsng n'räsomro. Druin Dotorii gib iugg, os trsit d'r uüt
ab.^ — /cdsr Dstsrii dot nit iugg gâd.

d,uk das kiu studiorts ied mit Diksr in umgsicodrtsn
Duedsrn, dis ied os /u oràsntliedor d'srtiglcsit iin Dsson
braedts. Im näekstsn ^Vintsr üborgad mir dor ^.ito, mit
einigem Widsrstrsdsn irsiiied, dis Duto: os maedts adsr aueic

niedt goringss àkssdsu, dak s' V/sbors Ilud iu dor Leduis
-m dotskiou dads, dis edvm ato lustig, disk os im Dorks,
wsnn mo ssiiigo laits ci' Dringe gai go grok maodo u so am-
ö-no seduidebüriis iZued msd âstimisri ais 6' IZnrosödn; so

sigs aïs uimmo à'rbi ^'si. Dius Nuttsr, clsi'su Nädedon iod
gotrotksn unt cior Iduto, icam gorads/u iu «lis Keduis, sagto
dsm seduimsistsr wüst und woiito au mir Dsgsnrsedt übsn.
Diüoiciiodorwoiso war os nur oins Daunsrst'rau, dis kalt niedt
woiito idrs Kinder von idrssgloisdsn /.üedligon iasssu. Von
dsn Vornokmou dätts sis ss gssodsdsn iasssu. Wsii aiso ciis

Krau auod niedt vioi ?.u dsdsutsn datts, so wurds sio kündig
/ur l'üro ausgewiesen. Dsr Kekuimsistsr war adsr cioed in
Voriögsnkoit und würdo mied wodi adgssst^t dadon, wenn
or sied dsi moinsm Itogimont niedt woiü dskundon dätts.
Krüdsr dattou ails Kinder gsgon üm Dartoi gomaedt, ^'a ciis

Dsdrmsistsr waren als cds ^.itsstsn oder Vornsdmstsn gs-
wödniied cds Dädoiskükrsr gsgsu ikn gswosen. dstxt stunci
ied aut ssinor Loito und dounto draft moinos Quitos Vioiss
abwenden. Darum icounto sr sied nicdt sntsediisKen, mied
su sntiasssn-, ador sr sedärtts mir dis grökto Vorsiodt sin
und bsMieknsts mir dio, weieko ied sediagou dürls, olius dak
ss stwas maods. Wsnn iod so mit dor Huts in dsr Hand
cds Séduis auf- und abspàsrto; wenn ied mit angostrongtsr
Stimmo ruton donntsi ^Kedrit!^ odsr sinom das Dueii in dor
Hand xurüedstodon und sagsn iconuts: ^Dn ekasod absr mit,
iodr's bssssr^ — o da giaubts ied nivdt, dak irgend auk dor
Drds jemand msdr ^u bodsutsn dätts, als ied.

Lckrsibsn und Ilsednon vvoiito ied Mîit aued iornon, aber
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mein Schulmeister wollte lange nicht daran. Er dürfe es uf
si Seel nicht verantworten bei den Vorgesetzten, sagte er. So

lang das Schulhaus stehe, sei es nicht erhört gewesen, daß
e Seilige, wie ich schreiben oder gar rechnen gelernt. Die
Bauern würden sagen, wenn er selligi Kinder alles lernen
wolle, wo ihre Kinder, so sollen die ihm auch die Würste
und Küchli bringen, wo ihre Kinder ihm sonst gebracht hätten.
Wenn sie nicht mehr lernten als die andern, so wüßten sie

gar nicht, warum sie ihm noch apparti bringen sollten; sie
müßten ohnehin den Schullohn fast allein zahlen. Einen so
großen Schaden vermöge er bei seinem kleinen Löhn nicht
zu ertragen und seine Frau würde auch ein Wörtlein dazu

sagen wollen. — Aber ich ließ nicht nach, und unter andern
Gründen brachte ich ihm vor, daß ich den andern auch das
müsse zeigen können, wenn er schlafe oder küfere. Er meinte,
je weniger sie schrieben und rechneten, um so. lieber sei es

ihm. Er wolle mir etwas davon zeigen, aber ich müsse ihm
versprechen, keinen Examenzettel machen zu wollen, es mache
dann minder. Vorgesetzte kämen keine in die Schule. Und
wenn der Pfarrer komme, so könne ich die Schrift geschwind
unter die Bank tun. Es versteht sich, daß ich diese
Bedingungen einging.

Voll Jubel kam ich heim, kündete an, daß ich künftig
rechnen und schreiben könne in der Schule,. daß ich dafür
Federn, Tinte, Papier, Tafel und Griffel nötig hätte, die
Summa Summarum 4 Batzen kosteten. Ein Zorngeschrei
ergoß sich aus des Vaters, der Mutter, der Schwestern Mäuler,
es ergoß sich über den Schulmeister: Was der für ein Kolder
sei, was für einen Narrengring er habe, daß er mich etwas
lernen wolle, das ich mein Lebtag nicht brauchen werde;
daß er dem Vater zumute, soviel Geld auszugeben. Man
linde das Geld nicht auf der Gasse, und wenn man das Geld
hätte, so hätte man es für ganz andere Sachen zu gebrauchen
als für selligs Narrenwerk. Lehre er das Alles doch die,
wo es begehrten, die Bauernsöhne. Wenn die dem Teufel
zu wollten, so hätten sie nichts dagegen. Rechnen und
Schreiben mache nur schlechte Leute und mache, daß kein
Glauben mehr sei in der Welt. Aber auch ich erhielt meinen
Teil. Sie schlaie mir bald die verfluchte Bücher unie Gring,
bis kein ganzer Fetzen mehr daran sei. Aber man wolle mit
dem Pfarrer reden. Er sei zwar auch nicht einer von den
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mein Sokulmsistsr wollts lanZs niokt daran. Or dürks ss uk
si Sssl niokt vsrantwortsn ksi den VorAôsstêiten, sa^ts er. 80

lanZ das Sokulkaus steks, ssi ss niokt srkört Mwessn, dak
6 SslliZs, wie iok sokreiken odsr Mr rsoknsn Zslsrnt. Ois
Oausrn würden saZsn, wsnn sr sslligi Kinder allss lsrnsn
wolls, wo ikre Kinder, 80 sollsn dis ikm auok dis XVürsts
und Küokli krinMu, wo ikrs Kindsr ikm sonst ^ekraokt kätten.
>>Vsnn 8Ís niokt mskr lernten als die andern, so wüktsn sis

Zar niât, warum sis ikm nook apparti kringsn sollten; sis
müktsn oknekin dsn Sokullokn kast allein /aklsn. Oinen so
Motion Sokaden vermöM sr ksi ssinsm klsinsn Oökn niokt
/u örtra^sn und ssins Krau würde auok sin N/örtlsin da^u

saMN wollen. — Kbsr iok lisk niokt naok, und untsr andern
Oründsn kraokts iok ikm vor, dak iok äsn andern auok das
müsss WÍMn lcönnsn, wsnn er soklaks oclsr küksrs. Or meints,
^s wsnigsr sie solnkebsn lind rsolinstsn, um so lioksr sei ss
ikm. Or wolls mi>- etwas davon /slZen, aber iok müsse ikm
vsrsprsoksn, keinen Oxamsn^sttsl maoken 6u wollen, ss maoks
dann minder. VorMsàts kamen ksins in dis Sokuls. Ond
wenn der Okarrsr komme, so könne iok die gokritt Msokwind
unter die llank tun. Os vei'stekl siok, dak iok diese lZsdin-

AUUAen einMNM
Voll duksl kam iok keim, kündete an, dak iok künkti^

rsoknen und sokreiken könne in der Sokule, .dak iok dakür
Oedsrn, d'ints, Oapier, Oakel und Orikkel nötiA lcätte, die
Summa Summarum 4 lkd/.en kosteten. Oin lZornAssokrsi er-
Mk siok aus dss Vatsrs, der Nuttsr, dsr Sokwsstern Näulsr,
ss srgok siok über den Sokulmsistsr: XVas der kür sin Koldsr
ssi, was kür sinen KarrsnZrinZ sr kaks, dak sr miok etwas
lsrusn wolls, das iok mein Oebta^ uiokt krauoken werde;
dak er dem Vatsr Zumute, soviel Oeld aus^uMbsn. Nan
linde das Osld uiokt auk dsr Oasss, und wenn man das Osld
kätts, so kätts man ss kür Mim anders Saoksn ^u Zskrauoken
als küi' sslliM klaiu'snwerk. Oskrs sr das ^llss dook die,
wo ss bsZekrton, dis Oauornsökns. Wenn die dem Osuksl

nu wollton, so kätton sie niokts dageMn. Osoknen nncl

Sokreiken maoks nur soklsokts Osuts und maoks, dak kein
Olauksn mskr ssi in dsr 'Welt, Kber auok iok srkislt msinsn
Oeil. Sis soldais mir bald dio vsrtluokto Oüoksr unie OrinZ,
bis kein Mimer Ostiîon mskr daran sei. ^.ksr man wolls mit
dsm Okarrsr redsn. Or sei ^war auok niokt sinsr von den
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Rechten, aber selligs Donnerwerk werde er doch nicht
zugeben hönnen; wie könnte er es vor der Obrigkeit
verantworten? Und wenn ich noch einist die Gosche auftue für
seilig Sachen, so schlage man mir den Holzschlegel hinein. —
So lautote der langen Predigt erbaulich kurzer Schluß.

Aus „Leiden und Freuden eines Schulmeisters"
von Jeremias Gotthelf.

Alle Rechte vorbehalten.
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lìeeiàn, ador sslli^s vonnsrvvoà >vsrào er âook moût i?u-

Zsbsn tiörmsn; vvis kmmks sr 08 vor àsr ObriZksit vorant-
avorton? kknâ >vsim ià noeki sinÌ8t clie (7o8oiis ki.ukt.us kür

ssllig öuokiou, 80 8ekig.AS m,un mir âsn tlol/8sk>ls^sl tûusin. —
80 luutsks âsr lun^sn prsài^t srduuiioü Kursor Keüluk.
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