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1. 2>er SageStauf.
1. Ser liebe ©ott.

1. Sluš> bem £)tmmd [ernc,
mo bie ©nglein [inb,
[d)aut bod) ©ott [o gerne
ber au[ jebeS .^inb.

2. |>bret feine 93itte
treu bet Sag unb
nimmt’3 bet jebem ©cbritte
uaterlid) in acf)t.

3. ©ibt mit 23ateri)anben
tf)m [etn tčiglid) 3rot,
t)itft att allen ©nben
it)m au§ Slngft unb sJtot.

4. ©agt'3 ben ®inbern allen,
bag ein 23ater i[t,
bem [ie moblge[allen,
bcr [ie nte oergipt.

2Bit£jelm §etj.

2. tJJiorgeuge&ct.
Slom ©d)la[ bin id) ge[unb ermad)t;
Sir, lieber ©ott, [ei Sanf gebradit!
Stimm mid) aud) beut in Seine £)ut
unb mad)e mid) red)t [romm unb gut,
bag id), o ©ott, ben gangen Sag
Sein liebe§ ®inblein bleiben mag!

0. ©f). $ t e f f en6 a dj.

B. 2lu8 bem 23ette.
©ieben Ul)r!
Stun i[t'3 3eit, bab bie ®inber au[[teben. Ste SJtutter

gebt in ba§ ©cblafgimmer unb roedt [ie. $rang unb SRaric
[pringen [ogleid) mit [roblidjem Sftorgengrujje au§ bem Sette.
Ser fleine ®arl aber reibt [id) bie Slugen unb mbcbte nod)
ein SBetldjen [d)ta[en. Sie Sftutter bulbet bte§ nid)t unb bie
ginf»Siožu5, 3roeite§ SefeBucft. 1
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©efcfimifter ladjen ifjn au§. ©a fdjlupft ber Heine gautpetj
mibermittig au§ bem roarmen STieftc.

3llle brci ŠHnber oerrid)ten nun ba§ Slorgengebet. ©te
beiben grofferen gtetjen itjrc 0eiber an, roafdjen unb fammett
fid). $arl ift t)ieju nod) ju Hein. $t)m mujj bie gute Hutter
ijclfcn. Unterbeffen reinigt $ranj ben Sogelfafig unb gibt
bem ^anarienoogel frifdješ SBaffer unb Hutter. Starte aber
ift in ben §of geeilt, um ben §ut)nern Monter ju ftreuen
unb ba§ ^anindjen mit gfutter ju uerforgen. 33atb ift fte
mieber ba unb bedt ben $ruf)ftucBtifd). fftad) bem ©ffen
netjmen bie beiben grbjjeren $inber itjre ©djulfadjen, gruften
freunblid) unb eiten jur ©d)ute.

9tacf| D. 0 5 trt.

4. ©le ©ienerfdjaft.
3<d) i)abe gute ©ienerfdjaft;
bie Švnedjte f)eigen: ©elbfbgefdjafft
unb ©pat=ju=93ett unb 2luf=bei-3eit,
bie SJtagbe: Drbnung, fKeintidjfeit;
©urft, §unger tjeigen ©d)enf unb ®od).
§ab' audj jroei ©belfnaben nod),
genannt ©ebet unb gut ©emiffen,
bie, bi§ id) fd)taf, mid) roiegen mitffen.

atobert.

5. ©ib uit§ Ijeute uttfer tiiglidješs 23rot!
23or bem SJiittageffen rtef ber ©roffoater ben fteinen

granj ju fid) unb fagte: „$omm t)er, $ranj, id) miti jeijt
mit bic etne fpriifung abtjatten, bamit id) fefje, ob bu fiug
antmorten fannft. SBotjer netjmen mir ba§ ©rot?"

$ranj: „3Bir taufen e§ beim ©ader".
©rojjoater: „2Bo befommt e§ aber ber *8ader?"
$ranj: „©r madjt e§ felbft au§ 9JJef)l".
©rojfoater: „©ut; mer gibt itjm ba§ 9Jiet)l?"
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granj: „©r fauft e§ beim 3Jfiitler /y .
©rojjoater: „2Bot)er nimmt nun ber 9MIter ba§ 9CRei)X ?"
$ranj: „$>er 9JMer mat)It e§ in feiner DJ^utjIe auš

©etreibe".
©roffoater: „©iet)ft bu, ba§ meijjt bu alle§ ganj gut.

SČannft bu mir aber aud) fagen, mer bem SMUer ba§
©etreibe gibt?"

$ranj: „®a§ ©etreibe gibt ii)m ber 53auer."
©roffoater: „Unb mot)er nimmt e§ ber 93auer?"
$ranj: „®em madjft e§ auf bem Sider".
©roffoater: „2Ber tdfft e§ mad)fen?"
granj: „S)a§ tut ber liebe ©at©.
©rofjoater: „9tun roiffen mir alle§. 3)er 53auer fonnte

nid)t oerlaufen, ber SJluller nidjt mafjlen, ber $ader nid)t
bacfen unb mir tjatten ntcf)t§ ju effen, menn ber Itebe ©ott
nid)t§ macf)fen lieffe. £)arum beten mir taglid): „©ib un§
Ijeute unfer tdglid)e§ Šrot!"

9}acf) ©. Saufdj.

6. 2)a§ Sifdjgebet.
Sieber ©ott, bu gibft ju effen
atten SBefen in ber 3Mt;
roa§ ba fpringt in SBalb unb $etb,
niemat§ tjaft bu ein§ nergeffen.

©orgeft aud) fiir mid) unb fdjenfeft
tjeut' mir mieber ©peif’ unb £ranf;
Sieber 23ater, f)abe ®anf,
bajf bu meiner fo gebenfeft!

SBilEietm §eq.

7. 2)er fiifje 95rei.
©§ mar einrnal etn arme§, frommeš OJtdbdjen, ba§ lebte 'h\

mit feiner SJhdter atlein unb fie ijatten einft nid)t§ me^r ju
effen. SDa ging ba3 ®inb f)inau§ in ben SBalb. ®ort be-

i*
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gegnete tč)m cine alte $rau, bie mufjte bag Unglitd: fdjon unb
fdjenfte bem ®inbe ein ©opfd)en. ffienn eg ju bem fagte:
„©opfd)ett, fod) 7 !'% [o focf)te eg guten, fitfjen |>irfebrei; unb
menn eg fagte: „©opfd)en, ftel)!", fo tjorte eg rateber auf ju
focfjen. ©ag 9J?abd)en brodete ben ©opf feiner Hutter l)eim
unb nun maren fie itjrer 2Irmut unb tt)re§ £)ungerg log unb
a$en fitfjen 53rci, fo oft fte roollten.

(Sinmal mar bag 9ftabd)en nid)t ju |)aufe, ba fpracf) bie
Dftutter: „©bpfd)cn, fod/!" ©a focf)te eg unb fie aff fid) fatt.
ITiun molite fie, bafj bag ©opfd)en auff)ore, aber fie muffte
nid)t, mag fie fagen rnupte. Sllfo fod)te eg fort unb ber 33rei
ftieg iiber ben Dianb Ijinaug unb fod)te intmerju, bie ®itd)e
unb bag ganje §aug ooll unb bag jmeite £>aug unb banu
bie ©trafje, alg molite eg bie ganje 2Belt fatt mad;en.

©a mar nun bie grofjte 9lot unb tein 5/čenfd) roupte
fid) ju Ijelfen. (Snblid), alg nod) ein einjigeg §aug ubrig mar,
fant bag ®inb tjeim unb fprad) nur: „©opfcf)en, ftet) ©a
ftanb eg unb fjiirte auf ju fodjen. llnb mer bann in bie ©tabt
molite, mufjte ficf) bttrdjeffen.

® r i m m.

8. ©te ©agegjetten.
©obalb bie ©onne aufgegangen ift, l)aben mir ©ag.

©ann ift eg fo t)ell, bag mir alleg beutlid) feljen fonnen. 9tad)
©onnenuntergang mirb eg iJtadjt; bann fontmt bie ©unfeU
f)eit. ©ie ©agegjeit um ©onnenaufgang ncnnen mir DJtorgcn^
bie ©agegjeit um ©onnenuntergang 2Ibenb. £>at bie ©onne
bie £>alfte iljreg taglidjen SBegeg am £)immel gemadjt, fo
l)aben mir Sftittag. ©ie ©onne ftel)t bann am .£>immcl am
l)bd)ften. $ft bie £>alfte ber 9?ad)t oorbei, fo fagen mir, eg
ift 9JMtternad)t.

Oftan nennt aud) bie ©ageg; unb bie 9'iad)tjeit jufamntett
eincn ©ag. @r beginnt um 3ftitternad)t unb bauert big jur
nadjften HJtitternadjt. ©er ©ag Ijat 24 ©tunben. 23on OJtitter-
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nadjt bi? SD^ittag jafjlen mir 12 ©tunben unb oon 9ftittag
bi? 9J?itternad)t normal? 12 ober oon IMternadd bi?
Oftitternadjt 24 ©tunben. ©ine ©tunbc Ijat 60 Minuten unb
1 Minute 60 ©efunben.

2ln ber Ut)r fonnen mir fel)cn, mie otele ©tunben unb
©linuten be? ©age? fdjoit oerfloffen finb. 21uf bem 3^fer::
btatte ftefjen im Greife bie 12 3iffern ; finb 24 3iffern m'
gebradjt, fo ftet)en bte 3^ffern uon 12 aufroart? unter ben
anberen, alfo 13 unter 1, 14 unter 2, IB unter 3 ufm.
3toet 3etger, etn groger unb etn fleiner, bremen fid) auf bem
3ifferblatte, menit bte Uljr gef)t. ©er fleinere 3etger iommt
in einer ©tunbe mit ber ©pige oon einer 3^tfer 3ur nadjften,
er ift ber ©tunben^ciger. ©er groge aber lauft in einer
©tunbe runb Ijerum. ©on einer 3’tfer 3ur anberen braud)t
er 5 DJtinuten, er ift ber DJtinuten^eiger. SSenn eine ©tunbe
§u ©nbe ift, $eigt er immer auf bie 3iffer 12.

9tacf| @6er£)arb.

9. ©a§ ©eltriffeit.
©ie fleine ^riba fagte 3U if) rer grofjeren ©cgmefter:

„2Scnn id) unartig getoefen btn ober roenn id) etma? ©djlimme?
getan tjabe, fo flopft e? in mir mie mit einem §dmmerlein.
©ann ift mir bang um? ^erj". ©a fprad) bie ©djmefter:
„©iel)e, ba? .fbantmerlein ift ba? ©emiffen. ©er liebe ©ott
flopft bamit an beitt §ercv ©r rnatjnt bidj baran, bafj bu
gefiinbigt Ijaft unb bid) beffern follft".

„2Benn aber bie ©Itern unb beine fieljrerin jufrieben
finb'', fagte bie ©djmefter meiter, „ma? fiigtft bu banu in
beinem §erjen?" ©a rief ba? Sfinb: „D, bann ift mir molji
unb leidjt um? §erj. 3^) Inn ganj gludlid); ba? §ammerlein
ift mdu?d)enftitt".

griebricfi ffiDtler.
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10. Ser 9lfeenb.
©§ roirb SIbenb. Sie ©onne [inft t)inter bie 33erge

t)inab. Ste 2Bdfen in i^rer 91af)e farben fid) rot. ©3 i(t
nid)t mef)r fo raarm. SJuf baš ©raž fallt ber Sau. $n ber
Suft fpielen bie Oftucten -in gafjUofen ©djroarmen. Sie 33ogeX
in ben Siifdjen [ingen if)r ©djlummerlieb. Sie SSienen fetjren
gu ifjren 2Bof)nungen guritd: unb fdjicten fid) aud) gum ©djlafe
an. Sefto munterer aber guaden bie $rofd)e in ben ^fiigen,
meil fie tagšuber gefd)lafen tjaben.

Sie SIrbeiter finb oom $elbe gurucfgefefjrt, aud) ba§
93iei) fudjt feine ©talle auf. 2Ille§ ift mube unb fefjnt fid)
nad) $Kuf)e. Stud) in ben ©trajen ber ©tabt ift e§ rufjiger
geroorben, bie £aufiaben roerben nad) unb nad) gefd)Ioffen
unb bie fonft fo belebten ©affen unb Splave liegen oerobet
ba. 9Jienfd)en unb Siere marten auf ii)r SIbenbbrot. Sie
raud)enben ©djornfteine geigen, bafj bafitr geforgt mirb. ©alb
merben aud) bie ®inber fatt fein unb barauf an ben ©djlaf
benfen.

9iadj SBiUjelm Surtman.

11. Sa8 Sieb bom SJlottbe.
1. SBer fjat bie fdjonften ©djafdjen?
Sie fjat ber golb'ne Dttonb,
ber fjinter unfern ©aumen
am §immel briiben rootjnt.

2. ©r fommt am fpaten Slbcnb,
roenn aile§ fd)Iafen mili,
fjeroor auš feinem £>aufe
gum §immel ieif’ unb ftiil.

3. Sann meibet er bie ©d)iifd)en
auf feiner blauen $lur;
bentt ail bie roeif3en ©terne
finb feine ©d)čifd)en nur.



4. ©ie tun [id) nid)t§ guleibe,
f)at ein§ ba§ anbre gern.
Unb ©cf)me[tern [inb unb 93riiber
ba broben ©tern an ©tern.

5. 2Senn id) gen £>immel fdjaue,
[o fattt mir immer ein:
D, la^t aud) un§ [o freunblicd)
mie biefe ©cfjafcdjen [ein!

§Dffmonn b. galleržleben.

12. ©ute 9tU($t!
2Benn bie $inber [d)Ia[en ein,
mad)en au[ bie ©terne
unb e§ [teigen ©ngtein nieber
au§ ber meiten $erne;
polten root)t bie ganje Sftadjt
bei ben frommen .^inbern SSad)t.

13. 2)er Brauni.
1. Gr§ mar cin niebtid) 3eifele in/
ba§ traumte nad)t3 im 9Jtonben[diein:

[at)' am £)immet ©tern bei ©tern,
baoon mar' [eber cin §ir[elern.
Unb at§ e§ geftogen t)immetau[,
ba pidte ba§ 3eištein bie ©terne au[,
piep! —
2Bie mar ba§ im Sraitm [o lieb!

2. Unb at§ bie ©onne be[d)ien ben Saum,
ermad)te ba§ 3e'3tein oon [einem Straum.
@3 metjte ba§ ©cfjnabeldjen t)er unb t)tn
unb [prad) cermunbert in [einem ©inn:
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„91un t)af>’ id) gepicft bic gan^e 9tad)t
unb 5in bod) fjungrig aufgeroadjt!
^ping! —
®a§ ift mir ein narrifd)e§ ©ing!"

S5tf tor S8 I ii 11) g e n.

14. ©Jjrirfjuiijrter unb <S}mttf)e.
1. ©in gut ©eraiffen ift ein fanfte§ SRutjetiffen.
2. 9JUt ©ott fang an, mit ©ott t)br auf!
©a§ ift ber befte Sebenšlauf.

3. Oftorgenftunbe f)at ©olb im 9)?unbe.
4. 23a§ bu t)eute fannft beforgcn,
ba§ oerfdjiebe nid)t auf morgen!

5. 2Ber fug rodi fd)tafen unb fiitt) aufftet)'n,
barf abenb§ nidjt fpat §u 33ette get)’n.

II. 2)ie 8d)u(e.
15. ©Jmtd).

2Ber at§ £inb nid)t temen miti,
raeiff im 2Uter and) nid)t oiel.
2£er at§ ®inb mitt mufšig ftelpn,
mu |~3 im Sltter bettetn gelj’n.

10. 2)ie (Stfjule.
®er 23eg gum ©tude fiitjrt burd) ba§ ©diultjauS; be^

t)alb oerfaumt tein ©djulfinb ben Unterridjt ot)ne roirHidfen
©runb. 2Benn e§ abei burd) ®ranff)eit getjinbert ift, bic
©d)ute gu befudjen, fo mactjen bie 2tnget)origen be§ ®inbe§
bem Setjrer banan bie 2lngeige.
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$Da§ ©cgulfinb ift uerpflicgtet, gemafdgen, gefammt unb
reinlid) gefleibet in ber ©cgule ju erfcgeinen. ©§ getjt jur
renten 3^ DOm ©Iterngaufe mcg, bamit e3 jur feftgefegten
©tunbe in ber ©d)ule eintreffe. 2Xu[ bem ©cgutroege betragen
[id) bie braoen ©cgiiter anftčinbig unb finb gegen jebermann giiflicg
unb befcgeiben. $n ber ©djule angefommen, geben fic in SRutje
bie ®(eibung3ftiicfe, raeldje fie ablegen, auf ben boju be=
ftimmtcn Spiaij-

93or 93eginn be§ Unterricgte§ figen bie ®inber rugig in
ben 93anfen unb bereitcn fidj auf ben Unterricgt nor. 2Bag=
renb be§ Unterrid)te§ goren fie auf ba§, ma§ ber Segrer
fpridjt; fie merlen auf. ®a§ fleifjige, gegorfame unb orbent=
litije ©dgulftnb ift bie $reube bež Segrerš unb ber SCroft
feiner ©Itern.

®ie ©egenftanbe, roelcge fid) in ber ©d)ule befinben,
biirfen non ben ©d)ulem nid)t befcgabigt roerben. 2lud)
tjatten brane ©djulfinber atle igre ©cgulfadjcn in Drbnung.
3ebe§ ©cgulfinb ift gegen atle feine Dftitfcguler freunblid)
unb liebenolt unb [tort fie nie in igrcr Slufmerffamfeit.

SBenn ber Unterricgt ju ©nbe ift, gegen bie ©djtiler
ogne Sarm nad) £>aufe.

17. ©ei gefaflifi!
grig unb £>einricg roaren iJhcgbarn in ber Sd)ute.

$rig mar gefallig unb juoorfommenb gegen febermann;
£>einrtcg tat aber niemanbcm etma§ ju ©cfatlcn, menn man
ign and) nocg fo freunblid) barum bat.

$rig gatte einft nergeffen, feine $ebcr in bie ©djule
mitjunegmcn; §einricg gatte aber brei nor ficg liegen. 2113
ign $rig bat, er mbge igm sine $ebcr leigen, fagte §einrid)
mitrrifd): „$d) braucge bie meinigen felbft".

@in anbermal, al§ grig ben ^einricg bat, er moge igm
fein ©tumenbeet begiegen gelfen, entgegnete biefer unfreunb=
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Itd): „ sJMmm bir einen ®ned)t auf, menn bu e§ nid)t atleirc
fannft!" itnb ging feineS 2Bege§.

©inft aber f)atte £>einrid) oergeffen, feine $eber mit*
junefjmen. ©r faf) grigenš $ebern oor fid) liegen, magte
jebod) nid)t, tljn um eine anjufpredjen. grilj bcmerfte e§ unb
fagte juoorfommenb: „©ud)e bir eine gcber au§, roenn bu
cine braudjft!"

£>einricf) tat e§ unb fdjdmte [id).
21m nadjften ©onntage fant er ju ^eritj, al§ biefer eben

bei [einem ©artenbeete [tanb unb 23tumen fiir bie 9Jtutter
pfUtcfte.

„2Benn id) bod) aud) in meinem ©arten Slumen fjatte,
bie id) mciner Sbiutter bringen fonnte!" fagte tpeinrid).

^reunblid) ermiberte $riij: „2Benn id) bir bamit bienen
fann, fo fomrn!" — unb pffiicfte bie fdjonften, bie er fanb.

San ber 3eit an murbe §einrid) anberS. ©r jeigte fid)
gefatlig gegen jebermann unP fuct)te an ©ienftfertigfeit unb
ftreunbticbfeit ftrib gteicb ju merben.

fJeijnetS SdeBud).

18 . ©ei au§banernb!
f^ranj fjatte ju £>au[e eine 9fed)enaufgabe ju macfjen.

©r nafjm ba§ 9fied)enbud) in bie £>anb, fdjaute bie 2fu[gabe
burd), fdjuttelte bann unmitlig ben ®opf unb fagte: „®iefe
Slufgabe fann id) nid)t madjen, fie ift mir ju fd)roer!". ©r
iief lieber in ben ©arten, um ju fpielen. ®a beobad)tete er
eine Slmetfe, bie fid) emfig miifjte, einen .fboljfpan, ber oiel
grojfer mar al§ fie fetbft, einen ©rbf)aufen t)inarijujiet)en.
2Bot)l jroanjigmal miggliicfte ber 23erfucf), bie Slmeife Iteg
fid) aber nidit abfdjrecfen. 3mmer naicbcr padte fie ba§ ^»olj-1
ftucf unb enblid), enblid) mar e§ broben!

®er Svnabe betrad)tete bas emfige Siercfjen, bann fagte
er bei fid): „©)iefe§ fteifjige £ierd)en foll mid) nid)t be=
fdjamen!" ©r lief in§ £>au3, naf)ni ba§ 9Recf)ent)eft unb ging
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mit fiuft unb ©ifer cm bie Strbeit. ©alb mar bie Stuf*
gabe fertig.

19. @8 get)t mir tticfjt etn.
1. „Std) SJtiittertein, lieb Sftuttertein,
ba§ £icb get)t l)eut mir gar nid)t etn!
©ag’ id) ben tehten 23er§ mir tjcr,
meijj id) ben erften fdjon nid)t metjr."

2. „©u liebe Heine Ungebutb,
baran ift nur bein SScinen fdjulb;
bie bronen fpiiten SBort auf SBort
au§ bem ©ebad)tni§ mieber fort.

3. ©ring’ fjer bein ©ud), feig’ bicf) ju mir;
nun lie§ mir oor, icf) tern’ mit bir!"
®a fief), beoor’§ bie ©Hutter fann,
!aun tangft fein Sieb ber Heine SJtann.

4. 9Sie fiifjlt er (id) (o mot)t babei,
ein Suftfprung unb ein ^ubetfdpcei!
„$d) fann’š!" @r ruft’3 unb tjiipft b)inau§
unb fpielt im ©arten nor bem §au§.

$ultu§ ©turm.

20. gum ftbledjtc ©djiiler.
Stnbrcaš tam oft ju (pat in bie ©djule. ®er er(te

llntcrridjt mar mei(t fdjon ju @nbe, menn er eintrat. 2Beit
er nid)t beim Unterridpe mar, mufjte er aucf) nid)t§. $m
2au(e be§ ganjen ©d)ulfaf)re§ oerfdumte er au( bie(e Strt
(ef)r oiet. 3lt§ am ©nbe be§ Qat)re§ ber £)err ©djutinfpeftor
tam, fonnte SInbreaS fefjr menig. S)er §err ©d)utinfpeftor
(anb im kataloge oerjeidjnet, bafj Stnbreaš in einem $af)re
funfjigmat ju (pat in bie ©djute gefommen mar. @r (agte:
„®ein SBunber, bafj baš ®inb menig fann. Stud) ber Strbeiter
auf bem gelbc ricfjtet menig, menn er nidjt jur rcd)ten 3e^
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jur SIrbeit fomrnt. ©in foldjer Slrbeiter bčilt no d) bic
anberen auf."

3 a Job blieb ganje Sage ber Sesute fern. @r muffte
ju £>aufe ba§ fleine Sriiberlein betreuen, ba§ 23iel) roeiben
ober irgenb eine anbere Strbeit oerridjten. SBenn er bocb
cinmal jur ©d)ule gefd)idt roitrbe, getraute er ftd) nidft
t)inein. ©r lungerte alfo brauffen Ijerum, bi§ bie ©djule aug
mar, bann ging er nad) £aufe. 3U §cmfe bjatf er nid)t oiel
unb in ber ©djule roujjte er nidjtg. ©r roitdjg ganj uro
roiffenb auf — ein Sagebieb.

2tuž bem ©fott). nad) 91. 2K. ©(omšeJ — gr- SHttt.

21. Suntett.
1. ©ing, jroei, brei,

53riiber, fdjnell Ijevbet!
Sajjt nad) brauer ©djiiler 2lrt
ung marfdjieren fd)5n gepaart.
©ing, jtnei, brei,
l)od) bie Surnerei!

2. ©ing, jroei, brei,
frifd) Ijeran auf§ neu’!
Safft bie 33eine, fdjiuad) unb jung,
ftarfen ung burd) Sauf unb ©prung!
©ing, jroei, brei,
£>od) bie Surnerei!

3. ©ing, jroei, brei,
flin! geftellt in 9M)’!
Safjt ung uben nun jum ©djluf)
$opf unb ©djultern, 2Irm unb $ujj!
©ing, jroei, brei,
l)od) bie Surnerei!
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4. ®in§, gmei, brei,
nie oergeffen (ei:
„©ei[t unb §erg unb [torte £>onb
rodi oon un§ lieb 23oterlanb."—
®in§, groei, brei,
tjorf) bie Surnerei!

38. 38 e n t) a r t.

22. $u
IDtorie ging in bie ©cfjulc. Unterroeg§ tam [ie on einent

©tfjaufenfter oorbei; barin moren $]Buppen au§gefteltt. 2Rarie
blicb fteljcn, benn bte§ geftel ibr. ®a moren [JSuppen, bie
faft [o grof; moren roie SBicfelfinber, bort in ber ®de [afj
eine gonge [puppenfamdte um einen fieinen Sifd). S)ie fdjonfte
^3uppe fajj in einem niebticfjen 2Sageld)en. 2Jtorie [reute fid)
fefjr iiber ba§ oiele ©pietgeug unb fonnte fid) baron nidjt
[att [et)en. SDabei nergaj? [ie aber au[ bie ©d)ute.

2d§ [ie enblid) raeiterging, moren feine ©djultinber mel)r
auf ber ©trajfe. fjegt roufjte [ie, boj? e§ [pot mor. ©djnell
ronnte [ie bem ©djulljaufe gu. 2Il§ [ie ober in ba§ ©djub
jimmer trat, ijatte ber Unterridjt fdjon begonnen unb 9Jtarie
mujjte on ber Sur [tefjen bleiben.

Slači) ®uftnt) ©tkanje.

213. ©er ueue ©rfjitler.
1. ©et)t mein 23ud) unb meine Safel
unb ben ©riffel, [pitj unb [ein!
9^un getjt’§ tjurtig in bie ©d)ule,
mili ein grojfer ©d)ider [ein.

2.2123® mirb tjeut’ gelefen,
ba§ mod)t feine ©orge mir.
9Red)nen fann id) fdjon oortrefflid);
Ijort nur: 3weimat grnei i[t oier!
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3. Hftorgen gef)t e§ an ba§ ©djreiben,
frirel, frapel, ba§ ift Ieid)t;
roie ba§ i gemadjt ntujj nterben,
fjat bic SJJutter mir gejeigt.

4. @inen langen ©rief banu fcfjreib' id)
alle ©age gang allein,
ben mili id) bem $poftmann geben
an mein Iiebe§ 2Jtutterlein.

5. Unb barinnen fteijt gefdjrieben:
„9JtutterIein, id) liebe bid),
rotil ein braoer Qunge bleiben,
lebe root)! unb bent' an micf)."

©. ©5)r. © i e f f e n b a d).

24. Slitabe mtb .^uttbdjen.
$nabe: „®omm nun, mein |i)unbd)en, $u beinem |)errn,

orbentlid) gerabe fitjen lern'!"
^itnbdjen: „5ld), foll id) fcfjon lernen, bin fo flein; o lafp

e§ nod) ein 2Beild)en fein!"
Svnabe: „9tein, |)unbd)en, eš getjt ant beften fruf); benn

[pater madjt e§ bir grofje 9J?uf)’".
©a§ §itnbd)en lernte; balb roar'3 gefdjefjn, ba fonnt'

e§ fdjon figen unb aufredjt geljn, getroft in ba§ tieffte SSaffer
fpringen unb fcfjnell ba§ 23erIorene roieberbringen. ©er ®nabe
fat) feine Suft baran, lernt’ aud) unb rourbe ein fluger 9)tann.

9B. § e t).

25. SJtaljnung.
Sernft bu in beinem 53ud)tein
tagtaglid) nur ein ©prtid)Iein,
roeifjt bu im Sftonat breipig,
mein ^inblcin, brum fei fleifjig!

9tu§ ,SUte unb tmte Sfinberlieber".
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26. Ser SBrtcf*
Saš ©d)ut;at)r ging feinem (Snbe entgegen. £ftod) einige

UBodjen unb bie tjeifjerfefinten groben ©d)ulferien raaren
raieber ba. ®art ging graar gern gur ©d)ule, trogbem frcute
er fid; auf bie gerien unb baš mit Dvedjt. 21B er geftern
auš ber ©djule nad) §aufe gefommen raar, fagte [ein SBater:
„$art, fomm fjer! Sie Sante 21nna fjat mir einen 23rief ge=
fdjrteben, I)ier ift and) ein 33latt fiir bid). £ie§ e§ laut nor!''
$arl nat)m ba§ 23riefblatt unb Ia3:

23elenje, am 14. fguni 1922.

Sieber ®arl!

Sie grogen $erien finb nidjt metjr fern. Sein 23ater
fdjrieb mir, bafj Su in ber ©d)ule fefjr fleifjtg bift unb
geroifš ein guteš ©d)ulgeugni§ befommft. Siefe Btad)rid)t
erfreute mid) fcfjr. Su barfft bat)er in ben $erien raieber gu
un§ tommen raie im oergangenen $at)re. Qdi Ijoffe, bag Su
gern fommft, unb id) roerbe Sir Sein ©tubdien fo eim
rid)ten raie im 23orjat)re. ©djreibe mir, roann Su anfommft,
unb groar Sag unb ©tunbe. $d) raerbe Sid) banu am
93al)nt)ofe erroarten.

griigt Sid) fjerglidjft . .
p } 0 1 Seme Sante 21 n n a.

®ein SBunber, bafj Jrtarl nad) [etjntidjer ba§ ©nbe be§
©(J}uljaf)re§ t)erbeirounfdite. (Sr be[d)tof3, fetjr fleigig gu fein
unb bran gu lernen, bamit er rairflid) ein gute§ 3eu9n^
nad) .§aufe bringe.

gr. gin t.

27. ©ommerferien.
1. Sie ©djule ift au§ unb bie 2Irbeit l)at 9M)',
nun flappen bie 23itd)er unb £>efte rair gu.

2. ,fje§t get)t eš Ijinauš aufš gelb, in ben §ain,
um 23lumen gu fudjen unb bunte§ ©eftein.



3. ©a raufdjen bie 33aume, ba murmelt bcr Gued,
unb iiber unš fingcn bie 23ijgel (o tjell.

4. £>ie Sonne am §immel gutft tacfjenb barein
unb farbt ttnš bie SBangen mit braunlidjem ©d)ein.

5. Unb mad)t un§ ba§ £>erge [o frot) unb fo rncit,
ma§ ift bodj ber Sommer fiir felige 3eit!

53aul Miller.

28 . ©prirfiNtirter unb
1 . Sider Slnfang ift fdjmer.
2. ©ine ©djraalbe madjt noclj teinen ©ommer.
8 . @5 fd;Iagt bie ©(ode: ®ling unb tlang!
®u $nab’, bie Stunben finb nid)t (ang,
bu ®nab’, bie ©tunben flieljen fdjncd,
fci bu ein fbeifšiger ©efed!

4. 3ung gemof)nt, alt getan.
5. Serne Grbnung, liebe (ic!
Grbnung (part bir 3^it unb DJtuf)’.

6 . Seme maš, fo fannft bu roa§.
7. Suft unb Sieb ? 511 einem ©ing
mad)t ade SJtiil)’ unb Slrbcit gering.

8. „ sDtorgen, morgen, nur nidjt Ijeute!"
(predjen immer tragc Seute.

9. SJfttfjiggang ift ader Saftcr Slnfang.
10. Oljne $leifj lein ^3rei§.
11. Ubung madjt ben Dfteifter.
12 . 93on einem £>icbe fallt tein 53aum.
13. 2Ba§ ^anšdjen nidjt (crnt,

lernt §anš r.immermetjr.
14. 3unt Semen ift niemanb ju alt
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in, um, iiber, ein, oben, ofter, eilen, nie, reuen, nem, miirbe, rot,
teuer, bitter, pfeifen, leben, jubeln, fiinf.

2 .

a a au au v w
a d au du b tu

s d
f § b
h ch sch
i) d) fd)

anbelen, namlich, aus, hauslich, verschwinden, wunschen, sind,
es, dienen, hinten, ach, schneiden,

3 .

z k g
i f 3

qu x y 8
3« t l) IJ

zeichnen, kurz, eckig, gelb, quacken, exerzieren, heiB,

abcchdefghijklmnop
qu r s fi sch t u v w x y z

ginfožuf), 3»citcS SefcSucft. 2
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4.

U 0 O O S Sch
U it C C 2 2di

Uhr, tibel, Ofen, Čl, Sand, Schule;

Sand und Seife., Ohne Uberrock kam der Schiller in die Schule.
Ofter sahen wir auf die Uhr. Ubermut tut selten gut.

Das Feuer ergriff das Dach. Das Veilchen bliiht im Friihlinge.
Blinder Eifer schadet nur! Friih nieder und friih auf! Ein Freund
in der Not ist sehr viel wert,

7.

L T H K A A
MM#*

G Y Z
'?) 3

Leder, Teich, Heimat, Konig, Alexander, Ahre, Giebel, Ypsilon,
Zeichnung;

Unrecht Gut gedeiht nicht! Keine Regel ohne Ausnahme, Ein
frohes Herz, gesundes Blut, ist besser als viel Geld und Gut.
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Der beste Wein fiir Kinder ist das klare Wasser. Die kostlich-
sten Gewiirze weit und breit sind Arbeit, Hunger und Geniig-
samkeit.

ABCChDEFGHIJKLMN
O P Qu R S Sch T U V W X Y Z

8 .

Wie sich die Tiere nahren.
Die Tauben fressen Wicken, die Schwalben fangen Miicken,

die Schafe fressen Gras, die Raben speisen Aas, die Storche
haschen Schlangen, die Katz' muB Mause fangen, die Kuh kaut
Heu und Stroh, ein Korn macht’s Spatzlein froh, die Stare
fressen Spinnen, die Ente schliirft aus Rinnen, das Schwein
wiihlt im Morast: ich mocht nicht sein ihr Gast.

9 .

Die Sotine und der Wind.
Einst stritten die Sonne und der Wind, wer von ihnen am

starksten sei. Sie wurden einig, derjenige solle dafiir gelten, der
den Wanderer, den sie eben vor sich sahen, am ersten notigen
wiirde, den Mantel abzulegen.

Sogleich begann der Wind zu stiirmen; Regen und Hagel-
schauer unterstutzten ihn. Der arme Wanderer jammerte und
zagte; aber immer fester wickelte er sich in seinen Mantel ein
und setzte seinen Weg fort, so gut er konnte.

Jetzt kam die Reihe an die Sonne. Mit milder und sanfter
Glut lieB sie ihre Strahlen herabfallen. Himmel und Erde wurden
heiter, die Liifte erwarmten sich; der Wanderer vermochte den
Mantel nicht langer auf seinen Schultern zu tragen. Er warf ihn
ab und erquickte sich im Schatten eines Baumes, wahrend sich
die Sonne ihres Sieges freute.

10 .

Die zwei Fuhrleute.
Zwei Fuhrleute begegneten einander in einem Hohlwege

und es war nicht leicht moglich, daB einer dem andern ausweiche.
»Fahre mir aus dem Wege!« rief der eine. »Ei, so fahre du mir
aus dem Wege!« schrie der andere. »Ich will nicht!« sagte der

2*
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eine. »Und ich brauche es nicht,« sagte der andere. Und weil
keiner nachgab, kam es zu heftigem Zank.

»Hore du,« sagte endlich der erste, »jetzt frage ich dich zum
letztenmal, willst du mir aus dem Wege fahren oder nicht?
Tust du's nicht, so mache ich’s mit dir, wie ich's heute schon
mit einem anderen Fuhrmanne gemacht habe.« Das schien dem
andern doch eine bedenkliche Drohung. »Nun,« sagte er, »so
hilf mir wenigstens deinen Wagen ein wenig beiseite schieben;
ich habe ja sonst nicht Platz, um mit dem meinen auszuweichen,«
Dies lieB sich der erste gefallen und in einigen Minuten war die
Ursache des Streites beseitigt.

Ehe sie schieden, faBte sich der, welcher aus dem Wege
gefahren war, noch einmal ein Herz und sagte zu dem andern:
»Hore, du drohtest doch, du wolltest es mit mir machen, wie du
es heute schon mit einem gemacht hattest; sage mir doch, wie
hast du es mit dem gemacht?« »Ja, denke dir,« sagte der an¬
dere, »der Grobian wollte mir nicht aus dem Wege fahren, da —
fuhr ich ihm aus dem Wege,«

Sprichvvorter.
Jung gewohnt, alt getan, Gott hilft dem FleiBigen. Wie man

sich bettet, so schlaft man. Ubung macht den Meister. Not macbt
erfinderisch. Es ist nicht alles Gold, was glanzt. Ein einziger
Fleck verdirbt das ganze Kleid. Der Kliigere gibt nach. Der Krug
geht solange zum Wasser, bis er bricht. Bose Beispiele verder-
ben gute Sitten. Das gebrannte Kind furchtet das Feuer. Fiirchte
Gott, tue Recht und scheue niemand! Jeder kehre vor seiner
Tiire!

III. 2)ic ®iid)e.
30. @ott.

2So rr>ot)nt bcr tiebe ©ott? —
®tc gan§e Sdjopfung ift fein £>auy.
©oci) loenn e§ it)m fo rDotjtgefaltt,
fo )Dat)tet in bcr roeiten 2Bett
er ficf) bie engfte .^antmer an§.
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9Sie ift be§ ISRenfdjen £>erj fo ftein!
Unb bocf) auc£) ba gtei)t ©ott f)inein.
O, tjalt ba§ betne fromrn unb rein,
fo roatjlt er'3 aud) jur 2Bol)nung fein
unb Eommt mit feinen £>immelsfreubcn
unb rairb nie roieber oon bir fdjeiben!

SBiltjelm § e y.

BI. ©ott gdtfje bid)!
©ott griiffe bid)! SEein anbrcr ©rujj
gleidft bem an fjnnigfeit.
©ott griifje bid)! ®ein anbrcr ©rujj
paftt fo ju aller 3eit.
©ott gritffe bid)! SBettn biefer ©rufj
fo redit uom £>erjen gel)t,
gilt bei bem Iteben ©ott ber ©ruji
fo oiel mie ein ©ebet,

^uliu? ©turm.

32. Der Kirchturm.
1 . »Kirchturm, wie stehst du nur immer so da und zeigest

so ernsthaft nach oben? Immer und immer, so oft ich dich sah,
hast du auch den Finger erhoben.«

2. »»Lieb Kindlein, ich stehe als Wegweiser hier und zeige
den Menschen hienieden die sichere Strahe, o glaube es mir, die
einstens sie fiihret zum Frieden.

3. Hinauf dort, wo zeiget mein Finger stets hin, solin alle
die Menschen einst kommen; und dort ist die Heimat und Freude
wohnt drin, doch nur ftir die Guten und Frommen.

4. Dies merke, mein Kindlein, so oft du mich siehst, und
wandle den Weg, den ich zeige! Dann gehst du, wann immer die
Strahe du ziehst, einst ein zum himmlischen Reiche.««

Fr. 'Piedemaan.
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33. Die wande!nde Glocke.
1, Es war ein Kind, das wollte nie
zur Kirche sich bequemen,
und Sonntags fand es stets ein Wie,
den Weg ins Feld zu nehmen.

2, Die Mutter sprach: »Die Glocke tont
und so ist dir's befohlen;
und hast du dich nicht hingewohnt,
sie kommt und wird dich holen.«

3, Das Kind, das denkt: Die Glocke hangt
da droben auf dem Stuhle.
Schon hat's den Weg ins Feld gelenkt,
als lief’ es aus der Schule.

4, Die Glocke, Glocke tont nicht mehr;
die Mutter hat gefackelt.
Doch welch ein Schrecken! hinterher
die Glocke kommt gewackelt.

5, Sie wackelt schnell, man glaubt es kaum;
das arme Kind im Schrecken,
es lauft, es kommt als wie im Traum;
die Glocke wird es decken.

6, Doch nimmt es richtig seinen Husch
und mit gewandter Schnelle
eilt es durch Anger, Feld und Busch
zur Kirche, zur Kapelle.

7, Und jeden Sonn- und Feiertag
gedenkt es an den Schaden,
laBt durch den ersten Glockenschlag,
nicht in Person sich laden.

J, W. von Goethe.

34. Nrttfel.
rebe ol)ne 3imge,

id) fdjrete oljne Sunge,
id) neljme teil on $rettb’ uttb ©djrnerg
ttnb bobe bod) fein .'perg.
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35. ©er (©omttofl.
2lm Sonntage rufien bie Dftenfdjen. ©ie SBerfftaiten finb

gefd)toffert. 2ftan t)ort nid)t ben §ammer[d)fog in ber ©djmiebe,
nidjt ba§ ©urren ber 2Jtafd)inen in ben $abrifen. ©ie
^auftabcn finb and) ju, bie ©trafjen finb rein gefegt unb
in ben §aufern ift atlcš blanf gepu{3t. ©ie Seute t)aben
Sonntagščleiber nn. Saut tont bie ©tod’e nom ©urnte unb
fung unb alt gef)t jur $ird)e.

©ort tont bie Orgel, frornme 2ieber roerben gefungen
unb in ber ^Jkebigt roirb ©otte§ SSort oerfiinbet. f)n ber
fjeitigen 2fteffe fegnet ber ffkiefter un§ unb unfcre SIrbeit in ber
folgenben 2Bod)e.

D ©locfenftang, roie lieb’ id) bid)! 2Sie toneft bu fo
feierlid)!

D ©todenflang, fo ooll unb rein, bu labeft micf) jum
©eten ein.

©it rufeft alie nat) unb fern; aud) id) fota’ beinem
Dfufe gern.

9?acf) ff. (š n š I i n.

36. 3n ber $ircbe.
§orft bu ,ber ©tocfen tjctten Štlang ?
3ur $ird)c rufen fie bid) l)in.
3Sie ernft, roie freunblid) ift'S barin!
©Me lieb unb traut unb bod) roie bang!
©Me fingt man bort mit frof)er Suft!
©Me betet man auš ticffter ©ruft!
©a§ macf)t, ber ^errgott rootjnct ba,
britm fomnten fie oon fern unb nat),
t)icr oor fein 2Ingeficf)t ju treten,
ju ftetjn, ju barien, anjubeten.

SBiUjelm § e t).
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37. Das Benehmen in der Kirche,
Mila kam eines Sonntags von der Schulmesse nach Hause.

»Mutter,« sagte sie, »heute sah ich in der Kirche, was fiir un-
artige, bose Kinder es gibt. Denke dir, Nachbars Vida schaute
wahrend der Predigt fortwahrend umher, Doktors Josef neckte
aber die ganze Zeit hindurch seine Mitschiiler. Elsa war so stolz
auf ihr neues Kleid, daB sie nur achtgab, ob wir es auch genug
bewundern. In der letzten Bank sprachen ewei Knaben so laut
miteinander, daB sie uns alle storten. Uberhaupt waren fast alle
Kinder unruhig und benahmen sich nicht so, wie es uns der Herr
Katechet aufgetragen hatte. Nicht wahr, Mutter, das waren
keine frommen Kinder?«

Die Mutter meinte: »Nein, gewiB nicht. Aber Kind, sahst du
in der Kirche nicht auch ein Madchen, welches wahrend der
Predigt und wahrend der hi. Messe gar nicht an den lieben Gott
dachte, sondern die ganze Zeit nur umherschaute und beobach-
tete, was die anderen Kinder machten? Glaubst du, daB dieses
Kind fromm war und sich in der Kirche gut auffiihrte?«

Mila merkte wohl, was die Mutter sagen wollte und
schamte sich sehr; sie beschloB sich zu bessern und in der Kir¬
che nur mehr an das Gebet zu denken.

Fr. Fink.

38. ©pridjtuorter unb ©prittfje.
1. ©ete unb arbeite!
2. ©e§ §immel§ unb ber Srbe 93rad)t
oerfitnbet ©otte§ §ulb unb 2Racf)t.

3. 2£a§ mir (el)cn, ruft un§ ju:
©ott, mie grofe, mic gut bift bu!

IV. Die ©efunbljeit unb uitfer Korber.
39. ©efuit&Jjeit ift cin grofjer ©djat;.

§an3 ging uber $ctb unb tam miibe bei eincm SBirtšk
tjaufe an, mo er (icf) ein ©la§ 53ier unb ein Stiicf (d)marje§
SBrot geben liefe. ©r mar unjitfricben, bafe er (cine SReife ju



Igdtf; madjen muffte unb nid)t (Mb genug f)atte, um ficf) eirte
beffere SJtatjE^eit Eeiften Eonnen.

©alb barauf Eam cine ®utfd)e an, in bcr ein oornetjmer
SJtann faff ©iefer liefj (id) ein ©titcE Ealten ©raten unb cine
$Eafd)e SBein geben unb natjm feine ©EaEjlgeit im SBagen ein.

£>an§ fai) it)m neibnotl gu unb bacEjte: „2Benn id) e§
bod) aucE) (o gut Ejčitte!"

©er §err im SSagen merEte bie§ unb meinte ju £>an§:
„£ieber $reunb, bu modjteft rooEjl gern mit mir taufdjen."

„9(EatiirIid)" / (agte bicfer, „Eomrnen ©ie nur |erau§ aus
bcm StBagen unb geben ©ie mir ctfleS, roa§ ©te Ejaben; id)
mili 3E)nen wit ffreuben aucE) atle§ geben, roa§ id) Ejabe."

©ogEetcE) befaEjl ber §err fetnen beiben ©ebienten, if)n
■au§ bern SBagen ju E)eben. 2Belcf) trauriger 2EnblicE! ©cine
beiben ^iifje rnaren geESEjmt; er Eonnte nicl)t einmaE fteE)en,
fonbern mufjte (id) (oEange fjalten Ea((en, bi§ it>m cin ©ebienter
bie ftritcEett reicE)te. „fftun," (ragte er jet]t, „mocE)teft bu nod)
immer mit mir tau(d)en?"

,/Jtein, nein!" rief §an§ er(cE)rocEen, „meine gefunben
©eine [inb mir mcE)r roert alš> ©eIb. QcE) rniEE Eieber fd)marje§
©rot effen unb mein eigener §err (ein aE3 ©raten Ejaben unb
mid) roie ein Eleine§ SEinb fuEjren Eaffen."

©antit (tanb er uit( unb ging feiner 2Sege. „9R:ccf)t E)aft
bu!" rief ifjm ber Efteidje nad). „2Benn bu mir beine gefunben
gatfje geben fonnteft, fottteft bu ali meinen 9feid)tum Ejaben!
©ie ©efunbEjeit Eafjt (id) aber Eeiber mit (Mb nid)t erEaufen."

Vlad) (Stjr. (Sottljilf ©aljmanrt.

40. „Mladi junaki“ (Junge Helden).
Leo ging mit seinem Vater iiber Land. Es war im Sommer

und die Sonne brannte unermiidlich auf die beiden Wanderer
berab, Der Weg fiihrte an einem Wirtshause vorbei und der
Vater beschloB ein wenig zu rasten. Sie traten in den schatti-
gen Wirtshausgarten ein. Der Vater lieB sich ein Glas Bier ge-
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ben, fiir Leo aber ein Glas Milch bringen. Im Garten saBen beli
einem groBen Tische mehrere Gaste und tranken Wein. Der
Vater begann mit ihnen ein Gesprach. Leo trank seine Milch
aus, dann aber lief er im Garten umher und neckte sich mit dem
Haushunde.

Als er in seinem Laufe an dem Tische der Gaste vorbei-
wollte, faBte ihn einer der Manner und bot ihm ein Glas Wein
zum Trinken an. »Ich trinke keinen Wein,« sagte Leo. »Warum
denn nicht? Der Vater erlaubt ja, daB du ein biBchen nippst.«
»Wir haben in der Schule einen Verein »Mladi junaki.« Es
wurden nur solche Knaben eingeschrieben, die verspracnen,
keine geistigen Getranke zu trinken. Ich will mein Versprechen
halten.« »Recht hast du,« meinte einer von den Gasten, »das
gegebene Wort dar! man nicht brechen. Auch wir taten besser,
an die Arbeit zu gehen, als hier untatig zu sitzen. Glaubt ihr
nicht auch1 ?« Die iibrigen Trinker stimmten zu, zahlten und
gingen ihrer Arbeit nach.

Kennst du, liebes Kind, den Verein »Mladi junaki«? Haltst
du auch getreulich, was du versprochen hast?

Fr, Fink.

41. Das beste Getrank.
1. Der beste Wein fiir Kinder, der helle ist's fiirwahr, der

aus der Silberquelle so lustig flieBt und klar,
2. Er flieBt durch griine Auen, ihn trinken Hirsch und Reh

und Lerch' und Nachtigallen; er macht den Kopf nicht weh,
3. Und ist er gut fiir Kinder, der klare, helle Wein: mich

diinkt, er muB nicht minder auch gut fiir GroBe sein.
D e n z e 1.

42. ©ci reinlirf)!
3Ibolf ift etn urtreinlicfjer $ungc. SBoffer unb 2Bafd)tud)

fja^t er. ®aum i[t cr ant DJiorpcn ancjefleibet unb gemaftfjen,
jo fpringt er auf bie Strahe unb jpielt im ©taube ober
im ©trafienfnte, [o bafj er balb roieber rnie ein 2JM)r
au§fiei)t. ©ein SEafdjentucb oerliert er fidjerlid); bann beniiljt
er gum iJlafenpugen bie Strmel. ©a§ ift non if)m redjt garftig.

©olange Stbolf ein SSidelfinb mar, ba mar er niel braner.
2Benn iljn bie DJŽutter au§ [einem ©ettiein Ijob unb in bie
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SBanne fegte, ba gappelte er oor greube. @r pldtfdjerte trt
ber SBcmnc trie cin $ifcf)Icin unb molite par nicljt roieber
l)erau§. ©)a§ mor gartg in Drbnung. SBenrt man it)n aber jet^t
anfdjaut, [o muf} man fdjon mit itjm ganFert. Sfterft eutf);
fReinlicfjFeit ift bie fjalbe ©efunbfjeit!

2Bie er felber, fo fefjen aitcl) alle feine ©<ž)ul[a<ž)en au§.
©eine 53ud)er unb £)eftc finb fdjmuijtg unb oollcr SblecFfe. Qm
Sefebucfic fetilt eine IDIenge s331dttcr. Slbolf ift cin recljt un=
orbentlid)e§ ^inb. ©o molit il)r geroif} nidjt fein.

92arf) g. M o t) a u p t.

43. Vom Waschen und Baden.
Schau’ dort unser Miezchen! Wie sich das leckt und putzt!

Die Anna, unsere Magd, sagt: Da kommen heut Gaste, Und seht
nur die Ganse im Bade! Was fur Kiinste sie gar dabei machen!
Sie schauen auch immer so sauber und frisch gewaschen aus.
So ists recht; das lass' ich mir gefallen. So sollen es auch die
Kinder halten; sie sollen sich gerne waschen und baden.

Leider sind nicht alle Kinder so. Schmutzige Kinder aber
hat niemand gern. Ein ordnungsliebendes Kind wascht sich friih
Gesicht, Ohren, Hals und Brust, Auch badet es so oft als mog-
lich. Unsere Haut hat eine Menge winziger Locher; das sind die
Schwei8poren. Das Schwitzen ist eine wichtige Sache.
Wenn die Poren der Haut verstopft sind, so leidet die Gesund-
heit darunter. Darum fleiBig waschen und baden! Es ist nach-
gewiesen, daB Leute, welche das tun, nicht so leicht krank
werden wie solche, die es nicht tun, Und wer wollte denn
wohl krank werden?

Beim Waschen und Baden ist ebenso wichtig wie dieses
selber das kraftige Abreiben des ganzen Korpers mit
einem Handtuche. Je grober das Handtuch ist, desto besser.
Allenfalls kann eine solche Abreibung sogar ein Bad ersetzen.

Zur Hautpflege gehort auch die Pflege der Haare
undderNagel. Kamme dich taglich, auch wenn du kurz ge-
schoren bist; es ist wegen des Haarbodens, Die Nagel schneide,
so oft es notig ist, und zwar die Fingernagel rund, die Zehen-
nagel gerade; letzteres deswegen, damit die Nagel nicht ins
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Fleisch einwachsen. Die Haut am Grunde der Fingernagel ist
taglich zuriickzuschieben, entweder mit dem Daumennagel der
anderen Hand oder mit dem Scherenriicken. Sich die Finger¬
nagel abzubeiBen, ist nicht nur unanstandig, sondern kann sogar
gesundheitsschadlich werden.

F. M o h a u p t

44. SHeiitltdjfett.
fKein gefjalten bein ©ernanb,
rein gefjalten fDfunb unb $anb !
9tein ba2 Kieib bon Srbenpufj,
rein bie §anb bon @rbenfd)tnu§!
Sinb, ber aufjern SReinfieit ©tanb
ift ber innern Unterpfanb.

5r. 8i ii c! e r t.

45. Die Suppe.
»Die Suppe schmeckt mir heute gar nicht, ich kann sie

nicht essen,« sagte die kleine Marie und legte den Loffel v/eg.
Die Mutter sprach: »Nun gut, ich will dir abends eine bes-

sere Suppe kochen.«
Die Mutter ging hierauf in den Garten und grub Erdapiel

heraus und Marie muBte die Erdapfel auflesen und in Sacke
fiillen.

Gegen Abend kamen Mutter und Tochter nach Hause. Als
es zum Abendessen kam, brachte die Mutter wieder Suppe und
stellte sie auf den Tisch. Marie kostete sie und sagte: »Das ist
eine andere Suppe, die schmeckt viel besser.« Sie aB hierauf
den ganzen Teller aus.

Die Mutter liichelte und sprach: »Liebes Kind, es war die-
selbe Suppe, die du vor einigen Stunden stehen lieBest. Jetzt
schmeckte sie dir besser, weil du zuvor fleiBig gearbeitet hast.«

Chr. Schmid.

46. $out (Sifeu.
SBiete ®inber toiffen nicfjt, rnie man ifjt. ©ie glauben, ež fei bie§

ganj einertei. .gatjtreidje Unannefjmtict)feiten unb fogar UngtucfgfdHe,
bon benen gerabe Sinbet betroffen murben, bemeifen aber, bafi man
aud) betm @ffen auf einige fhegdn adjtcn muk Skerfe bir bafjer*.
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1. Sfc liefier etroaS tneniger alž jubiel!
2. Slerfdjlucfe feinen S3i|fen ungefaut! ©ut gefaut ift Eialb uerbaut.
3. Sterfe uur ffeine iBiffen in ben DJiunb!
4. 21<f)te auf Čtnocfjenfpfitter unb $iicf)graten!
5. 93eim Sfjen barfft bu nidjt mit ben Sippen [djma|en.
6. Stecfe nidjtS in ben Dliunb, momit bu bicf) uerletjen fbnnteft

(9iobeln, Knopfe ufw.)! ^ g. SRo^aupt.

47. Die Glieder des menschlichen Leibes.
Die Glieder des menschlichen Leibes waren einst ihrer

Arbeit iiberdriissig geworden, sie wollten einander nicht mehr
dienen. Die FiiBe sagten:. »Warum sollen wir allein euch alle
tragen und fortschleppen? Schafft euch selbst Fiifie, wenn iln-
gehen wollt!« Die Hande sagten: »Warum sollen wir allein fiir
euch arbeiten? Schafft euch selbst Hande, wenn ihr solche
braucht!« Der Mund brummte: »Ich miiBte wohl ein Tor sein,
wenn ich immer fiir den Magen Speisen kauen solite, damit er
sie nach seiner Bequemlichkeit verdaue. Er schaffe sich selbst
einen Mund, wenn er einen notig hat.« Die Augen fanden es
gleichfalls sehr sonderbar, daB sie allein fiir den ganzen Leib
auf der Wache stehen und fiir ihn sehen sollten. So sprachen
auch alle iibrigen Glieder des Leibes und eines kiindigte dem
anderen den Dienst auf.

Was geschah?
Da die FiiBe nicht mehr gehen, die Hande nicht mehr ar¬

beiten, der Mund nicht mehr essen und die Augen nicht mehr
sehen wollten, geriet der ganze Korper nach einigen Tagen in
Verfall. Die Glieder welkten und fingen an, nach und nach ab-
zusterben. Da erkannten sie ihre Torheit und verbanden sich
von neuem zur gegenseitigen Dienstbarkeit. Der Korper er-
iangte allmahlich' wieder die friihere Kraft und Gesundheit und
nie mehr emporten sich die Glieder gegeneinander.

J. H. C*a m p e.
48. Ratsel.

1 .
Es sind zwei Fenster, die man tr-agt,
doch jedes sich von selbst bewegt.
Man sieht durcH sie wohl in das Haus,
jedoch noch mehr sieht man heraus.
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2 .
1. Es sind zwei kleine Fensterlein
in einem groBen Haus,
da schaut die ganze Welt hinein.
die ganze Weit heraus.

2. Und freut der Herr im Hause sich,
und nimmt der Schmerz ihn ein,
dann zeigen ofters Perlen sich
an beiden Fensterlein.

3. Ist schones Wetter, gute Zeit,
da sind sie hell und lieb;
wenn’s aber frostelt, stiirmt und schneit,
dann werden sie gar triib.

4. Und geht des Hauses Herr zur Ruh,
nicht braucht er dann ein Licht,
dann schlagt der Tod die Laden zu,
und ach! das Fenster bricht.

C a s t e 11 i.

49. Das Goldfingerlein.
Das Goldfingerlein hatte einen Ring mit Edelsteinen

und Perlen an; die glanzten wie der Sonnenschein auf dem
Wasser, Da wurde das Goldfingerlein hochmiitig und wollte
nicht mehr mit den anderen gehen und sagte: »Ich bin besser
als ihr anderen alle.« Als das die tibrigen Finger horten, wurden
sie zornig und der Daumen sagte: »Willst du nicht mehr mit uns
gehen, so wollen wir auch nicht mit dir gehen und dir gar nicht
mehr helfen.« Und so trutzten sie drei Tage miteinander.

Da wollte das Goldfingerlein ein Bliimchen pfliicken, aber
der Daumen sprach: »Ich helfe dir nicht, weil du so hochmiitig
bist.« Und es muBte die Blume stehen lassen. Darauf wollte es
ein Striimpfchen stricken, allein die andern wollten nicht helfen,
weil es so hochmiitig war. Und es konnte nicht stricken und
muBte die Stricknadeln fallen lassen. Da sah es, daB es nichts
machen konnte ohne die andern Finger, und es war ihm leid,
daB es so hochmiitig gegen seine Geschwister gewesen war.
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Es weinte laut und bat sie ura Verzeihung. Als sie das sahen,
da wurden sie ihm gleich gut und halfen ihm wieder. Und sie
wurden nun nie wieder uneinig.

Wilhelm C u r t m a n.

50. Die Finger.
Das ist der Daumen,
der schiittelt die Pflaumen,
der liest sie auf,
der tragt sie heim,
und der Kleine
iBt sie ganz alleine.

Hartman n.

51. Sprichworter und Spriiche.
\. Alle geistigen Getranke sind den Kindern schadlich!
2. Allzuviel ist ungesund,
3. Arbeit, MiiBigkeit und Ruh'
schlieBt dem Arzt die Ture zu.

4. Die kostlichsten Gewiirze weit und breit
sind Arbeit, Hunger und Geniigsamkeit.

5. Ein frohes Herz, gesundes Blut,
ist besser als viel Geld und Gut.

6. Gut gekaut ist halb verdaut.
7. Hunger ist der beste Koch.
8. Wann ist die beste Essenszeit?
»Wenn fiir den Hunger ein Mahi bereit,«

V. 3n §tut£, £>of mtb (Sartett.
52. Der Hausbau.

Da, wo friiher Garten und Felder waren, ist eine neue
StraBe angelegt, Es wurde ein Kanal gegraben und ausgemauert.
der die Abwasser in den FluB fiihrt, und auch die Rohren fiir
die Gas- und Wasserleitung wurden in die Erde gelegt. Dann
wurden die Rinnsteine gesetzt und der Fahrdamm mit festem
Belag versehen. Zu beiden Seiten der StraBe entstehen jetzt
neue Hauser.
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Erst kommen die Erdarbeiter und heben die lockere Erde
aus der Baustelle heraus, um Raum fiir die Keller zu schaffen
und festen Grund fiir das Mauerwerk zu gewinnen. Auf dem
Fundament erheben sich dann die Kellermauern, und darauf
steigen die Hauswande bald empor.

Die Maurer legen sorgfaltig einen Ziegelstein auf den an-
dern; fiir die Vorderseite des Hauses wenden sie oft zierlich be-
hauene rote und weiBe Sandsteine oder Granit an. Rings um
den Neubau haben die Maurer ein Geriist errichtet, um be-
quem arbeiten und das Baumaterial hinaufschaffen zu konnen.
Die Maurer benutzen fleiBig das Richtscheit und das Senkblei,
damit die Mauern nicht schief werden. Zwischen die Steine le¬
gen sie den Mortel, der im Laufe der Zeit steinhart wird. Bald
ist die Arbeit der Maurer getan.

Es kommen die1 Zimmerleute; sie legen die Balken fiir die
FuBboden und richten die Sparren fiir den Dachstuhl, den dann
der Dachdecker mit roten Ziegeln bedeckt. Nun ist der Rohbau
fertig und Maurer und Zimmerleute feiern das Richtfest.

Das Haus ist aber noch lange nicht vollendet. Die Tiincher
belegen die Innen- und AuBenwande mit einem Gemisch von
Kalk und Sand oder mit Lehm und machen die Wande glatt.
Dann legt der Bautischler die Treppen und FuBboden und macht
die Turen und die Fensterrahmen. Der Stubenmaler bemalt die
Wande, der Glaser setzt die Scheiben ein, der Schlosser sorgt
fiir die Schlosser, der Hafner setzt die Ofen, der Installateur
(sprich: Installator) vollendet die Gas- und Wasserleitung oder
richtet die elektrische Beleuchtung ein,

Jetzt erst ist das Haus fertig. Bald kommt der groBe Mobel-
wagen, der neue Besitzer halt seinen Einzug, Wir wiinschen ihm:
Gottes Segen in seinem neuen Heim,

Nach B a n g e r t,

53. ičSaš btc ptije 2Borl)c pjditefit.
1. Sd) Baue ein |>au§d)en gonj alfein,

miH biefe SSod^e nocf) fertig fein.

2. Sim SOfcmtag mod)’ idj ben Saupfa^ frei,
am SienStag trag id) bie Steine fjerhei.
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3. 21m DJžittruocf) bou’ id) bie Skauern auf,
am iDonnerStag feb’ idj baž !£>acb barouf,

4. 2Im fjreitaa roirb Dfen unb .fierb gemodjt,
om SamStag roerben bie Skobci gebtadjf.

5. 21tn Sonntag fannft bu mid) fdjon bcfudjerr,
Skutter bacft itnž boju ben ®ucf)en.

Sprecfjreirtt.

54. Vom Ziegelstein auf dem Dache.
Der Dachziegel hat gar viel durchmachen mlissen, ehe er

seine hohe Stelle auf dem Dache einnehmen konnte.
Auf seiner Hohe mag er sich daruber freuen, daG er zuerst

und zuletzt im ganzen Hause die Sonne sieht; aber gewiG ware
er lieber in seiner dunklen Tiefe geblieben, wenn er im
vorhinein alle die Leiden gekannt hatte, die seiner auf dem
Wege aus der liefe in die Hohe warteten. Spaten und Hacke
trennten den Lehm, aus welchem der Dachziegel gemacht
wurde, von seiner Mutter, der Erde, den ganzen Winter hin-
durch war er in weiten Lagern allen Unbilden der Witterung
ausgesetzt, dann wurde er mit Wasser angemacht und mit
FiiGen getreten. Hierbei muBte jedes Steinch-en, das den Ar-
beiter in die Ferse stach oder sich zwischen den FuGzehen hin*
durchdrangen wollte, sorgfaltig herausgesucht werden. Nach-
her, in Ziegel geformt und in Scheunen getrocknet, wandert er
zu 1 ausenden in den Brennofen, um von der angenehmen Stu-
benwarme an bis zur sengenden Gluthitze alle Grade des
Feuers an sich zu verspiiren. Vor Angst wird er zuletzt liber
und iiber rot, weil er die Erinnerung an die ausgestandene Qual
nimmer los werden kann,

Nun ist der Ziegelstein fahig, auf das Dach' gelegt zu werden,
um das Haus gegen Wind und Wetter zu schiitzen. Immer bleibt
er freilich dort oben auch nicht hangen. Der alte Dachziegel
wird nach langeren Jahren miirbe, zerbrockelt und fallt herah.
Die Stiicke kommen vielleicht wieder aufs Feld. Durch Regen
und Wind verwandelt er sich hier nach und nach abermals in
Erde und kehrt so zu dem Boden zuruck, dem er entnommen
worden ist,

Nach R u n k w i t z und W a g n c r-

S i n f s Si o i u t), 3rocitcž S.' cfcSu-li. 3
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55. ©orgloftgfeit jdjabet.
„£brt," jagte ein ®necf|t ju feinem tpetrn, „auf unjerem ®ad)e

tt ein $iegel; ta§t ben S3ad)becfer einen neuen einfegen!"
Sl6ec bet §auS^ett meiitte: „©i mag! ©in ,$iegel metjt obet

meniger, ba§ fdjabet nicf)t£."
SOŽit bet fdjabete eg molji; bet SBinb fuljr .in baS £od) im

®ad}e unb bob noči) anbete giegel ang. Sin bet fdjabljaften ©telic
ftelen IRegen unb ©djnee etn unb madjten, baj; bie 33alfen beg ®ad)=
ftu^Ieg faulten. !J2un rnujjte bet ^>mrnerrnann fommen.

„@g ift fdjlirnm," fagte bet gimmermar.n, „unter jroeiljunbett
®inar fann id) eud) ben ©djaben nidjt gufmadjen."

SI(§ bet ecfte $iegel fefjlte, roac’g mit einigen binaren abgetan
geroejen. SJlerfet euct): „3otg(ofigfeit fctjabet."

Stati) 9t u n t to i

56, Der kleine Baumeister.
1. Ich trage meine Steine her
und bau ein groBes Haus
und lass’ ein kleines Fenster drin,
da schau' ich dann heraus.

2. Und wer will in das Haus herein,
muB klopfen an das Tor,
doch bringt er mir nichts SiiBes mit,
schieb' ich den Riegel vor.

3. Das Bauen macht mir groBe Miih',
f das Bauen ist gar schwer,

doch wenn mein Hauschen fertig ist,
bin ich ein reicher Herr.

Richard K 1 e m e n t.

57. $>ft§ |mua.
®ie $inber ^ntten lange im greien gefpielt. ®a tam bet SGBinb

baljergebrauft unb jagte bag fleine ©olt auSeinanber. 2Bie gut mar
eg ba, baj? jebeg slinb ein ^(d|d)en roujjte, moljtn bet SBinb nid)t
fommen fonnte. 9lun ftiirme nnt, bu luftigec @efeHe! SEBit ft^en im
@tii&d)en ba^eim bei S5ater unb SRuttet unb'fc£)auen buc.ti bie
fc^eiben unb fefjen beinem totlen Tteiben auj oer ®afje ju. jRiittie
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■nuc roadec an Stic unb genfiec! Sie BteiBen fotdBen ©aften bec=
fcBloffen; unb bafš bu nidjt mit ©emalt bffneft, bofiir BaBen SLifd^ter
unb ©dBtoffec fdjon gefocgt.

2llg mtn ber £>ecc SBinb mecfte, bo§ ec ba bcinnen in ©tuBen
unb ®ammecn mit Xifcf>en unb ©tiiBlen fein SBefen ni<J)t treiBen
founte, ba fuBc ec ^inauf auf bag Sad), cifj bie SBettecfaBne Bin unb
Bec, poltecte groifdjen ben Sadjgiegetn um§et, faB bucd) bie Sadj=
fenfter auf ben ©peidjec unb fcf)nob bann im ©djocnfteine auf unb
nieber. Sag mar eine pcddBtige SRufif! SBace bec ©djocnftein nidjt
fo lang gemefen, fo ^atte bec .fjecc SBinb gecn bec SitcBe einen
Sfefud) gemacBt. SBag gab eg ba alleg gum $ecBcecBen! ©djiiffefn
unb SeRec, Sopfe unb iRapfe, Stannen unb Saffen! Unb mag fiir
fdjone iDčufif Bdtten bie Keffel unb fpfannen, bie Sedet' unb ScicBtec
gemad)t!

Sticgenbg tonnte bec §ecc SBinb bem ftarfen $aufe etmag antun.
3n ben Sellec unten modjte ec nid)t ^tneitt; benn alg ec gum ffettec=
todje Ijineinfdiaute, ba faB eg fo finftec bcinnen aug. ©cofje Sonnen
unb gaffec ftanben in einer ©de unb in eirtec anbecen tagen §aufen
bon Sactoffeln unb fRiiBen. Samit fpiette eg fid) fdpedjt. SBeit Beffec
gefiel eg i^m auf bem £>ofe. Sa tangte ec mit ben ©tcaBBdtmcBen,
futjr bucd) bag ©eBalf unb bie ©paccen im Sadje unb Befudjte bie
©pectinge in ipcen fReftecn.

St6ec in bie ©talle tonnte ec nidjt ^inein. 3n bem einen ©taHe
ftanben bie fdpnuden fRofjlein nnb fcafjen ben getBen §afec unb bag
§eu aug tjotgernen $cippen. 3n bem anbecen tagen auf fcifdBem
©tcoB mot)tgendf)Ete KitBe. fReBenan Befanben ficB bie fetten ©djmeine,
unb bann tam ein gcofsec ©tali boli fdjbnec meifsec ©cBafdjen, bie
eBen ecfi bon bec SBeibe getommen rnacen unb fid) nun eBenfomenig
um ben SBinb Befutnmecten atg bie anbecen Siece.

Sa Bat fid) bec SBinb geacgect unb ift nadj §aufe geflogeti.
SBo fein jpaug fteBt, bag roeifj id) nidjt; itf) aBec fceue midj, bafj icB
in einem £>aufe moBne, metdjeg midj boe SBinb unb SBettec fdtjii^t,
unb ba§ idB Sltern l)abe, bie mic gu effen unb gu tcinten geben unb
ein S3ett, mocin icB fdjlafen fann.

gc. ©. 5P o c c i.

58. 2)ie ftrtJiulie.
Suc gamitie gaBten boe allem bec 33atec, bie SRuttec, bie Sciibec

unb bie ©djmeftecn, alfo bie Sttecn unb bie $inbec.
3*
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$er 93ater ift ba§ §aupt bet gamilie. ®c arbeitet fiir afie unb
fc^afft afien S^afjrung unb ^leibung. $ie SHutter beforgt ben §auž=
fjalt, raaljrenb bec SSater auf 2lrbeit obet an fein ©efd)iift gel)t. @ie
fod)t, naf)t, firicft, fpinnt unb befjert gerrifjene Jtleibungžftiide,
8triimpfe unb SBafdje auž. ®ie forgt fiic alle akitglieber bec ffamilie.

®ie Sinber miiffen ben @(tern gefjorfam fein, tueil fie itfnen fo
Diet ©utež erroeifen. S)ie» fiat ©ott befoiften. s)iur unbanfbare, fd)ied)te
jftinber finb ungelforfam. ®ie ©efdjroifter miiffen miteinanbcr Per=
traglid) leben unb biicfen nidjt ftreiten. ®ie grofseren ®inbec foHen
ben fieineren nadjgeben unb auf fie adpter, bamit fie nidjt fallen obet
fid) fcnft einen ©djaben gufiigen.

$ur tfamilie getjbren and) bie finedfte unb SJlagbe, bie man
mit einem SBorte Sbienftboten nennt. Ter SSatec fiat bei feinem ®e=
fdiafte oft audi ©efeden unb Setjrlinge. Tiefe beljen ifjm bei bec
'Jtrbeit unb miiffen redjt fleifjig fein. gaule Seute f)at niemanb gem
im Tienfte.

9tad) S. e 11 n e r.

59. Mutters Geburtstag.
1. Geburtstag hat mein Miitterlein,
drum eil' ich schnell hinaus;
zur griinen Wiese geh’ ich hin
und pfliick’ ihr einen StrauB,

2. Gern bracht' ich zu dem Festtag heut
das Schonste, was ich find’;
die Heckenrosen dort am Strauch
in voller Bliite sind.

3. Und dort am Walde winken mir,
noch feucht vom Morgentau,
der Mutter Lieblingsblumen zu —
VergiBmeinnicht schon blau.

4. Jetzt ist der StrauB mir groB genug,
ich eil’ ins Haus zuriick:
»Lieb Miitterlein, ich schenk’ ihn dir
und wiinsch’ dir herzlich Gliick!«

A. H e r b s t.
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60. Ser sJtamen§tafl be» 2$ater§.
2)er iJiamenStag bes SjaterS mar BerongeEommen. ©a fammelten

bie jungften ®inber bie fdjonfien SSlumen be§ ©artenS. SDarauS
flodOten fie einen {jerrlid)en $rang fiir ben guten SBater. ©ie fonnten
nor gceube Eaum fdjlafen.

Sim Stforgen beS 9JamenStage§ fdjiidjen fie mit blofjen f$m&eR
in bie @d)lafftube bež SBaterS. ©ang teife legten fie ben 93lumenfrang
auf fein 93ett. 2)ann gingen fie ftitl miebec auS bem ,3immer. ®er
SSater Ootte alleS rubig in feinem ffiette beobadjtet.

9iad) bem Sluffteljen fom er mit bem SBlumenfrange gu feinen
Sinbern. ©ein ©ejidjt ftraljitc nor greube. @r fpracf): „3n ber 9?adjt
Ijaben (Snglein mir biefen Stan;; gebraci)t." $a flogen bie ftinber an
bie 33ruft be§ guten Saterg. Diefer ltmarmte bie ^'inber innig. Unb
alle freuten fidO be§ SageS.

Sturge geit barauf Eiopfte e§ nn ber Jiir. ©in 93ote erfdjien. @r
bradjte ein gafjdien mit SBein. DiefeS ^aftdjen Ijatte ber altefie ©olju
bem guten SSater gum !Jtamen?tage gefanbt.

S)atm trat ber 93ater an ben SFifd). £>ier lag ein gtofjeS 33latt
ijSapier. ®arauf Ijatte ber groeite ©oljn bem guten SSater gum
tftamenžtage einen fdjonen SBunfd) gefdjrieben. ©o Ijatte ^e ’n $inb
be§ 23aterS bergeffen. 2UIe fjatten ficij an biefem £age feiner erinnect.

®er 23ater mar Ijodjerfreut. SBieberljoit traten iE)m bie Stranen
in bie Slugen. 3n feinem ©eifte fegnete er bie ®inber. ®rrm fagte er
teife: „§err, tiergilt meinen Stiubern ifjre Siebe!"

Kad) St r u m m a c£j e r.

61. ©liicfimutfdj jum 9lamen§tnfle.
Steuerfter 93 a t e r!

$!a id) fern tmm ©iternljaufe roeiie, fo ift eS mir biežmal nid)t
moglid), 2)ir, liebfter Sater, meinen ©liidrounfd) miinblid) bar=
gubringen.

SDein Siamenžfeft roedt in mir bie ©rinnerung an bie ungaljligen
S3ol)liaten, bie $)u mir in tr.einem i!eben fdjon erroiefen Ijaft.
liebreic^, teurer S3ater, Fjaft ®u bišber fiir mid) unb meine ©efdjmifter
geforgt! 9Jimm fiir ali bas ©ute ben ljergtid)ften ®anf ®eineS
jungften ®inbeS an! 9Jtbge ®it ber liebe ©ott alS 93eIoljnung fiir
2)eine unermiiblidje giirforge bauernbe ©efunbljeit, fjjrieben unb
§>eiterfeit biž in bie $age 5)einež Ooc^ften SKterž gemaljten! 3dj ner=
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fptedje £>ir, ftets ®ein gute£, bantbatež ®inb ju bteiben mie bister,
unb bitte SMcf), mir ®eine »afertidje Siebe unb @iite fiir oHe geit
ju bewaf»ren.

SOiit ben irmigften ©tiifeen an ®idj, bie teure SKutter unb bie
lieben ©efdjmifier bleibe id?

®ein banfbarer ©otjn
8u b mi g.

Uftaribor, am 1. SDejember 1921.

62. Zum Geburtstage des Vaters.
Lieber Vater, ich bringe dir
meinen schonsten Gliickwunsch hier;
will dich immer herzlich lieben;
hab' dies Verschen selbst geschrieben!
Mochte es dich doch erfreun!
Kiinftig Jahr soll's besser sein.

63 .
SBet jeine ©tern liebt unb ef)rt,
ift ®ott unb SJtenfdjen lieb unb roert.

64. Wie die Verwandten heifien.
Der Vater heiBet Daniel,
der kleine Sohn heiBt Michael,
die Mutter heiBt Regine,
die Tochter heiBt Rosine,
der Bruder heiBet Christian,
der Onkel heiBt Sebastjan,
die Schwester heiBt Johanna,
die Tante heiBt Susanna,
der Vetter heiBet Benjamin,
die Base heiBet Katharin,
die Muhme heiBt Emilie —
nun kennt ihr die Familie.

Aus »Steckenpferd und Puppe.«

65. Gluckliches Alter.
»GroBvater, sag’, du bist schon so alt; doch munter noch ist

dein Gesicht, hast in den Armen noch so viel Gewalt und klagst
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iiber Krankheit noch nicht; bist heitrer als mancher junge Mann,
Wie geht das zu? Wie fingst du das an?«

»Mein liebes Kind, das war nicht schwer. Ich trieb mich in
der Jugend nie wild umher; ich aB und trank auch nie zu viel,
war mafiig im Schlaf, bei Lust und Spiel; ich scheute nicht vor
Regen und Wind; drum blieb ich gesund. Mach's auch so mein
Kind!«

Aus »Samenkorner.«

66. fJJtutterliek.
1. ffienn bu ned) eine SRutter fjaft'

fo banfe @olt unb fei gufrieben!
9?id)t aflen auf bem Srbenrunb
ift biefež ^ct)e @liid befdjieben.

2. ©ie ffat bom erften 'Joge an
fiir bid) getebt mit hangen ©orgen;
fie bradate abenbg bid} gur 91uf)’
unb medte fiiffenb bid) am Sftorgen.

3. Unb roatft bu fcanf, fie pflegte bi<f);
fie LeSjrte bid) guerft ba§ tReben;
fie faftete bie §anbe bein
unb feE)tt’ gum lieben @ott bid) beten.

4. SBenn bu nod) eine 9Jiuttet Ijaft,
fo fotlft bu fie nut Siebe pflegen;
Dergelten fannft bu nimate bod)
ber SRutter SRiif)’, ber SDiutter ©cgen.

S a u 1 1 f d£j

67. Kindesliebe.
Eine Mutter lag krank und litt groBe Schmerzen, Alle Kin¬

der im Hause waren traurig. Sie beteten zum lieben Gott, daB
er der guten Mutter helfen moge. Das kleinste Kind stand fast
den ganzen Tag bei ihrem Bette und fragte oft, wann sie wieder
gesund sein und aufstehen werde. Einst sah es bei dem Bette
ein Arzneiglas stehen und fragte: »Mutter, was ist in dem
Flaschchen?« Die Mutter antwortete: »Mein Kind, dies ist et-
was gar Bitteres und doch muB ich es trinken, damit ich wieder
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gesund werde.« »Mutter,« sagte das Kind, »wenn es so bitter ist,
so will ich es fiir dich trinken, damit du wieder gesund wirst.«
Da lachelte die Mutter; sie freute sich, dafi sie von ihren
Kindern so herzlich geliebt wurde.

Nach S t a u b.

68. Kindesherz.
Ein Kindesherz soli sein
wie die Lilie so rein,
wie der Tau so klar,
wie der Spiegel so wahr,
wie der Quell so frisch,
wie die Voglein im Gebiisch.

Kletke.

69. Die bestrafte Neugierde.
Der kleine Josef bekummerte sich um viele Dinge, die ihn

nichts angingen.
Wenn Leute auf dem Wege miteinander sprachen, so

schlich er hinter ihnen her, um zu erlauschen, was sie redeten.
Bekamen Vater oder Mutter einen Brief, so wollte er stets

wissen, wer geschrieben hatte und was in dem Briefe stand.
Wenn Besuch kam, so wollte er in der Stube dabei sein,

um zuzuhoren. Wiesen ihn dann die Eltern hinaus, so horchle
er wenigslens an der Tiire, damit er ja wisse, was gesprochen
wurde.

Da nahte sein Namenstag, an dem er jedes Jahr ein hub-
sches Geschenk erhielt.

Einst bemerkte er, dah Vater und Mutter in der Stube mit¬
einander sprachen. Neugierig lauschte er an der Tiire und horte,
wie die Mutter sagte: »Ich bin mit dem Josef gar nicht zufrie-
den. Sein Herr Lehrer beklagt sich, daB er seine Aufgaben nicht
ordentlich macht und in der Schule nicht aufmerkt. Ich wei8
nicht, wie dies noch enden wird.«

Der Vater aber meinte: »Ich werde schon Ordnung machen.
Zuniichst will ich ihn vornehmen und ihn nochmals warnen.
Uberdies bekommt er zum Namenstag kein Geschenk, weil er
es nicht verdient.«
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Josef wurde es ganz heiB ums Herz, als er dies horte. Ein
Spruch fiel ihm ein, den er in der Schule gelernt hatte:

»Der Horcher an der Wand
hort seine eigne Schand'.«

Nach Haesters.

70. Srcuefte ličile.
1. Sin šBtrabec unb eine ©cfjroefter,

nicc)t§ STreuereS fennt fcie 2Belt;
tein ©otbfettlein f)a!t fefter,
alg eing ara anbern tjdlt.

2. groei 3fteunbe oft fid) fdfeiben;
benn Untreu’ getjt ira ©cfjroang;
©efdfrcifter in Suft unb Seiben
finb treu if)r lebelang.

3. ©o treu, at§ raie beifammen
ber SUtonb unb bie Srbe gelfn,
ber eroigen ©terne glatnmen
atle 9iad)t beieinattber ftetjn.

4. ®ie fingel itn Ijimmlifdjen Stetgen
frofjlodfen bem Ijotben 23unb,
roenn 93ruber unb ©cbrnefter fid) neigen
unb fiiffen fid) auf ben 'Dtunb.

'llaut § e t) j e.

71. Gott sieht es.
Jakob und Anna waren einmal allein zu Hause. Da sagtc

Jakob zu Anna: - »Komm, wir wollen im Hause etwas Gutes zu
essen aufsuchen und es uns wohlschmecken lassen.«

Anna sprach: »Wenn du mich an einen Ort fiihrst, wo uns
niemand sieht, so will ich mitgehen.«

»Nun,« sagte Jakob, »so komm mit in das Milchkammerlein.
dort wollen wir eine Schiissel voli suBer Milch verzehren.«

Anna erwiderte: »Dort sieht uns der Nachbar, der auf der
Gasse Holz spaltet.«

»So komm mit in die Kuche,« sagte Jakob wieder, »in dem
Kiichenschranke steht ein Topf voli Honig, in den wollen wir
unser Brot eintunken.«
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Anna antwortete: »Dort kann uns die Nachbarin sehen, dic
am Fenster sitzt und spinnt.«

»So wollen wir unten im Keller Apfel essen,« sagte endlich
Jakob, »dort ist es stockfinster, daB uns gewiB niemand sieht.«

Anna sprach: »Lieber Jakob, meinst du wirklich, daB uns
dort niemand sieht? WeiBt du nichts von jenem Auge da droben,
das die Mauern durchdringt und in das Dunkle sieht?«

Jakob erschrak und sagte: »Du hast recht, liebe Schwester,
Gott sieht uns auch da, wo kein Menschenauge uns sehen kann.
Wir wollen darum nirgends etwas Boses tun.«

Chr. S c h ra j d.

72. 8ebeii30efd)icl)te eiiter (Stu&enfliege.
93cn ben jTaufenben Pon ©tubenfliegen, bie ben ©ommer burdp

fummten, ift im 3immer nur nod) etne einjige iibrig. @ie ift jur
£>augfreunbin geroorben, fie barf ficfj ungeftort auf bie JliegenCIoppe
feljen unb gelfort jur tagtidjen SEiidEjaefetlfdtjaft. 9In ber Sede, nidft
roeit Pom Dfen, ift ifjr £iebting§p(a|d)en. SSer mbcbte nid]t ifjre
2eben§gefdiid)te terinen?

Sie Sltutter unferer ffliege berootjnte ben ipfetbefiafl unb (egte
bort and) ifjre (Sier ah. ®§ tparer beren 80. (Sine gute .fjenne tegt
bbcf)ften§ jeben Sag ein einjigež (Si unb mirb banu fdjon als fteifeig
gerufjmt, bie gl>e9e bagegen mar fdjon in einer 23iertetftunbe mit
atten acf)tjig fertig! 24 ©tunben fpater mar unfere fpege bereitS atS
roinjige 3J?abe au§gefd)(upft. ©ie fpeifte nun Sag unb 9?a<f)t mit ifjren
79 (SJefdfroiftern um bie SBette. 9?ad) 14 Sagen mar fie auggemedifen;
fie mar 10 mm grofe geroorben, etroa fo (ang roie ber 9Jage( am
fleinen Singer, ffefet tjorte fie mit bem ffreffen auf; i£)re roeicfie,.
roeifee £nut roarb Ijart unb rotbraun; bie Slugen tfatten nidjts tnelfr
ju fetjen, ber 2Jžunb nid)tg metjr ju freffen, fie perfdiroanben. Sag
Sierd)en fdfrumpfte jufatnmen, roarb bider unb fiirjer unb fal) taft’
auž mie eine Sonne.

?(ufeedid) erfcfjien ba§ Sonncfien tot, innerfjatb begfetben aber
arbeitete e§ rafttož meiter. 9?adi 14 Sagen fprang ber Sedel ber
Sonne auf unb unfere ©tubenfliege fdpiipfte in ifjrer PoIIenbeten
0efta(t Iferpor. Sie gtiiget roaren nod) ftein unb jufammengefnittert
ber fiopf Ijatte feinc beiben grofeen Stugen, bie mieberum auS £mu'
berten pon Čleinen Slugen jufammengefefet finb, unb burd) ein faben--
formigeS ©tietdien f)ingen Sopf unb ©ruft jufammen.
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@o fajj bag neugeborene ©efdjbpf jundcbft ein menig fiiff im
roarmen ©onnenfdjein, batin »erfudjte eg feine f$Iiigei; fie fdjmirrten,
unb mit ©efumin ging bie IKeife fort. ®ag ©tubenfenftec mat
offen: ber ungebetene ©aft mar ba. 3m fjjaufe traf bie gliege
retc^e SBermanbte, ba aber feine don it)nen je itjre ©tern gefannt
batte, fo roujjte aud) feine, mie meit etma bie 9Sertoanbtfd;oft ber fei.
©n Sfaturforfdjer aber bebauptete, eg fei Ieid)t m5glid), bab bie
Jaufenbe, bie im ©omnier um SJfildp.bpfe unb ©uppentefler fd)marm=
ten, bon einem einjigeti gliegenpaare ^ecftontmen fbnnten, bag im
griibjabr §°f °',ec ©arten auggefrod)en fei.

Kaum mar unfere gtiege ba, ba b Q tte fie ouc^ fdjon entbedt,
bab auf bem £ifcbe etmag Sedereg ju fdjmaufen mar. ©djnett be=
feudjtete fie mit ibrem Jiiiffei ein .gucferfttimdjen; fie fog eg auf,
nadjbem eg ficb aufgeibft batte. 2l(g bie gliege mit ibret sJJtabfjeit ju
@nbe mar, pu^te fie ficb; fie b°k bie 53eine gefcbicft big auf ben
9?uden unb biirftefe bie glugel ab, bomit ja fein @taubd)en baran
bafte. @o b°t fie eg ben ganjen ©orntner bmburdj getrieben. 25er
ffjroft totete enbficb im Dftober ibre ^ameraben; fie aber mubte fid!
ju retten. 9Jiutterfeptena[lein fpajiert fie je|t an ber $ecfe beruni ,
obne ju faHen. 2Bie ifi bag moglid)? ©ie bat am ®nbe beg gu&eg
meicbe 33allen, bie einen flebrigen @aft augfcbmijsen. SJtit biefem
ftebrigen {Jufjballen bdlt fie fid; feft.

©o ift beitn audi bie Heine gliege ein ftunftmerf. SČein Siinftler
unter ben 9J?enfdjen fbnnfe eg biecftellen. §. SBagntr.

73. Hutter <Sd)Umlk.
®ie ©djroaibe bat mit SJtiib’ unb gteifj >bt .£>dugd)en fid)

gebaut, bat unterm ®ad) eg fefigefl.bt, bruni jubelt fie nun laut.
©ie fdjiiipft ben (ieben, ganjen £ag gar oietmal ein unb aug,

bringt ©trot) unb gebertein jum Sett ing Heine nate ipaug.
®ann legt fie Heine @ier aucb ing marme 9čeft b' ne ' n ; braug

fdjiupfen mn bie ©ommergjeit bie ncdten SBbgeleiu.
®ie fperren g(eid) bie ©d)nab(ein auf, nad) Hutter fcfjreien fie;

ba bat gniu ©djmalbe oiel ju tun, ift fleifjig fpat unb fritb.
©ie bafdiet giiegen in ber Suft unb SKucfen aud) boju unb

bringt fie ibren StinDern b^im, — bie freffen fie im 9iu.
Unb menn bie SSiiglein ftiigge finb, bann flattern fie umber, unb

mirb eg faft, bann jieben fie meit liber Canb unb 'Dleer.
&. Sijr. ® t e f f e n b a rit).
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74. Der Hund.
Unser Nachbar hat einen groBen Hund. Er hort auf den Na¬

men: Rex. Die Kinder betrachten ihn oft und spielen auch gerne
mit ihm.

Rex hat einen kraftigen, mit langen gelben Haaren bedeck-
ten Korper und einen langen Schweif. Wenn er sein Maul offnet,
sieht man zwei Reihen weiBer, scharfer Zahne, Wenn Leute an
das Haus herantreten, die er nicht kennt, so knurrt er und belit
sie an, Auch an der Kleidung packt er sie, wenn sie trotzdem
weiter wollen. Bei Nacht heult er hie und da. Am Halse hat er
ein Halsband aus Leder, an dem ihn sein Herr an der Leine
fuhrt, wenn er mit ihm ausgeht, und wohl auch bei der Hunde-
hiitte im Hofe an die Kette legt. An den FiiBen hat Rex starke,
aber stumpfe Krallen.

Rex ist seinem Herrn ganz ergeben. Er will immer bei ihm
sein und er wiirde ihn auch verteidigen, wenn es notig ware.
Der Herr liebt ihn daher sehr.

75. 2)te ^atjc mit bcm ©lotfletn.
SDie Sfžaufe Eamen einmat auf einem ®acpoben gufammen unb

iibertegten, roie fie fid) bor ber bojen Stalne fd]uf$en Eoitnteu. „$a5u
meifj id) ein SJiittef," fagte ein jungeS 9J?au§d)en. „5Sir motlen ber
Satje ein ©lodlein ant)dngen. jDann boren roir fie immer ffingeln,
unb ebe fie fommt, oerftecEen mir un§ in unfere Sodjer." 2UIe fDcdufe
freuten fid) liber biefen Elugeu Stat unb pfiffen unb fprangen unb
tangten bergniigt burdjeinanber unb riefen: „9fun tann uu§ bie Sabe
nid)tS mebr tun!" Su ber Grde auf bem Soben lag ba§ ^alžbanb,
meldiež fonft baž Eleine §u'inbd)en beS §au»E)ertn um feinen
getragen t)atte, unb eS roaren nod) ein paar Eleine ©lodlein baran.
2Me SJidufe fingen nun an p nagen unb Ijatten balb eineS ab=
genagt. Se^t aber mar bie grage: „SSer foll benn ber Salje baS
©IbcElein antjangen?" — 'Sagu mar niemanb ju finben unb atle
DJJdufe unb fDiduSdjen fdflidjen betriibt in iljre £6d)er guriid.

76. fJttiej ift frattf.
iBitej ift Eranf! SDiieg ift EranE!
©i|t berbriefjlid) auf ber SanE,
mag Eein eingig fUJaušlein Ejafdjen,
mag bon fiifjer 9JtilcE) nidjt nafdjen,
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mag mit 'Dtufjmen unb mit ©ettern
nicfjt melje auf bie ‘Cadfer tfettern,
mag nicfjt nad) ben ©ogfein fpringen,
bie im ©arien luftig fingen,
mad)t ein jammerfidj ©efidjt,
felbft ba3 S&iirftfein locft fie nidjt.
3Id); fie quaft ber £a|enjammeu!
iftafdjte in ber Spetfefammer,
motite bon ben (ecfetn Sadjen
einen guten 5ag fid) madjen, —
E)ot ben 9)?agen fid) uerboebetr,
rodu’ bor Sdpnerjen faft geftorben,
fi&t oerbiiejšlid) auf ber ©ant.
SDiieg ift franf! 9)iiej ift frant!

Stuguft Sturm.

77. Der Kater und der Spatz.
Es flog ein Spatz auf den Diingerhaufen eines Bauern. Da

kam der Kater, erwischte ilm, trug ihn davon und wollte ihti
verspeisen. Da sagte der Spatz: »Kein Herr fruhstiickt, ehe er
sich den Mund gewaschen hat.« »So?« sagte der Kater, und weil
er auch ein Herr sein wollte, setzte er den Vogel auf einen Stein
und fing an, mit der Pfote den Mund zu reiben. Husch! war der
Spatz davon. Das argerte den Kater iiber die Maben und er rief:
»Solange ich lebe, will ich immer zuvor fruhstiicken und dann
erst den Mund waschen!« Und so macht es der Kater bis heute

O. Dahnhardt

78. Seftraftcr Mtflcljorfaut.
2Jlau3d)en ging anf ©Sanberfdjaft,
SDlntter roollt’3 nicfp (eiben.
Sagte: „©ift nod) toiet ju jung,
fotlft ju ipaufe bleiben."
9tbet fDtduedjen t)brte nicfjt,
fort tief eg bermeffen.
Sta^e tam, bie Statje faf)’3,
Sta^e bat’3 gefceffen.

Si. '28
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79. Die Tiere in Haus und Hof.
1. Schon wieder ist nach dunkler Nacht
ein neuer Tag vom Schlaf erwacht;
ihn hat schon langst der stolze H a h n
mit lauter Stimme kundgetan.

2. Die H e n n e fiihrt die Kiichlein aus,
die T a u b e fliegt aus ihrem Haus.
Sieh! iiber das bemooste Dach
kehrt heim der Kater allgemach.

3. Der H o f h u n d belit ihn grimmig an,
zerrt an der Kette, was er kann,
Die Mauschen spielten eben noch,
jetzt fliehn sie zitternd in ihr Loch.

4. Die G a n s' und E n t e n, schwer und dumm,
die watscheln in dem Hof herum.
Die Schvvalben fliegen ab und zu
und zwitschern ganz vergniigt dazu.

5. Dort auf dem hohen Kirchendach
die S t b r c h e sind ja auch schon wach.
Am Bienenstock schaut nebenan
das Volklein sich das Wetter an.

6. Im Lindenschatten, nimmer miid',
der Brunnen platschert sein Morgenlied.
Der Bauer kommt, er offnet den Stali,
da regt sich’s drinnen auch uberall.

7. Die P f e r d e lauschen, sie horen’s gern
und gruden wiehernd den guten Herrn.
Die Kiihe, welche die Milch ihm schenken,
will er dafiir jetzt futtern und tranken,

8. Das S c h w e i n walzt sich im Pfuhle um
und schniiffelt gierig im Trog herum.
Das S c h a f und die Z i e g e, alle beide
geliistet's nach frischem Futter der Weide.

Nach F u 6.
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80, Sa3 Saufiettljauš.
Sommt, 8inber, toir rootfen ju betu Jaubenfjaufe gelfen! ®a

-ftetjt eg mitten im £>ofe »ie ein (SdjlbBdjen. ®g Jjat aud) eirten SEurm,
ben bie ffeinen SBemotjner Befteigen fbnnen. $ie atlerliebften SEierdjen,
roie itjre fjellen garben fdjimmern unb glanjen! Ginige tjaben ein
blaugraueg, anbete ein griinfd)itletnbeg, mandje ein »eifjeg, roieber
attbere ein fdjecfigeg Kleib. ®iefe tjier trdgt ein fdjmudeg |>dubd)en
unb bie ba briiben ift gor mit eincm Sragen gefdjmiidt. £ier Ijabet
ibr einen guten 93iffen, it)r fieincn Seute! Slppetit feljlt eud) nidjt, roie
e§ fdjeint. 2S?ie fdjnell gefjt eg mit bem Slufpiden!

§ordjet! 3tufebifu! 9tufebifu! $elje£jef)e! Gg ift bie Sadjtaube,
■bie fid) t)5ren lafet unb bei ung irrigerroeifeXurte(taube genannt roitb.
©djauet bort nad) bem ©djtage! ®a fitjen einige in red)t friebtidjer
SJBeife nebeneinanber, bie finb »afjrfcfjeinlid) befonberg Dertraute
greunbe. Sejjt edfeben fie fid) unb tjodi liber bag ®od) »eg get)t eg
fott ing greie. ®ag finb gelbtauben, bie roanbern gern fjinaug mg
gelb, roaljrenb bie §au»tauben ©tubenfjocfer finb unb Don §>aug unb
•$of nidjt »eit »eggelfen.

9tad) Sr. 11 5 .

81. Ser $iferifi*|mljn.
1. IBenn »ic beg tDiorgeng frliO auffieffn

unb bann nad) itnfern fpidjnern feffn,
bann lod’ idj meinen §at)n ju mir:
„@i, lieber §at)n, »ie gebt eg bir?

@ 1 , fag’, »arum
bift bu fo ftumm ?"

2. 3)ie Stugen mad)t er ju atgbann,
»eil er augroenbig a((eg fann;
er fdjlagt mit feinen gliigein fdjnefi
unb fral)et roof)tbebad)t unb fjefi

unb irrt fid) nie:
„Siferili!"

šjojfmaitn b. jJatterSteBen.

82. |>aušf)af)n unb penite.
®ag £inb fdjtaft friit) nod) rutjig in feinem 93ette, bo ift ber

§iifjnert)af|n in feinem §>dugd;en fdjem ntunter. Gr »edt feine ffennen
mtt lautem Sraffen. ®ann fpojiert er felber juerft tjeroug, fcfjlagt
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mit ben gtiigeEn, ruft Inut fein KiferiEi! anb tminfcfjt bamit aden
2euten im §aufe einen guten DJiorgen.

92un fomrnen bie |>ennen fjettior. SSor jeber madjt ber $a{jn
eine fdjone SSerbeugung unb ^eifet fie midfommen. ginbct er ein
£brnd)?n, einen SBurm ober ein ®afercE)en, )o frifet er ež nicfjt ettoa
gleid; felber. Sr ruft bie £ennen fjerju unb gibt’g ifmen. Srft menn
fie ade oerforgt finb, benlt er aud) an feinen eigenen Sdjnabel. Sommt
ein frember §aljn bom §ofe bež 9Jad)barg Eferju unb toid ben £>au§=
frieben ftoren, fo gefjt ber jpaugfeafm mutig unb topfer auf iEjn tog.
Sr befdmpft it)n mit gliigeln, Sporen nnb ©djnabelf)ieben unb adjtet
e§ nid)t, menn er felber babei gebern Eaffen mufe ober itjm ber
Samtn blutig gefjadt roirb. Sr ift ein maderer $err, ber bie Semen
gegen ben geinb ju oerteibigen toeife unb fein §au?red)t geljbrig
braucfet, fobolb ež notig ift.

®ie ,£enne beforgt iFire ©efdiafte ebenfadg pun!tlid), toie fidjg
getjort. Sie mbdjte gern Sudpein augbriiten unb grofejielfen, barum
fucfet fie in oder Stide baS 9ieft ouf unb legt tfer St sJčad)f)er »er=
fiinbet fie e§ mit (outem greubengefd)rei oder SBelt. 9?tmmt ifet bie
£augfrau bog Si meg, fo legt fie am ndcfefteu 9Jtorgen bod) toieber
eing unb fa^rt bomit ben gonjen Sommer feioburdj fort. Safet ifjr
aber bie £>augfrau bie Sier, big bag 3?eft ood ift, fo fe|t fid) bie $enne
borauf. Sie briitct ouf ben Siern 3 SBodien Eang, Sag unb 9iad)t,
unb nimmt fid) faum geit 3um 5«Sien unb ©rinfen. Sie Fteinen
SucEjIein fiifert fie in ben roormen Sonnenfdtiein, tefert fie bie Srbe
aufErafjen unb Sorndjen fucfeen. ftommt beg Slžadjbarg grofee So^e
ouf ben §of, um ein Mcfeleiu roegjufeafdjen, fo ftrdubt bie £>enne bie
gebern unb fdfett jornig auf ben fjeinb log. Sie Ejodt topfer ouf bie
£afse ein, big bicfe bie gEuc^t ergreift.

Sobalb eg am ?lbenb fuE)t rnirb, nimmt bie §enne iljre Stiriblein
ade unter iFire fjtiigel, mdrrnt fie unb fdjiifct fie big an ben fdiorgen.

©er §augfeafen unb feine £>ennen tun Sag fiir ©og rebEid) ifjre
Sd)ulbigfeit, unb jebermann fjdlt fie borum t)od) in SEjren unb Ejat
fie gern.

iperm. SS a g n e r.

83. Ratsel.
Wer hat einen Kamm und kammt sich nicht,
wer hat Sporen und reitet nicht,
wer hat viel Sicheln und schneidet nicht?
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84. Das Pferd.
Das schonste und wohl auch das wertvollste Haustier ist

das Pferd. Seine Korperkraft, seine Schnelligkeit, sein Mut und
seine groBe Anhanglichkeit haben das edle Tier zu eineni
treuen Gefahrten des Menschen gemacht. Es erkennt wie der
Hund seinen Herrn und folgt willig seinem Befehle.

Sein schlanker Korperbau sowie die langen, jedoch leich-
ten und sehr kraftigen. Beine befahigen das Pferd zu raschem
Laufe und zum Ubersetzen mannigfacher Hindernisse. Auf sei¬
nem sanft gebogenen Riicken tragt es mit Leichtigkeit den
Reiter. Mit den harten und auBerdem durch Hufeisen geschutz-
ten Hufen stemmt es sichj in den Boden, ein Ruck — und der
schwere Lastwagen rollt achzend und knirschend auf der Land-
straBe weiter. Der langhaarige Schwanz und die seitlich am
Halse herabhangende Mahne erhohen nicht nur das stattliche
Aussehen des mitzlichen Tieres, sondern im Schwanze besitzt
das Pferd auch ein brauchbares Werkzeug zum Verscheuchen
der lastigen Insekten,

Das Pferd fordert eine gute Behandlung, sonst wird es
storrisch und scheu.

Nach Czerny-Bielig.

85. SjmijettauSflufi.
£>ie ©patjen fd)reien in ifjrern fkeft,
a(S fjatten fie ein grof3e§ geft:

^fjifippjipaip!
tBpippaipjip!

unb toeiff nicht, roie oief ©aft’. —
9iun ift oorhei (Sefattg unb ©cfjmau?,
ba ftiegen fie auf§ 2>acfy fjerauž!

iBfjifippaipaip!
^ifippSipaip!

unb ruf)’rt ein roenig aug.
®et alte @pa|, ber ffuge Skann,
fjeht jeho feine fkebe an:

^fpiipp5ip3ip !
fpijilippaipjip!

fjocfj auf bet 2Betterfaf)n’:

3inf«Sožul), 3aicitcš ScfcCutcfi. ■I
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Siinber, ef)’ nad; ©amen
i[)t augfliegt auf bag gdt>/
geb id) eud) eure Sramen,
bann fd^tagt eud) burd) bie 28ett.
S^r fonnt nun pradjtig ftngen
unb flattern unb fjiipfen unb fpringen,
unb bau’n, wo’§ eud) gefallt.
©o merfit benn auf unb fjoidjet,
roie jeber bon eud) fjeifjt,
unb feib bann unbeforget,
toenn if)t bon bannen reift.
£>elft nun einanber treulid),
unb feib nitfjt fo abfdjeulicb,
feib frieblicf) aflermeift!
®u bift ber SBinfelfdjfupfer,
ber SJiucf unb ©djnad’ ertappt,
bu bift bet @affenf)Upfer,
ber $orn unb §afer fdjnappt,
unb bu ber Srbfefeffer,
unb bu ber Sirfdjenfrefjer,
toofjf fdjmecE eud), n>a§ if)r fjabt!
Unb ibotjnt ifjr in ben .fptcfen,
unb roofjnt if)t unterm ®ad):
fern fei eudf jeber ©djrecfen
unb jebež tlngemad)!
©eib nur aud) auf ber Sauer,
toenn liber 3aun unb 2Kauer
eud) fdjfeidjt bag Sa|d)en nad)!
9)?iau! ®ort fommt fie fdion, bie ®a|,
bie fjat unS att auf einen ©a|:

^roidelmicfbembem!
gtoideftoicfbembem!

@ud)t einen fidjern fjilafc!" gnebricf, ©uti.

86. Der Haussperling.
1 .

Der Sperling oder Spatz fehlt fast in keinem Orte unseres
Vaterlandes. Er hiipft meist auf der Stral3e umher, fangt wie ein
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Gassenbube mit seinen Kameraden Handel an, macht Liirni
und ruft bestandig: Tschirp, tschirp! oder auch: Schelm, Schelm!

Vom Reisen ist der Spatz kein Freund; auch im Winter
bleibt er an seinem Standorte. Da sucht er sich manchmal im
Schornsteine ein Platzchen aus, um sich vor der Winterkalte
zu schiitzen, Kommt er dann aus seinem Verstecke, so sieht er
ruBig wie ein Schornsteinfeger aus und es dauert ziemlich lange,
bis sein Gefieder rein wird. Manchmal kehrt der Sperling auch
in einem Schwalbenneste ein. Wenn dann die Schwalbe im
Friihjahre von ihrer Wanderung zuriickkehrt, gibt es Streit
zwischen ihr und ihm.

Sein Nest baut er hin, wo es ihm gefallt. Zum Bau desselben
tragt er, Zweige, Halme und Federn, auch Hadern und Papier-
schnitzel zusammen.

2 .

Uberall drangt sich der Sperling hinzu. Wenn in der
Scheune gedroschen wird, so muB er seinen Teil erhalten;
werden Hiihner und Tauben gefiittert, so ist er auch dabei;
wenn der Fuhrmann vor dem Wirtshause seine Pferde futtert,
findet sich der Sperling ein, um an der Mahlzeit teilzunehmen;
reifen die Kirschen und Weintrauben, so muB er die ersten haben;
auch die Zuckererbsen im Gemiisegarten und die Weizenkorner
aul dem Felde bleiben von seinem kecken Schnabel nicht ver-
schont.

Doch ist der Sperling auch ein niitzlicher Vogel. Im Friih-
linge und Sommer vertilgt er unzahlige Raupen, die den Frucht-
baumen groBen Schaden zufiigen wiirden. Wenn es daher dem
armen Schelme im Winter oft recht kummerlich geht, verdient
er’s wohl, daB man ihm ein paar Korner oder Kriimchen streut.

Bielig-Czerny.

87. 2)cr 9lul]eit be§ (S<f)U>etue3.
l.

®er §erbft mit feinen nebelreidjen, regnerifdjen SEagen mar t>er=
gatigen unb bet Vinter fjatte im Sanbe^Singug geljalten. „2Kutter,"
fagte einež SageS ber Sater, „bie SalteJ.$alt an, mir merben unfer
©c^roein fdjfadjten iaffen." Sie 9J?utter Ijatte nid^tg bagegen. ©ie
Jjatte batauf gefefjen, ba£ ež regelmafjig unb reidjlid) mit 2kai§,

4*
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Scbfen unb ®artoffetn gefiittect ttmrbe. ®er Soijn iijter fprforge
btieb aud) nidjt aug. gettgemaftet Jag bag SEier in feinem ©taile
unb fonnte fidt) nuc nodj miifjfam ju feinem guttertroge beroegen.
3roei Sage fpater !am bec gleifdjer unb bereitete bem ©djmeine ein
rafdjeg Snbe. iftadjbem eg getotet mat, fonnten bie ®inber ^erbei=
Eommen, nm ben roeiteren SBorgang beim 3erfeQen beg Siereg ju
becbadjten.

2 .

9ieugierig umftanben fie ben Xrog, in meljem bem ©djroeine
mit fiebenbem SBaffer fein ©orftenfteib abgebriiijt unb abgefdjabt
mutbe. @ie betradjteten ben iegelformigen, mit einem SRiiffel t>er=
fetjenen ®opf, mit bem eg in bet meidjen Srbe obet an einet
moraftigen ©tetle beg £>ofeg tapfer barauf loggeroiifjtt unb nacij
SButmern unb foitftigem ©etier gefucfjt ^atte. Sie beiben »orftefjenben
£>auer muBten eine gefaijrlidje SBerteibigunggmoffe gegen jebtn ge'n ^
geroefen fein. SDie iteinen, tiefliegenben unb bidjtberoimperten 'žiugen
fonnten nidjt fo leidjt toerfefet merben, menn eg in toOem Ubermute
grunjenb bag 35ornengebiifcf) beim 3<mne bort buccfjbracf). 3)ie turjen
Seine, beren 3eBen m>E §ornfdjuijen umfteibet finb, muBten, menn
and) fdjtanf, bod) iraftig gemefen fein, um ben fdjmeren, liber 100
Sitogramm miegenben Sbrper tragen jn ibnnen. SBie ftaunten bie
ffinbet erft, alg bet gteifdjer, nadjbem bag tote 5£ier mit bem Sfopfe
nad) abmartg aufgeljangt morben mar, bagfetbe augmeibete unb mit
einem fdjarfen 93eile iangg beg iRitdgrateg in jmei |jdlfteu teifte.
3?om gteifdje mar nur menig ju fefjen. Unter fcer fpaut unb ju
beiben ©eiten ber SBauctj^o^le maren madjtige fJettfdjidjten ju erbliden.

8 .

SDiit geiibter §anb unb groBer gertigfeit lofte jefjt ber (Seijilfe
beg gleifdjerg bag bon bem gteifdje unb ber .'paut tog unb gab
eg auf groBe ©djiiffeln. ®ie SJiutter befafjt ber Stiagb, Dag gd* in
bie Sammer jum Slugfiiljlen ju tragen, bamit eg fid) beffer in fteine
ffiiirfei fdjneiben laffe, um B ernacf) auggelaffen bag befte ©djmalj
ju liefern.

®en madjtigften f^ettfdjidjten, bie gegen ben 9?acfen ju gelagert
maren, murbe bie |jaut befaffen. @ie merben, menn fie gefafjen,
gebeijt unb geraudjert morben finb, alg @pecf toortrefflidj munben
unb ber Hutter bei ber Sereitung tiieler ©peifen gute S)ienfte leiften.
3)ag ^(eifc^ felbft murbe in ©tiide jerlegt, mie ber ©ped gefaljen
unb in einem SSottid) jum 3 rocc^ e 93eijenS aufgefdjidjtet. SSenn
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eg gut burdjgebeijt roorben ift; roerben bie einjelnen ©tiide on
©djniiren befeftigt unb im Kamine gerčiudfert mecben. ®od) fann bieS
nur in emem iliaudjfange gefdfeben, beffen Ofen mit (polj geljeijt
rnirb; @teinfot)(enraud) mact)t bag gleifdf ungeniefjbar. 35er Kopf, bie
Vunge, bie Seber, bag ©(ut unb teilmeife bie $aut »urben ju SMrften
perarbeitet. ®ie forgfa(tig gereinigten unb umgemenbeten ©ebarme
bienten biefen alg |uifie. Slug ben Knodjen, ingbefonbere ben jarten,
bocf) fefinigen ©elenfen unb aug bet iibrigen ipaut rnirb nad) einigen
STagen bie 3Jiutter eine roof)(fd)medenbe ©ulje fodjen. gum ©djluffe
fam nod) bec ©iirftenbinber unb erfudjte um bie 9?udenbotfien beg
©djmeineg. @c Braudjt biefe jur ©rjeugung feiner ©iirften.

<3o falfen bie Sinber, ba& atle Kbrperteile beg ©djtoeineg itjre
SSerroenbung finben unb toie nupd) biefeg ^augtier bem 3Jienfd)en ift.

9fad) ©jernt). (©etfirjt.)

88. Die Enten.
Frau Ente sprach zum Enterich:
»Die Hitze heut' ist fiirchterlich.
Und dieser Staub! Ich putzte doch
heut’ triih mein Federkleid so schon.
Nun sieh mich an! Merkst du es noch?
Nur Staub, sonst nichts, ist dran zu seh'n.
War’s nicht zum Badengehen Zeit?«
Herr Enterich sprach: »Ich bin bereit.«
Da eilt der Enten Schar hinaus
zum Weiher, der nicht weit vom Haus,
und rudert, platschert, taucht und schwimmt
und kiihlt sich in der frischen Flut.
Dann ruft Frau Ente kurz, bestimmt:
»Nun schiittelt euch die Federn gut,
und duckt euch in das Gras hinein,
ein Schlalchen wird jetzt nutzlich sein.«

J. K a r k e r.

89. Das Vogelnest.
Franz fand im Garten in einer Hecke ein Vogelnest. Ju-

belnd lief er zum Vater, liihrte ihn hin und zeigte ihm seinen
Fund. »Sieh nur,« rief der gliickliche Knabe, »sieh nur das zarte,
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weiche Nestchen von Moos und Wolle und darin die vier nied-
lichen Eier! Darf ich mir diese Eier nehmen?« »Nein, lieber
Franz,«. antwortete der Vater: »laB nur die Eier im Neste liegen!
Du erlebst dann noch mehr Freude.« Franz lieB sie liegen, ging
aber am andern Morgen wieder hin und fand nun fiinf Eier. Er
erzahlte dies dem Vater wieder und dieser sagte: »Nun bleib
einmal vierzehn Tage weg vom Nestchen! Dann will ich selbst
mit dir hingehen.«

Das geschah. Wie sehr freute sich Franz, als er jetzt mit
dem Vater wieder zum Neste trat und statt der Eier fiinf kleine,
nackte Voglein erblickte! Die sperrten die Schnabel auf, als
wollten sie Futter haben. Vater und Sohn traten jetzt auf die
Seite. Da kam bald die Mutter der Voglein und hatte ein Wurm-
chen im Schnabel, mit dem sie die Kinderchen fiitterte,
»Siehst du,« sagte der Vater, »hattest du damals die Eier ge-
nommen, so wiirdest du jetzt die Freude nicht haben.«

Taglich ging nun Franz zu seinem Neste, bis die Voglein
grcBer wurden und ausflogen. Im andern Jahre aber kamen die
Alten wieder und bauten ihr Nest in derselben Hecke.

L. K e 11 n e r.

90. Soljanniattmrntdjen.
©ineg Sommerabenbg fa§ bie SDiagb auf einec ©anf im ©arten

unb jeigte bet fleinen 21nna bie Sterne, bie eben am flaren ^immcl
erfdjienen. 91uf einmal entlief Sfnna ber ©iagb unb eilte einem leudp
tenben $)inge nad), bag im ©arten umfjerflog, big fie eg enblicO in
ber £mnb Ijatte.

Sie bradjte eg ber fDžagb unb beibe gingen barauf in bag
^imrner. Slnna molite bag fdjbne 2)ing bei 2id)f befeljen. 2113 fie bie
§anb offnete, frod) barauf eine Heine gliege umfjer. ©oll ©fel roarf
bag Sfinb bag Sier meg.

®ie Sttagb erfliirte nun, bieg fei ein 3of)armigrourmd)en, meldjeg
im "Dunfeln leudjte, bei 2idjt aber feinen ©lang meljr fjabe.

9iad) 21. 9H. S I o m š e f — gr. g i n t.

91. 5)tc »ofeit.
©in 2anbmann, ber auf einem entlegenen ©auernljofe mofinte,

brad)te fdjon im Skonate ffl?arg einen fRofenftori aug bet Stabt mit
unb pflangte it)n in fein ©artdjen. ®eg Sanbmanng £dd)terlein,
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nomenž ©retdjen, fjatte nod) nie einen iRofenfiraud) gefeljen unb
fagte: „Slber toaž mad)ft bu bo, lieber SSater? SBie fannft bu nur
biefe biirren, bornigen ©tauben gerobe in bie SDcitfe unferež fdjbnen
©artenž fe§en? ®iefe ®ornen finb eine fdjlecfjte gierbe; f*e cntftellen
ben ganjen ©arten."

„2Barte nur ju, liebež 5?inb, unb fjabe ©ebulb!" fprad) ber
SSater. „®iefer iRofenfiraud) mirb fo rounberfdjone Slunten ^ernor=
bringen, roie bu bergleicfjen in beinem Seben nod) feine erblicft Ijaft."
©retdjen molite baž nicfjt glauben unb fdjiittelte bebenflid) bo« lodige
ftbpfdjen.

Slber fief)e ba! ®er bornige ©traucl) fing an aužjufdjlagen unb
befam fdfbnež bunfetgriinež Caub; jarte Snofpcfjen erfdjienen, bie
immer grofser rourben. Dladjbem atle Slurifeln, ®ulpen unb Starjiffen
oerbliif)t moren, bffneten fid) enblicf) bie Siofenfnofpen unb ber ©traudj
prangte mit einer SJtcnge Don Diofeit, iiber beren ^errtidEje garbe unb
tieblidjen SBofjlgerud) ©retdjen erftaunte. „D, mie jcf)bn!" rief bog
$inb mef)rmal, „fie finb fcfjbner alž ode anberen 23lumen. ®er
dtojenftraucf) ift bie fd)bnfte $ierbe bež ©artenž."

„©iebft bu nun, mein ®inb," fprodj ber SSoter, „mie auž ben
®orneii Siofen aufbluben? ®u mufsteft jmat ben ganjen griifjfing
fjinburd) barauf morten unb Derlorft beinafje bie ©ebulb. Slber nun
erfennft bu, mie maf)r baž ©pridjmort ift: 3 e 't bringt iHofen.
2Sie mit biefem ®Drnenftraud), mefdjer Siofen bringt, fo ift ež aucf)
mit ben SBibermartigfeiten bež Sebenž, bie unž greube bringen. 28ir
miiffen baljer ©ebulb Ijoben, benn

ouž ben ®ornen unfrer Ceiben
fommen iRofen oieler fjteuben."

Gfjr. © d) m t b.

92. Ser (štarten beš $erru s)JUroi)oI§fi.
©trte ber §aupteigcnfd)aften be§ .fberrn fDiirobolsfi mar

feine f)erjlicf)c $rcube an ber fliatur, an allem, mag mddjft
unb fid) frač) feineg SebenS bemegt. Unb gern, itberauš gern
tjotte er bie 93ogeI.

©er ©arten nor bem §aufe be§ £>errn 'Jftirobofgfi mar
mit cinem lebenben 3aunc umgeben. Siefcr mar fo fjocf),
bag ifjn fein Sier iiberfpringcn, unb fo bid)t, bajj burd)
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if)n roeber ber nod) ber DJlarber, nod) etn anbered
biebifd)ed 3Tier fdjlitpfcn fonnte.

$n einent Svetle bed ©artend roarcn bic ©eete ftir bad
gerooijnlidje ©riinjeug, roie man ed im £)aufe benotigt. ©iefe
93eete rourben eingefaumt oon einer 9ieU)e ©lumen, bic man
in iebem ©auerngarten finbet. ©ie blitfjten unb bufteten,
falange cd ifjnen gefiel. ®einc graufame £>anb bebrot)te it)r
furjed, unfdjulbigcd Seben.

©or bcm §aufe unb auf ber anberen ©eite bed £)aufed
roarcn nur Obftbaume. ©o fd)oned, fo eblcd Dbft gab ed
roai)rfd)cinlid) im ganjen Sanbe nid)t roie im ©arten. bed
£>errn ©Mrobololi.

$n ber Sat gab fid) ber ©efitjer mit ben ©dunten
and) felbft bic grofjte ©Kit)e: er reinigte unb putjte unb bc=
fdjnitt; trogbem roeifj id) nid)t, roie ed geroefen rodre, roenn
er nid)t unermixblid)e, unbejatjtte ©fitarbeiter gefjabt tjdttc.
©>cr ©arten bed §errn ©Jiroboldfi roar ber ©ammelpunft,
bad roatjre gelobte Sanb ber oerfdjiebenartigften ©ogel. §ier
gab ed im grutjjatjre faft feinen ©aum oljne etn ©ogelneft
unb im ©ebufdje bed 3 c^lIn(? ~, raar erft red)t lebenbtg.
®ie unfd)ulbigen Sierc roufften ganj gut, baff fie t)ier roeber
$atten nod) 0d)lingen, roeber ©ad)ftellungen nod) ©erfob
gungen ju fi'trd)ten Ijatten. liber ii)nen roacbte bad forgfame
Sluge bed ©efitjerd.

©ie jubringlidjen ©patjen, Ijalb ©ettler, Ijalb ©iebe,'
ftafpen itjrn im .fberbfte roirflid) ntandje SBeinbeere. £)err
©liroboldli bulbetc bied aber roiltig, obroof)! id) nid)t be-
Ijaupten fann, er rodre ein befonberer gteunb biefer beftaro
bigen ^ungerleiber unb ©iebe geroefen. @r oerjagte fie fogar,
fagt man, t)ie unb ba, bod) fo, bafj bie tjitngrige ©efe(lfd)aft
immer balb roieber juriidgeflogen fam.

©d ift naiitr(id), ba.fj ber ©arten bed £)errn ©liroboldfi
o od Seben, ©eroegung unb ©efang roar. 3n biefem ©arten
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melbeten (icf) im $riit)linc}c bic Q3ud)(tnfen fdjon, roenn nod)
[on[t iiberall alleš ftill unb tot mar. SDev ©efang ber Slmfel
fctjallte im ©ommer mcit trm 2al Ijinatm.

'2tu§ bem ®(oio. nad) g. Stritar — gr. gin?.

93. Der Apfelbaum.
Dicht vor dem Hause steht ein Apfelbaum. Von seinem nie-

deren Stamme breiten sich Aste und Zweige weit hinaus.
Im Friihlinge sind sie von groben, rotlich-weiBen Bliiten bedecki,
zwischen denen auch die grtinen Blatter schon hervorsprossen.
In dem lieblichen Dufte der Bliiten summen fleiBige Bienen;
Vogel singen voller Lust auf den Zvveigen.

Bald fallen die zarten Blumenblatter zu Boden; aber an
ihrer Stelle schwellen kleine, griine Knopfchen heran, die jun-
gen Apfel. Die Blatter des Baumes erreichen jetzt ihre volle
GrbBe und sind von den Strahlen der Sommersonne bald dunkel
gefarbt. In ihrem Schatten sitzt die Mutter auf der Gartenbank;
um diese her auf dem warmen Boden spielen die munteren
Kinder. ‘

Wenn nun der Herbst kommt, dann gibt es ein groBes Fest.
Die Kinder bringen Korbe herbei, der Vater stellt die grofie
Leiter an den Baum, steigt hinauf und bricht die jetzt reifen
Apfel mit den roten Backen ab. In dem Keller werden sie auf-
bewahrt; sie werden im Winter gegessen und prangen zu Weih-
nachten am Christbaume.

F. N o 11.

94. Meide schlechte Gesellschaft.
Der kleine Robert ging mit anderen Knaben auf den Spiel-

platz. Der Weg fiihrte an einem Obstgarten vorbei. Ein Apfel¬
baum mit reifen Friichten stand hart an dem Gartenzaune und
einige ganz volle Aste reichten liber den Zaun bis auf die StraBe.
Die Kinder waren rasch mit Holzstiicken und Steinen bei der
Hand, die sie in die Aste warfen, um die Apfel herunterzuschla-
gen. Robert beteiligte sich nicht am Herunterschlagen, auch
nahm er keinen von den herabgefallenen Apfeln. Er schaute nur
zu und wartete.
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In diesem Augenblicke kam der Besitzer des Gartens mit.
einem Stocke daher. Die Knaben waren im Nu verschwunden,
Robert blieb im BewuBtsein seiner Unschuld stehen. Der Be¬
sitzer packte ihn aber und priigelte ihn weidlich durch, obwohl
er weinend beteuerte, nichts getan zu haben.

Zu Hause erzahlte Robert, was ihm widerfahren war, Der
Vater sagte: »Du. wuBtest, daB die Knaben nicht viel wert waren,
warum gingst du mit ihnen? Und als du sahst, wie sie stahlen,
weshalb bliebst du da noch bei ihnen stehen? Wem die schlechte
Gesellschaft gefallt, der ist selbst nicht viel besser!«

Kroatisches Lesebuch. — Fr. Fink

95. Der bose Fritz.

1. Unser Fritz richt t seinen Schlag,
wo!lt' ein Voglein fangen.
Doch weil ihm denselben Tag
keines dreingegangen,
wird dem Fritz zu lang die Zeit,
denkt: Ich hab' umsonst gestreut,
will ja keines kommen.

2. Nach acht Tagen fallt ihm ein,
im Garten zu spazieren.
Es ist schoner Sonnenschein,
man kann nicht erfrieren,
und am alten Apfelbaum
kommt s ihm plotzlich wie im Traum,
ob der Schlag gefallen?

3. »Ja, es sitzt ein Vogel drin!
Aber weh! o wehe!
Das ist trauriger Gewinn:
tot, soviel ich sehe! —
Aber was kann ich dafiir?
Sicher hat das dumme Tier
sich zu Tod gefressen!«
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4. So trost t sich dein Morder wohl,
der dich hungern lassen,
aber ich vor Leid und Groll
weiB mich nicht zu fassen!
Hast alle Kornlein aufgepickt,
hast dann vergebens umgeblickt,
wo noch ein Broslein ware!

5. Ihr andern Voglein allesarat
wohl unterm blauen Himmel,
ihr habt mit Wehgesang verdammt
den Vogelstellerlummel,
Ach, eines starb so balde, bald,
eben da in Feld und Wald
der Fruhling wollte kommen!

Eduard M o r i k e.

96. Die drei Schmetterlinge.
Es waren einmal drei Schmetterlinge, ein weiBer, ein roter

und ein gelber; die spielten im Sonnenscheine und tanzten von
einer Blume zur anderen und sie wurden gar nicht miide, so
gut gefiel es ihnen. Da kam auf einmal der Regen und machte
sie naB. Als sie das spiirten, wollten sie schnell nach Hause flie-
gen, aber die Haustiir war zugeschlossen und sie konnten den
Schliissel nicht finden.

Da flogen sie hin zu der gelb und rot gestreiften Tulpe und
sagten: »Tulipanchen, mache uns ein wenig dein Bliimchen auf,
dafi wir hineinschltipfen und nicht naB werden.« Die Tulpe aber
antwortete: »Dem gelben und dem roten will ich wohl auf-
machen, aber den weiBen mag ich nicht.« Aber die beiden, der
rote und der gelbe, sagten: »Nein, wenn du unsern Bruder, den
weiBen, nicht aufnimmst, so wollen wir auch nicht zu dir.«

Es regnete aber immer arger und sie flogen zu der Lilie und
sprachen: »Gute Lilie, mach' uns dein Bliimchen ein wenig auf,
dafi wir nicht naB werden.« Die Lilie aber antwortete: »Dem
weiBen will ich aufmachen, denn er sieht gerade so aus wie ich,
aber die anderen mag ich nicht.« Da sagte der weiBe: »Nein,
wenn du meine Bruder nicht aufnimmst, so mag ich auch nicht
zu dir. Wir wollen lieber zusammen naB werden, als dafi einer
den anderen im Stiche laBt!«
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Und so flogen sie weiter. Allein die Sonne hinter den Wol-
ken hatte gehort, wie die drei Schmetterlinge so gute Geschwi-
ster waren und so fest zusammenhielten. Und sie drang durch
die Wolken und verjagte den Regen und schien wieder hell in
den Garten und auf die Schmetterlinge. Es dauerte nicht lange,
da hatte sie ihnen die Fltigel getrocknet und ihren Leib erwarmt.
Und nun tanzten die Schmetterlinge wieder wie vorher und
spielten, bis es Abend wurde. Dann flogen sie mitsammen naclr
Elause und schliefen.

Wilhelm C u r t m a. n.

vi. 3n bcr 8tabt mtb auf bcnt £aube.
97. Stadt und Land.

Stadt und Land.
Hand in Hand;
Land und Stadt
am End' die gleichen Wege hat!

Vo l k s m u n d.

98, ©ie ©tabt.
28ie [d)on ift bie ©tabt! ©a liegt fie mit itjren boljert

©iirmen unb ifjron oiden §dufern. ©ie ®ad)er finb burdjauš
mit 3ie8eln gebecft. ©te £)dufer ftetjen bidjt beifammen; nur
fetten ift etn ©drtdjen fetjen. ©te ©trajen finb gepftaftert.
$n ben (£rbgefd)cffen ber Taufer finb gerootjnlid) bie 2Berf-
ftatten ber §anbrc>erfer unb bie Soben ber Svoufieute unter=
gebradjt. 3n ^en Sd)aufenftern gibt e§ fiir grojf unb flein
oiel §u fetjen.

(Sin grofjer fptag in ber ©tabt ift ber DJtarfU ober
§Quptplot3 . 2tn ben ©eiten beš 9J?arftplage§ ftetjen groge
unb fdjone £>aufer. Stud) ba§ SKatt)0U§ ift bo, in bcm ber
©iirgermeifter unb bie 9\dte fid) oerfammeln, um liber bie
Stngelegent)eiten ber ©tabt gu beratcn. 2Iuf bem 9)?arftplat}e
fictjt man gemo^nlid) ein gefd)dftige§ ©reiben; an mandjen



61

Sagen fann man burd) baš ©emitfil ber sIRcnfd)enmenge,
bic ba f)in* unb Ijerroogt, faum ()inburd)fommen.

Sie Stabtberoobncr belrciben mciften§ ein ©emcrbe ober
be[rf)dftigen fid) mit §anbel; aud) fyabrifcn mit Ijo^en
raud)enben ©d)(oten finben mir bicr. $n bcr Stabt tjerrfdjt
ein regcš 2eben, benn feber cinjelne aus ber groben 3^ ber
©eroobner, bcr ^abrifant, ber $aufmann unb ber £>anb=
roerfer, ber ©eamte, ber ®unftler unb ber Sebrer, gcl)t eifrig.
feinem 33erufe nad).

SBorncbme unb ©eringe, Strme unb tKeidje ciien ge=
fdjaftig aneinanber ooriiber. So gebt eš ben ganjen Sag;
unb roenn im S)orfe langft fd)on tiefc Stiiie eingetreten ift,
banu ift in ben oon oielen 2id)tcrn erbellten ©trajfen ber
Stabt nod) lauteS Seben.

©nblid) fefjrt aud) bier bic erfebntc 9vut)e ein, um nad)
einigcn Stunben roiebcr bem lebi)aften Sreiben bc§ Sage§
fJSlatg 511 mad)en.

99. Aile Menschen miissen arbeiten.
Die Sonne geht auf. Alliiberall in Stadt und Land erheben

sich die Menschen vom Lager.
Die Kochin kocht den Kaffee, die Mutter zieht die Kinder

an, der Vater riistet sich zur Arbeit. Die in der Nacht so stillen
StraBen beleben sich, Tausende eilen zu ihrer Arbeit. In Scha-
ren erscheinen die Arbeiter in den Fabriken, auf den Bau-
pliitzen, in den Werkstatten, in den Druckereien, in den Waren-
lagern.

Der Maurer greift zur Kelle, der Zimmermann zur Axt, der
Schlosser zur Feile, der Schmied zum Hammer, der Tischler zum
Hobel, der Schneider zur Nadel, der Schuhmacher zum Leisten,
der Bauer zum Flegel, der Kutscher zur Peitsche, der Gartner
zum Spalen, der Schreiber zur Feder, der Maler zum Pinsel, der
Gelehrte zum Buche.

Der Arzt eilt zum Kranken, der Kaufmann in sein Geschaft,
der Lehrer in die Schule, der Richter in das Gerichtsgebaude.
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der Stadtrat in das Rathaus, der Beamte in seine Amtsstube,
der Fremde zur Eisenbahn, der Soldat auf den Exerzierplatz.

Ja, mein Kind, alle Menschen miissen arbeiten, der eine
auf diese, der andere auf jene Weise, der eine mit der Hand,
der andere mit dem Kopfe. Ohne Arbeit gibt es keine Nahrung.
keine Kleidung, keine Wohnung, keine Gesundheit, keine
Freude, kein Gliick, Die Arbeit ist Gottes Wille.

100. SSa§ mir bcr 9Jlottb erjaf)lte.
©§ mar geftern in ber sJRorgenbatnmerung, [o er^aijlte

ber SJionb. iJiocf) raucfjte fein etngiger ©djornftein in ber
©tabt ttnb bic ©djornfteine maren e§ gerabe, bie id) be=
trad)tete. Spto^tid) taudite au§ cinent cin fleiner $opf auf,
bem balb ber ljalbe Lorger folgte. Sie Slrnte ru^ten auf
bem 9tonbc be§ ©d)ornfteine§. £mrra! mar cin fleiner
©djornfteinfegerjunge, ber gum erftenmal in feinem fieben bie
@ffe gang f)inaufgeflettert mar unb nun ben $opf f)inau§=
geftedt l)atte.

£>urra! $a, bae> mar etroaš anbcreš, al§ in ben bun=
fein unb engen Dvouren Ijerumjufriecben! Sie Siuft met)te fo
frifd). @r fonnte iiber bie gange ©tabt l)inn)cgfel)en, bi§ nad)
bem gritnen SBalbe britben. @ben ging bie ©onne auf.
fKunb unb grof) fd)ien fie if)m in§ ©efidjt, ba§ nor fjreube
ftraf)lte, obgteid) e§ burd) ben 9tuj3 gang fdjroarg gefarbt mar.

„$etgt fann id) bie gange ©tabt fefjen!" rief er, „unb
ber OJionb fann mid) fefjcn unb bie ©onne aud)! £>urra!"
-llnb babei fdjmang er luftig ben 33efen.

' §anS EJjtiftan 2t n b e r f e rt.

101. Ste ©cfjttlje.
Qnt 99aucrnf)of fauft es
ber $Ieifd)ergefeU.
3ur ©tabt treibt baš ^dlbdien
ber £>unb mit ©ebell.
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Hrib gat es ber glcifdjer
gejcf)tacf)tet bann fdjnell,
bann t>olt firf; ber ©erber
bad [djedige geli.
©er putjt e§, ber gerbt ed,
ber f)drtet unb farbt ed
unb ijangt bann im 2Binbe
bad Seberfetl auf.
©a bolt ed gefdjtntnbe
ber ©d)u[ter §um Sauf.
©er fdjneibet unb Hopft ed,
ber nagelt unb (topft ed
mit ^amnter unb 2it)le,
mit ©rat)t unb mit 3ru ^rn
unb roifdjt ničle DJiale
ben ©djrnetjš non ber ©tirn
unb Ijdmmert im ©titbdjcn -
nt)n’ sJiaft unb oljn’ 9vut)’,
bid fertig fiird ©iibdjcn
groei blitjblanfe ©d)ut)’.

guliuž £o£)met)er.

102. Der Schuster.

1. Gut Leder, ichr klopfe
dich weidlich, klopf, klopf!
Und treff mit dem Hammer
den Stift auf den Kopf,

2. Glatt liber den Leisten
schon schmiegt sich der Schuh,
ein barfiiBig Biiblein
das gucket mir zu.

Hans Fraungruber.
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103. 2)cr Ufjnjtarfjer.
®ab ift cin (djr gefd)id'ter U?ann. 3d) Jjabe cinmal in

bab Omlete mm 93atcrb Stafd)cnut)r gefeijen. ©a roaren [o
ničle fleine Oiabcr, 3QPfen unb ©djrauben barin; eb fdjien
mir unmoglid), bag SFienfcfjenfjanbc fold) ^unftroerf bereiten
fonnten. §ernad) bin id) abcr in be§ Uljrmadjetb 28erfftaft
geroefen unb t)abe cjcfetjen, mic er allc bie feinen ©acfjen
mit ben nieblitfgtcn SBeufgeugen oerfertigt. !&>ab fiir cine
OJiengc Ufiren roaren ba! ©olbene unb filberne STafcfjcnufjren,
©turgufjren mit [djonen ©aulen unb groge unb fleine SSantn
uf)ren. ®ie maditen cin mcrfroitrbigeb ©eraufd), unb aB gar
cine ©tunbe ooruber mar, ba IjSitet if)r foflen bab ©d)nurren
unb ©djlagcn [joren. (šine grofje 9Banbitt)r f)inten in ber
(šefe rief nad) jebem ©d)(agc: ‘sviufud! unb cine anbere,
bie baneben ftanb, fing 3 tU' c'in luftigeb ©tuddein gu [pielen
an. 9Jfan fofltc gar ttidjt glauben, bag cine Ufjr fo luftig fein
fbnnte. ©ie Ijattc cin fo ernftfjajteb ©cfidjt unb fd)ien fid) um.
nid)B- roeitcr gu fummcrn alb um bie 3^- starf) ®. staete.

104. Diatfel.
9Ste fjeigt bab ©ing bort an ber Sffianb?
cb fdjldgt unb f)at bod) Bine §anb;
eb tjangt unb gefjt bod) fort unb fort,
cb gcl)t unb fommf nidjt oon bem Ort.

105. Der Schmied.
1. Der Blasbalg faucht, die Eisen gliihn,
die Funken durch das Dunkel spriihn
und auf die StraBe Tag fiir Tag
erschallt des Schmiedes Hammerschlag.

2. Der Meister vor dem AmboB steht
und flink das heiBe Eisen drelit,
ein Fuhrmann schreit zur Tiir berein,
sein RoBlein will beschlagen sein.

Hans Fraungruber..
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106 . $ie tvnurige ©ef^id>te tjont bummcn |>ati§d)eit.
1. .panšdien rotil etn ©i[d)ler roerben, i[t ju [djroer ber £robel.
©d)ern[tein[eger roill er roerben, bod) ifjrn [djeinfš nid)t nobel.
£)an§d)en roill cin Sergmann roerben, mag [id) bod) nid)t buden,
§dn§d)cn roill ein SDKtller roerben, bod) bie ©ad'e bruden.
£>an3d)en roill ein 2Beber roerben, bod) ba§ ©arn jerreifjt er.
[jmmer, roenn er faum begonnen, jagt il)n [ort ber 9Jiei[ter.
§anSd)en, §dn§d)en, ben!e bran, roa§ au§ bir nod)
roerben lanu!

2. £>an§d)en roill ein ©d)lo[[er roerben, finb ju Ijeijj bie ^of)len.
^>an§d)en roill ein ©d)ufter roerben, finb ju l)art bie ©ol)len.
fjan§d)cn roill ein ©cfjneiber roerben, bod) bie 9tabeln [teefjen.
§ansd)en roill ein @la[er roerben, bocfi bie ©djeiben bred)en.
fjanšdjen rotil 23ud)binber roerben, ried)t ju fel)r ber ^leifter.
$mmer, roenn er faum begonnen, jagt tl)n [ort ber 9Jtei[ter.
§an3d)cn, §an§d)en, benfe bran, road au§ bir nod)
roerben fann!

3. §an§d)en l)at nod) oiel begonnen, brad)te nid)t§ ju ©nbe.
Gruber i[t bie 3 e^ oerronnen, [d)road) finb [eine ^anbe.
§anSd)en i[t nun lpan§ geroorben unb er [iljt ooll ©orgen,
Pungert, bettelt, roeint unb 1’lagt abenb§ unb am 9Jiorgen:
„2Id), roarurn nidit roar id), ©ummer, in ber $ugenb [leijjig?
28a§ id) immer aud) beginne, bummer §an§ nur fjeiff id).
2Id), nun glaub’ id) [elb[t baran, baj) au§ mir nid)t§
roerben fann!"

SRufaolf SOroettfi ei rt.

107. Gebaude und Denkmaler.
Der Vater und die Mutter sprachen davon, daB der Nachbar

sein Haus verkauft habe und nun aus der Stadt wegziehen wolle.
Fritz horte ihnen zu. Da fragte er: »Kann der Flerr Lehrer das
Schulhaus auch verkaufen?«

»Nem, das kann er nicht,« entgegnete der Vater, »es ge-
hort der Stadtgemeinde, sie hat es gebaut und es ist daher ihr

gtnt«Kožu5, 3roeiteS ficfcCutf). 5
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Eigentum. Das Schulhaus ist fiir alle Schulkinder da, es ist ein
offentliches Gebaude.«

»Gibt es noch andere offentliche Gebaude?« wollte Fritz
wissen.

»Auch das Rathaus, die Kirche, der Bahnhof, das Steuer-
amt, das Gerichrtsgebaude, die Kasernen usw. sind offentliche
Gebaude.«

»Ist die Burg auch ein offentliches Gebaude?«
»Nein, sie ist ein Privatgebaude, wie die meisten Hauser

der Stadt. Aber es ist ein sehr altes und merkwiirdiges Bau-
werk, ein Denkmal vergangener Zeiten.«

»Auch auf dem Marktplatze ist ein Denkmal.«
»Ja, die Saule, die dort steht, erinnert an das Erloschen

der furchtbaren Pestkrankheit, die einst in der Stadt herrschte
und viele Opfer forderte. Solche Denkmaler gibt es noch meh-
rere, In der Heimatkunde wirst du dariiber noch manches horen.«

Nach A. v. 0 h m.
108. 3nt

©in 9Jtdbd)en tjatte einen Iranten 21rm unb fotlte in
ba§ ©pital aufgenommen roerben. ©a feine 2tngel)origen
teine 3e^ Jjctlten, um e§ batjin gu begleiten, točil fie fefjr
arm roaren unb auf Strbeit mufjten, fo ging e§ felbft f)in.
©§ fragte ficf) ©affen auf, ©affen ab bi§ ^urn ©pitale burdj.
©ort blieb e§ nor bem grofjen, freunblidjen ©ebaube ftetjen
unb getraute fid) anfanglid) gar nid)t tjinein, rneil e§ fid)
alte, graue DJiauern oorgeftellt tjatte mit triiben, oergitterten
©djeiben brin.

3tl§ ein 23oriibergel)enber beftatigt tjatte, bajj ba§ ©e=
baube toirflid) ba§ ®ranfenl)auš fet, fafjte e§ DJtut unb lautete.
©§ murbe, nadjbem e3 in ber Š^anjlei feinen ©d)ein abge*
geben bjatte, in einen ©aal aufgenontmen. ©ort betam e§
ein reine§, meiffeS 53ett unb balb barauf eine gut gubereitete
ID^atilgcit. ©pater lam bann ber 2Xr§t, roeldjer bcn Strm in
S3el)anblung nalpn. ©a§ 9J?abd)en litt jmar grofic ©dpnerjen,
aber ber 2trm fjcilte rafd), fo baf3 e§ nad) furjer 3e^
roieber ba§ ©pital oertaffen fonnte. 9Jlit inniger ©anfbarteit
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■gebad)te e§ ber Sage, trt roelcfjen ■ nicf)t nur ber 21rm Ijetlte,
fonbern in roelcfjett e§ aucf) 9teinlid)fett unb Drbnurtg fennen
unb fdja^en gelernt ijatte.

$m Saufe ber $a!)re rourbe au§ bem arrnen Hftabdjert
eine brane iutfjttge $rau, bte bem SIrjte unb bem $ranfem
Ijaufe gettlebenS banlbar blteb. ^ a$. sotetjec - gjiectan.

109. Die Drahte langs der Strafie.
Wozu dienen die Drahte, die von Haus zu Haus an wei8en

Knopfen langs der StraBe lortlaufen? Auf manchem Dache ist
ein ganzes Geriist mit solchen Knopfen aufgestellt und von dort
aus geht eine Menge von Drahten zu einem anderen solchen
Geruste. Wozu sind also diese Drahte?

Wenn ihr sie verfolgtet, konntet ihr bemerken, dal3 viele
Drahte in das Postamt hineingeleitet sind. Da sind Tische mit
allerhand sonderbaren Vorrichtungen und oft hort man ein Ge-
klapper, ohne jemanden bei dem Tische zu sehen. Zuweilen
driickt aber ein Beamter auf einen Taster, bald kurz, bald lan-
ger. Er telegraphiert, sagt der v Vater, er schreibt an einen ent-
fernten Ort und dazu sind die Drahte notig.

Andere Drahte bilden die Telephonleitung, mit deren Hilfe
man sogar in weitentfernte Stadte sprechen kann. Wir haben
ein Telephon zu Hause. Als der Vater vor einiger Zeit verreist
war, klingelte es bei unserem Telephon, die Mutter redete in
den Trichter hinein, wahrend sie eine Hormuschel an ein Ohr
driickte. Dann rief sie mich und ich horte die Stimme des Va-
ters so genau als ob er im anderen Zimmer ware, obwohl er viele
Stunden weit entfernt war.

Noch andere Drahte kenne ich, die uns das elektrische Licht
bringen. Der Vater sagt, diese Drahte seien besonders gefahr-
lich, wer einen solchen dicken Draht anriihre, konne dadurch
den Tod erleiden.

Ich hatte gerne gewullt, wie es moglich ist, in die Ferne zu
schreiben oder zu sprechen, oder wie es kommt, daB das Licht
durch die Drahte geht. Mein Bruder, der ins Gymnasium geht,
meinte, ich sei noch zu klein und zu — dumm, um dies zu ver-
stehen. Ein so schlimmer Bruder ist das! Ich werde aber den
Herrn Lehrer fragen, der wird es mir sicher sagen.

Nach Alex. v. Ohm.
5*
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110. Die Eisenbahn.
Eines Samstags sagte der Vater zu dem kleinen Hans:

»Wenn du morgen fruh aufstehen willst, nehme ich dich mit zur
Tante nach Celje. Nur muBt du sofort aus dem Bette, sobald ich
dich wecke, du weiBt ja, daB der Zug nicht wartet.« Hans war
iiber diese Nachricht hoch erfreut und versprach eilig alles, was.
der Vater wollte.

Am nachsten Morgen ging der Vater mit Hans zum Bahn-
hofe. Auf dem Bahnhofe muBte er zunachst an der Kasse zwei
Fahrkarten losen. Neben dem Kassenfenster hing an der Wand
eine groBe Preistafel, auf welcher man sehen konnte, wieviel
fiir die Fahrkarten zu den einzelnen Bahnhofstationen zu zahlen
war. Hans fand sofort, wieviel eine Fahrkarte bis Celje kostete.

In dem Kassenraume stand ein Bahnbeamter. Der Vater
sagte ihm: »Ich bitte um eine ganze und eine halbe Fahrkarte
dritter Klasse nach Celje.« Der Beamte fragte: »Wie alt ist der
Knabe?« Der Vater entgegnete: »Noch nicht zehn Jahre.« Da-
raufhin gab ihm der Beamte die verlangten Fahrkarten und
nannte ihren Preis. Der Vater bezahlte, nahm die Karten und
ging mit Hans zum Wartesaal. Am Eingange stand der Portier,.
welcher die Fahrkarten durchlocherte, und dann erst konnten
unsere beiden Reisenden in den Wartesaal eintreten. Dort war-
teten schon zahlreiche Leute auf den Zug.

Aus dem Wartesaale kamen der Vater und Hans auf den
Bahnhofsteig. Vor sich sahen sie mehrere Geleise und der Vater
bezeichnete Hans die Schienen, auf welchen der Zug kommen
muBte.

Bald darauf fuhr der Zug ein, Die Schaffner offneten die
Waggonttiren und viele Leute stiegen aus. Der Vater und Hans
gingen an der Lokomotive und dem Postwagen vorbei zu einem
Waggon mit der Ziffer III an der Wagentiire. Sie stiegen ein.
Die.Schaffner pfiffen, der Zugsfiihrer gab ein Zeichen mit einem,
Trompetchen und der Zug setzte sich in Bewegung.

Er hielt an verschiedenen groBeren und kleineren Statio-
nen. Wahrend der Fahrt begegnete der Zug einem Schnellzuge
und mehreren Lastenziigen.

Im Waggon waren nur wenige Personen. Der Vater unter-
hielt sich mit einem alten Herrn. Hans war bald eingeschlafen,
es war ja noch sehr fruh.
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Eine Station vor Celje weckte ihn der Vater. Es war in-
zwischen Tag geworden. Hans rieb sich verwundert die Auge.n,
es schien ihm unmoglich, daB sie das Ziel der Fahrt schon er-
reicht hatten.

Der Zug hielt. Die Schaffner riefen: »Celje, Celje!« Hans
bemerkte sofort seine Tante, die auf dem Bahnhofsteige war-
tete. Nach einer recht herzlichen BegriiBung verlieBen alle drei
den Bahnhof und gingen dem Hause der Tante zu.

Fr. Fink.

111. 2lnt ft-ifdjteidje.
©mil: ©a finb mir ja fdjon arn ©eidje! ©ib bie Sem-

mel f)erau3, Otto! §ter ift etn center ©iffen fur eud) t)ung-
rige $ifd)mduler! ©ief), trte fie banad) fdjnappen! §ier
ganlcn fidj gmet um ein ©tud; ber ftdrfere tjat e3 bem
fd)mdd)eren au§ bem Hftunbe geriffen — unb roeg ift ber fRauber!

Otto: ©a fdjau ben grofjen ®arpfen an! ©er ift geroijj
ein Sleter lang unb met)rere Mogramm fdjrocr. ©r fd)immert
olioengriin, an ben ©eiten ift er gelb.

Slttna: ©el]t it)r nid)t ben ©art, ben er am Obertiefer trdgt ?
Otto: $a, maljrtjaftig! Unb bort ift einem gar 9Jioo3

auf bem ®cpf geroadjfcn, ba§ rnufj ein alter ©urfdje fein.
©mit: Unfer §err Setirer ergal)lte un§ oor ein paar

SBodjen, bajj bie ^arpfen liber 100 ^at)re alt roerben.
Otto: $a, fie fjaben ein galješ Seben unb getjoren

gu ben ©onberlingcn unter ben $ifcben, benn fie tbnnen aud)
aufjer bem SBaffer teben. Unferc§ ©adjbars ©ol)n Ijat gu
SBeitjnadjten feinem ©ruber in S. einen ^arpfen gum ©e=
burtštage gefanbt. ©en tegten fie in eine mit ©cfjnee gefiillte
$ifte unb ftedten it)m cin in ©ranntmein getaud)te3 Stiidd)en
©rot in ba§ 9ftaul. ©ann fdjlugen fie bie ®ifte gu unb
fd)idten fie auf bie ©ifenbaljn. ©a ift ber ©eburtštagsfarpfen
in feinem ©djneeftubdjen ridjtig oon 9Jc. bi§ S. gefatjren
unb bort gang unoerfeljrt angefommen.



70

@mil: 2Iitd) fmb bie ^arpfen nidjt (o bumm, trie mandje
bcnfen. 23or brei Sagen mar id) on bem ©ad)e, ba (af) id)
einen Slarpfen, ber lu(tig im SSaffer umljerfdjnellte. Qd) molite
iljn f)a(d)en, aber faum fjatte er mid) erblidt, (o madjte er
ba§ 2Ba(fer triibe, baj3 id) nidjt meljr (eljen fonnte, mo er mar.

Otto: ©emifj finb bie ^arpfen fdjlaue ©urfdjen! ©>er
$i(d)er SInton Ijat oft ge(efjen, baj3 fie (id) in bie §ot)e
(dptellten, um iibcr ba§ 9bet) meggu(pringen, in meldjem [ie
gefongen merben (ollten. ©>a rrtiiffen bie $i(d)er Ijinter ba§
eine SJteg ein §meite§ legen, bomit fid) bie ^arpfen in biefent
fangen. 9ftand)mal oerftecfen (ie (id) aud) in bem ©djlamme
unb laffen ba§ ifteg rubjig iiber (id) megjieljen.

S?ac$ ^ilg.

112. Das Fischlein.
1. Ein klares Bachiein flieBet
durchs griine Wiesental,
darinnen schwimmen lustig
die Fischlein allzumal.

2. Sie schwimmen auf und nieder
und sind so frank und frei,
die lieben Silberfischlein,
rasch gleiten sie vorbei.

3. Sie schnalzen in die Hohe
wohl einen Augenblick,
dann schliipfen sie geschwinde
zum kiihlen Grund zuriick.

4. Dem Fischlein ist's so wohlig,
so frisch und leicht zu Mut;
im hellen Wasser spielen,
ist alles, was es tut,

5. Konnt' ich doch mit dir schwimmen
und spielen auch mit dir!
Leb' wohl, leb’ wohl, du Fischlein,
und gruB' die andern mir!

G. Chr, Dieffenbach.
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113. ©er ©pagenntidjel.
©in jiemlid) grojjer Qunge, namenš SJ^icfjel, Ijatte ©pagen

gefangert. SBeil er nicgt roujjte, toogin bamit, tat er [te trt
feirten §ut unb ftitfpte btefen [o auf ben ®opf. £$gr fonnt
eurf) benfen, ma§ fitr ein ©etihnmel ba§ auf bcrn ®opfe mar.

9'tun begegnete igm etn grember; ber grunte tfjn [reunb-
lid) unb fprad) ign an: „5Bitte, mo gcgt ber 2Bcg ginau§?"
28eil aber 2RtcC;el bic ©pagen auf bem $opfe gatte, bad)te
er: „2Ba§ gegt bid) ber $rembc an?", lieg feinen §ut ftgen
unb gab Feine SIntroort. ©er grembe fagte ju ficg felbft:
„£rier mitffen ungoflicge Seute mognen," unb licfj ben Ofticgel
meiterjiegen.

$egt begegnete bem $naben ber §err Sitrgermeifter;
ben pftegten alte Seutc, bte ign fanntcn, ju griijjen. OJtkgel
gritjgte aber nicgt, erften§, meit er bte ©pagen unter bem
.fbute tjatte, unb jmeitenš, meti er ein ©robian mar. ©er
©iirgermeifter fagte ju cinem ©emeinbebiener, ber eben
gintcr ;.I)m gerging: „©tel) bod) einmal, ob bem 33urfd)cn
bort ber §ut angeleimt ift!" ©er ©iener gtng gin unb
fprad): „£>or' einmal, Dfticgel, ber £>err ©tirgermeifter mocgte
gern miffen, roic bcin §ut inraenbig au§[iegt. $lug3 jieg ign
ab!" 9Jiicgel joaertc aber immcr nocg unb mugte nicgt, mie
er e§ mad)en follte. ©a rig igm ber ©iener ben £)ut gerunter
unb brr! ftogen bie ©pagen gerau§ nad) allen ©cfen unb ©nben.
©a mugte ber ©itrgermeifter lacgen unb alle Seute lacgten mit.

OJiicgel giefj oon ber ©tunbe an ber ©pagenmicgel
Unb menn einer feinen £>ut ober feine £'appe junt ©ruge
nicgt abjiegt, fo fagt man nod) geutjutagc: „©er gat gemig
©pagen unter bem tpute." ^ sitnim eurtman.

114. ©a§ ©aftgau§.
Qn eincm fcgbncn ©cgloffe, oon bem fdjon langft tein

©tein ntegr itbrig ift, lebtc einft ein rcicger DJtann. ©r oer-
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braudjte met ©elb, um fein ©djlojj redjt fd)on au§jufd)muden;
ben SIrmen <506 er aber uid)t gerne.

©a Eam eirtmcu etn armer atter Smotrn in ba§ ©d)lo$
unb bat um sJlad)tl)erberge. ©er SReicfje mic§ it)n barfd) ab
unb fprad): „©iefe§ ©djtofj ift Eein ©aftl)au§." ©er 2Ban=
berer aber fagte: „©rlaubt mir brei $ragen, fo mili id)
mieber roeitergel)en." ©r beEam bie ©rlaubniS unb fragte:
„2Ber rootjnte oor fjljnen in biefem ©cfiloffe?" „9J?ein ©ater,"
fprad) ber 9Reid)e. „2Ber rooljntc nor tljrem 23ater ba?"
„9J}ein ©roffoater." „ 2Ber mirb nad) fjljnen E)ier wol)nen?"
„9)tein ©ot)n, fo ©ott mili."

„91un", fprad) ber ilBanbercr, „menn feber nur eine
3eitlang in biefem ©d)loffe rooljnt unb immer einem anberen
fptat) macljt, roa§ finb fie benn anbereš Ijier al§ ©afte?
©iefe§ ©djloff ift alfo in ber ©at ein ©aftl)au§. 2Barum
uermenben ©ie fouiel ©elb, um e§ au§jufd)muden, ba ©ie
cmd) nur turje 3 e^ ^er finb? ©un ©ie lieber ben SIrmen
©ute§, fo bauen ©ie fid) eine bleibenbe SSoljnung im
§immel."

©er reid)e fJJiamt naf)m fid) biefe SSorte ju §erjen,
bel)ielt ben armen SSanberer iiber fftacfjt unb mar oon biefer
3 eit an motjltatiger gegen bie Slrmen.

9iacf) E£jr. ©djmib.

115. Das Gewitter.
Die Bewohner der Stadt ruhten in Sicherheit, Da zogen

schwere Wolken den Horizont herauf. Der Wind drehte knar-
rend die Wetterfahne auf dem Dache. Blitze spriihten, Der Don-
ner rollte. Ein schweres Gewitter zog sich am Himmel zusam-
men. Dort ziindete ein Blitzstrahl, Hell flackerte die Feuer-
saule gegen Himmel. Die Feuerwehr kam alsbald daher und die
Manner miihten sich, den Brand zu loschen, Der Wind wehte
immer heftiger. Wehe, wenn er die Flammen auf die Nachbar-
dacher tragti Da nahte die Hilfe, ein starker Regen stiirzle
nieder. Er drohte die bliihenden Gefilde zu ertranken, aber bald
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war der Brand geloscht. Ruke kehrte wieder ein. Die Sonne
erhob sich gliihend am Firmament und der friihe Strahi beleuch-
;tete ein trauriges Bild der Verwiistung.

116. Die Feuerwehr.
Hnrra! hurra! die Feuerwehr! Eben war es noch so lang-

weilig und stili auf der Stral3e; kein Wagen fuhr, wenig Men-
schen gingen und nun auf einmal rasselt und klingelt und pfeift
es daher und alle Hauser werden lebendig. Aus den Fenstern
strecken sich neugierige Gesichter und aus den Laden laufen
die Leute schnell vor die Tur, um zu sehen, was da los ist. Ha!
da kommt ein langer, niedriger Wagen angerasselt. Zwei Rei-
hen blanke Helme seh' ich blitzen, die Glocke klingelt heftig —
rrrr! ist der Wagen schon voriiber, Schwarz von Menschen ist
die stille Strahe, Woher kommen ali die vielen Leute auf ein¬
mal? Woher kommen ali die Jungen, die hinter dem Feuerwehr-
wagen herlaufen?

»Wo ist das Feuer?«
»Ich weifi es nicht!«
Alle Leute sehen sich um, drehen die Kopfe, recken die

Halse, sprechen miteinander, Sogar die Leute, die einander gar
nicht kennen, fragen sich, wo das Feuer ist.

Rrrr! wieder ein Wagen! Unter den blanken Helmen seh'
ich mutige Gesichter, Auf der Schulter tragt jeder Feuerwehr-
mann ein blankes Beil, Rrrr! ein Wagen mit lauter Spritzen-
schlauchen, aber es geht so schnell, ich kann nichts recht er-
kennen. Die Leute laufen alle, als ob jemand hinter ihnen her
ware. Sieh! ist nicht dort unten der Himmel rot? Oh, vielleicht
ist das Feuer ganz nahe! Wirklich, dort seh’ ich auch dicken,
schwarzen Rauch aufsteigen iiber den Hausern und rote Fun-
ken dazwischen! Jetzt bleibe ich nicht langer hier stehen, jetzt
lauf ich auch mit! Nein, Mutter, sei nicht bange! Es ist ja Tag
iimd ich geh’ nicht ins dichteste Gedrange, ich verspreche es dir.

lise F r a p a n.

117. Das Dorf.
1. Sleht ein Kirchlein im Dorf,
geht der Weg dran vorhei,
und die Hiihner, die machen
am Weg ein Geschrei.
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2 . Und die Tauben, die flattern
da oben aru Dach,
and die Enten, die schnattern
da unten am Bach.

3. Auf der Bruck’ steht ein Junge,
der singt, daj] es schailt,
kommt ein Wagen gefahren,
der Fuhrmann, der knallt.

at
4. Und der Wagen voli Heu,
der kommt von der Wiese,
und oben darauf
sitzt der Hans und die Liese.

5. Die jodeIn und jauchzen
und lachen alle beid’,
und das klingt durch den Abend,
es ist eine Freud’!

6. Und dem KOnig sein Thron,
der ist prachtig und weich,
doch im Heu zu sltzen,
dem kommt doch nichts gleich!

7. Und war’ ich der KOnig:
gleich vedr’ ich dabei
und nahme zum Thron mir
einen Wagen voli Heu.

Robert Rein ick.

118. Die drei Gehilfen.
»Ich mochte nur wissen, wie du es machst, lieber Nachbar,

dah dein Hauswesen so gut in Ordnung ist. Man sieht doch
nichts besondres an dem. was bei euch vorgeht. Ich arbeite doch
auch und lasse es mir recht sauer werden, — es will aber nicht
recht gehen,« Der Nachbar antwortete: »Ich wuBte nicht, wo der
Grund sein solite, wahrscheinlich sind es meine drei Gehilfen,
denen ich alles zu verdanken habe.« »Drei Gehilfen? Wer sind
denn die?« »Nun — der Haushahn, die Hauskatze und der Haus-
hund.« »Geh, du machst SpaB!« — »Nein, nein, es ist mir Ernst.
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In aller Friihe, wenn der Tag beginnt, kommt der Haushahn und
ruft: »»Aufgestanden!«« Darauf kommt die Hauskatze, sitzt
hinter dem Ofen und putzt sich ; die ruft: »»Aufgeputzt!«« Und
endlich der Haushund, der pafit auf jeden auf, der hereinkommt
oder hinausgeht, er kennt Freund und Feind und ruft: »»Aufge-
paBt!««

»Aha, ich verstehe, lieber Nachbar, was du damit sagen
willst, Du glaubst, daB drei Dinge notig sind, um ein Hauswesen
in Ordnung zu halten: FleiB, Reinlichkeit und Achtsamkeit,
nicht wahr?«

»Ja, wenn du meine drei Gehilfen so nennen willst, ist
mir’s auch recht. Du siehst selbst, daB solche Gehiifen gut sind,
weil sie uns taglich rnahnen, — man konnte es sonst vergessen.«

Brauchst du, iiebes Kind, nicht auch solche Gehilfen?
Nach B. Auerbach.

119. Die LandstraBe.
Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt fuhren Wege, auf

welchen Wagen fahren konnen. Solche Wege nennt man StraBen.
\Venn sich dieselben weithin erstrecken und breit sind, heiBen
sie auch LandstraBen. Zu beiden Seiten der LandstraBe
ziehen sich Wege fur FuBganger, Baumreihen oder Alleen und
Graben hin. Im Sommer geben diese Baume kiihlenden Schatten
und im Winter, wenn tiefer Schnee liegt, kann man sich nach
ihnen richten, damit man nicht von der StraBe abweiche und
irregehe,

Die LandstraBe muB in Ordnung gehalten werden; dies
besorgt der StraBenwarter. Wenn sich bei nassem Wetter
Lachen bilden, muB er Rinnen ziehen, damit das Wasser in den
StraBengraben abflieBe. Wenn Gruben oder Vertiefungen ent-
stehen, muB er dieselben mit Schotter ausfiillen.

Auf den meisten LandstraBen trifft man jederzeit Leute an.
Da gibt es solche, die zu FuBe sind. So ein recbter FuBganger ist
der Hausierer; er tragt seine Ware als Biirde auf dem Rucken
oder hal sie auf einen Karren geladen, den er auf der staubigen
StraBe muhsam fortschiebt,

Auf der LandstraBe verkehrt mancherlei Fuhrwerk. Da
kommt ein Wagen langsam daher, er ist mit Ochsen bespannt;
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ein Ochsengespann hat niemals groBe Eile. Em leichter Wagen,
von flinken Pferden gezogen, das ist etwas ganz anderes.
Drinnen in der Kutsche sitzen vornehme Leute; sie machen
gewiB eine Vergniigungsreise, denn sie zeigen frohliche Ge-
sichter, Lange kann man sie nicht betrachten, denn bald ist der
Wagen unseren Blicken entschwunden.

Nun aber kommt ein groBer, hochbepackter Wagen um die
Biegung der StraBe. Vier starke Pferde bringen ihn nur langsam
vorwarts; das ist ein Frachtwagen, Man kann nicht sehen, wo-
mit er beladen ist; denn der Fuhrmann hat den Wagen mit einem
groBen Tuche iiberspannt, damit die Ladung bei Regenwetter
nicht naB werde.

Hie und da sieht man auf der LandstraBe einen Wagen da-
herrollen, vor dem weder Ochsen noch Pferde eingespannt sind.
Das ist ein Automobil. Nach R. NierdergesaB.

120* 3«jct ttrijfett borurn.
(Sin SBanberer fanb eine no (le @elbbriefta[d)e.

nadjftcn ®orfe gab er fie im ©emeinbeamtc ab, bamit ber
23erlu[ttrdger ge[unben roerben fonne.

„©u Dlarr!" meinte fein ©efaljrie, „roantm bet)ieUft bit
ba§ (Selb nid)t [ur bid)? 2Ber f)Stte bcnn gemufst, baft bu
e§ gcfunben b)aft ?"

„©prid) nicJ)t fo", antroortete ber SSanberer. „3r^>ei
roupten barum: ©'ott, ben id) furdjte, unb ntein ©emiffen,
ba§ mid) ridjtct". stacfi st. ^otj.

121. ©orfmuftf.
1. §od) aitf bem 3Qun ber ©ctfelfjabn
fangt bie STcufif mit' .^rafjen an;
bie §ut)ner ftimmen luftig ein,
bie @an§ mili aud) nid)t ftille [ein.

2. ®ie 3fe3c ntedert in bem ©tali,
c§ blaten laut bie ©didflcin ali;
e§ belit ber §unb, unb grungenb [d)rei’n
bie ©djroeine alle, gro )3 unb flein.
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3. SDaS ©padlem fetbft mit Ijetlem ^tang
[timmt an ben lieblidjften ©efang;
im tiefften 93affe brumrnt baju
im ©talle l)ier bie alte ®ulj.

4. ®ie ®refd)er in ber ©djeune bort,
fie fd)lagen flinf in einem fort
ben 3Ta5t ba^u, baff laut e§ fnallt
unb meit burd)’§ gange ®orf t)in fdjallt.

5. ©)a§ guieft unb fdjrcit, ba? pfeift unb fummt,
ba§ llopft unb grungt, ba§ bloft unb brumrnt!
2©er tiort je in ber ©tabt fold/ ©tild?
©)a§ ift bie luffge ©mrfmufit!

©Ijrtfiiatt ®ieffert6adj.

122. ©o @ott mili!
©corg fragtc feinen 92ad)bar 21nbrea§, ob er ant nadjften

£agc in bie ©tabt auf ben Qat)rmarft get)e. „5(d) merbe
bingcfjen", entgegnete 2tnbrea§, „fo ©od mili!"

„Qd) gcl^e aud)", fagte ©eorg, „ob nun ©ott mili
ober nidjt".

91m nadjftcn HRorgen ftanb 21nbrea§ fru£)§eitig auf unb
madjte fid) fiir ben 2Beg guredjt. 21l§ er am §aufe be§
S^acfjbard oorbcifam, rief er: „§alIo! ©eorg! ^omm, mir
gcl)cn auf ben $at)rmarft!"

„2teber $reunb, id) lann nid)t mit'', antmortete ber
^adjbar, „l)eute 9lad)t ift mein ^Sferb umgcftanben!"

3}act) SS. «rčc»ič — gr. gin*.

123. Die Frosche.
Ein groBer Teich war zugefroren;
die Froschlein, in der Tiefe verloren,
durften nicht ferner quaken noch springen,
versprachen sich aber, im halben Traum,
fanden sie nur da oben Raum,
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wie Nachtigallen wollten sie singen.
Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz,
nun ruderten sie und landeten stolz
und saBen am Ufer weit und breit
und quakten wie vor alter Zeit.

Wolfgang von Goethe.

124c Der Bauer.
Der Bauer hat viele und schwere Arbeiten zu verrichten.

Wenn der Hahn den Morgen verkiindet, verlaBt er schon sein
Lager. Die Pferde, Ochsen und Kiihe wollen ihr Futter haben.
Wenn er seine Tiere versorgt hat, dann erst kann der Bauer sein
Morgenbrot essen. Nachher geht es auf das Feld hinaus. Da
wird gepfliigt, geeggt und der Samen ausgestreut.

Das Wachsen und Gedeihen der Saat steht in Gottes Hand.
Gott segnet die fleiBige Arbeit. Er schickt Sonnenschein und
Regen und die Saat keimt und treibt, bliiht und gedeiht.

Mit Freuden heimst der Bauer den reichen Segen ein, Auf
den Wiesen wird Heu gemacht, auf den Ackern Getreide ge-
maht. Die Scheunen fiillen sich, Dann bietet der Herbst seine
Gaben. Die Kartoffeln und Riiben, das Obst und die Trauben
mahnen: Komm und hole uns heim, es ist Zeit! Wenn nun das
Feld leer ist, wird es von neuem bestellt.

Im Winter drischt der Landmann die vollen Ahren aus,
reinigt das Getreide und schickt es in die Miihle. Dort wird es
zu Mehi gemahlen, aus dem man das Brot backt. Hast du es
schon bedacht, mein Kind, wie viele Muhe es kostet, bis dir die
Mutter das nahrhafte Brot reichen kann?

125. Der Bauer.
Ich bin ein Bauer,
ich pfliige das Feld
und sae und ernte,
was ich bestellt.

Dann hat das Kindlein
stets Brod genug. —
Drum ehre den Bauer
und ehre den Pflug!

Hans Fraungruber.

(
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126. Ratsel.
1.

Hinten Fleisch and vorne Fleisch,
mitten Holz und Eisen.
Wer mir das erraten kann,
den heifi’ ich einen Weisen.

2 .
Mit vielen spitzen Krallen
fdhrt’s auf dem Felde kreuz und quer,
und wenn des Samanns KOrner fallen,
gleich ist es hinterher.
Dock nicht ein KOrnlein kann es fressen,
es scharrt sie alle ein;
hieraus nun konnt ihr leicht ermessen :
Ein Heer von Spatzen kann’s nicht sein.

127. Ser ©reiijftein.
1 .

©g lebte einft cin ©cmer, ber mar ber reidjfte DJiann
in bem ganjen Šarfe. Sabei mar er aber fo geijig unb i)ab-
gierig, bag er Sag unb 91acf)t bariiber nadjfann, mie er nod)
reidjer merben fannte. Dbmol)! er alfa ba§ befte ©tel) befajj
unb troljbem feine $elber am grafiten unb am frud)tbarften
roaren, fo tat e§ tf)m boet) leib, bafj anbere aud) etma§ befaffen.

Siefe bofen ©ebattfen lieffen Ujn nad)t§ nid)t fd)lafen.
Sa lam il)m einft ganj plbpcf) ber ©ebanfe, bafj er ja ben
©rcnjftein, ber am Svanbe feine§ $elbe§ ftanb, ein roenig in
ba§ $elb feine§ S^adjbarg riiden fannte. Sluf biefe SBcife
mdre bann fein Sider grajfer unb merlen miirbe bie§ oljnefjin
niemanb.

di .
Sfidftig fianb er um SJlitternadft auf, ging auf ben Sider

unb begann ben fdjroeren ©renjftein au§jugraben. Sa lam
aber ein fleine§ meiffeš §unbd)cn unb belite immerju:

„2Bau, mau, mau!
SM)t bid) tram!
Sluf ©ott fdjau’!"



80

Slllein ber ©auer Ijorte in feinem @ifer gar nidjt fjin
unb grub unb grub. ©abei [agte er:

„2Bo leg’ id) i!)n f)in
mir gum ©eminn?"

©nblicf) mar ber ©tein braujien, [cfjnell grub er giemlid)
meit im $elbe be§ 9tad)bar§ ein Sod) unb [telite ben ©reng=
[tein ijtnein. ©o mar [ein eigeneš $elb um einen guten
©trei[en graver gemorben. ©ann ging er ^ufrieben mit fid).
[elb[t pr 9iuf)e.

3.
9lur mar er nidjt lange pfrieben. ©er 9?ad)bar Jjattc

nod) immer einen ju groben 2Ider. ©o fdjlid) er al[o um
Dfttternacfjt raieber b)inatt§ unb begann ben[elben ©tein nod)=
mal§ aušgugraben, um ttjn nod) meiter in ba§ $elb bed-
9iad)bar§ Ijineinguruden. ©a [tanb aber [etgt ein grauer £)unb-
ba unb belite fortmaljrenb:

„2Bau, mau, mau!
9M)t bid) trau’!
$d) bicf) I;au’!"

©er 93auer fummerte [id) natiirlid) nidjt barum, [onbertt
grub ra[d) meiter, roobei er [agte:

„2£o leg' id) bid) l)in
mir pm ©eminn?"

©nblidj mar ber ©tein [rei, ber ©eigljaB grub ein Sod)
nod) meiter brinnen im $elbe [eine§ 91ad)bar§, [telite ben
©tein Ijinein unb ging gong gufrieben nad) §au[e.

4 .

2Bie ed aber fo geljt, [eine 3ufr ie^en^) e it bauerte nur
gang lurje 3eit. ©er ©ebanfe an ba§ $elb be§ 9tad)bar§
tiefj ibjn nidjt lange rutjig [djlafen. ©er 93auer be[d)lo [3 baljer,
ben ©tein nod) einmal au§gugraben unb itjn ein ©tudd)en
meiter gu ruden, ©r ging alfo in ber 9iad)t mieber l)inau§,.
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bo ftonb ober cin riefiger fcfjtparger fyleifrf;erf)imb ba unb
belite miitenb:

,,23011, roau, mau!
9cid)t bid) trair!
$>d) bid) fcnft gerpu’ !"

©loubt ip, boji fid) ber ©auer boran tepe? 2Id) nein,
er bodite nur on [einen ©tein unb mod)te fid) fofoct on bie
2Xrbett. ©)iegmal aber [telite er ip [o meit in bog $elb beg
[Racparg pnein, boji nun [o[t ber gonge 2Ider fein mor.
^idjernb unb pnbereibenb molite er nad) §aufe. 2)a fprang
ber £>unb ou[ ip log unb gerrig iijn in toufcnb ©tilde.

o.

©)cr 33oucr mar nun tot. [Rod) longe nappr ober [aficn
bie fieute beg [Radjtg auf [enem Drte einen ©cptten
manbeln, ber feufgenb einen ©rengftein t)in unb pr fdpppte
unb bobei jammerte: „2£o leg’ id) il)n I)in? 2Bo leg' id)
ib)n f)tn ? //

(Sinmol fot) ibjn cin beprgter |)anbmerfgburfcp unb
biefer rief, alg er ben ©eift [o fragen prte, gong lout: „2cg'
ip pit bortpn, mo bu ip prgenommen pft!"

®o fd)Ieppte bog ©efpenft ben ©tein bortljin, mo er
urfpriinglicf) gelegen mar, rief: „®anl! ©onf!" unb oerfdjmonb
fiir immer. £>er 9Rat beg ©urfcpn ptte ben $Iucf) bepben
unb bie ©eete beg ©auern mar nun in IRup.

Stirarn.

128. Die Riibe.
Es waren einmal zwei Briider, die waren Kriegsleute und.

der eine von ihnen war reich, der andere arm. Da wollte sich
der Arine aus seiner Not helfen, zog den Kriegsrock aus und
wurde ein Bauer. Also grub und hackte er sein Stiickchen Acker
und sate Riibensamen. Der Samen ging auf und es wuchs eine
Riibe, grob und stark, wurde zusehends dicker und wollte gar
nicht aufhoren zu wachsen, so daB niemals soleh eine Riibe ge-
sehen worden war. Zuletzt war sie so grob, daB man sie auf einen.

5SinI*Rožu&, 3rocttcS Cefctmcf). 6
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Wagen legen muBte, um sie vom Platze zu bringen. Der Bauer
wuBte nicht, was er damit anfangen solite und ob's sein Gliick
oder Ungliick ware, Endlich dachte er: Verkaufst du sie, was
wirst du GroBes dafiir bekommen? Und willst du sie selber
essen, so tun die kleinen Riiben denselben Dienst. Am besten ists
du bringst sie dem Konige und machst ihm ein Geschenk damit.
Also lud er sie auf den Wagen, spannte seine Ochsen vor
brachte sie an den Hof und schenkte sie dem Konige. »Ei,« sagte
der Konig, »was fiir ein seltsam Ding ist das? Mir ist viel
Wunderliches vor die Augen gekommen, aber so ein Ungetiim
noch nicht. Aus was fiir Samen mag die gewachsen sein? Oder
dir gerat’s allein und du bist ein Gluckskind.« — »Ach nein,«
sagte der Bauer, »ein Gluckskind bin ich nicht; ich bin nur ein
armer Kriegsmann, der sich nicht mehr nahren konnte; darum
hangte ich den Kriegsrock auf den Nagel und baute das Land.
Ich habe noch einen Bruder, der ist reich und Euch, Herr
Konig, wohl bekannt; ich aber habe nichts und bin von alier
Welt vergessen.«

Da empfand der Konig Mitleid mit ihm und sprach: »Deiner
Armut solist du iiberhoben sein und so von mir beschenkt
werden, dafi du wohl deinem reichen Bruder gleichkommst.« Da
schenkte er ihm viele Acker, Wiesen und Herden und macbte
ihn steinreich, so daB des anderen Bruders Reichtum gar nicht
damit verglichen werden konnte,

Als dieser horte, was sein Bruder mit einer einzigen Riibe
erworben hatte, beneidete er ihn und sann hin und her, wie er
sich auch ein solches Gliick zuwenden konnte, Er wollte es aber
noch viel gescheiter anfangen, nahm sechs auBerordentlich
schone Pferde und brachte sie dem Konige. Er meinte nichts
anderes, als er wiirde ihm ein viel groBeres Gegengeschenk
machen; denn hatte sein Bruder so viel fiir eine Riibe bekommen,
was wiirde ihm fiir so schone Pferde nicht alles geschenkt
werden?

Der Konig lobte die Pferde liber die MaBen und schien
auBerordentlich vergniigt liber das Geschenk, »Aber,« sprach
er, »was fiir einen Dank soli ich Euch fiir ein so treffliches
Geschenk erweisen? Ich habe nichts in meiner Gewalt, was an
Seltenheit und wunderbarer Art diesen edlen Geschopfen gleich
kame. Doch halt!« rief er plotzlich und winkte einem seiner
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Diener. »Lafi die groBe Riibe bringen, denn ich wiiBte nichts, was
seltener und auBerordentlicher ware; die will ich Euch
schenken,« Also muBte der Reiche seines Bruders Riibe auf
seinen Wagen legen und nach Hause fahren lassen.

Nach Jakob und Wilhelm Grimm.

129. Der Riibenzucker.
Vor uns liegt ein Stiickchen Riibenzucker, Woher ist es?

Wie ist es entstanden? Der Riibenzucker ist nicht weit her;
er ist vom Dorfe, wo Zuckerriiben gebaut werden.

Der Bauer pfliigt dort das Land und steckt Riibensamen
in Locher, die etwa einen halben Schritt voneinander entfernt
sind. Die Samenkorner treiben nach oben einen Biischel groBer,
griiner Blatter, nach unten eine dicke, saftige Wurzel. Dann
kommen die Arbeiter, jaten das Unkraut zwischen den Riiben
aus und haufen mit der Hacke die Erde um die jungen Pflanzen.
Die Wurzeln der Zuckerriiben werden stark und dick, eine so
schon wie die andere.

Im Herbste kommt der Herr mit den Arbeitern aufs Feld.
Er laBt die Riiben herausnehmen und die Erde von ihnen ab-
waschen. Die Blatter erhalt das Vieh; die dicken Wurzeln aber
werden in die Zuckerfabrik gebracht und hier fein zerschnitten.
Nachdem man den siiBen Saft aus ihnen gewonnen hat, erhalten
die Schweine und die Ochsen die Schnitzel als Futter.

Der Riibensaft ist anfanglich noch triib; deshalb wird er
klar gemacht, Dann kocht man ihn in groBen Kesseln so lange,
bis er dickfliissig wird. Beim Erkalten scheidet sich der fest.e
Zucker ab und ein fliissiger, siiBer Saft, Sirup genannt, bleibt
zuriick, Der Zucker ist aber zuerst noch braun und grob. Man
lost ihn wieder im Wasser auf und entfarbt ihn. Zuletzt bringt
man ihn in die Form. Hier erstarrt der dicke Saft zu feincm,
weiBem Riibenzucker.

Nach H. W a g n e r.

130. Kind und Ochse.
Knabe: »Ei, Ochse, woriiber denkst du nach, daB du da

liegst fast den ganzen Tag und machst ein gar so gelehrl'
Gesicht?«

6 *
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Ochse: »Hab’ Dank fiir die Ehre! So schlimm ist's nicht.
Die Gelehrsamkeit, die muli ich dir schenken; ich halte vom
Kauen mehr als vom Denken.«

Und als er noch gekaut eine Weile, er hatte nicht eben die
groBte Eile, da spannten sie vor den Wagen ihn; ein schweres
Fuder solit' er ziehn. Das tat er ganz wohlgemut; das Denken
konnt' er nicht so gut.

W. H e y.

131. (šinfe^r.
1. Set einem SSirte munbermilb
ba roar id) jimg[t ju ©a[te;
ein go(b’ner Slpfel mar [ein ©d)ilb
an einem langen 9l[te.

2. ©§ mar ber gute 2Ipfelbaum,
bei bcm id) eingefeljret;
mit fit^er ®o[t unb [rifdjem ©diaum’
Ijat er mid) mol)! genaijret.

3. @§ farnen in [ein gruneš §au§
niel Ieid)tbe[d)mingte ©a[te;
[ie fprangen frei unb l)ielten ©djrnaud
unb [anaen au[ ba§ be[te.

4. [)d; [anb ein ©ett ju [iifjer diut)5* 7
au[ meidjen, griincn SCRatten;
ber 2Birt, er bedte [elb[t mid) ju
mit [einem fiiijlen ©djatten.

5. 9htn [ragt’ id) nad) ber ©djulbigfeit,
ba fcfjuttelt' er ben 2Bip[cl.
©efegnet [ei er allejeit
con ber SBurjel bi§ jum ©ip[el!

Subro. Utjlartb.



85

132. Das Marienkaferchen.
1. Es flog zu mir ein Kaferlein,
das hatte rote Deckchen
und rings am Rand und mitten drein
noch sieben schwarze Fleckchen,

2. Es stieg auf meiner steilen Hand
bis zu den hochsten Spitzen,
erklomm des Nagels Felsenwand,
blieb ruhend oben sitzen.

3. Mir kam in Sinn ein Kinderwort,
ich dacht daran beizeiten,
sang: »Herrgottstierchen fliege fort!«
Da flog es in die Weiten.

N. Metzroth.

133. Die Wiese.
Gar gerne gehen die Kinder auf die Wiese. Wie angenehm

schreitet sich’s im weichen Grase! Welch prachtige StrauBe
lassen sich aus den Wiesenblumen winden! Und wie viele Tiere
sieht man auf der Wiese! Bienen, Hummeln und Schmetterlinge
schwirren und flattern hin und her. Heuschrecken hiipfen in
Scharen bei jedem Tritte auf, Verschiedene Kafer kriechen an
den Grashalmen empor. Dort unter dem Erdhaufen wohnt der
einsame Maulwurf.

Anders sieht der Bauer die Wiese an, Ihm muB sie im ganzen
Jahre Futter fiir das Vieh geben. Allerdings ist die erste Mahd
im Monate Juni die beste, Doch spater kann der Bauer die
Wiese noch ein zweites Mal und an manchen Orten sogar ein
drittes Mal abmahen. Die erst Mahd gibt das Heu, die zweite
und dritte aber das Grummet,

Auf hohen Bergen wachst so niedriges Gras, daB es nicht
mehr geschnitten werden kann, Solche Bergwiesen nennt man
Almen. Auf diese wird das Vieh im Sommer getrieben, wo es
sich dann das Futter selbst suchen muB.



134. SRfitfel.
©ag etnmal, rotc baš $ferb,
fcinen £>e(ler ift e§ irert;
auf bcm $elb in groben §aufen

unb fprtngt'§, bod) fann’§ nkf)t laufen.
griebricfi SSJilEjeltrt ©iilt.

135. Das Hascheti.
Schaut, was sitzt denn dort im GrasP
Ei der Daus, der Has, der Has!

Guckt mit seinem langen Ohr
aus dem griinen Nest hervor.

Hiipft mit seinem schnellen Bein
iiber Stock und iiber Stein.

Kommt, ihr Kinderlein, and schaut,
wie das Nest er hat gebaut!

Ei! wie schOn von Gras und Heu,
und wie lind von Moos und Spreu!

Lafit nur schauen, was im Nest
liegt so kugelrund und fest:

Eier, blau und griin und scheckig,
Eier, rot und gelb und fleckig.

Hdslein in dem griinen Wald,
bin dir gut und dank’ dir halt;

Hdslein mit dem langen Ohr,
dank’ dir tausendmal davor.

Hdslein mit dem schnellen Bein,
solist redit schOn bedanket sein.

Ndchste Ostem bringt die Mutter
wieder dir ein gutes Futter,

daj] du mOditest unsertvoegen
wieder so viel Eier legen.

Friedrich G Ul L
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136. Ste $eucrnte.
SScnn ba§ ©ra§ auf ben 23iefen fdjon gefjorig grofj

gemorbcn ift, fo bcginnt bie .peuernte. $riib in ber ©ammerung
gcf)en bie SIrbeiter auf bie SBiofe. taufeud)ten ©rafe gcijt
ba§ daljen ant beften. Sie blinfenben ©enfen fdjraingenb
legen bie ritftigen 9Jtaf)cr fReifje an SReitje ba§ ©ra? l)in, au§
bem bie §eufd)recfen, ©rdlert unb fRafer ftudjten. ©pater
fommen banu bie Dftabcfjen unb $rauen, bringen bie Sftorgen*
fuppe, ba§ 33rot unb ben Sranf. ©a? liegenbc ©ra§ toirb
nun aušgebreitet, nad) einigen ©tunben ©onnenfdjein um*
geroenbet, be§ 21benb§ aber — benn felten trocfnct e§ an einent
Sage — roirb e§ in §aufen gebrad)t, bamit itjm ber Sau
bie fcf)one $arbe nid)t netjmen fann. 2Im nadjftcn Sage ruirb
banu ba§ §eu micber au§einanber gemorfen unb, tnenn e§
trocfen unb biirr gerttorben, gefammelt, auf ben 2Bagen ge*
laben unb nad) £>aufe gcfiifjrt. ©ort fommt e§ auf ben £>eu*
boben unb roartet nun, bi§ e§ im talten SBinter ben braoen
Mi)en junt mitlfontmenen $uttcr bient.

137. Ser .fjeunmgen,
9ia, roaS fommt benn ba fiic ein grofjeS Ungetiim ^ergetoactelt ?

3ft e§ ein SBagen? 3a, ein SBagen mufi e§ mobt fein, benn icb feffe
gtoei braune, ftarfe ifSferbe batoor, unb 9taber fege id) audi, obet
maž bann fommt, ift fetn e ®rofdjfe, feine ^utfdje, feine ©tragenbabn,
fein Soblenmagen — eg fiebt ganj fremb unb merfmurbig auž! ©o
bod) bepadt, fo toie ein graugriiner 23erg fommt eg bager, oben
barauf liegt eine groge tange ©tange. $)er Sutfdjer E)at einen btauen
Sittet an unb einen grogen ©trobgut unb er fiibrt bie $fcrbe tang*
fam unb bebadftig. Seine tange tpeitfdje, bie er aufredjt in ber .ffanb
Ifbtt, pbmingt fid) teife bin unb ber. 3egt ift ber SBagen nab, je|t
fann itf) feben, roaS barauf getaben ift. 2lcb — fpeu ift eg! Sauter
tange, tange, trocfene ©ragbatme finb eg, nocg ein bigtfjen griin, unb
bajroifcben rote, runbe, oerroetfte Stumen. SBie tpaare bdngen bie
(Sragbatme 3« beiben ©eiten oom SBagen gerunter, einige fatten
fogar berab auf bag ©tragenpftafter. 9tn bem SBaume Oor bem @d=
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fjaufe jtnb eine Hkenge §alme jroifdjen beti ŠIften fjangen geblieben.
£>f)! ein ©perling ift gefommen uub f;at fia) einen fpalm meggeljolt!
Db ec ifjn rool)! in fein 32eft tragt ? 880 mag fein Uteft molji fein?
©o, jetjt ift eine rote 93Iume Dom SBagen gefatlen, bie nefjm’ idj mit
nacf) fpaufe. @ie ift blaurot, ifjr &opf ift fo bicf, er baumelt f)in unb
Ijer auf bem toelfen ©tengel. SBo ift fie gemadifen ? SBo fjat fie ge=
bliiEit ? Db eS ber ©pag molji roeijj, ber ben §altn geljolt Ijat? ®er
©pag Ijat ja glugel, tann fliegen, farni fid) uberafl umfefjen. ®er
SBagen ift fort, ift ooriibergefaljren. SIber bie gotice Suft buftet!
S)a» ift tmn bem §eu. ©o riecfjt eg auf ber SBiefe, roenn bie ©onne
auf baž gemagte @cag fdjeint.

Stfe grapatt.

138. Der Wert der Arbeit.
Ein Kutschpferd sah den Gaul den Pflug im Felde zieh'n
und wiehert stolz herab auf ihn.
»Wann«, sprach es und begann sich schon zu heben,
»wann kannst du dir ein solches Anseh'n geben?
Und wann bewundert dich die Welt?«
»Schweig!« rief der Gaul »und laB mich ruhig pfliigen!
Denn baut’ ich nicht mit FleiB das Feld,
wie wiirdest du den Hafer kriegen,
der dich so frisch und stolz erhalt?«

Chr. F. G e 11 e r t.

139. Die Ahren.
Als der liebe Gott noch auf der Erde wandelte, waren die

Felder viel fruchtbarer als heutzutage. Die Getreideahren waren
so lang wie der ganze Halm, von der Spitze bis zum Boden
wuchsen nur Korner. Die Eeute jedoch achteten der Gottesgabe
wenig, sie waren ubermiitig geworden.

Eines Tages ging eine Frau mit ihrem Sohnchen an einem
Kornfelde vorbei. Das Kind fiel in den StraBenkot und be-
schmutzte seine Kleidung. Die Mutter rieB eine Faustvoll der
schonsten Kornhalme aus und reinigte damit das Kleid ihres
Sobnleins. Der liebe Gott ging eben vorbei und sah, was sich
zugetragen hatte. Unwillig sprach er: »Von jetzt an soli an dem
Kornhalme keine Ahre mehr wachsen. Die Menschen sind der
Gottesgabe nicht wert.«
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Als die Leute dies horten, fielen sie auf die Knie und baten
den lieben Gott, er moge wenigstens ein kleines Stiick Ahre
auf dem Halme lassen, wenn schon nicht ihretwegen, so we-
nigstens ftir die unschuldigen Hiihner, die sonst verhungern
miiBten,

Der liebe Gott erbarmte sich ihrer und erfullte die Bitte,
Seit dieser Zeit wachsen die Korner auf den Halrnen nur noch
ganz oben.

Nach einer Volkslegende.

140. Im Kornfelde.
Zwischen den reifenden Kornhalmen safi der Hamster auf

seinen Hinterbeinen und hielt fleiBig Ernte. Mit seinen hand-
formigen VorderfuBen bog er die Halme um, biB mit den Nage-
zahnen die Ahren ab, zog sie einigemale durch das Maul und
schob gleichzeitig die herausspringenden Korner mit der Zunge
in seine Backentaschen, die ihm vom Maule bis zu den
Schultern reichten. In der Nahe saB die Wachtel auf ihrem
Neste. Sie horte das Gerausch und wollte erschreckt davon-
fliegen; doch als sie sah, daB es der Hamster war, blieb sie sitzen
und rief: «Ei, guten Tag, Herr Nachbar! Wie geht es Euch?«
»Guten Tag auch, Frau Nachbarin!« griiBte der Hamster. »Ich
denke, wir haben uns jetzt gar nicht zu beklagen, die Ernte ist
reich, unser Tisch ist festlich gedeckt. Lange jedoch wird die
Herrlichkeit wohl nicht mehr dauern. Bald kommen die Schnitter
und holen das Getreide weg. Dann seid Ihr aber schlecht daran.
Ihr habt Eure Wohnung auf der Erde und der Halmenwald ver-
birgt Euch nicht mehr vor Euren Feinden.« »O, es wird wohl nicht
so arg sein,« erwiderte die Wachtel, »ich trage ein erdfarbenes
Kleid, und da bemerkt mich nicht so leicht ein Feind. Auch
kann ich, wenn Gefahr naht, rasch davon fliegen. Euch wird es
wohI schlechter ergehen in Eurem bunten Kleide, zumal Ihr
nicht. wie Euer Vetter Lampe, mit flinken Beinen davonspringen
konnt.« »Das ist wohl war«, meinte der Hamster, «doch fiirchte
ich mich nicht gar zu sehr. Meine Wohnung liegt ja tief in der
Erde, wohin ich mich in Gefahr fluchten kann und wo man
mich dann nicht leicht erwischt. Sie ist hier ganz in der Nahe.
Aber sagt mir, Frau Nachbarin, wovon lebt Ihr denn im Winter,
wenn der Schnee das Feld bedeckt? Denn ich sehe bei Euch
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keine Speisekammer und unter dem Schnee konnt Ihr keine
Komer aufpicken.« »Habt keine Sorge, Freund Hamster!«
antwortete die Wachtel. «Wenn es hier nichts mehr zu essen
gibt, so fliege ich eben davon in warmere Gegenden, wo man
keinen Schnee kennt. Dort finde ich genugend Speise fiir mich
und meine Kinder, die ich natiirlich mitnehme, Ihr jedoch werdet
wohl Hunger leiden; denn weit kommt Ihr mit Euren kurzen
Beinen nicht und unter dem Schnee werdet auch Ihr nichts
finden.« »O, mein Tisch ist auch im Winter gedeckt,« entgegnete
der Hamster. «Neben meiner Wohnung habe ich einige Speise-
kammern angelegt; dahinein schaffe ich jetzt alltaglich in meinen
zwei Taschen hier eine Menge Korner fur den Winter. Wenn
dieser aber lange kein Ende nehmen will, so lasse ich es mir
einige Tage ganz besonders gut ergehen, so daB ich feist werde,
lege mich auf die Seite und schlafe ein und schlafe, bis ich erst
wieder erwache, wenn oben auf der Erde schon die warme Friih-
lingssonne scheint. Dann verspeise ich die Reste, die im Winter
geblieben, steige aus meiner Wohnung und nehme damit ftir-
lieb, was ich eben finde. Nun muB ich aber eilen; meine Taschen
sind voli und die Speisedcammern noch nicht gefiillt. Lebt wohl,
Frau Nachbarin, und gliickliche Reise, wenn wir uns nicht mehr
treffen sollten!« »Lebt wohl, Freund Hamster, und laBt es Euch
gut ergehen!« griiBte die Wachtel und flog davon,

M. Kožuh.

141. Die Kornahren.
Ein Landmann ging mit seinem kleinen Sohne auf den

Acker hinaus, um zu sehen, ob das Korn bald reif sei.
»Vater, wie kommt es doch,« sagte der Knabe, »dafl

einige Halme sich so tief zur Erde neigen, andere aber den
Kopf so aufrecht tragen? Diese mtissen wohl recht vornehm
sein; die anderen, die sich so tief vor ihnen biicken, sind gewiB
viel schlechter.«

Der Vater pfliickte ein paar Ahren ab und sprach :
»Sieh, diese Ahre hier, die sich so bescheiden neigte, ist voli
der schonsten Korner; jene aber, die sich so stolz in die Hohe
streckte, ist ganz taub und leer.«

Tragt einer gar so hoch den Kopf,
so ist er wohl ein eitler Tropf.

Chr. Schmid.
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142. Ratsel.
Vom Felde kommts in die Scheune,
vom Flegel zwischen zwei Steine,
aus dem Wasser in die groBe Glut;
dem Hungrigen schmeckt es gut.

143. 3)er .^afc im
1. 2ln bem ®ad) biel blanfe 3Qi, fen/
in bem ©djnee oiel Heine jTapfen;
alle laufen nad) bem ftoljl.
tpa?d)en, baS gefatlt bir molji ?

2. Diddjtlid), bet beS SffionbeS ©djimmer,
fi^t e§ bort gu fdjmaufen immer;
SnugpetfnauSdjen, gar nidjt fau(,
ei, bu fleineg Sedermaul!

3. §agdjen ift e§ fd)led)t befommen,
93atec l)at’g ©emeljr getmnunen ;
eineš 2l6enbS ging eS: „0umm!"
23au§, ba fiel ba§ £>d?djen um!

4. ®annfi cud) mol)! baž @nbe raten? —
$eute gibt e§ |>afenbraten,
Slpfelmug mit gimmt bagu.
2Id), bu armež tpdždjen bu!—

§. © ei & c I.

144. 2>er Sificlftuf.
2Ilg bec liebe @ott bie IBdglein madjte, ba gab ec t£)nen 93eine

gum Ipiipfen unb gliigel gum gtiegen unb @d)nabet gum greffen,
abec aud) gum ©ingen. 2118 fie alle fcrtig moren unb um itjn Ijerurm
ftanben, ba naljm ec einen grofjen garbenlafien unb malte iljnen
bunte geberu. ®a tam bie iEaube an bie IReilje unb erfjielt einen
blauen §al8 unb rbtlidje gltigel, bec Slanarientiogel murbe fo gelb
mie eine gitrone, bie S8ad)ftelge murbe grau unb belam einen
fdjroargen ©tridj unb einen roeijjen gled baneben, unb alle iBbget rourben
prad)tig gefarbt, mie eg fid) fur jeben fd)idtjtYDiur einer mar iibrig
geblieben, meil er fjinter ben anbern ftonb unb fidj nidjt »orbraugen
molite, ba8 mar ber 3)iftelfinf. 2118 er enblicfj aud) Ijerbeifam, ba
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Fjatte ber liebe ®ott alle garben nerbraudjt unb e§ mar nidjt§
mebr iibrig afž bie feeren @cf)dfcf)en. 2)a meinte baž arme 93ogeId^en,
ba& ež nitfjt aud) etn fu bunte§ geberlleib §06 en fotlte roie bie
anberen. Set liebe @olt abet rebete ifjm gu uttb fptacd): „©ei ru^ig!
ež ift nodj in jebem @cf)df$en ein flein mentg gatbe guriitfgeblieben,
ba§ miH id) mit bem ipinfef auStupfen unb auf beine gebern ftreidjen."
Unb er tat eS unb malte ben Sifielftnf ein bifjdjen rot uno ein
bifecben btau unb ein bifjdjen fdjmarg unb ein bi£scf)en gritn, au§
allen (SdEjatctjen ein menig garbe, fo bafe er ber buntefte unter allen
Vogeln murbe- unb bem tieben ®ott bautte, bag er iFjn fo fdjon
gemadjt Fjatte.

i SBilfjetm Eurtmnn.

145. Handwerksleute.
1. Das Schwalbchen ist ein Maurer, das mauert fein und test

hoch an des Hauses Giebel sein kleineš, braunes Nest.
2. Der Specht, der ist ein Zimm’rer, der zimmert, daB es schallt.

zum Hauslein sich geschaftig den hohlen Baum im Wald.
3. Der Gimpel flicht ein Korbchen, fast einer Wiege gleich;

drin ruhen seine Kinder wie Prinzen sanft und weich,
4. Der Buchfink ist ein Weber und seine Kunst ist groB;

er webt am Apfelbaume sein Nestchen fein aus Moos.
5. Der Stieglitz ist ein Walker, zusammen filzt er fest

aus Wurzelchen und Wolle fiir seine Brut das Nest.
6. Det Kuckuck lacht: »Mein Weibchen, wir sehn behaglich zu;

dann legst du deine Eier ins fremde Nest, JKucku!«
Julius Sturm.

146. Die Ernte.
Selit, da ist Lust und Leben auf dem Felde! Der Bauer hat

zwar schwere Arbeit; aber er streicht sich den SchweiB aus dem
Gesichte, ist frohlich und singt ein munteres Lied. Wie die blan-
ker. Sicheln rauschen und die langen schweren Halme zu Boden
sinken! Die Schnitterinnen wetzen mit dem Wetzsteine die
Sicheln, denn sie miissen scharf sein, wenn sie viele Halme
auf einen Hieb zerschneiden sollen.

Das Weizenfeld ist bald abgeschnitten. Es steht nur noch
eine kleine Ecke, darin hat sich ein Haschen verborgen. Wann
wird es herausspringen? Jetzt — o seht! O seht! Wie schnell
es laufen kann.
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Die abgeschnittenen Halme, die von den Schnitterinnen
auf Strohbander gelegt und in Garben gebunden werden, stellt
man in Puppen, damit Halme und Komer trocknen. Oft werden
sie auch an eigens dazu aufgestellten Garbenstangen aufge-
schlichtet und warten nun auf die Drescher, Da geht es in den
Scbeunen klipp, klapp, klipp! Klipp, klapp, klippi Die Drescher
dreschen mit den Dreschflegeln die Korner aus den Ahren
und dann wandern ganze Sacke voli Korn und Weizen auf
den Getreideboden und spater nach der Miihle.

147. Die Kartoffelernte.
1.

Um den groben Eichentisch der Wohnstube saben der
Bauer Jakob, seme Familie und das Gesinde beim Abendessen.
Als das Dankgebet gesprochen war, setzte Jakob seine Pfeife
in Brand und sagte: »Kinder, morgen beginnen wir mit der Kar¬
toffelernte! Ich habe absichtlich gewartet, bis ilrr einen schul-
freien Tag habt, denn ihr miibt beim Auflesen der Erdapfel be-
hilflich sein!«

Anton und Franz, die beiden Sohne des Bauers, hiipften
vor Freude in der Stube umher, die kleine Marie aber, Jakobs
jiingstes Kind, rief freudig: »Nicht wahr, Vater, da machen wir
wieder ein grobes Feuer auf dem Felde und braten Erdapfel
wie im vorigen'Jahre?« »Das diirft ihr tun,« erwiderte Jakob,
»doch nun zu Bette, damit ihr morgen beizeiten auf den Beinen
seid!«

2 .

Des anderen Morgens ging es zeitig ins Feld. Martin, des
Bauers Knecht, hatte Pflug, Korbe und Sacke auf den Bretter-
wagen geladen, die Kinder durften sich aufsetzen und lustig
singend fuhr die kleine Gesellschaft in den prachtigen Herbst-
morgen hinein. Auf den gelb und rot gefarbten Blattern
der Baume und auf den Stoppeln glanzten und glitzerten un-
zahlige Tautropfchen in allen Farben des Regenbogens; der leise
Morgenwind wehte weibe Faden durch die Luft, die an den
Kleidern und Hiiten wie Spitzengewebe hangen blieben.

3 .

Nach kurzer Zeit war der Wagen auf dem Kartoffelfelde
angelangt, Die Magd, die vorausgegangen war, schnitt das diirr
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und 'braun gewordene Kartoffelkraut ab und hatte schon mach-
tige Haufen desselben auf dem Raine aufgestapelt. Nun
spannte der Vater den Braunen vor den Pflug und begann die
langen Zeilen aufzuwuhlen; bald bedeckten zahlreiche Erd¬
apfel die aufgeackerte Erde und Martin und die Kinder konnten
nicht schnell genug klauben, um dem Vater folgen zu konnen.

Die gefiillten Korbe wurden in Sacke entleert, die reihen-
weise auf dem Acker aufgestellt wurden.

4 .

Gegen neun Uhr erschien auch die Mutter auf dem Felde
und brachte den fleifiigen Arbeitern das langst ersehnte Friih-
stiick.

»»Noch nie hat mir der Kaffee so gut geschmeckt wie
heute«, sprach Anton und hielt bittend sein geleertes Topfchen
der Mutter hin. Wahrend diese es noch einmal ftillte, sagte
sie lachelnd: »Ja, Arbeit macht Hunger und Hunger ist der beste
Koch.«

»Wir haben im Friihlinge doch nur halbe Kartoffeln in die
Erde gelegt und jetzt ackerst du lauter ganze hera^s, wie kommt
das?« fragte Marie den Vater.

Anton und Franz lachten uber die Frage ihrer kleinen
Schwester, der Vater aber verwies den Knaben den Spott und
sagte: »Es ist unrecht von euch, eure Schwester zu verlachen,
anstatt sie zu belehren.« Dann nahm er eine Kartoffel in die
Hand und erklarte: «Auf der Oberflache des Erdapfels siehst
du kleine Vertiefungen, die Augen genannt werden. Im Friih-
linge kommt aus jedem Augen ein Trieb hervor, der sich zu
einer Kartoffelpflanze entwickeln kann. Da jeder Erdapfel viele
solcher Augen besitzt, so zerschneiden wir die Setzkartoffeln,
um Saatgut zu sparen. Wenn die Setzkartoffeln nun in der
feuchten Erde liegen, so treiben die Augen Stengel und Wur-
zeln.« »Kann man denn die Erdapfel nicht aus Samen ziehen wie
andere Pflanzen?« fragte Franz. »O, ja,« — antwortete der
Veter, — »an diesem Stengel siehst du einige griine Beeren.
die Samenkorner enthalten; in unseren Gegenden setzen die
Kartoffelpflanzen nur wenig Samen an und die aus Samen ge-
zogenen Pflanzen erzeugen nur Knollen von der Grofie einer
HaselnuB. — Doch nun wieder an die Arbeit!«
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5 .

Diese wurde fleiBig gefordert und gegen Abend standen
stattliche Reihen gefiillter Sacke auf dem Acker. Es war in-
zwischen empfindlich kalt geworden und Martin ziindete auf
dem Felde ein Feuer an, das die Kinder durch aufgelegtes Kar-
toffelkraut in Brand hielten. Der dicke Qualm zog wie eine
Wolke iiber den Acker bin; die Kinder aber kauerten auf der
vom Winde abgewendeten Seite und warmten ihre erstarrten
Hande an der Glut.

Als geniigend heiBe Asche vorhanden war, schiittete Martin
Kartoffeln hinein und nach etwa einer halben Stunde konnten
die Kinder die gebratenen Erdapfel schmausen.

Unterdessen war es dunkel geworden. Martin lud das
Ackergerat und die letzten Kartoffelsacke auf den Wagen, die
Kinder nahmen die Korbe und der Heimweg wurde angetreten.

Wie freuten sich die Kinder, als sie die warme Stube be-
traten und sich zu Tische setzen konnten, auf dem die Mutter
schon die dampfende Suppe aus frisch geernteten Kartoffeln an-
gerichtet hatte.

Lesebuch von Bielig-Czerny.

148. Die hohle Nufi.
»Wer zuerst kommt, dem gehort die NuB!« rufen die Kinder.

Sie laufen zur NuBhecke, pfliicken die reifen Niisse von den
Baselstrauchern, lesen die abgefallenen Nusse vom Boden auf,
knacken und klopfen sie auf und schmausen die siiBen Kerne.

Manche NuB aber ist hohl; statt des Kernes ist schwarzer
Staub darin. Ein Wurm hat sie ausgefressen; er war noch friiher
gekommen als die Kinder.

Schon am schonen Pfingstfeste, als der Kuckuck im Walde
rief und die Haselniisse noch ganz klein, griin und weich waren,
spazierte das kleine, braune HaselnuBkaferchen auf den Hasel-
strauch. Es hatte wahrend des Winters im Waldboden unter
dem Strauche geschlafen und die abgefallenen Haselblatter
hatten es zugedeckt. Als die Maiglockchen bliihten, erwachte
es und kletterte langsam am NuBstammchen hinauf, immer eins
von seinen sechs Beinchen um das andere vorsetzend. Es war ja
zuerst in der NuBhecke, darum hatte es groBe Eile nicht notig.
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Als das Kaferchen droben bei den jungen Niissen ankommt, sucht
sich s die allerschonste davon aus und setzt sich darauf. Das
Kopfchen des Kaferchens ist so klein wie der Kopf der kleinsten
Stecknadel. Das ganze Tierchen ist nicht langer, als das WeiBe
am Nagel. Vorn am Kopfe hat es einen langen Riissel, der ist
so lang wie das ganze Kaferchen und so diinn wie ein Haar,
darum nennen es die Leute einen Riisselkafer. An der Seite des
Riissels sind zwei feine Fiihlhornchen, die kann das Tierchen
ausstrecken und wieder zusammenlegen. Vorn am Ende des
Riisselchens ist der Mund, der ist so klein, daB man ihn nur
sehen kann, wenn man ihn durch ein VergroBerungsglas be-
schaut, und doch sind noch Zahnchen darin. Mit diesen nagt der
Kafer ein feines Loch in die weiche HaselnuB bis innen hinein
zum jungen Kern. Dann legt er ein winziges Ei darauf und
schiebt es mit dem Riissel hinein in die NuB. Das Ei ist das
Kindlein des Kafers; die NuB ist sein Kinderstubchen und
seine Speisekammer. Aus dem Ei wird ein Kaferwurmchen,
das schmaust v on dem NuBkerne, bis es groB und dick wird.

Jetzt fallt die NuB ab. Das Tierchen nagt ein Loch durch die
harte Schale, schlupft heraus und kriecht ins weiche Moos
oder in die lockere Walderde. Dort verschlaft s den ganzen
Winter, bis es im Friihjahre wieder zu einem HaselnuBkafer-
chen wird.

Das Kind findet im Herbste nur die leere Schale, denn es
war eben zu spat gekommen. Ja, so geht's in der Welt!

Hermann W a g n e r. (Gekiirzt.)

149. Das Bachlein.
1. Bachlein, wie hurtig eilst du zu Tal!
Kannst du nicht rasten und ruhn einmal?

2. Ich kann nicht rasten, ich kann nicht bleiben,
hinunter muB ich, das Miihlrad treiben.

3. Viel Tierlein muB ich zum Trinken laden
und andre kommen, in mir zu baden.

4. Die Wiesen trank' ich, die griinen Auen
und Blumen, die sich in mir beschauen.
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5. Dann zu dem Flusse lenk' ich den Lauf,
der nimmt so viele der Bachlein auf.

6. Er geht durchs Land hin mit stolzem Schritt,
uns alle nimmt er zum Meere mit.

7. Vom Bergwald komm’ ich, vom Felsen her;
wie weit, wie weit ist mein Weg zum Meer!

J. Trojan.

150. Ste SSeiittroube be§ Ijl. Urban.
Ser 1)1. Urban liebte bie SBeintrauben ungemein.

fcinem ©arten f)atte er feibft cine SRebc gepflanjt unb pflegte
fic mit grofter ©orgfalt. 3J}it Ungebulb errrnrtetc er bie erfte
$rud)t. ^ebedmal, menn er fcinc Sebe betrad)tete, erbat er
fiir fic unb fiir ben ganjen SScingarten ©otte§ ©egen.
britten $af)re bluljte bie SRebc bež 1)1. Urban unb fegte cin
Sraubcljen an, ba§ nur fiinf Seeren trug. Obmof)! ba5
Sraubcfjen !icin mar, freute fid) ber 1)1. Urban feiner. Sag^
taglid) ging er jur Sebe f)in.

21Is er eined Sage§ mieber bie Sraube befat), trat cin
alter Settler ju if)m unb bat um ein 2Umofen. Ser 1)1. Urban
fucfjte in fcincn Safdjen, fanb aber nid)t§. Sešgalb bat ber
Scttler: „@ib mir menigftenš biefe Sraube!" „9Rimnt fie,
rocnn bu fie l)abcn mocfjteft," fagte ber .pcilige. Ser Settler
brad) bie Sraube ab, bat fiir ben 1)1. Urban unb feine Sebe
um ©otteS ©egen unb ging fort.

Ser 1)1. Urban fetjte fid) auf eine Sani im ©arten unb
fcl)lummertc cin. 2113 er ermacljte, mar feine Sebe fo uell ber
ebclften Srauben, baf3 fie unter ber ©djmere mitfamt bcm
©toefe ju Soben gefallen mar. Ser §eiligc erfannte fofort,
bafj ©ott biefe§ 23unber gemirft l)atte, rocil er jcigen molite,
mie angenel)m c5 ifim mar, baff ber 1)1. Urban feine erfte
Sraube einem bebitrftigen atten SRanne gegeben tjatte.

©eit biefer 3cit Itebte ber 1)1. Urban bie Sraubcn nocf)
ntcl)r. Sad) feinem Sobe mafjlten bie SBeingartenbefiger ii)n
ginf«Jiožul), 3n>eUcS Sefetnicfi. 7
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git iijrem ©djutgpatrone unb oertrauten bie SBeingdrten feinetn
©cfjuge unb feiner £yurbitte an. Ste Siotuenen, bie uiei 2Bein=
bau betreiben, oerei)ren bcn i)l. Urban nod) jet^t at? ©djiiger
itjrer SBeingarten. 3n ^ en SBeingarten erridjten fie itjm ju
(Sfjren gern i^apetten unb crbauen Sbirdjen auf ben ©ipfeln
ber 9?ebent)ugel.

9taij eincr flora, ^olfžlegenbe. — gr. g inf.

151. Der Fuchs und die Weintraube.
Em Fuchs sah oben an einem Weinstocke eine goldene

Traube. Sie lachte ihm verlockend entgegen. Mit machtigen
Spriingen wollte er sie erhaschen. Er konnte sie aber nicht er-
reichen; denn sie hing zu hoch. Endlich sagte er: »Die Traube
ist mir zu sauer, ich mag sie gar nicht«.

Nach A s o p.

152. Sie Sftkittlefe.
„®inber," fagte bcr 23ater beirn SJMageffen, „morgen

getjen mir jur SSeinlefe. Unfer 91ad)bar bat und in feinen
SBeingarten geiaben. 9)iorgen ift gerabe cin fdjuifreier Sag
unb (o fonnen tutr gegcn 9 Itlgr nom §aufe rueggei)en unb
finb um 10 U()r fd)on im SBeingarten."

Sie ®inber freuten ficf) ber mUliommenen •Jtadjridft Sim
nad)[tcn Sage fonnten -fie faum bie feftgefetjte ©tunbe er*
raarten. SSenn e§ nad) it)rem 2Biden gegangen rodre, miirben
fie fd)on um 6 Ui)r fortgcgangen fein. (Snblicf), enbiid) fd)Iug
bie Ut)r im ©peifegimnter neun unb bie fieine ©efellfdjaft
brad) auf. Siitf ben 2Beg unb auf bie fdjone Umgebung
adjteten bie ^inber biedmal nidjt oict, fie roaren mit it)ren
<$ebanien fdjon im SSeingarten. Ser 9iad)bar erroartete fie
nor bem fdjmucfen 2Beingarteni)aufe unb fiitjrte fie bann nad)
fur^er Uvaft in ben SSeingarten.

Sie SSMnjer unb SBinjerinnen gingen bort fingenb unb
fdjerjenb con 9iebe ju 9vebe, oon Sraube ju Sraube. 5Diit
iijren SSeingartenmeffern fdjnitten fie bie Srauben ab, tuarfen
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fte in t)olgerne ©utten unb ftarfe 33ur[d)en trugen biefe bann
gur SBetntraubenpreffe, bie fjinter berrt §au[e in einem ©d)uppen
oufgejteflt mar.

„ sJiun, ®inber", [agte ber freunblicfje iTtecfjbar, „[ud)t
■eud) bie fd)on[ten ©rauben au§ unb ef?t [o oiet ifjr motit."
©ie ®inber lieften fid) bie§ nicfjt gmeimat [agen, batb fcfjmauften
fie mit grobem ©etjagen bie [iiften ®eeren. 2tl§ fie fatt maren,
tjalfen [ie nod) eine geraume 3°^ l)inburd) ©rauben lefen.
©anrt gingen [ie gur [J3rcffe. ^nmitten berfelben faben [ie
einen oieredigen ©etjatter, ber mit ©rauben nollgefullt mar.
2tuf bie[e britdte ein [d) merer £>olg[tamm, be[[en @nbe ein
rie[tger runber ©tein f)erabgog. ©o rourbe ber ©aft auš ben
©rauben gepregt unb rann unten al§ [iifjer 3Jioft au§. einer
diotjre in ein unterfteltte§ ©efafj. SBenn e§ noti mar, murbe
e§ in ein $ag entteert. O, mie [iifi mar ber 9Jioft! ©ie
Sttnber oerfudjten itjn immer mteber unb lobten [eine ©iige
ungemein. 2Benn bie eingefutlcen ©rauben genug[am au§=
gepregt loaren, natjm ein SBinger ben diuctftanb, bie ©reber,
au§ ber s$re[[e unb fiitlte neiterbing§ ©rauben nad).

©te .tinbcr maren mitbe geroorben. ©er 23ater banfte
bem dladjbar fiir bie ©tnlabung, aud) bie ^inber banften oon
•gangem §ergen. ©er SRadjbar gab itjnen nod) einen grogen
Storb noti ©eintrauben nad) £>au[e mit. $rot)lid) unb befriebigt
-non bem, maš [ie erlebt, fd)lugen [ie ben §eimmeg ein.

gr. gin(.

153. Mitfel.
^unbert fleine Sitgeldjen
tjangen im ©onnen[d)eine
$ebe§ i[t ein ®rtigeld)en,
noti non fitfjem SBeine.
9\ate, maš id) meine!

7*
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154. Das Bergvverk.

1 .
Fritz ging einmal zu einem Bergmanne und sagte: »Lieber

Bergmann, ich mochte sehen, woher die Kohle kommt«. Da
antwortete dieser: »Liebes Kind, die Kohlen werden aus der
Erde gegraben.« Fritz versetzte: »Dann will ich mit dir in die
Erde steigen.« Der Bergmann aber sagte: »In der Erde ist es
dunkel und die Grube ist tiefer als ein Brunnen.« Fritz aber
fiirchtete sich nicht und sprach: »Ich habe keine Angst vor der
Dunkelheit und vor der Tiefe; ich will mich festhalten, damit
ich nicht falle.« Das freute den Bergmann und er sagte: »Wenn
es so ist, will ich dich mitnehmen. Komm, zieh einen Bergmanns-
kittel an und binde dir eine Lederschiirze hinten auf so wie ich,
nimm ein Lampchen in die Fland und folge mir nach!«

2 .

Dann setzten sie sich in einen Fahrkorb und Fritz hielt sich
an der Kette fest. Der Korb wurde hinuntergelassen und es wurde
immer dunkler iiber ihnen; man sah die Sonne nicht mehr und
von dem Himmel nur ein kleines Stiick. Endlich waren sie auf
dem Boden angelangt und stiegen aus. Hatten sie keine Lampen
gehabt, ware es wohl schlimm gewesen; denn da unten war es
stockfinster. Da sagte der Bergmann: »Jetzt sind wir durch den
Schacht, nun mtissen wir durch den Stollen gehen.«

3 .

Sie schritten durch einen langen, dunklen Gang, der Stollen
heiBt; dieser war ganz niedrig. Endlich kamen sie zu den ande-
ren Bergleuten; die hatten Kittel an und Schiirzen um wie Fritz
und sein Begleiter, Mit spitzigen Hacken hieben sie in die Erde
und schlugen groBe Stiicke heraus; das war die Kohle. Einige
luden die Kohlen in Karren und fuhrten sie zum Stollen hinaus
bis zu dem Schachte, in dem Fritz heruntergekommen war.
Dort wurde der Inhalt in den Korb verladen und durch eine
Maschine nach aufwarts geboben.

4 .

Fritz betrachtete nun noch einmal die Bergleute in ihrem
dunklen Stollen, wie jeder sein Lampchen an die Wand gehangt
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hatte und wie fleiBig sie Kohlen gruben und in die Karren luden,
Auf einmal lautete dieAbendglocke; da legten sie ihr Werk-
zeug beiseite und riefen: »Gluck auf!« Das ist des Bergmanns
GruB. Hierauf gingen sie an den Schacht und lieBen sich hin-
aufbefordern; Fritz nahmen sie auch mit. Wie freute er sich, als
er wieder am Tageslichte war.

Nach Wilhelm Curtman.

155. Die griine Stadt.
l.Ich weiB euch eine schone Stadt,
die lauter griine Hauser hat;
die Hauser, die sind groB und klein,
und wer nur will, der darf hinein.

2. Die StraBen, die sind freilich krumm,
sie fiihren hier und dort herum;
doch stets gerade fort zu gehn,
wer findet das wohl allzuschon?

3. Die Wege, die sind weit und breit
Mit bunten Blumen iiberstreut.
Das Pflaster, das ist sanft und weich
und seine Farb' den Hausern gleich.

4. Es wohnen viele Leute dort
und alle lieben ihren Ort,
ganz deutlich sieht man dies daraus,
daB jeder singt in seinem Haus.

5. Die Leute, die sind alle klein,
denn es sind lauter Vogelein
und meine ganze griine Stadt
ist, was den Namen »Wald« sonst hat.

Ernst O r 11 e p p.

156. Ratsel.
Im Lenz erquick’ ich dich,
im Somrner kuhi’ ich dich,
im Herbst ernahr' ich dich,
im Winter warm' ich dich.



102

157. fKomtMtben.
1.

mar einmat ein UeineS Sftabdben, baS ^ie§ ŽRottappdben,
toeit ibm bie ©robmutter eine rote Sappe gefdEjentt batte, bie eS nun
am liebfien trug. Sie ©robmutter mobnte in einem groben SBalbe.
@inft ^atte bie Hutter einen fdbonen Sudjen gebaden unb fagte:
^ctfdppdjen, trage ber ©robmutter biefen fiudjen bm l nimm ibr
aud) biefen Sopf tmH ©uppe mit, bie ©robmutter ift tcanl unb
bebarf ber ©tartung. ©ib untermegg actjt, bamit bu nictjt fdllft, unb
bleib immer auf bem 2Bege, bamit bu bidb nicbt berinft."

2 .

ŽKotfappcben ging fort. Sm SSalbe Begegnete ibm ber 28oIf.
„©uten SKorgen, ©otfappcben," fagte er, „wot)in fo friib?" ©ot=
fappdjen antmortete: ,„8ur lieben ©robmutter, id) Briuge ibr $ucben
unb ©uppe, benn fie ift tranf." Ser SBolf fragte: „2Bo mobnt benn
bie ©robmutter?" Unb 9totfappd)en fagte: „£>inten im SSalbe, mo
bie grofje @id;e ftebt." „Sa fonnteft bu il)r ja aucb einen ©turnem
ftraub mitnebmen," meinte ber SEBotf.

3.
9tottappd)en fab bie fdbonen ©tumen an, bie ring§ umtier

bliibten unb badjte: „Sa§ fonnte itf) mobt tun." begann nun
bie fdbonften ©tumen ju pftiiden unb banb fie bann ju einem ©traube.
Sabei fam e8 immer meiter tmm SBege ab unb fanb erft nad) tangem
@ud)en roieber juriid. Sngmifdjen mar ber SBolf jitm |>aufe ber
©robmutter gelaufen unb ttopfte nun an bie Šiite. „S5Ser ift brauben?"
fragte bie ©robmutter. „§db bin eS, bein ©ottappdben," fagte ber
SBolf mit berfieltter ©timme, „idb bringe bit $tud)en unb ©uppe,
madb’ bodb fdjnetl bie Sur auf!"

Sie ©robmutter aber fagte: „3cb tann bocb nidE)t, icb tiege ja
frant im ©ette. Sriide nur bie Stinfe nieber, bann gebt bie Sur auf."

Ser SEBotf tat baž, fprang in bie ©tube unb oerfdbtucfte bie
©robmutter. Sann jog et ibre Steiber an, fejjte fidE) ibre §aube auf,
legte ficb in ba§ ©ett unb martete.

4.
Sa tam enblicb ba§ tKottdppcben. @8 ging an baž ©ett, aber

e§ murbe ganj angftlid). „2ldb, ©robmutter, mie fiebft bu benn beute
auS! 3EBoju baft bu fo grobe £>bren ?" „®ab icb bidb beffer boren
fann," fagte ber SEBotf. „S!Bogu b°ft bu fo grobe Stugen?" „Sab id)
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bidf beffer felfen tann." „®roj3mutter, roaS Ijaft bu fiir grofje £>ar.be!"
„®af; icf) bic^ beffer faffen lann," „Unb maS fiir einen grofjen DJiunb bu
ijaft!" „®afj icf) bid) beffer freffen fatin!" SDamit fprang ber SBoIf ang
bem Sette, »erfdjludte aud) nod) ba§ 3?otfappcf)en, legte fid) banu
mieber nieber unb fdjlief etn.

5.
ICer SBolf fc£)narcf)te fiirdjterlicb. Ser Sager, ber eben oorbeb

ging, Sjorte baS ©d)nardjen unb badfte: „3Sie fann bie alte franle
grau fo fdjnardfen. 3d) mufi bod) feljen, ma§ ba los ift." ®r trat
in bie ©tube unb faf) ben SBolf im 33ette liegen. ©cfjon molite er
ifjn totfdpefien. SIber er bodite fid), OieUeidjt fjat ba§ bbfe Sier bie
alte grau oerfdjlucft unb fo nafjm er lieber fein Sagbmeffer unb
fdjnitt bem SSolfe ben Sand) auf. Sa fprang guerft Utotfappdfen
IjerauS unb bann fam aud) nodj bie ©cofimutter nad). 9iotfappd)en
lief bann IjinauS unb bratite oiele ©teine, bie padten fie bann bem
SBolfe in ben SSaud). 31 IS ber SBolf enblicf) ermadjte unb ben Sager
faf), molite er rafd) fortfpringen, aber bie ©teine gogen ifjn gu
Soben. @t fiel Ijin unb mar tot.

6 .

Ser Sager gog bem SBolfe bte $aut ab unb nnfjm fie mit. Sie
©rofjmutter afi, roa§ ifjr fRotfappdjen gebrad)t I)atte. Sann ging
fKotfappdjen mieber fort, btieb aber immer auf bem geraben SBege.
gufjaufe ergdfjlte eS bann, roaS gefdjeljen mar, unb bie ©futter
freute fid), bafj fie ifjr sJlotfdppd)en mieber fjatte.

© r i m m.

158. Waldstadt und Riese.
Es ist eine Stadt mitten im Walde. Die Stadt hat viele hun-

dert StraBen. Darin lebt ein Volkchen, das ist weit und breit
beriihmt wegen seines FleiBes. Vom Morgen bis zum Abend
sind dort alle riihrig bei der Arbeit. Sie klettern auf die Baume
und holen Holz herab, schleppen Gras heim, pflegen ihre Kinder
und bauen Wohnungen. Dabei leben sie stili und friedlich bei-
sarnmen. Wenn einer auf der StraBe geht und seine Last nicht
allein fortschleppen kann, so springt sogleich ein anderer bei
und hilft, ohne daB er sich bitten laBt,

Da geschah aber einmal an einem schonen Sommertage ein
groBes Ungliick. Denn als eben die Alten ihre weiB eingewickel-
ten Kinder vor die Stadt getragen und in den warmen Sonnen-
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schein gelegt hatten, da kam plotzlich ein Riese durch den Wald
daher, Die Schildwachen gaben scjmell ein Zeichen. Wie? Das
weiB ich selbst nicht, denn Trommeln und Trompeten sind in
dieser Stadt nicht gebrauchlich. Als der Riese auf die Stadt zu-
kam, rannte alles aus der Stadt heraus und wollte nur schnell
die Kindlein hineinschleppen. Doch ehe noch das Gewimmel
hinein war, kam schon der Riese heran und trat mit einem FuBe
mitten in die Stadt, daB gleich mehr als bundert StraBen zu-
sammenstiirzten. Und da nun schon alles durcheinander rannte
und fliichtete, biickte sich der Riese und warf mit seinem Finger
langsam und wie zum Zeitvertreibe eine StraBe nach der an-
dern ein, hatte seine Freude an dem angstlichen Gewimmel und
wie die armen Leute nur zuerst nach ihren Kindern griffen und
sie iiber die Triimmer hinweg beiseite schleppten in die unver-
sehrten StraBen.

Das kleine Volklein verlor aber den Mut doch nicht. Viele
Hunderte machten sich auf und marschierten tapfer zu den Ho-
sen und Armeln des Riesen hinein und stachen mit ihren Waffen
so tiichtig auf ihn los, daB es ihn am ganzen Leibe wie Feuer
brannte und daB er zuriicktrat von der Stadt.

Aber der Herr des Waldes sprach zu dem Riesen: »Du un-
geschickter, fauler Bursch, was hat dir mein gutes, fleiBiges
Volkchen getan? Du mit deinen groBen Handen kannst doch
keine einzige StraBe aufbauen, so kunstvoll wie mein liebes
Volkchen da!«

Willst du wissen, Kind, wer dieser Riese war? Das war
ein Mensch so groB wie du. Aber was fiir eine Stadt ich meine
und wer das kleine, fleifiige Volkchen und wer der Herr des
Waldes ist, das solist du erraten und dann geh hinaus in den
Wald und besuche die Stadt und das Volkchen und lerne von
ihm!

Nach H. Čampe.

159. Riesen und Zwerge.
l.

Und so ist's im Lande der Riesen:
Tischtticher sind breiter als Wiesen,
ein Kuchen ist wie ein Hiigel groB,
wie Brotlaibe sind die Rosinen bloB,
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dem Bahndamm gleich ist da jede Wurst,
man trinkt einen Teich fiir den ersten Durst.
Und schlafert den Riesen vor Miidigkeit,
so streckt er die Beine drei Stunden weit;
er schiebt einen Berg sich unter den Kopf,
wie ein Hochwald starrt sein ruppiger Schopf;

• draul reckt er die Nase empor wie ein Turm,
und schnarcht er, so wiitet ein Wirbelsturm.

Hans Fraungruber.

2 .

So ist es im Lande der Zwerge;
Ameisenhaufen sind die Berge,
das Sandkorn ist ein Felsenstiick,
der Seidenfaden ist ein Strick,
die Nadel ist da eine Stange,
ein Wurmchen ist da eine Schlange,
als Elefant gilt da die Maus,
der Fingerhut ist da ein Haus,
die Fenster sind wie Nadelohre,
ein Glas voli Wasser wird zum Meere,
der dickste Baum ist diinn wie ein Haar,
ein Augenblick ist da ein Jahr.

Volksscherz.

160. Die beiden Ziegen.
Zwei Ziegen begegneten einander auf einem schmalen

Stege, der iiber einen tiefen Waldstrom fiihrte; die eine wollte
heriiber, die andere hiniiber.

»Geh mir aus dem Wege!« schrie die eine. —- »Dazu hatte
ich Lust,« erwiderte die andere. — »Teh war zuerst auf der
Briicke,« sagte die eine; »geh du zuriick und laB mich hiniiber!«
— »Ich will nicht,« sprach die andere; »ich habe soviel Recht
als du.«

So zankten sie sich, und weil jede auf ihrem Sinne beharrte,
so kam es endlich zum Kampfe zwischen beiden. Sie hielten ihre
Horner vorwarts und rannten zornig und mit groBer Gewalt
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gegeneinander. Aber von dem heftigen StoBe verloren beide das
Gleichgewicht und stiirzten von der Brucke hinab in das rei-
Bende Wasser.

So geht's den Eigensinnigen und Hartnackigen!
Albert Ludwig Grimm,

161. Ser mijufriebene Shttfucf.
2113 bet liebe ®ott bie SSogel geftfjaffen Ijatte, roieg ec einem

jeben einen SBoljnort an: bem ©tortne bag ®ad), bet ©nte bag
SSaffer, ber Serdie ben Sider, ber ©djroalBe bag £jaug. Unb allen
mar iljr SBofjnort red)t, nur bem Kudud nidjt. ®ag ®ad) mat if)tm
gu luftig, bag 93Baffet gu nafj, bet Sider gu feft, bag £>aug gu bumpf.
®a ttmtbe bet ©djopfer unroidia unb fpradj: „@o fudje bit nun
felBft einen Ort, bet bit gefallt!" Unb feitbem roanbert ber Sudud
Oon 0rt gu Drt, bon Sanb ju £anb, unb er fiat nodj feine ®egenb
gefunben, mo eg ifjm langet alg einen Scmmer gefaflen Balte. @r
fdjlaft jebe 92ad)t auf einem anberen ©aume. ©on feinen @iern legt
er bag eine Ijiecfjin bag anbere bortljin unb getjt roieber forr unb
er fennt feine Sinber nidjt unb feine Sinbet fennett iljn nidjt.

SSBilfjetm Gurtman.

162. Ser $ttabe itn 2Balbe.
Sin SnaBe lief in ben SBalb. ®a rief iljm bet SidjBaum gu:

,,11'omm, lege bid) in meinen ©djatten!" ®er finabe antmortete freunb=
lidj: „@d)onen ®anf! SBenn id) guriidfomme, mili id) eg tun; je|t
Bin id) nod) nidjt miibe."

®arauf traf er bag 2JtaigIodd)en an. ®ag fprad): „$omm gu-
mit unb riedje meinen ®uft!" ®er Snabe ging fjin unb meil eg fo
lieblid) buftete, fprad) er: „9JtaigIoddjen, id) mili bid) mitneljmen gu
meiner -lltutter." Unb bie ©lume mat eg guftieben.

9?un ecblidte er bie rote Scbbeere. ®ie rief iljm audj gu: „$omm,
pfliide mid), id) Bin reif!" ®a antmortete ber Snabe: „®rbbeerdjen,.
bidj mili id) meiner ©djroefter mitneljmen." Unb eg liefs fid) gerne
bredjen.

^ule^t £am ber ®nabe gu ber ®oflfirfd)e. 2lud) biefe rief:
„tomm, ifc midj; id) Bin reif!" ®et HnaBe antmortete: „Sdj mid.
bid) nidjt effen; bu fieljft mir giftig aug. 2Ibet id) mid bid) abBredjera
unb meiuem ©ater geigen, ber fennt bid) Beffer alg id).".

3BiIt)eIm Eiirtman.
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163. Die Waldmaus.
Die Waldmaus wohnt im Walde. Unter einer Buche hat sie

ihr Loch gewiihlt. Das ist ihr SchloB und ihre Burg. Von den
Biischen fallen Niisse in groBer Zahl; das Mauschen zernagt
die Schale mit den scharfen Zahnen und schmaust den siiBen,
oligen Kern. So lebt es sich herrlich. Aber es ist nicht immer so
schon. Der Fuchs und der Iltis schleichen durchs Holz und der
Igel ist auch nicht weit, ja selbst die Eulen streichen durch die
Biische. Endlich kommt noch der Schnee, der die herabge-
fallenen Friichte deckt; die Erde ist gefroren und die gesammel-
ten Vorrate schwinden immer mehr und mehr. Dann muB das
Mauschen groBe Not leiden.

Holzhauer kommen in den Wald. Die Baume und Biische
werden von ihnen niedergehauen. Bald darnach durchwiihlt der
Pflug das Land, Korn wird darauf gesat, und die Egge fahrt da-
riiber hin. Aus den Samenkornern erwachsen die Halme mit
den Ahren und das Mauschen kann naschen, soviel ihm beliebt.
Das ware nun ganz schon, wenn nur nicht die Katze so oft
durchs Getreidefeld schliche und droben der Falke dariiber
schwebte! Selbst unlen auf der Erde droht das Wiesel. Am
schlimmsten aber ist der Regen, der die Wohnung der Maus
mit Wasesr fiillt.

Die Sense erklingt, die Halme fallen, die Garben werden
nach Hause gefahren. Das Mauschen hat sich schlau in den Gar¬
ben verborgen. So kommt es in die Scheune und in das Wohn-
haus des Landmannes. Da gibt es fiir die Maus Brot, Kuchen,
Butter und Speck. Aber hier stehen auch die gefahrlichen Fallen
und Katze und Hund verfolgen die Maus. Wenn sie nicht vor-
sichtig ist, wird sie iiberlistet, gefangen und getotet.

Nach W a g n e r.

164. Vom Baume und vom Moose.
Der grobe Baum ist Konig im Walde. Sein starker Stamm

steht wie ein Turm auf dem Berge. Seine Aste breiten sich aus
wie gewaltige Arme, Er tragt eine herrliche Krone von griinem
Laube. Daselbst nisten die Vogel und singen ihre Lieder. Droben
hat der Adler seinen Horst, drunten das Eichhornchen seine
Zuflucht. Unter seinem Schatten bliihen die Blumen. Es lagern.
sich daselbst die Tiere des Waldes: Hirsche, Rehe und Hasen.
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Die Moospflanzchen am Boden sind kleine Kindlein im
Walde. Sie wachsen zu Hunderten beisammen in einem Rasen.
Eines allein ist so schwach, daB es kaum stehen kann; drum
schmiegen sich ihrer viele dicht aneinander. Der Baum breitet
seine Zweige dariiber. Er wehrt im Sommer der heifien Sonne,
das Moos zu versengen. Er traufelt von seinem Uberflusse Regen
und Tau auf die Kleinen. Er deckt sie im Winter zu mit semen
abgefallenen Blattern, wie ein reicher Mann seine abgetragenen
Kleider dem armen Kinde schenkt.

Das kleine Moos vergilt aber treulich dem groBen Baume
seine Wohltat, Es bewahrt jedes Tropfchen Regenwasser und
trankt damit die Wurzeln des Baumes. Es ha.lt alle Erdenkriim-
chen zusammen, damit der WetterguB sie nicht von den Wurzeln
hinwegspiilt. Im Winter schiitzt es die Wurzeln des Baumes
vor dem Froste und im Sommer vor dem ausdorrenden Winde.

Die Samenkornchen des Baumes fallen herab aus der
Krone, der Wind treibt sie hieher und dorthin. Sie sUchen ein
Unterkommen zum Wachsen. Die Moospflanzchen bewahren die
Samenkornchen in ihrem weichen Rasen. Sie tranken sie mit
dem aufgesammelten Taue. Den zarten Wurzeln der keimenden
Baumchen bieten sie gute Erde und schiitzen ihre feinen Blatt-
chen vor Frost und vor Hitze.

So wach'sen die jungen Baumchen frohlich aus dem Moos-
rasen hervor. Sie gedeihen rings um den alten Baum wie Kinder
um ihre Mutter.

Das Moos ist zwar das kleinste Gewachs im groBen Walde,
schafft und wirkt aber selbst fiir die gewaltigen Baume. Es ist
unscheinbar und schwach und wirkt doch nutzbar und wichtig
fiir das ganze Land. Nach H. Wagner.

165. 3)a§ ©idjprmfien.
<S§ mar einmal ein (Sicfjfiorncfjen, ein rote?, mit nieblidjen lpaar=

biifcfjeln an ben Oljren unb mit einem grofeen, bidjten Sctjroeife.
SBenn iljr eS nur gefefjen f)čittet! ®a8 fonnte fpringen, fapperlot!
pon einem 33aum auf ben anbern unb fo ben ganjen UBalb fjinburdj.

®a tam einmal im ©orntnec ein fdjiiner @onntag§nad)mittag.
SDie Seute gingen alle in bie Sirdfe unb bie (Sloden lauteten bitn,
bam, bim, bam! Sa betam baž @id|f)brnd)en Suff, an einem £annen=
japfen ju fnabbern, unb fjufcf)! tief eS ben Starnm ffinauf, ferjen=
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gerobe. 21uf einmat fubr i^m ein flircfiterlic^er ©djrecE in alle ©lieber.
®en!t eudj, juft in bet Slftgabel, ba lag ein bunfelbraunec fDiarber
mit jpibigen, fdjneemeifjen Robnem ^ec ba§ ®idi)Ejornd)en faf),
pfiff er burcE) bie 9Jafc. £aS ^ei§t: 2>u gefaUft mir; bir mili icf) ben
£>al§ abbeipen!

21ber ba§ Gndbbbrndjen molite nicfjt. ©djrouppS mar eS auf bem
nadfften ©aume unb roie bec 93ti^ auf bem jroeiten unb britten — nnb
bet bofe fbtarbec ^inter iljnt ^er. |jui, baS mar eine Sagb! Sldj, ma§
bas arme ©itfjtjorncfjen ba Slngft auSgeftanben ^at — unb je^t mar
gar auf einmal ber 9B.ilb ju @nbe unb fing erft britben iiber ber
23iefe mieber an. Ipufd)! fauft ba§ ©dfbbrncben burd) bie Šlfte l)?r=
unter, ganj bon oben — tauf, lauf! S)a ift fdjon ber ©farber Ijinter
iF)m ber unb madjt groBmadjtige ©a^e.

Sauf, ©djbbrncfjen, lauf!
|mrra, ba ift fdjon ber erfte Saum — mie ber 2Binb gebts

binauf unb ber SD^arber, bec SKarber —
©um! — baS mar ein ©djufj.
®a liegt ber 2Jiatber unb ift maufetot. ©rabo, Sager! ®er

fommt binter ber iEanne berbor unb ftedt ben braunen ©urfdjen in
feine Sagbtafdje. @S gefdjiebt ibm fdjon redjt: er ^at bem ©auer
geftern 9?acbt jcbn !piibner totgebiffen, jebn -fpiifjner!

SBo ift aber jept baS ©djbbrndjer. b>n9e fommen ? ©ieb nur,
bort gudt’S runter. §anž StaungtuBet.

166. fHatfcI.
®S baut in fdjattigen gmeigen fein 9čeft,
eS b»pft unb fdjlupft burdj ber ©dume (Seaft,
eS fdbroingt fidj bon SBipfel ju SBipfel gefcbminb
unb ift bodj fein ©ogel: ma§ ift’8 mein Sinb?

31. S o ro e n ft c i n.

167. Das Schnecklein.
Schneck im Haus,
komm heraus!
Kommen zwei mit SpieBen,
wollen dich erschieBen;
kommen zwei mit Stecken,
wollen dich erschrecken.
Schneck im Haus,
komm heraus!
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168, Ratsel.
Wie oft ich gehe aus,
bleib’ dennoch ich zu Haus.

169. 2>er 5udj§ unb bcr 3gcl.
@in ftolgec gudjS fragte ben Sgel, mie er e§ raadje, ‘roenn ip

bie §unbe Oerfolgten. „5$ Eann tmr eine Sunft," antmortete ber
Sgel fep befdjeiben. „@ine nur? Sa freilid), bann bebaure id) bic^i;
id) Eann menigftens Ijunbert Čiunfte," pravite ber gud)§. 3n eben
betn 2IugenbIicEe prte man bie fpunbe beden unb fat) bie Sager
Ijerbeieilen.

S)er 3gel rotite fid) in eine $ugel gufatnmen. flberaH mar er
nun ftadjelig. ®ie fpunbe biffen fid) an ifjm blutig. @ie gingen lieber
auf ben gudjž loS. ®iefer molite fid) burdf aHerlei Sift unb @eiten=
fpriinge ben ^unben entgiefjen. Gčnblid) aber rourbe er bod) ermifrfjt
unb oon ben £>unben getbtet.

„@i," fprad) bet 3gel, ber oon roeitem gufap „id) glaube,
meine eingige ®unft ift bod) meljr roert, als alle Ijunbert, bie ber
3iucf)S gu Ebrtnen bepuptete!"

170. Der Hahn, der Hund und der Fuchs.
1 .

Ein Hund und ein Hahn schlossen Freundschaft und wan-
derten zusammen in die Fremde. Eines Abends konnten sie kein
Haus erreichen und muBten im Walde iibernachten. Da sah der
Hund eine hohle Eiche, worin fur ihn eine treffliche Schlaf-
kammer war. »Hier wollen wir bleiben,« sagte er zu seinem
Kameraden. »Ist mir auch recht,« sagte der Hahn, »aber ich
schlafe gern in der Hohe.« Damit flog er auf einen Ast, wiinschte
dem andern eine gute Nacht und setzte sich zum Schlafen zu-
recht.

2 .

Als es nun Tag werden wollte, fing der Hahn zu krahen ah;
denn er dachte, es sei bald Zeit zum Weiterreisen. Das Kikeriki
hatte der Fuchs gehort, dessen Wohnung nicht weit davon v/ar,
und schnell war er da, um den Hahn zu fangen. Als er ihn aber
so hoch sitzen sah, dachte er: »Den muB ich durch gute Wortlein
herunterlocken; denn klettern kann ich nicht.« Gut, das Fuchs-
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lein macht sich ganz hoflich herbei und spricht: »Ei, guten Mor-
gen lieber Herr Vetter! Wie kommen Sie hieher? Ich habe Sie
gar so lange nicht gesehen! Aber Sie haben sich da gar keine
geschickte Wohnung gewahlt und, wie es scheint, haben Sie
auch noch nicht gefruhstiickt. Wenn es Ihnen gefallig ist, mit
in mein Haus zu kommen, so werde ich Ihnen mit frischge-
backenem Brote aufwarten.« Der Hahn kannte aber den alten
Schelm und es fiel ihm nicht ein herunterzusteigen. »Ei,« sagte
er, »wenn Sie ein Vetter von mir sind, so werde ich recht gern
mit Ihnen frtihstiicken. Aber ich habe noch einen Reisegefahrten,
der hat die Tur zugeschlossen. Wollen Sie so gefallig sein, ihn
zu wecken, so konnen wir gleich miteinander gehen.« Der
Fuchs, der meinte, er konne noch einen zweiten Hahn erwischen,
lief schnell nach der Offnung, wo der Hund lag. Dieser aber war
wach, hatte alles angehort, was der Fuchs gesprochen, und
freute sich, den alten Betriiger jetzt strafen zu konnen. Ehe der
Fuchs es sich versah, sprang der Hund hervor, packte ihn an der
Kehle und biB ihn tot.

3 .

Dann rief er seinen Freund vom Baume herunter und sagte:
»Wenn du allein gewesen warest, hatte dieser Bosewicht dich
umgebracht. Aber laB uns eilen, daB wir aus dem Walde kom¬
men!«

Wilhelm C u r t m a n.

171. Sprichzvdrter und Spriiche.
1. An Gottes Segen ist alles gelegen.
2. Besser arm in Ehren als reich in Unehren.
3. Ehrlich wdhrt am langsten.
4. Rechttun laBt sanft mhn.
5. Treue Hand kommt durchs ganze Land.
6. Was verkiirzt mir die Zeit? — Tdtigkeit.
Was macht sie mir unertrdglich langP — MiiJUggang.

7. Wer auf den lieben Goti vertraut,
der hat auf festen Grund gebaut.

8. Wer etwas kann, den hdlt man wert;
den Ungeschickten niemand begehrt.

9. Wer mit Bčsen umgeht, wird selbst bose.
10. Wer Pech angreift, besude.lt sich.
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Vil. £ie Safjre^cttett.
172. Die Jahreszeiten.

Am 21. Marž ist der Anfang des Friihlings. Da geht die
Sonne ungefahr um sechs Uhr morgens auf und um sechs Uhr
abends unter. Tag und Nacht sind gleich lang. Von Tag zu Tag
steigt die Sonne hoher am Himmel hinauf, die Tage werden
langer als die Nachte, die Warme nimmt zu,

»Die Wiese grunt, der Vogel baut,
der Kuckuck ruft, der Morgen taut,
das Veilcben bliiht, die Lerche singt,
der Obstbaum prangt: der F r ii h 1 i n g winkt,«

Am 21, Juni beginnt der Sommer, Die Sonne geht ungefahr
um vier Uhr morgens auf und um acht Uhr abends unter. Wir
haben den langsten Tag und die kurzeste Nacht des Jahres. Die
folgenden Tage nehmen wieder ab, die Warme halt jedoch noch
an.

»Die Sonne sticht, die Rose bliiht,
die Bohne rankt, das Wiirmchen gliiht,
die Ahre reift, die Sense klingt,
die Garbe rauscht: der Sommer winkt.«

Am 23, September nimmt der Herbst seinen Anfang. Die
Sonne geht ungefahr an diesem Tage gerade an der Stelle auf,
wo sie am 21. Marž aufgegangen ist. Tag und Nacht sind wieder
gleich lang. Von nun an nehmen die Tage noch mehr ab und die
Nachte zu. Die Luft wird im Flerbste kiihler,

»Das Laub verwelkt, die Schwalbe flieht,
der Landmann pfliigt, die Wildgans zieht,
die Traube reift, die Kelter rinnt,
der Apfel lacht: der Herbst beginnt.

Am 21. Dezember, dem kiirzesten Tage des Jahres, beginnt
der Winter. Die Sonne geht gegen acht Uhr auf und abends kurz
vor vier Uhr unter. Von nun an werden die Tage allmahlich
wieder langer. Der Winter ist die kalteste Jahreszeit.

»Der Sang verstummt, die Axt erschallt,
das Schneefeld glanzt, das Waldhorn schallt,
der Schlittschuh eilt, der Schneeball fliegt,
die Flut erstarrt: der W i n t e r siegt.«
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173, 2)ie Dier ©ritber.
1. 23ier ©riiber gef)’n jaijraug, jatjrein im ganjen Sanb fpa=

jiercn;
bo d) jcber fommt fur fid) allcin, un§ ©aben jujuffifjren.

2. ®er erfte fommt mit leicfjtem Sinu, in reine§ ©lau gefjuflet,
ftreut ^nofpen, ©lattcr, ©litten I)in, bic er mit ®uften fiillet.

3. ®er jrocite tritt fdjon crnfter auf mit ©onnenfdjein unb
SRegen,

ftreut ©lumen au§ in fetnern Sauf, bcr ©rnte reicfjen Segen.
4. ®er britte nafjt mit Uberffujj unb fiillet ®iid)’ unb ©djeune,

bringt un§ junt fiifjeften ©enufj oief 2bpfel, -Ruf}’ unb SBeine.
5. ©erbriejflid) brauft ber nierte f)er, in 9Racf)t unb ©rau$

gefjiiflet,
fiefjt $elb unb 28alb unb 23iefen leer, bie er mit ©djnee

erfiiflet.
6. 28er fagt mir, mer bie ©riiber finb, bic fo einanbcr jagen ?

fieidjt rat fie roofjl etn fcbe§ ®inb, brum braud)’ id) fS
nid)t JU fagen. Jrrie&r' 1*) 0Dn ©cE|Uler.

174. Friihlingsbotschaft.
1. Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald!
Lasset uns singen,
tanzen und springen,
Friihling, Friihling wird es nun bald!

2. Kuckuck, Kuckuck lafit nicht sein Schrei’n!
Kommt in die Felder,
Wiesen und Walder,

1 1 Friihling, Friihling stelle dich ein!

3. Kuckuck, Kuckuck, trefflicher Held!
Was du gesungen,
ist dir gelungen,
Winter, Winter raumet das Feld.

Hoffmann v. Fallersleben.

gtnf«fiožufi, 3»eiit§ SefcSuct’. 8
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175. Das Schneegldckchen*
Es war einst ein langer, kalter Winter, und der Schnee

wollte nicht schwinden. Unter der weiBen Dečke harrten ein
paar Blumenkeime auf ein freundliches Augenwinken des Friih-
lings. Da ihnen die Weile lang wurde, sprach einer zum an-
dem: »Horch, Briiderlein, ich mocht's versuchen, wie's drauBen
aussieht!« Sagte der andere: »Probiers, ich tu’ mit!« Also haben
sie die Keimblatter hiibsch zugespitzt, daB sie scharf wurden wie
Pteile und durch den Schnee schieBen konnten. Dann versuch-
ten sie's. Hat sie auch nicht wenig gefroren bei der kalten Ar-
beit, so gelang es ihnen docb und nach wenigen Stunden waren
sie mit ihren Kopflein ans Tageslicht emporgedrungen. Der
Schnee hatte ihnen alle Farbe weggeleckt, und sie waren weiB
wie Leinen.

»Tut nichts!« sprach eines zum andern und lieB sich keines
seine Freude verkiimmern. Darauf wiegten sie lustig die Krone
hin und her, daB die Staubfaden wie Hammerchen an die W;inde
schlugen und ein feiner Klang den Wald durchdrang. Das horte
der Winter und dachte sich: »Wird heilig der Fruhling schon
eingelautet! Jetzt ist es Zeit, daB du dich aus dem Staube
machst. Dem jungen, leichtfertigen Fant will ich aus dem Wege
gehen; ich mag ihn nicht leiden!«

Da zog er seinen langen, weiBen Schneemantel an sich und
troilte sich seiner Wege. Der Lenz aber lauschte allbereits hinter
den Hecken, und als er vortrat, galt sein erster GruB den beiden
Blumen und er gab ihnen von nun an den Namen »Schneeglock-
lein«, weil sie den Schnee weggelautet hatten.

Anton Forsteneichner.

176. $ritf)ltttfl§3eit.
^rufjlingSjett, [djonftc 3C^/
bie itn§ @ott ber £>err oerleitjt,
tpecft bie ©lumlein au§ ber (Srbe,
@ra§ unb Prehiter fur bie §erbe,
lafjt bie jungen Sammer [pringen,
la^t bie lieben 33oglein fingen,
iD7en[d)en, eure§ ©otte^ bcnft,
ber eud) [o ben gridjiing fdjenft!
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177. ©a3 SBeildjen.
Sange genug pat un§ ber SSinter geplagt. ©ie marate

gruptingšfonne trocfnet bie nom ©cpnee nod) feud;te Srbe,
unb fdjon jeigt fic^ rteueš Seben im ©arten. ©ie $nofpen
an ber £>ede plamen aitf unb barunter ant SBoben jeigen ficf»
frifctiglangenbe, griine ©lattdjen. 3rl, P cf) en ipnen fteljen auf
furjen ©tielen bie blauen, lieblicpen SMcpen. ©te offnen
iijrc fiinf ©lattdjen ber roarmen ©onnc entgegen unb oer=
breiten loftlicpen ©uft. ©er lodt bte Stenen an, bte oon
iprem SBinterfcplafe aucp roieber erroacpt finb. ©te fcfjliipfen
in bie piibfepen ©lumdjen unb polen mitten au§ ipnett per<
auš ein ©ropfcpen £ronig, ipren gruplingštranf.

Slucp bie ©cproefter befuctjt bie 23eilcpcn. ©ie pftudt ein
©trauffcpen unb‘bringt e§ be-r ?J?utter, bie e§ in ein ©la§
mit frifcpem SSBaffer ftetlt. 2Ber bie ©litmcpen in bem 3immer
fiept, freut ficp iprer ©djontjeit unb ipre§ SBopIgerucps.

gr. Dt o n.

178. ©aS SBImuenliilutfeit.
©u magft, fooicl bu roillft, don ©lurnen immer pflMett,
um bid) unb men bu roillft unb mas bamit ju fdpmuden.
©aju finb 33lumen ba, oon bir gepfliidt ju fein;
fie felber laben bid) baju mit 9Men ein.
ddtr eine§ unterlaff’ icp nicpt, bir einjufcparfen,
bafj bu nicpt§ pftuden barfft, nur um eS megjumerfen.
©ebenf: ©er fcponfte ©traufj be§ $ritpling§ blitpt fitr bid),
bod) roenn bu ipn nicpt braudjft, fo lafj ipn blup’n fitr fid).

Sr. 3t fl d e r t.

179. Die Vogleiri im Fruhlinge.
Wenn im Fruhlinge die Voglein wieder bei uns angekom-

men sind, die Nachtigallen und Rotkehlchen, die Schwalben und
Finken, dann bauen sie sich ihr Nest. Das eine baut es so, das
andere baut es anders; ein jedes macht es, wie es ihm von Golt

8*
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I

bestimmt ist. Nicht lange dauert es, so liegen kleine Eicr in dem
Neste, vier oder fiinf, oder auch noch mehr. Manche Vogel legen
vveifje, manche blaue oder griine oder gesprenkelte Eier. Das
Weibchen setzt sich auf die Eier und briitet sie aus; das Mann-
chen singt ihm ein schones Liedchen vor.

Endlich kommen die Jungen aus der Schale hervor. Nun
hoien die Alten das Futter herbei. Die jungen Tierchen strecken
ihre Halse aus und sperren den kleinen Schnabel auf; die Alten
stecken ihnen das Futter in den Schnabel und der liebe Vater im
Himmel ernahrt sie alle. So geht es fort, bis den Jungen die
Federn gewachsen sind. Dann wagen sie sich aus ihrem weichen
Bettlein hervor. Sie fliegen von Zweig zu Zweig und suchen sich
selbst ihre Nahrung. Nun fangen sie auch selbst an, zu singen
und Gott durch ihren Gesang zu loben.

So geht es den ganzen Sommer durch, bis der Herbst
kommt. Dann ziehen sie wieder fort.

#
Kolner Lcsebuch.

180. Der Streit um die Wohnung.
Der Friihling ist da! Nun zwitschert es von tausend Stim-

men in Wald und Garten, in Baumen und Biischen, im Grase
und im Felde. Schon im Marž, mit den ersten Veilchen, kommt
der Star vom Siiden zuriick und sucht sich seine alte Wohnung
wieder. Die hat aber unser treuer Wintergenosse Meister Spatz
bereits bezogen und ist eben dabei, sich hauslich darin einzu-
richten; denn der Hauswirt, der alte Baum, konnte ihm nicht
sagen, ob der vorige Mieter seine alte Wohnung behalten
wolle. Der Spatz ist aber ein unverzagter Bursche und so denkt
er: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Und damit zieht er ein und
will eben sein Bett aufschlagen; da kommt der schwarze Wan-
dersmann von seiner Winterreise wieder und fahrt ihn an: »Her-
aus da; das ist meine Wohnung!« — »O, nein,« spricht der
Spatz, »jetzt ist es meine; denn ich habe sie bezogen.« — »Das
konnte jeder sagen,« antwortet der Star; »ich habe doch, was
jetzt darin steht und liegt, voriges Jahr hineingeschafft; so lange
aber meine Mobel darin stehen, ist es meine Wohnung.« — »Das
kann auch jeder sagen,« erwidert der Spatz; »ich bleibe in-
dessen hier mit meiner Frau.« Der Star aber wird zornig: »Her-
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aus! sage ich oder ich brauche Gewalt!« — Meister Spatz wehrt
sich nach Kraften; aber bald sieht er doch ein, daB er dem alten
Mie ter weichen muB, und er sucht schreiend und schimpfend
das Weite. Und der Star zieht stolz in sein Haus wieder ein.

K. R o h r b a c h.

181. Ostern.
O du frohliche, o du selige, gnadenbringende Osterzeit!
Welt lag in Banden; Christ ist erstanden:
freue, freue dich, o Christenheit!

Falk.

182. Allelujah!
Es ist Ostern.
Die Sonne schaut mit frohlichem Glanze vom blauen Him-

mel auf die verjiingte Erde herab.
Im Garten sitzt der Spatz auf einer Holunderstaude, warmt

sich an der Sonne und spricht: »Tschintschara, der Friihling ist
wieder da! Ich flog aufs Feld. 0, dort ist es herrlich! Keine Špur
vom Schnee ist mehr zu sehen, das Bachlein hupft und murmelt,
die Schneeglockchen bliihen, die Lerchen singen und der Wind
weht so lau, so mild, daB es Siinde ware, jetzt noch zu schlafen.
Holunder, schlaf nicht, wach' auf, der Friihling ist da — tschin¬
tschara!«

Der Holunder hbrt des Sperlings Botschaft, er schiittelt sich
vor Freude und lachelt mit seinen griinen Blattchen.

Unter der Holunderstaude traumt das Gansebliimchen. Des
Sperlings Gezwitscher weckt es. Erschrocken blickt es umher,
und als es den Holunder in seinem Friihlingskleide erblickt, freut
es sich ungemein und deckt schnell sein schones, zartes Kopf-
chen ab.

tjber dem Garten aber erhebt sich die Lerche und singt
angesichts ali dieser Freude: Allelujah!

Nach V. Kosmak — Fr. Fink.

183, SBieitdjeit tm tfrfflfjlinge.
@3 ruar gruljling geroorben; bte ©onne ^atte ben Sd)nee

oon ben Sergen roeggefdjienen; bie griinen ©rašfpitjen famen
ou§ ben tnelfen §almen ^ernor; bte ^nofpen ber 33aume
bradjen auf unb Ite^en bie jungen 33lattd)en burd)fdjeinen.
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Sa mad)te ba§ 33iend)en au§ feinem ttefert ©djlafe au[,.
morin e§ ben ganjen SSinter gelegen fjatte; e§ rieb [id) bie
2Iugen unb medte [cine ^anaeroben; bie offneten bie Šiit
unb [aben nad), ob ba§ ©i§ unb ber ©d)nee unb ber iftorb*
minb fortgegangen raaren. ©ie [aben, baf? uberall beder unb
marmer ©onnenfd)ein mar. Sa [d)Iup[ten fie ^erau§ au§
bem 33ienen[tode, pugtcn ii)te ^tiigel ab unb oer[ud)ten
mieber ju fliegen.

- ©ie famen jurn Sipfelbaunte unb fragten: „§afi bu
nid)t§ fur bie i)ungrigen ©iendjen? 2Bir ijaben ben ganjen
iiSinter nid)t§ gege[[en." Ser 2[p[elbaum fagte: „[ftein, it)r
!ommt ju [rut) ju mir; meine 33[uten [teden nod) in ber
®no[pe unb [onfi babe id) nid)t§. ©et)t b)tn ju ber $irfd)e!"

Sa ftogen [ie ju bem ®ir[<bbaume unb fagten: „2ieber
$ir[d)baum, ba[t bu Eeine ©liiten fiir un§ biuntgrige ©ienen?"
Ser $ir[d)baum antmortete: „$ommt morgen mieber; beute
finb meine ©[uten nod) alle ge[d)Io[[en. 2Benn [ie o[[en [inb,
follt it)r mittfommen [ein."

Sa [[ogen [ie ju ber Sulpe. Sie l)atte jmar eine grobe,
[arbige ©lume; aber e§ mar meber SBoblgerud) nod) ©iigig*
!eit barin unb bie ©ienen fonnten fetnen £)omg barin [tnben.
Sa moltten [ie [d)on mieber traurig unb fjungrtg nacb §au[e
juriidfebren, al§ [ie ein bunfelblaueš ©liimdjen an ber §ede
[teben [aben. ©3 mar ba3 ©eildjen; ba§ martete ganj be~
[cbeiben, bi§ bie ©iencben famen; bann aber offnete e3 ibnen
[einen ®eld)'; ber mar noll 2M)[gerud) unb ooll ©iigigfeit
unb bie ©iencben [attigten [id) unb bracbten nod) |)onig mit
nacb §au[e. 5£ad) Sffiiltjeltn Suctman.

184. Se§ ^trfipaumS <M[te.
1. Ser ŠEir[d)baum griint an 3rDC^ unb S([t,
ba bot er aud) [d)on einen ©a[t;
am jungen ©rim unb jarten ©latt
[rigt [id) ba3 DRauplein ooll unb [att.
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2. ©>er ^trfrijboum blviijt on 3n>eig unb 9Ift,
ba fjot cr mieber einen ©aft;
ba§ ©iencfjen finbet §omgfeint
unb tragt iijn in bte 3e^en

3. Unb finb ber SBodjen fecf)§ oorbci,
fo fommen gor ber ©afte jmei.
S?ennft bu fie molji? ©ag e§ gefdjminb!

ift boš ©paglein unb — boš $inb."
Saufd).

185. Ratsel.
Erst weifi wie Schnee,
dann grun wie Klee,
dann rot wie Blut;
schmeckt Kindern gut.

186. Vergifimeinnicht.
Als der liebe Gott Himmel und Erde erschaffen und alles,

was auf der Erde ist, da benannte er auch die Pflanzen. Und es
kamen Blumen von mancherlei Art, die der Herr bedeutungs-
voll mit Namen nannte. »Aber,« fiigte er hinzu, »gedenket des
Namens, den euch der Herr, euer Gott, gegeben!«

Sieh, da kam bald darauf ein Bliimlein, angetan mit der
Farbe des Himmels, blaulich schimmernd und gelb, und fragte:
»Herr, wie hast du mich genannt? Ich hab' meinen Namen ver-
gessen.«

Und der Herr sprach: »Vergifimeinnicht!« — Da schamte
sich das Bliimchen und zog sich zuriick an den stillen Bach in
das dunkle Gebiisch und trauerte. Wenn es aber jemand sucht
und pfliickt, dann ruft es ihm zu: »Vergifimeinnicht!«

A. C o s m a r.

187. Maigldckchen.
l.Ein kleines Glockchen kenne ich,
schneeweifi und wunderfein;
nicht in dem Turm ist's aufgehangt,
im Wald nur mag es sein.
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2. An griinem Bande schwebt es leicht, r:
ganz leise nur es schallt;
du horst es nicht, es horen’s nur
die Blumen in dem Wald.

3. Es lautet nur im schonen Mai
und sonst zu keiner Zeit.
Es kiindet uns so lieblich an
die Maien-Herrlichkeit.

4. Das wunderbare Glockchen ist
gewiB auch dir bekannt;
du suchst es gern im griinen Wald:
Maiglockchen ist's genannt.

G. Chr. Dieffenbach.

188. 2>er 5tUatfiifer.
1.

©>te SJlaifdfer finb unbeljolfene 33urfd)en, roenu fte itn
SJiai au§ ber (Srbe Ijeruorfriedfen. „®umm", fommen fte
bal)er unb bu oermuteft nidjtš Slrgeš — „tfd)", prallen fte
an beine ©tirne, an bein Sluge, an beine Slafcnfpitje. $retlid)
liegen fte Ijernad) auf bent S\itcfen ba unb jappeln unb
lontten nid)t leicht tniebcr auf bie ^itffc fommen; aber enb=
Itd) ftemmen fie ttjre ^lugelbecfen auf bie (Srbe — unb ba
glMt e§ itjnen.

2 .

§in gef)t e§ auf bie Obftbdume unb fjier tun fie, al§
toenn biefe nur fitr fie gepflanjt tudren. SBad an tueidjem
Saube ftd) oorfinbet, ruirb unbarmljerjig aufgefreffen. Stud)
el)e ad)t i£age uergangen finb, ftefjen auSgebefjnte Dbftarn
lagen enflaubt ba unb Ijaben eitt tninterlidješ Slu^fetjen. Sin
etne Obfternte ift natiirlid) nidjt gu benfen; be^fjalb foll
ntan bie SJlaifafer ntorgenb uon ben ©aumen abfdjiitteln
unb bann oernichten.

3.
Slad) ad)t bi§ uierjebn Sagen graben fid) bie SBeibdjen

in lodere (Srbe unb legen bort i^re fleinen toeijfen (Sier in
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£>aufcf)en. 95ad)bem fie tuieber f)eraudgefrod)en, leben fie nur
noc£) etn paar Sage, bann fterben fotuol)! fie ald bie 3Jifinnd)en.
2lud ben ©iern entftefjcn nad) nier bid fed)d 2Bod)en tueifp
ftcfje Saroen, bie ©ngertinge; bie laffen ed fid) in if)rem
bunflen ©efattgniffe unter ber ©rbe ganj tuof)! fein, jerfreffen
alle SBurjeln, bie fie finben, uom ©etreibe, $of){, ©alat unb
nart ben 53aumen. ©o rnaften fie fid) brci $at)re lang unb
macfjen bem Sanbmanne oiel ®ummer. ©d ift nur gut, bag
bie SKauliuurfe, ©pigntaufe unb $raf)en uide uon iljnen
uerjefjren.

SScnn nun bie brci fjaljre fjerum finb, ba f)ort mit
einem 2J?ale mitten im ©ommer ber ©ngerling auf ju freffen.
©r fleiftert um fid) Ijerum einen fleinen 53 ad uon ©rbe ju=
fammen unb barin fdjlčift er bid jum £>erbfte; bann fommt
er tuieber aud feinem 53ette fjeruor. O, tuenn ber einen
©piegel fjatte, er tuitrbe ftd) bie Slugen reiben unb guden
unb roiirbe benfen: „53in id)’d ober btn icf)’d nid)t?" ©enn
etn friedjenber 5Surm ift er nid)t meljr; er fjat jegt fed)d
langere $iif3e unb fann ntarfdgeren. 2Iud) tragt er feinen
tueigen ifftoef mefjr, fonbern f)at einen bunflen 93anjer um
ben ganjen Seib; ber ift aud fedjd Dvingen jufammengefd)miebet
unb ald 3ierat fitgen fecb)^ tucige $lecfe bran, bie an bas
alte $leib nod) erinnent. ®enft nun nod) an ben fjarten
®opf, bie 53ruft unb baran, tuie jebed abgefonbert ftetjt unb
nur buref) einen bitnnen ©tiel uerbunben ift; benft enblid)
an bie braunen ^tiigetbecfen, ba merft ifjr naotjl: ber $afer
ift fertig. Sfber er ift gefcfjeit unb bleibt unter ber ©rbe;
benn tuenn er fjerausfame, miirbe er oben feine marme ©tube
fjaben, fonbern erfrieren. ©arurn bleibt er unten, unb tuenn
ber ©cl)nec liber feinem $opfe fnirfd)t, bann freut er fid),
baf3 er fo tuarm figt.

©obatb aber im ^ritljja^re bie ©onne anflopft unb
fpridjt: „©rbe, tu bid) auf!" unb: „Seget euer griined 3’ eft;
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fteib an, ifjr 23aume!" bartn benft er: „91un iffž.3^'^ un^'
botjrt fid) ein runbcš Sod), imtrtcr tjotjer f)inauf, bi§ er oberi
ift. £)ter martet er, mennš nodj ©ag ift, benn e§ ift itjm ju
fjell unb feine 2lugen finb bie §elle nidjt geroofjnt. 2lm
2Ibenbc aber fcfjliipft er IjerauS unb oerfudjt gefdjminb, ob
man in ben fcfjattigen ©tdumen nicfjt bod) beffer fijjen fonne
alš in ber bunften Srbe. ouietmager.

189. ©er ©ierguater.
©djon roaren bie fungen fKotfdjmanjdjen Ijerangemadjfen

unb beinalje fliigge, al§ ber bo[e fJ3eter bie alten au§ ber fKipe
ber tUtauer Ijeraušftiegen unb balb roieber mit gutter Ijinfliegen
fat). „2tfja," bac^te er, „ba ift ein 23ogelneft; batjin mufj id)
cinmal flettern unb nacfjfetjcn, ma§ in bem fftefte ift." Unb
fogleicfj fletterte er an ber Sraitcr fjinauf unb fam bi§ an
bie Dvige, roorin ba3 iftcftdjen ftanb, unb ba fjorte er bie
fjungen jmitfdjern unb fat) fie bie ©djnabel auffperren, rceil
fie meinten, itjre SUfutter farne, ©er bofc fJMer aber molite
fie au§ bem Dieftc tjeraušrcifjen unb mit ifjnen fein ©piel
treiben, bi§ fie tot mdren. ©3 ging aber nictjt fo mie er
bacfjte. ©a§ Sod), mo bie 23ogIcin eim unb au§flogen, mar
fo eng, bap er feine £>anb nid)t leidjt tjinburcfjftecfen fonnte.
9hm brucfte er jmar fo lange, biš er bie §anb tjinburdj*
gcjmdngt tjatte; alS er aber brinnen bie armen tBogeldjen
gefapt tjatte, fonnte er bie &anb nidjt mieber fjeraušjietjen.
@r mocfjte gietjen unb jerren, mie er molite, c§ tjalf nid)t§,
bie §anb ftaf feft. 3u^cSt tat e3 itjm melje unb er fiirdjtete,
bie §anb roerbc gar nictjt mieber fjeraušgctjen. ©a fing er
erbdrmlid) an ju fdjreien, fo bajj bie &eute Ijerbeigelaufen
famen. ©ie tjalfen itjm jroar cnblidj nad) oieler DJhtfje au§
bem £odje Ijerauš, aber fie fefjalten iljn audj, bap er bie
armen Diotfdjmanjdjen tjabe ftoren unb gudlen mollen, unb
fagtcn c3 feinent SOater. ©er beftraftc itjn fetjr ftrenge.

SSiUjelm S u r t m a n.



123

190. Im Sommer.
Im Julius
das Bliimlein muB
fast vor der Hitze sterben.
Die Erde spricht: »Mich diirstet sehr.«
Das Bliimlein spricht: »Und mich noch mehr.
Ach, sende Gott mir Regen her,
sonst muh ich gar verderben.«
Und seht, noch schneller als ihr dachtet,
ist rings der Himmel schon umnachtet.
Die Wolken jagen sich rasch umher
mit Brausen wie Wogen im wilden Meer,
es zucket der Blitz wie ein glanzender Speer,
es rollet der Donner dumpf und schwer
und die Tropfen fallen zur Erde nieder
und die Erde trinkt sie und labt sich wieder.
Und die Blum' und die Halme, sie richten sich auf
und schauen zum Himmel erquickt hinauf;
doch die Voglein flattern bang herum
und fliegen zu Nest und werden stumm.

Rudolf Lowenstcin.

191. Pfingsten.
Die Jiinger saBen stili beisammen;
da kam von oben ein heiliges Weh'n,
da schwebten auf sie Feuersflammen
aus ungemessenen Himmelshoh'n,
da wurden sie vom Geist durchdrungen,
da wurden sie vom Geist erhellt,
da fingen sie an in allen Zungen
zu reden vom Heiland aller Welt.
Da schloB sich zusammen zum Liebesvereine
die erste christliche Gemeine.

Julius Sturm.

192. Sonne und Wolke.
Sonne: »Wolke, 's ist wohl genug fiir jetzt,

hast ja die Fluren reichlich genetzt.
Sollen Saaten und Friichte gedeihn,
brauchen sie auch den Sonnenschein.«
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Wolke: »Komm, liebe Sonne, ich raume das Feld,
lache hernieder, erfreue die Welt!«

Und als der Regen voriiber war,
da schien die Sonne warm und klar.
Es reifte die Frucht, es keimte die Saat,
mit Lust der Landmann den Acker betrat,
und dankend er auf zum Schopfer blickte,
der Sonnenschein und Regen schickte.

E. L a u s c h.

193. Die Wolken und der Regen.
Im Herbste und im Friihjahre lagert oft dichter Nebel auf

der Erde, so daB wir die Gegenstande, die vor uns sind, kaum
erkennen. Der Nebel besteht aus lauter winzig kleinen Wasser-
teilchen. Aber auch die Wolken, die am Himmel schweben, be-
stehen aus nichts anderem als aus solchen feinen Wasser-
blaschen. Die Wolken sind Nebel, der hoch in der Luft schwebt.
Oft ist ein Gebirge ganz mit Wolken bedeckt. Wenn nun ein
Wanderer dieses Gebirge bestiegen hat, so spricht er: »Da ist
viel Nebel;« und die Leute, die unten am FuBe des Gebirges sind,
sagen: »Da droben sind viele Wolken.«

Der Wind treibt die Wolken oft von einem Orte zum an-
dern. Die Wolken vergehen auch und entstehen wieder. Aus den
Wolken kommt der Regen. Wenn die feinen Wasserblaschen
der Wolken zu schwer werden, so rinnen sie zusammen, bilden
Wassertropfchen und fallen zur Erde. Diese aus den Wolken her-
abfallenden Tropfen nennen wir Regen.

Wenn die Tropfen ganz fein sind, so heiBt der Regen Staub-
regen. Fallt der Regen rasch und in groBen Tropfen herab, so
heiBt er Platz- oder GuBregen. Kommt der Regen in ganzen
Stromen aus den Wolken, so nennt man das einen Wolkenbruch.

Der Regen ist eine groBe Wohltat. Wenn es nicht von Zeit
zu Zeit regnete, so wiirde nichts wachsen konnen. Alle Pflanzen
wiirden vertrocknen und es wiirde sehr bald an Wasser fehlen
fiir Menschen und Tiere. Anhaltender, sanfter Regen ist fiir die
Fluren am zutraglichsten.

Die Platzregen, besonders aber die Wolkenbriiche, verur-
sachen groBen Schaden. Der Platzregen gieBt in kurzer Zeit
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eine Menge Wasser herab, welches dann stromweise von den
Bergen und Feldern herabflieBt und die Felder und Garten be-
schadigt. Der Wolkenbruch iiberschwemmt plotzlich eine Ge-
gend und ricbtet ungeheuren Schaden an, Hauser werden ura-
gerissen, Baume entwurzelt, Felder verwiistet und selbst Men-
schen verlieren oft ihr Leben.

194. (š§ regnet.
1. ©§ regnet!
©ott fegnet
t>ie (Srbe, bie [o burftig ift.
9iun ifjren 0)urft fie balb oergifft.
D frifdjer iRegen,
bu ©otte§fcgen!

2. ©3 regnet!
©ott fegnet
ben t)of)en 93aum, ben fleinen 0traucf)
unb ali bie taufenb ©lumen aud).
D frifdjer 9vegen,
bu ©ottegfegen!

3. ©3 regnet!
©ott fegnet,
ioa§ lebt unb roebt in roeiter 2Bclt, —
fiir jebe§ S£icr ein 3^ropf(ein ffiUt.
D frifdjer SRcgen,
bu ©ottežfegcn!

4. ©3 regnet!
©ott fegnet
bie 2ftenfdjen alle oaterlid).
0ein £>immel3tau erguidt aucf) micf).
O frifdjer Stegen,
bu ©ottesfegen!

ff. ® n S l i n.
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195. Regenwetter.
1. Was ist das fiir ein Wetter heut!
Es regnet ja wie toll!
Die SiraBe ist ein groBer See,
der Bottich iibervoll.

2. Der Sperling duckt sich unters Dach,
so gut er eben kann,
und Nero liegt im Hundehaus
und knurrt das Wetter an.

3. Wir aber haben frohen Mut
and seh’n dem Regen zu,
erzahlen uns gar mancherlei
daheim in guter Ruh'.

4. LaB regnen, was es regnen will!
LaB allem seinen Lauf!
Und — wenn s genug geregnet hat,
so hort s auch wieder auf.

Friedrich H a 1 m.

196. 2)er itfegen&ogen.
Sad) cinent ©eroitter er[d;ien cin lieblidjer Segenbogen

am §immel. ©er Heine Robert faf) eben gum genfter t) tn=
au§ unb rtef noll greube: „©old) munberfcf)one $arben Ijab’
ic£) in metnem Seben nod) nid)t gefefjen! ®ort bei bem alten
SBeibenbaume am Sadje reidjen [te auš ben SBolfen bi§ auf
bie ©rbe fjerab. ©ettrijg tropfeln alle Slatter be§ Saume§
oon ben [djbnen $arben. 3cf) miti eilenb§ ijingeijen unb alle
!Jftu[d)elfd)alen in rneinem $arbenfa[tlein bamit fullen."

©r fprang, [c fdjnell er fonnte, bem SSeibenbaume gu.
Mein gu feinem ©r[taunen [ianb ber Kleine nun im Segen
ba unb roarb nid)t§ oon einer $arbe gcmaljr. ©ang burdjnafjt
gina er traurig roieber bcim unb flagte bem 23ater [ein
imi[3ge[d)id.
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®iefer ladjelte unb [prad): „$enc $arbeu taffen fid) m
Terne ©c^alen auffaffcn; bte 9ieaentropfen fdjeinen nur im
‘©lame bcr Sonrte (o fd)on gefarbt."

CEjr. e Cf} m ib.

197. Ein Wassertropfen auf Reisen.
Es regnet. Ein Wassertropfen fallt auf die Erde herab. Er

hal bereits einen langen Weg hinter sich und muB noch eine
weite Reise machen.

Im Meere ist seine Heimat. Die heiBen Sonnenstrahlen aber
vvecken seine Wanderlust. Da steigt er mit vielen Kameraden
als feines DunstbUischen in die Luft empor. Es geht immer hoher
und hoher. Bald ballen sich die Blaschen zu machtigen Wolken
zusammen. Jetzt sind sie schon etwas. Gemeinsam wandern sie
dem Lande zu und ein starker Wind beschleunigt ihre Reise.

Tief unter ihnen liegen Berge, Walder, Stadte, Dorfer und
Einoden. Aber bald wird es ihnen gar entsetzlich kalt da oben.
Nun riicken die Dunstblascben recht nahe zusammen und flie-
Ben als Wassertropfen ineinander. Wassertropfen suchen iiber-

. ali Gesellschaft. Im raschen Falle geht es zur Erde hinunter.
»Es regnet, es regnet!« rufen die Leute und spannen ihre
Schirme auf. Jetzt scheint es, als war's mit dem Tropfen zu
Ende. Aber das ist noch lange nicht der Fali.

So ein kleiner Wassertropfen mag an warmen Sommerta-
gen nimmer rasten und ruhen. Seine Reise geht diesmal in die
dunklen Tiefen der Erde. Lange verweilt er da unten. Da be-
kommt er Sehnsucht nach dem blauen Himmel und nach dem
warmen Sonnenscheine, nach Blumen, Baumen, Gebiischen und
nach fernen Landern. Die hellen Tropfen rieseln in einer klaren
Quelle aus der Tiefe heraus und springen munter und froh den
Berg hinunter, Die Gesellschaft der Wassertropfen wird bald
groBer und von rechts und links kommen eilig Reisegefahrten
herbei, Murmelnd und platschernd erzahlen die kleinen Wellen
im Bache ihre Reiseerlebnisse.

Aus dem Bache wird ein FluB, aus dem Flusse ein Strom.
I.angsam wallt er dahin. Auf seinem Riicken tragt er nun groBe
und kleine Schiffe. Da ist es wohl kein Wunder, wenn dabei der
kleine Wassertropfen recht miide wird.
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»Vom Bergwald komm' ich, vom Felsen her;
wie weit, wie weit ist mein Weg zum Meer!«

Im Meere ist nun wirklich die Wanderung zu Ende. Oder
traumen die Tropfen schon wieder von einer weiten Reise?

Nacb F. Wiesenbergers Lesebuch.

198. Die Zugvogel.
Fast alle die lieben Sanger, die im Friihlinge und Sommer

den Garten und den Wald beleben, ziehen fort von uns, wenn
der Herbst kommt, wenn die Blatter auf den Baumen gelb und
rot werden und dann ein Blati nach dem andern herniederfallt
auf die Erde. Manche ziehen einzeln, manche zu Paaren, manche
in groBen Schwarmen.

Sie konnen den kalten Winter nicht ertragen. Ihr Feder-
kleid ist zu sommerlich und leicht. Sie wlirden erfrieren. Und
\vie sollten sie Korner und Beeren, Raupen und Wiirmer, von
denen sie leben, unter Eis und Schnee finden? Ziehen die Wol-
ken vor den rauhen Winden dahin, als flogen sie, so ziehen
auch die meisten Vogel in warmere Lander, wo der liebe Gott
ihnen schon wieder den Tisch gedeckt hat. Sie ziehen liber
Berg und Tal, liber Bache, Strome, selbst liber das Meer dahin,
tausend Kilometer weit und noch weiter.

Niemand zeigt ihnen den Weg, sie wissen ihn schon selbst
zu finden. Unterwegs begegnet wohl manchen ein Ungllick, Aber
die meisten kommen gliicklich ans Ziel.

Und wenn nun die Sonne auch bei uns wieder warmer
scheint, sieh, da kommen sie wieder, weit, weit her zu uns! Jeder
sucht seinen Geburtsort wieder auf. Die Schwalbe findet ihr
Nest wieder am Dache und die Nachtigall im Geblische, in wel-
chem sie vor einem Jahre sang. Alle finden die Statte wieder,
wo sie damals frohlich waren, und singen von neuem ihre scho-
nen Lieder.

Friedr. H o f m a n n.

199. Im Herbste.
1. Rot wird das Laub am wilden Wein,
die Luft geht schon so herbstlich klihl,
Das Eichhorn sagt: »Jetzt fahr ich ein,
schon lose sitzt die NuB am Stiel,«
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2. Dem Sperling geht's nicht schlecht, er spricht
den ganzen Tag bald hier, bald dort.
Er sagt: »Die Schwalb’ ist schon verreist.
Gut, daB sle fort! Gut, daB sie fort!«

3. Im Garten um den Rosenstrauch,
da klingt ganz anders das Gered'.
Ein Bliimchen spricht: »Merkt ihrs nicht auch?
Es wird so stili, so triib, so od.

4. Das Bienchen flog doch sonst so flink
bei uns umher — wo ist es nun?
WeiB eines was vom Schmetterling?
Der hatt' sonst hier so viel zu tun.«

5. Ein andres draul: »Mir sinkt der Mut,
der Morgentau, der ist so kalt!«
Die Spinne sagt: »Es wird noch gut!
Ach, wenn’s nur wiird'! Und wiird's nur bald!

6. Nur einmal noch, so wie es war,
nur ein paar sonn'ge Tage noch!
's wird nicht mehr viel — ich seh es klar,
und leben, leben mocht' man doch!«

J. T r o j a r

200. ©er ©djttml&en gefeeiuoljl.
®ie .^trd)turmfpi^e fd)eint lebenbig gu feirt! ©o regt fid)’3

borauf, fo fd)u>irrt e§ burdjeinanber, unb ein gor trourigež
©egmitfdfer ertont bagroifd)en.

®ie ©dircalben neumen 2ibfd)ieb! §ier nerfammein (id)
bie Heincn 9ieifenben unb fenben nod) ©ritfje in bie lieben
£>aufer, bie il)re fleinen 9ieftcf)en (o gerne aufnal)men unb
fie fcbiigten. ©ie blieben rool)l Heber bet un§ im (reunblid)en
©orfe, in ber fd)onen ©tabt. SIber ber £)erbft ift bo unb er
treibt fie oitd iljren traulidjen 2Sobnungen, mm ben lieben
SJienfdjen, bie alle bie ©dimolben gebjegt unb geliebt Ijatten.

©er £>erbft brol)t mit Sta (te unb £)unger. ©djon jetjt
ift bie 9iaf)rung red)t fcbmol gemorben. ©ie giiegen gogen
3 i n f * S o z u [), SrucitcS ficfetmcf). 9
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ftcf) in bie roarmen Stuben ber Sftcnfdjen unb in bic ©talte
gurilcf, bie SJiucfen fanben roenig ©onnenfcfjein unb roagten
ficf) nid)t mefjr tjeroor. ©a l]teg eg gar emftg umfjerfliegcn,
um con ben Uberbleibfeln beg ©ommerg nod) etroag ju er=
fjafdjen. ©arum Ijeifjt eg: gort, [ort, [ort, an einen anbern
Ort! ©ort roirb ber ©i[d) rcieber reicf) gebecft fcin. s2tber
roenn nur bie 9veife fcfjon iiberftanben roare!

©urd) oicle Sanber geljt eg im ral d)en gluge! ©ann
aber fommt erft ber be|d)icerlid)fte ©eil ber ganjen Dteife.
SRit ber fdjroadjen ®raft beg fleinen @e[d)op[d)eng mufi bag
unenblid) groge SBaffer, bag SJJeer, uberfegt roerben. 28 ie
unjafjligemal miiffen bie fleinen ©d)mingen ficf) beroegett,
um ang 3>e^ ber S^eife ju gelangen!

23iele junge ©d)mdlbcf)en madjen Ijeuer bag erfte SJJat
ben 28eg. 2Bie roirb i^nen bange fein, roenn (ie bie alte,
liebe £>eimat oerlaffen fjaben unb frembe Sanber burd)ftreifen!

©liicf auf bie tReife! liebe ©djroalben. 28erbet ifjr aud)
alle roieberfommen, roenn ber Senj eud) ruft?

©olange bofe DJ^enfcfjen ant Ofteere if)r abfdjeulidjeg
^anbroerf treiben, inbem [ie unfere 3u31^0et ma[fenroei[e,
oft in grau[amer Strt, [angen unb toten, roirb roof)l mandje
©djroalbe bie £>eimat nicfjt meljr fetjen. — Šibe! 2lbe!

23 1 o u n ft e t n.

201. Der Baum im Herbste.
Armes Baumchen! dauerst mich;
wie so bald
bist du alt.
Delne Blatter senken sich,
sind so bleich,
fallen gleich
von des kalten Windes Weh'n,
du mulit nackt und bloO dasteh n.



131

Baumchen, nicht so traurig sei!
Kurze Zeit
wahrt das Leid
und der Winter geht vorbei;
bist nicbt tot,
griin und rot
schmuckt dich wieder iibers Jahr
Gottes Finger wunderbar.

Freihofer, Kinderbuch.

202. hlebci.
g>eute morgen roarfjtc id) friit) auf. Od) gudte au§ bem

‘gen[ter, meil id) fetjen molite, ob fd)bne§ SSetter [ei. 2Iber
maš ift baš? Od) felje faft nicfjtš! 2Bo ift ber £urm unferer
$ird)e geblieben mit feinem fdjonen griinen ©>ad)e? Oft er
tjeute SRadjt umgefatlen? Od) rufe: „9^utter! Hutter! S)er
$ird)turm ift roeg! ©er ©urm ift umgefatlen!"

©ie OJtutter fommt nid)t, fie mafd)t fdjon in ber
Puclje auf.

^d) fefje nad) ben §dufern tjinuber: fie finb gan^ um
beutlid), mie unter einem ©djleier. Od) fcije auf bie ©traffe
tjimmter, ba get)en fieute jur Slrbeit, aber id) tann fie nid)t
erfennen. ©te ©trajje ift mie noti con SRaud).

©nblid) lief id) §ur SORutter in bie Mdje. Od) mar gan§
angftlid). „0a, baš ift ber 9Rebel," fagte bie Hutter unb ladjte.

QIfe 3 r a p a n.

203. Die Aster.
Ein frommes Knablein schlief einst in der Gartenlaube

mitten unter den Blumen ein. Da traumte ihm, es kamen drei
Engel zu ihm. Das Knablein sprach mit ihnen und zeigte ihnen
alie die schonen Blumen. Dann gab er jedem ein schdnes StrauB-
chen und sagte zu ihnen: »Wenn ihr morgen wiederkommt, so
bringt mir ein anderes StrauBchen von da droben mit! O, im
Himmel muBt ihr ja viel schonere Blumen haben als wir auf der
Erde!«

9*
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sDie haben wir auch,« antwortete ein Engel; »aber wir
konnen sie nicht herunterbringen. Siehst du die Sterne am Him-
mel leuchten? Das sind die Blumen des Himmels. Ein Kornchen
von einer solchen Blume will ich dir morgen mitbringen; das
wollen wir in die Erde pflanzen und dann sehen, was daraus
wird.«

Die Engel verschwanden. Am andern Morgen aber kamen
sie wieder und brachten ein hellschimmerndes Kornlein, Das
gruben sie in die Erde und begossen es alle Morgen und Abende
mit frischem Wasser. Und siehe, da erwuchs im Herbste eine
schone und bunte Blume von runder Gestalt, und sie hatte rings
umher viele schmale Blattlein und sah gerade so aus wie ein
Štern. Der Knabe trug der Blume Wasser zu und nannte sie mit
dem himmlischen Namen Aster; denn Aster heiBt Štern.

So hat es dem Biiblein getraumt und wahrhaftig, das war
ein himmlisch schoner Traum!

Nach Gubitz. (Gekiirtzt.)

204. Der erste Schnee.
Ei, du liebe, liebe Zeit,
ei, wie hat's geschneit, geschneit!
Ringsherum, wie ich mich dreh’,
nichts als Schnee und lauter Schnee!
Wald und Wiesen, Hof und Hecken,
alles sleckt in weiBen Decken!
Und im Garten jeder Baum,
jedes Baumchen voller Flaum!
Auf dem Sims, dem Blumenbrett
liegt er wie ein Federbett!
Auf den Dachern um und um
nichts als Baumwoll' rings herum!
Und der Schlot vom Nachbarhaus,
wie possierlich sieht er aus:
hat ein weiBes Miillerkappchen,
hat ein weiBes Mullerjoppchen!
Meint man nicht, wenn er so raucht,
daB er just sein Pfeiflein schmaucht?
Und im Hof der Pumpenstock
hat gar einen Zottelrock,
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und die pudrige Periicke
und den Haarzopf im Genicke
und die ellenlange Nase
geht schier vor bis an die StraGe!
Und gar drauBen vor dem Haus!
War nur erst die Schule aus!
Aber dann, wenn’s noch so stiirmt,
wird ein Schneemann aufgetiirmt,
dick und rund und rund und dick
steht er da im Augenblick.
Auf dem Kopf als Hut 'nen Tiegel
und im Arm den langen Priigel
und die FiiBe tief im Schnee:
und wir rings herum, juche!
Ei, ihr lieben, lieben Leut',
was ist das heute eine Freud !

Friedrich Guli.

205. Wie der Schnee sein weifies Kleid bekam.
Als der liebe Gott alles: Gras und Krauter, Blumen und

Baume erschaflen, und allem schone Farben gegeben hatte, er-
schuf er zuletzt noch den Schnee, die Luft, den Wind und das
Wasser. — Zum Schnee, welcher dariiber unzufrieden war,
sagte er: »Du verdirbst und zerstorst so vieles. Wenn du ein
farbiges Kleid willst, so suche dir selbst eins.«

Da ging der Schnee zum Grase und sprach: »Bitte, gib mir
deine grune Farbe!« Aber das Gras wollte es nicht. Dann ging
er zur Rose und bat um ihr rotes Gewand, nachher zur Korn-
blume und dann zur Sonnenblume, Er bekam aber von keiner
seine Farbe, denn sie hatten ihn nicht gern. Nun schamte er
sich erst recht und ging betriibt in den Wald. Dort setzte er
sich zum weiBen Schneeglocklein hin und klagte lhm sein Leid.
Er sagte: »Wenn mir niemand seine Farbe gibt, so bin ich ja ver-
acbtet wie der Wind.« Da erbarmte sich das Schneeglocklein
und sagte: »Wenn dir mein weiBes Mantelchen recht ist, so
kannst du es haben.« Mit groBer Freude nahm es der Schnee
und legte es an; und darum tragt er seitdem ein weiBes Kleid.

Er ist aber nicht braver geworden. Allen Blumen tut er
Boses, wo er sie antrifft, weil sie ihm ihre Farben nicht gegeben
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haben; nur dem lieben, artigen Schneeglocklein tut er nichts
zuleide, J. S t a u b.

206. Ein Staatsfeiertag.
»Mutter, morgen ist kein Unterricht,« rief Vlasta, als sie

aus der Schule nach Hause kam,
»Warum denn nicht?« fragte die Mutter.
»Morgen gehen wir in die Kirche und feiern die Erinnerung

an die Vereinigung aller Serben, Kroaten und Slowenen zu
einem Konigreichre. Das Fraulein Lehrerin erzahlte uns heute
in der Schule, wie lange sich verschiedene kluge und beriihmte
Manner bemuhten, um dieses Konigreich zu errichten. Viele
sind seitdem gestorben oder im Kriege gefallen oder wegen
ihrer Arbeit getotet worden, Wir aber haben bekommen, was
sie sich nur wiinschen durften und wofur sie leiden muBten,«
So sprach das Madchen und setzte freudig hinzu: »Und morgen
gehen wir in die Kirche und danken dem lieben Gott fiir unser
groBes und schones Konigreich und beten fiir den Konig Alexan-
der I,, unsern geliebten Herrscher. Bitte, Miitterchen, morgen
gibst du mir das neue Kleid, auch die anderen Kinder werden
schon gekleidet kommen. Auf dem Schulhause wird eine lange
Fahne wehen. Ich sah heute den Schuldiener, als er sie auf den
Dachboden trug, um sie morgen auszustecken.«

Die Mutter freute sich iiber den Eifer ihres Kindes und
versprach, zum Kirchgange alles aufs beste herzurichten.

Fr. Fink.

207. ©djtteelieb.
£>erbei, Ijerbei jur grojjcn 0d)lad)t!
93iel ©djnee ift nadjtš gefallen,
ba§ fjat £>err SSMnter brao gemad)t,
nun lafjt fid)’š l)errlid) ballen.
Unb roerben aud) bie ObrL’n rot
unb frieren aud) bie £>anbe,
e§ t)at babei nocf) feinc -Jlot,
mir jubeln oljne (?nbe.
SBir fuljren ®rieg mit frifdjem ©d)nee
unb unfre ®ugetn tun nidjt meb.
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208. Der Nordwind.

Der kalte Nordwind ging einmal spazieren, aber da er ein
wilder Geselle war, so trieb er allerlei Unfug. Als er in den
Garten kam, zauste er die Rose an den Haaren, der Lilie knickte
er den Stengel, brach die Apfel ab und warf die Birnen in den
Kot. Im Felde trieb er es noch arger. Da ri!3 er die Kornahren
ab, riB die Blatter von den Baumen und streute sie in der Luft
umber, ja, einen alten scbwachen Baum sturzte er ganz um,
daB die Wurzeln in die Hohe standen.

Da gingen die Leu te hin und klagten dies dem Windkonig,
der die Winde festhalt und sie spazieren gehen laBt. Und sie
erzablten ihm, was der wilde Nordwind getan und wie der Garten
und das Feld liber das Leid trauerten, das er ihnen zugefiigt. Da
lieB der Konig den Nordwind kommen und fragte ihn, ob es wahr
sei, was die Leute sagten. Er konnte es nicht leugnen, denn im
Garten und im Felde war es iiberall noch zu sehen, was er an-
gerichtet hatte. Da Iragte der Kdnig: »Warum hast du das ge¬
tan?« Der Nordwind antwortete: »Ei, ich habe es nicht bose
gemeint. Ich wollte spielen mit der Rose und mit der Lilie und
den Apfeln und den iibrigen Friicbten. Ich habe nicht gedacht,
dafi es ihnen weh tun wiirde.«

Da sagte der Konig; »Wenn du ein so grober Spieler bist,
dann darf ich dich nicht mehr hinauslassen. Den ganzen Sommer
iiber muB ich dich eingesperrt halten; im Winter aber, wenn es
keine Blumen und keine Blatter und keine Friichte mehr gibt,
dann magst du hinausgehen und spielen. Ich sehe, du passest
nur fur das Eis und den Schnee, aber nicht liir die Blumen und
die Friichte.«

Aus dem »Fabelbtichlein.«

209. mw .

i.
2Beif3 id te ftrctbc, leirfjt rote glaunt,
ireid) roie Seibe, feud)t trie ©cfjaum —
roaS ift baš?
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2 .

ber 2uft, ba flicgt e§,
auf ber (Srbe, ba liegt ee,
auf bent iBaume, ba fitjt e§,
in ber £>anb, ba fdmntgt e§,
auf bern Ofcn gerlauft eš.
SBer gefcfjeit ift, begreift e§. ®re«bnec 2efebu$.

210. ©anft 91ifolau§.
®idt) bitt' id), ©anft IRifolauS, red)t fet)r,
in meinern §aufe and) einfetjr',
bring $3ud)er, ftdeiber unb ©d)ut)’

. unb gute ©ad)en oiel baju.
^d) miti ja lernen rootjl
Unb fromnt fein, n)ie id) foll. ®e§ tnaben 28unber£)orrt.

211. Weihnachten.
Christkindlein ist kommen
mit goldenem Schein,
es trug eine Tanne
ins Zimmer hinein.
Es hing siiBe Kuchen
und Apfel dran auf
und ziindete niedliche
Wachslichtlein an.
Was unter dem Christbaum
gebreitet da lag,
was immer die Kinder
erfreuen nur mag.
Hier Kleider, dort Wasche,
ein schiitzendes Tuch,
bei Puppen und Spielen
manch niitzliches Buch.
Wie springen so frohlich
die Kinder daher!
Und rufen: »Wir danken,
lieb Christkindlein, sehr!«
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212. Das Christkind.
L Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.

2. Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.

3. Ist auch mir zur Seite
stili und unerkannt,
daB es treu mich leite
an der lieben Hand.

Wilhelm H e y.

213. (šfjnftbautndjeit.
SDie 23aume fjatten eittmal einen ©trčit untereinanber,

meldjer non ifjnen ben 23orjug nerbiene.
SDa trat bie @id)e beroor unb fagte: „©ef)t mict) ati,

id) bin f)od) unb bicf unb l)abe oiele 2Xfte unb metne
ftnb reid) an 33fattern unb an $riid)ten."

„grucf)te fjaft bu roaf)(," fagte ber $£firfid)baum,
„aber e§ finb nur $riicf)te fiir bie ©djmeine; bie Oftenfcfjen
mbgen tticf)t§ banan miffcn. 9Iber id), id) liefere meine rot*
bacfigen ^3ftrftcE)e auf bie S£afeln ber ®onige."

„£>a§ fjilft nid)t oiel," fagte ber Sfpfclbaum, „oon
beinen ^firfidjen merben nur menige Scute fatt, aud) bauern
fie nur menige 2$od)en, bann merben fte faul unb niemanb
fann fie mef)r brattcfjen. ©a bin id) ein anbercr Sautn, id)
trage alle $af)re meine Šfpfel. ®ie braucl)en ftd) nidit ju
fdtdmen, menn fie auf cine nornefjme SCafel gefegt merben,
aber fte mad)en aud) bie Slrmen fatt. 9ftun fann fie ben
ganjen SBinter im Keller aufbemafjren aber fann fte im Ofen
borren aber fann SBein banott bereiten. £yd) bin ber niiglidjfte
33aum."

„SDa§ bilbeft bu bir ein," fagte bie £anne. ,;9JJit
meinem .grnfje fjeijt man bie Čfen unb baut bie .£>dufer,
mtd) fd)neibet man ju ©rettern unb rnadjt £ifd)e, ©ttif)le,
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©d)ranfc, ja fogar daljne unb ©cf)tffe barauš; ba§u btn tcf)>
im 2Binter nid)t fo fatjl mte it)r, id) bin ba§ ganje $al)r
griin unb fcbon. Unb menn e§ 2Seii)nad)ten roirb, bann fommt
ba§ ©i)riftfinbd)en unb f)(ingt golbene unb 21pfel an
meine 3roei8e- Unb iiber ntid) freuen fid) bic ^inber am
allermeijten." ssii^. guttman,

214. Der Christbaum der Vogel.
Wenn das Christkind am Abend kommen soli, ist der Tag

sehr lang, viel langer als alle anderen Tage. Hans und Christel
wufiten gar nicht mehr, was sie machen sollten, kein Spiel wollte
ihnen gefallen. Endlich kam der Vater heim. Hans und Christel
sprangen ihm entgegen und riefen: »Vater, wird es noch nicht
Abend werden?« »lbr miiBt geduldig sein, aber damit euch die
Zeit schneller vergeht, wollen wir einen Christbaum aufputzen,«
antwortete der Vater. »Ja, ja,« jubelten die Kinder. »Also schnell,
Mantel an und Miitzen auf!« befahl der Vater. Gleich waren die
Kinder bereit. Der Vater steckte einige Packchen in die Taschen
und sie gingen hinter das Haus zu einer kleinen Tanne, die dort
wie ein Christbaum stand. Mit glanzendem Schnee war sie
schon geschmuckt. Der Vater sprach: »Die Tanne hier solit ihr
zum Christbaum machen.« »Fiir wen denn?« fragten die Kinder
erstaunt. »Fiir die Vogel,« erwiderte der Vater und zog die
Packchen aus der Tasche. Sie enthielten Samereien und Mehl-
wiirmer. Er befestigte kleine Papierkorbchen an die Zweige und
die 'Kinder fiillten sie mit dem Vogelfutter. An die oberste
Spitze des Baumchens wurde ein Biindel dicker Weizenahren
gebunden. Hans meinte, nun sollten noch Kerzen angesteckt
werden. Doch der Vater sagte: »Auf dem Christbaum der Vogel
brauchen keine Lichter zu brennen. Die Vogel gehen zeitig
schlafen und am Weihnachtsmorgen werden sie schon verste-
hcn, fiir wenn das Baumchen bereitet ist.« Inzwischen war es
dunkel geworden. Als die Kinder heimkamen, brauchten sie
nicht mehr lang auf das Christkind zu warten.

F. M a y e r. (Gekiirzt.)

215. Das Eis.
Wenn die Menschen eine Brucke iiber einen Flufi haben

vvollen, so bauen sie daran manchmal langer als ein Jabr. Der
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liebe Gott kann das schneller. Es ist schon vorgekommen, dafi
er alle Gewasser eines Landes in einer einzigen Winternacht
mit festen Briicken bedeckt hat. Und diese Eisbriicken sind so
blank und glatt, als waren sie vom Tischler gehobelt und po-
liert worden.

Wir Kinder haben das Eis recht gern; denn wir konnen mit
Schlittschuhen und auch ohne sie so schnell darauf hingleiten
wie ein Wagen auf der Eisenbahn. Zuweilen fallt man freilich
tiichtig darauf brin; aber das schadet nicht viel. Schlimmer lauft
es dagegen ab, wenn das Eis unter uns bricht und wir ins Wasser
fallen. Ist das Wasser tief und nicht gleich ein Erwachsener in
der Nahe, so kommt man leicht unter das Eis und ertrinkt. So
gern ich auch Schlittschuh laufe.so werde ich doch nicht eher
auf das Eis gehen, als bis es ganz fest und dick geworden ist.

L ii b e n,

216. Schlittenfahrt.
1. Die Schellen klingen hell und rein, kling, ling!
Die Peitsche knallet lustig drein, kling, ling!
Die Pferdcben zieh'n im raschen Lauf,
drum setzt euch in den Schlitten auf! Kling, ling!

2. Wie weht so scharf der kalte Wind! Hallo!
Wie saust der Schlitten hin geschwind! Hallo!
Voriiber fliegen Feld und Baum
so schnell, daB wir sie sehen kaum. Hallo!

3. Was springt dort auf, vom Schall erschreckt? O je!
Ein Hascben ist's, lag tief versteckt im Schnee.
Nun lauft es fort, so schnell es kann;
es fiirchtet wohl den Jagersmann. O je!

4. Es singt im Wald kein Vogel mehr so froh,
nur Krahen krachzen um uns her, kro, kro!
Der Winter macht uns wohlgemut —
ob er's wohl auch den Vogeln tut so froh?

5. Der Baum ist kahl, dem Tier ist kalt. Ja, ja!
Sie denken: War’ der Friihling bald doch da! —
Gab’s nur im Lenz noch Schlittenbahn,
wir wunschten auch den Lenz heran. Ja, ja!

R. Lowenstein,
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217. 3Binter im (Sarten.
Siefer ©djnee liegt im ©arten. ©ie ©Sume liegen EatjI

ba unb au[ bcn entlaubten $[ten unb 3n)£'i3en bte
muntere ®of)Imei[e umtjer, etn ttieblid)e§ ©ogddjen mit einem
[dpoarjen $appd)en. ©on atlen ©eiten begucft e§ bie ©tamme
unb 21[te, pidt 5alb ba, balb bort mit bem fpigigen ©d)nabeld)ett
an ber SRinbe. ©etniji f)at e§ roinjige ©ierdjen oon ^nfeften
ober Heine ©aupd)en entbedt, bie in bcn ©iffett bcr Sftinbe
oerborgen finb. ©alb [telit [id) aud) bie jierlidje ©laumei[e
ein, bie ctroa§ fleiner unb aud) [eltener i[t a 13 bie ®ot)Imei[e.

©ec lede ©pat), ber im ©omrner [ein ©efd)rei [o taut
unb au[bringlid) cr[d)allen lajjt, i[t aucl) [titl gemorben. ©r
[iijt rutjig au[ [einem 2l[td)en, [traubt [ein graue§ ©e[ieber
unb §id)t [ein ^opfcljen ein. 3Q, &unger tut rod)! Unb un[ere
©ogeldjen uerjpuren ii)n in ber Ijartcn ©interšjeit oft redjt
bitter. ©arum [treut ben ©ogeln f^utter, mo e§ nur ntoglid)
i[t! ©eid) lotjnt [id) bie Heine SJttitje. ©enn bie ©ogelcfjen
roerben balb jutraulid), fommen fjeran biš an ba§ $en[ter,
bliden eud) gar [reunblieb an unb er[reuen eud) im ©omrner
burd) if)ren ©e[ang. ©alb tjaben [ic ben gutterplag red)t lieb
geroonnen unb [tellen [id) in grofter ©e[ell[d)aft ein.

$[t ber ©inter [etjr falt unb rani), [o fommen aud)
[eltenere ©afte, bie roaljrenb eineš ntilben ©inter§ im ©albe
oerbleiben. ©a i[t e§ oor allent ber ©impel, ber burd) [ein
[cfjoneš ®leib [ofort au[[atlt, benn blutrot erglanjt [einc Unter=
[eite. §ie unb ba fann man aud) ben ^ernbeijjer mit [einem
geraaltigen, biden ©djnabel [efjen. ^robiert e§ einmal unb
legt il)tn ®irfdp ober 3rod[d)fenferne tjinaud! ©ielleidjt fonnt
i£)r beobac£)ten, roie er bie fe[ten, tjarten ©djaten jcrguet[d)t,
um ben ©amen l)erau§ ju befommen.

®a e§ bei einem foldjen $utterf)au§d)en of)ne 3«nf nidjt
abgeljt, roerben babei aud) mandje ©amereien tjinuntergeftreut.
Siber audi ba [tellen [id) ©a[te ein, roie bie $infen unb
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Stmmerlinge, bte forgfam bic tehten Karner oon bem 33obett
auflefen. 3 . jpetn«.

218. ©perltng trn ©djttee.
$nabe: „23ogel, mic ift e§ (o falt!

©prid) bocf), erfrtcrft bu nid)t balb?"
©perling: „93in nod) gonj munter in biefer 3eit,

f)ab’ cin gar tr>arme§ ^ebcrflcib;
ftiege gar frofjlid) Ijer unb t)in,
ift mir fo raarm at§ bir mof)I brin."

£inb, ba§ bad)te: „©0 ift'§ fdjon gut."
$aj)te fid) gleid) einen frifcfjcn 9J?ut,
tjatte ja aud) fein tnarmeS Svleib,
lief unb fpielt’ eine fd)bne 3^/
fragte gar menig nad) @i§ unb ©djnce;
tat it)m brum bod) feine Slber met). as. §eg.

219. Glatteis.
Dichter, grauer Nebel liegt schon einige Tage wie ein

schmutziges Tuch auf den StraBen und Gassen. Diese sind ganz
scbliipfrig, kotig und naB. Die Zweige der Baume und Straucher
hangen voli heller Wassertropfen, obwohl es nicht geregnet bat.

Jetzt aber erhebt sich ein kalter Wind; die Wassertropfen
an den Zweigen gefrieren und die Gassen und StraBen iiber-
ziehen sich mit einer feinen, glatten Eisschichte. Man muB vor-
sichtig auftreten, um nicht auszugleiten und zu falien.

Da kommt ein schwerbeladener Wagen dahergefahren, Die
armen Pferde konnen kaum weiter; sie finden mit ihren eisen-
beschlagenen Hufen keinen festen Halt auf dem Eise. Der Kut-
scher schlagt unbarmherzig mit der Peitsche auf sie los. Aber
obwohl sie sich noch so sehr abmuhen, sie kommen nur lang-
sam und schwer vorwarts. Jeden Augenblick meint man, sie
wurden stiirzen. Und siehe da! wirklich ist soeben eines ausge-
rutscht und gestiirzt. Zum Gltick hat es sich nicht verletzt. Es
rafft sich auf und das muhevolle Fortkommen beginnt von neu-
em. Wie leicht hatte es sich einen FuB brechen konnen! Es hatte
dann groBe Schmerzen gelitten und man hatte es toten miissen.
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Da kommt ein zweites Fuhrwerk daher; bei dem gehen aber
die Pferde ganz sicher, trotzdem sie auch schwer zu ziehen ha-
ben. Rasch ist der erste Wagen eingeholt. — Wie kommt das ?

Der Kutscher des ersten Wagens war eben ein fauler, nach-
lassiger und roher Geselle, der es versaumte, die Hufeisen sei-
ner Pferde beim Schmiede, wie man sagt, scharf machen zu las-
sen, damit die Tiere festen FuB fassen und sicher gehen konnen.

Der zweite Kutscher jedoch, ein braver und umsichtiger
Mensch, war auch gegen die armen Tiere gefiihlvoll und scheute
nicht den Weg zum Hufschmiede. Deshalb zogen seine Pferde
auch den Wagen so sicher und rasch, daB sie den ersten in
kurzer Zeit weit hinten lieBen. Der Kutscher gebrauchte seine
Peitsche gar nicht. —

So soli man immer, wo man kann, den armen Tieren ihr
ohnehin schweres Dasein erleichtern. Nach R. Braun.

220. 3)a& Sitfeletn aitf bcnt (štfe.
1. ©efroren fiat eg beuer

nod) gar fein fefteg ©8.
®a8 Siiblein ftefjt am SBeifier
unb fpridjt fo gu ficf) Eei8:
„Sšd) miti e8 etnmal raagen,
ba8 ©8 e8 mufi bodj tragen."
$Bet roei§?

2. T)ag Siiblein ftampft unb Ejadet
mit feinen ©tiefelein.
®a8 ©8 auf einmaf fnadet
unb Erad)! fdjon Bric^t’8 Ejinein.
®a8 23uBfein pEatfdjt unb frabbclt
fo roie ein $reb8 unb jappelt
mit ®d)rei’n.

3. „D Oetft, id) mujš berjtnfen
in fauter ©8 unb ©djnee!
D Oelft, id) mufj ertrinfen
im tiefen, tiefen ©ee!"
3Bat’ nidjt ein ©iann getontmen,
ber fid) ein £>erg genommen,
o roetj!
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4. Ser pačit ež -bet bem ©d;opfe
unb ^tetjt ež bann IjerauS;
Dom gufee biž gum ftopfe
roie eine ŽSaffermauž
ba3 Sitblein Ijat getropfet,
ber SJater ^at’S geltopfet
5U §au3.

Sl. ® 5 11.

221. ©ebeitfe ber 3SoqcI im Vinter!
1. Shunm jurn f^enfter, liebe Kleine,

bringe Sornlein mit unb 93rot!
©d)au, im £>of bort auf bem ©teine
liegt ein SBoglein,— eg ift tot.

2. ©ingefroren jebež £ornd)en,
jeber guUerplat; oerfdjneit!
„91ur etn firumdjen! nur etn ftbnufien!'‘
flefjn bie ©anger meit unb breit.

8. ®ib ein $6rnd;en, gib ein flkumd;en,
ftreu’£ tor unfrež |>aufe§ Sik!
Unb ber grnl)!iug fcfjenft ein Slumdjen
unb ein Sogellieb bafiir.

4. Unb ba§ ruft: ,„3um fienježfefte
fomm inS ftifdje @run gefd;toinb!"
Sod; baS ©cfjbnfte, Merbefie
fdjenft bit felbft bein £erg, rttein Sinb!

(Srnil SiitterStjauS.

222. 3SogeI am ftenfter.
21n ba§ genfter flopft e§: „ipid!pid! Sliadjt mit bod) auf einen

Slugenblid! Sicf)t faHt ber ©djnee, ber 2Binb gef)t lalt, Ifabe lein
gutter, erfriere balb. Miebe Seute, o lafet mid; ein, toill aud; immer
red)t artig fein!"

©ie liefeen if;n ein in feiner £T2ot; er fndjte fidj mandtež Sriimdjen
93rot, blieb froljlid) marnje SBoctje ba. Sod; a(ž bie ©onne burdjš
genfter falj, ba faf; er immer fo traurig boet; fie madjten ilfm auf —
dfufd;! mar er fort.

SBilljelm § e o.
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223. Zum Neujahrstag.
l.Ich wimsche euch
zum neuen Jahr
viel Gliick und Heil
fiir immerdar!

2. Es schenk' euch Gott
die ganze Zeit
das taglich Brot
und was euch freut!

3. Nie driick' die Not
ein gutes Herz;
bewahr’ es Gott
vor jedem Schmerz!

224. 91euj(tf)r.
Sin neueS So^r Ijat angefangen,
bet liebe @ott ljat’3 unž gefdbenft.
SSiet bunbert 3af)r’ finb ^ingegangen,
jeit er an feine Skenfcben benft
unb t)6rt nidjt ouf, fiir un§ ju forgen,
unb tnirb nidjt miibe, rooS er tut,
unb roedt unb ftarft un3 alle Skorgen
unb gibt fo biet unb ift fo gut.
?ludj fief)t er t)eut bom Ditmnel nieber
ouf micb unb jebež Heine Sinb
unb oud) biefeš 3abr unS roieber,
fo iang toit gut unb folgfam finb.
£u, lieber ®ott, fannft afle§ macben:
roitlft bu mid) madjen treu unb gut,
roitlft bu mid) biefež Sabr betoadjen,
bofe nie bein 5t'inb toaS 93bfeS tut?

SESilljelm

225. fRatfd.
®in 33aum bat jtoblf ?tfte,
jeber ?tft bat bier ikefter,
in febem 9?eft finb fieben Sunge.
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226. Sprichworter.
1. Quale nie ein Tier zum Scherz,
denn es fiihlt wie du den Schmerz,

2. Wo ich bin und was ich tu',
sieht mir Gott, mein Vater, zu.

vin. ttttferc beitimt.
227. Heimatsort.

1. Ich lieb' das schone Ortchen, wo ich geboren bin;
hier bliiht mein junges Leben,
von Lieben rings umgeben;
hab' iramer lieitren Sinn.

2. Wie lieb ist mir das Ortchen, wie freue ich mich sein!
wenn auf dem Biihl ich stehe
und seine Hauser sehe,
entziickt nenn' ich's dann mein.

3. O guter Vater droben, beschiitz' den Heimatsort
und segne ihn mit Frieden!
Viel Gutes sei beschieden
der Heimat fort und fort!

4. So will ich immer liebend fiir dieses Ortchen fleh'n.
Und muB ich's lange meiden,
wie will ich dann mit Freuden
Zur Heimat wieder gehn, H. Adam v. Kamp.

228. 35ie
SKetrte ^eimot ift ein SLeil unfcreS groben SBaterlartbe?, be&

Sbnigreidjeg ber ©erben, Srnaten unb ©lomenen.
3d) liebe nteine ^peimat, id) liebe baljer audj tnein SBaterlanb.

3dj fenne jroar bister nur einen fleinen Seti be§ ©atetlanbeS; roenn
id) aber groB fein merbe, mili id) aud) bie iibrigen ©ebiete meine0
roeiten unb frfjonen 93aterlanbfS bereifen, um eg nod) meljr fekalen
unb lieben ju lernen.

gtnLfiožur), 3meito§ Sefe&ucf). 10
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3n metnem Saterlanbe mofjiten ©erben, ftroaten unb ©iomenen,
obet autf) ®eutfdE)e unb notf) anbere iBolfSftamme. i?ur alle ibre
Untettanen forgen in gleidj IieBet»oIlec SBeife unfer guter ffbnig
Sllejanber I. unb unfere fctjone, junge Sbnigin SKatia.

©ie root)nen in 93eogtab, fie maren aber aud) fcbon Ijier in meiner
§eimat unb rourben iiberaH freubigft begriibt. Sef) bete oft, @ott
mbge unfer liebeS $6nig3paar immet befd)u§en.

©ie 5af) ne meineS 35ater(anbe3 ^at brei $arben: b(au, meijj unb
rot. 2In ben ©taatgfeiertagen unb bei anberen gefthcbfetten me^t con
unferem ©c^utfiaufe eine breifarbige and) am ŠRatbauje, an
bet 9(3oft ufro., foroie an oieien jpriuatbdufern jtnb bann fotc^e
go^nen ju feben.

3d) ebre unb tiebe unfece btau=meib=rote gabtte nnb roerbe nie
bulben, bab fie jemanb beteibigt.

g-r. gint.

229. Die Liebe zur Heimat.
»Heimat, o Heimat,
Heimat, wie bist du so schon!«

sangen die Kinder in der Schule. Ein Wanderer, der eben bei
dem Schulhause vorbeigehen wollte, blieb stehen und horte an-
dachtig zu, bis der letzte Ton verklungen war. Dann ging er
sinnend weiter. Das Lied paBte gerade ftir ihn. Vor langer Zeit
war er fortgezogen aus dem Vaterhause, ym sich' in der Fremde
umzusehen. In seinem Heimatsorte gefiel es ihm nicht mehr.
Fern von dem Orte, wo er geboren war, wo seine lieben Eltern,
seine Vervvandten und Bekannten lebten, wollte er sich eine
neue, eine bessere Heimat suchen.

Und nun? Er war in vielen Landern gewesen, hatte ferne
Stadte und fremde Menschen kennen gelernt, aber nirgends
hatte sein Herz Ruhe gefunden. Der Gedanke an die Heimat, an
sein teures Vaterhaus, an seine Eltern, kurz an alles, was er als
liebe Erinnerung an die Heimat in der Seele trug, dieser Ge¬
danke begleitete ihn alluberall. SchlieBlich konnte er der Sehn-
sucht nicht mehr widersteben, er packte seine notwendigste
Habe zusammen und setzte sich auf ein Schiff und dann auf die
Eisenbahn, die ihn dem Heimatsorte zufiihrte. Von der letzten
Station aus war er zu FuB hiehergewandert. Bei jedem Schritte
sah er altbekannte und langvermiBte Felder und Wiesen, Berge,
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Bache und Ortschaften. Da war die Wiese, wo er so oft Friih-
iingsblumen gesucht, dort der Bach, aus dem er die glatten,
runden Kieselsteine zu holen pflegte. An dem Spielplatze kam
er vorbei und gedachte der schonen Stunden, welche er mit
frohlichen Genossen dort zugebracht hatte, dann kam er auch
zur Schule, wo er Tag ftir Tag gewesen war und horte das Lied,
das alles sagte, was er in der Fremde gefiihlt und was ihn dann
mit Gewalt nach Hause gezogen hatte.

Nun beschl^unigte er seinen Schritt, noch eine StraBenbie-
gung — und vor ihm lag sein liebes Vaterhaus, der schonste Ort
in der schonen Heimat. Vor dem Hause war niemand zu sehen,
seine Lieben waren wohl alle in der Stube. Leise klinkte er die
Ture auf; ja, da saB der Vater bei seiner Zeitung und las der
Mutter vor, die am Fenster eifrig nahte.

»Mutter!« rief der Wanderer mit bewegter Stimme. Ein
Schrei — und was nun folgte, wissen wir alle und jedes von
euch, liebe Kinder, kann nun selbst weitererzahlen.

Auch unsere Heimat ist schon. Ihr wiBt jetzt noch gar nicht,
wie schon sie ist. Erst wenn ihr einmal langere Zeit fern von der
Heimat sein werdet, dann wird euch der Sinn des Liedes auf-
gehen, welches die Schiiler sangen. Dann werdet ihr auch ver-
stehen, wie machtig die Liebe zur Heimat ist und wie bittere
Schmerzen das »Heimvveh« bereiten kann. Und ihr werdet ge-
wiB einst mit bewegter Seele die Worte des Dichters wieder-
holen:

»Heimat, o Heimat,
* Heimat, wie bist du so schon!«

Fr. Fink.

230. Sit ber heimat ift c§ fdjoit.
1. 3n ber §eintot ift eS fdjon!

9luf ber Serge lidjten §o^n,
auf ben fdjroffen ^^fenpfaben,
auf ber gluren gtiinen ©aaten,
mo bie £>erben roeibenb ge^u,
in ber Apeimat ift e§ fdmn!

10 *
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2. 3n ber $eimat ift eS fdjbn!
3Bo bie Štifte reiner roeljn,
mo bež 33ad)eg Silbertcelle
murmelnb fjiifjft bon Steli’ ju SteHe,
ruo bet ©tern |>dufer fte^n,
in bet fpeimat ift eS fdjon!

3. 3n bet ^eimot ift e§ fdjbn!
Ubet jenen listen §bl)n,
too bet Sinbljeit frolje Stunben
un3 fo ungetriibt entfdjumnben,
iiber jenen lidjten .fpoljn,
in bet £eimat ift ež fdjbn! ^uliuž frefis.

231. Sleitt .^ang^ctt.
gitinždjen flein
gef)t afiein
in bie roeite SBelt fjinein,
Stod unb £>ut
fteljt ifjm gut
ift and) tooljlgemut.
2lber 2Jtutter roeinet fefjr,
fiat ja nun tein fpangdjen mef)r.
„28iinfd)’ bit ®liid!"
fagt iljr 93lid,
„®omm’ nut balb jurlid!"
SBiele
triib unb flar,
|>dngd)en ir. ber grembe trat.
®a befinnt
fid) ba3 Sinb,
jieljef tjeim gefdjroinb.
®od), nun ift’£ fein |>dn§d)en meljr,
neirt, ein grojjer ,§anž ift er.
53raungebrannt
Štirn unb fpanb.
SBitb er tboljl erfannt?
@inž, jtuei, btei
gef)’n oorbei,
toiffen nid)t, toer bas tootjl fei.
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©ctjroefier fpricfjt:
„muy @eficf)t!"
fennt ben 93ruber nicfjt.
Sommt ba^ec bie Siutter fein,
fie^t ihm faum in’§ Slug’ fjinetn,
ruft fte fcEjon:
„§anš, mein ©oljni
@rii§ bidE) @ott, mein Sofjrt!"

232. Die Weltgegenden.
Anton hatte noch keinen Sonnenaufgang gesehen. Auf seine

wiederholten Bilten versprach der Vater, ihn am nachsten Mor-
gen sehr triih zu wecken und dann mit ihm auf den nahen Hiigel
zu gehen, von wo aus man einen weiten Ausblick hatte.

Es tagte kaum, als der Vater den Knaben weckte. Anton
erwachte, sprang rasch aus dem Bette, zog flugs seine Kleider
und Schuhe an und war bereit. Dann machten sie sich auf den
Weg. Nach einer halben Stunde standen sie auf dem Gipfel des
Hiigels. Graue Nebel lagen noch auf den Fluren. Eine Seite des
Himmels wurde allmahlich heller und heller, die Wolken farbten
sich gelb, dann rot. Dies verkiindete die Ankunft der Sonne.
Bald erbob sie sich in ali ihrer Pracht hinter den Bergen hervor
und begann ihren taglichen Lauf am Himmel.

Der Vater erklarte nun: »Siehst du, Anton, dort in der
Ferne rund um uns scheint es, als ob sich Himmel und Erde in
einer Kreislinie beruhrten. In der Schule wirst du erfahren, dah
dies in Wirklichkeit nicht der Fali ist. Diese scheinbare Linie
nennen wir Gesichtskreis oder Horizont. Die Sonne geht am
Horizonte auf, und zwar immer in der gleichen Himmelsgegend,
im Osten. Dann steigt sie hoher und hoher, steht zu Mittag gegen
Siiden und geht dann im Westen unter. Die Himmelsgegend, in
der wir die Sonne niemals sehen und welche dem Siiden gegen-
uberliegt, nennt man Norden. Osten, Siiden, Westen und Nor-
den sind die vier Himmels- oder Weltgegenden.«

Anton merkte sich gut, was ihm der Vater gesagt hatte.
Wieder zu Hause angelangt, wiederholte er der Mutter, was er
gehort hatte.

Fr. Fink.
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233. $inau8 in bic gente!
$er Stoter ftanb mit ben $?inbern auf bem (Sipfel bež £>iigelž,

»on bem auž man bie ©tabt unb ifete ganje Umgebung feljt gut
fefeen Jonnte. @ž mar ein fcfeonež 33ilb, baž fid^ »on ber unter=
geljenben §erbftfonne »ergolbet ben Soliden bot. Unten bie ©tabt mit
ifjrer £>aufermenge, baran anfdfetiefeenb griine SBiefen unb braune
getber, roeitec braufeen ein SBalb unb bann noc§ 23erge, bie in meiter,
blauer gerne baž 93ilb begrenjten.

2)ort ganj braufeen toanb [id) eben ein Gšifenbafmjug mie eine
©dfelange burdt) bie SBiefen bafein. Smmet fteiner unb fteiner nmrbe
er, fdf)Iiefetid) faf) man nur nocfe eine meifee 9taudjmolfe unb bann
»erfdfemanb audj biefe.

„SBof)in fa^rt mof)I biefer gug ?" fragte 3o[ef. ^adfe ©iiben uber
bie (Srenje unferež Stoterlanbež biž an baž 3fteer," entgegnete ber SSater.

„i?ann man ba nodfe meiter?"
„9Wit ber (Sifenbalm nicf)t meljr, molji aber mit ©dfeiffen."
„3ft ber SBeg meit?"
„greilict), fefjr meit. 2)ie ©djiffe faljren mocfeen= unb monatelang

auf bem roeiten SJteere babin, elje fte roiebet jum geftlanbe lommen."
„®ort ift bann mof)l baž @nbe ber SBelt? 9Jicf)t mar?"
„2ld) nein, mein SŽinb, ba finb grofje Sanber unb bafeinter toieber

gro|e SUieere, mie »iele unb meldfee, mili tet) bir feljt nidjt fagen, meil
bu midtj nodf) nidjt »erfteljen miirbeft. 3n ber ©dtjule mitb ber fperr
Sefjrer in ber Gšrbfunbeftunbe bieS aUež erjaljlen unb eud) bie Sanber
unb SDieere auf ber Sanbfarte jeigen."

„Sfomme id) nie in biefe Sanber‘d"
„3Barum nidfet? SBenn bu grofe bifi, ift ež gemife audfe mbglicf),

bafe bu Steifen unternimmft unb frembe Sanber fennen lernft. 3e§t
aber merfe bir gut, maž bu in ber ©dfeule in ber §eimatfunbe unb
fpater in ber (Scbfunbe Ijorft, bamit bu meifet, maž bu einft in ber
meiten SBelt feljen fannft."

„$)až mili idj tun. SBenn idt) bann grofe bin, roerbe idfe ©eemann.
®iefe fommen in aUe Sanber unb filter audj biž an baž @nbe
ber SBelt." gr. gint.

234. Mahnspruch.
Wie die Schwalbe aus dem Suden

k wiederkehrt ins alte Nest,
halte du mit treuem Herzen
an der teuren Heimat fest! Hans Fraungruber.
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235. Vom Bublein, das iiberall hat mitgenommen
sein wol!en.

1. Denk an! das Bublein ist einmal
spazierengegangen im Wiesental.
Da wurd' es miid gar sehr
und sagt’: »Ich kann nicht mehr!
Wenn nur was kame
und mich mitnahme!«

2. Da ist das Biichlein geilossen koramen
und hat das Bublein mitgenommen,
Das Bublein hat sich aufs Bachlein gesetzt
und hat gesagt: »So gefallt mir's jetzt!«

3. Aber was meinst du? Das Bachlein war kalt,
das hat das Bublein gespiirt gar bald;
es hat s gefroren gar sehr,
es hat gesagt: »Ich kann nicht mehr!
Wenn nur was kame
und mich mitnahme!«

4. Da ist das Schifflein geschwommen kommen
und hat das Bublein mitgenommen;
das Bublein hat sich aufs Schifflein gesetzt
und hat gesagt: »Da gefallt mir's jetzt!«

5. Aber siehst du! das Schifflein war schmal,
das Bublein denkt: Da fall' ich einmal.
Da furcht’t es sich gar sehr
und sagt : »Ich mag nicht mehr!
Wenn nur \vas kame
und mich mitnahme!«

6. Da ist die Schnecke gekrochen kommen
und hat das Bublein mitgenommen;
das Bublein hat sich ins Scbneckenhauslein gesetzt
und hat gesagt: »Da gefallt mir's jetzt!«

7. Aber denkt! die Schnecke war kein Gaul,
sie war im Kriechen gar zu faul.
Dem Bublein ging's so langsam daher,
es sagt’: »Ich mag nich mehr!
Wenn nur was kame
und mich mitnahme!«
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8. Da ist der Reiter geritten kommen
und hat das Biiblein mitgenommen.
Das Biiblein hat sich hinten aufs Pferd gesetzt
und hat gesagt: »So gefallt mir's jetzt!«

9. Aber gib acht! das ging wie der Wind,
es ging dem Biiblein gar zu geschwind.
Es hopst drauf h'in und her
und schreit: »Ich kann nicht mehr!
Wenn nur was kiime
und mich mitnahme!«

10. Da ist ein Baum ihm ins Haar gekommen
und hat das Biiblein mitgenommen.
Er hat s gehangt an einen Ast gar hoch,
dort hangt das Biiblein und zappelt noch.

Kind:
»Ist denn das Biiblein gestorben?«
»Nein, es zappelt ja noch.
Morgen gehn wir naus und tun’s runter.«

Fr. R ii c k e r t.

236. Die Entstehung der Stadt Maribor.
Vor alten Zeiten stand auf dem Pyramidenberge bei Ma¬

ribor ein lestes SchloB, das Obermarchburg hieB. Es diente
zum Schutze gegen feindliche Angriffe und war der Wohnsitz
der Herren von Obermarchburg.

Am FuBe des Berges siedelten sich mit der Zeit immer
mehr Leute an, die von den machtigen Burgherren beschiitzt
wurden. Diese Ansiedlungen bildeten zuerst ein Dorf, dann
einen Markt und endlich im 13. Jahrhunderte eine Stadt. Zur
groBeren Sicherheit gegen die Feinde wurde die Stadt mit
Mauern, Tiirmen und Graben umgeben. Die gesunde Luft, der
fruchtbare Boden und die billigen Preise der Lebensmittel ver-
schaften dem freundlichen Stadtchen ein rasches Aufbliihen,

Im Jahre 1528 wurde die Burg auf dem Berge, die jedem
Feinde getrotzt hatte, vom Blitze getroffen und brannte ab.
Lange Zeit blieb der Berg mit den Resten des machtigen Baues
bedeckt.
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Spater lieB Heinrich, Graf von Brandis, die massenhaft an-
gehauften Ziegel und Steine hinwegfiihren. Als der Schutt weg-
geraumt war, bepflanzte man die Siidseite des Hiigels mit Re-
ben.

Zur Erinnerung an die Burg aber errichtete man die kleine
Marienkapelle, welche noch heute den Gipfel des Berges ziert.
Hinter der Kapelle befindet sich der einstige SchloBbrunnen,
aus welchem jetzt Winzer ihren Wasserbedarf bolen.

Dieser Brunnen stand angeblich einst durch einen unter-
irdischen Gang mit der Burg in der Stadt in Verbindung.

237. 3)ie ^cft in 9JtartI>or.
3m Saljre 1680 miitete in ber ©tabt 9RariBor jene fdjredlidje

®ranfbeit, bie man igeft nennt. SRaribor gabite bamafg 1000 (Sim
rooljner, Don roeldjen in furger $eit 360 bom (Eobe ereilt murben.
2UIe Bergen roaren boli STrauer, Stngft unb ©orge unb mandjeg @e=
(iibbe ftieg aug gequd(ter Sruft gum §immel empor. 2Refjrere fromme
gamitien gelobten ein ftirdjlein auf bem ft'albarienberge gu bauen,
batnit ©ott ber ®ranf£jeit (Sinfjalt gebiete. Setenb trugen gmuen unb
SRabdjen in ifjren ©djiirgen ©anb, ©teine unb $atf gum 93aue ben
93erg Ijinan unb eifrig arbeiteten bie 23urger felbft nn bem frommen
S33er£e. SBatb mar bag $ircf)lein, roeld)e8 man ber fjl. Sarbara meifjte,
bofienbet unb btidte freunblid) ing $al Ijinab. Unterbejjen mar aucf)
bie iPeft aug ben SRauern ber ©tabt gemidjen.

§tucf) bie* SRarienfaute auf bem ©iabni trg ftammt aug jenen
bangen $agen.

238. 2)tc SBacfertit DJlucmamt.
3M8 im fjaljre 1680 bie $eft in SRaribor Ijerrfdjte, roaren atle SSer=

faufgtaben gefdjloffen, meit man bie (Berbreitung ber JŠranffjeit fiird^tete.
"$urdj bag ©djliefcen ber Saderfaben aber entftanb Srotmanget in ber
©tabt. $Rut bie roadere Saderin SRiirmann, roe(cf>er bag |>aug 5Rr. 24
in ber Štoroifa eefia gefjorte, betrieb ifjr ©efcfjdft tort. Unerfd)roden
reid)te fie ben Sur.ben bag ©ebad auf eifernen ©djaufetn au8 bem

' genfter unb nabm fjiefiit ba8 ©etb in einem mit (Sffig gefiillten
@d)opf(bffe( in (Smpfang. ®ie SRiiugen murben Ijierauf forgfaltig ge=
reinigt unb erft bann in bie ®affe gelegt. ®en 5lrmen aber fdjenfte
bie brade jjrau bag 33rot mit freubigem £>ergen. ©idjtbar rufjten
bafiir ©otteg @d)u£ unb ©egen auf ifjrem gangen Jpaufe, benn e8
.mar bag eingige bon ber ©tabt, bag bon ber iBeft derfcfiont btieb.
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239. Der Grajski trg in Maribor im vorigen Jahr-
hunderte.

Vor hundert Jahren sah der Grajski trg in Maribor anders
aus als heute. Die Hauser waren niedriger, ihre Turen und
Fenster bedeutend kleiner. Schaufenster fehlten damals noch
ganzlich. Vor jedem Hause befand sich eine Steinbank. An
schonen Sommerabenden saBen die Hausbevvohner auf diesen
Banken und besprachen die Ereignisse des Tages.

In der Nahe der Plakatsaule in der Mitte des Platzes stand
eine hohe Saule, auf welcher der hi. Florian thronte. Mehrere
Heiligenstatuen umgaben sie. Rings um das Denkmal dehnte sich
eine Grasflache aus, welche den Kindern als Spielplatz diente.

Vor dem Gasthause »Pri črnem orlu« standen oft schwer
b"ladene Lastwagen, welche Waren aus Trst oder Wien nach
Maribor brachten. Um diese herum tummelten sich die Fuhr-
leute in ihren blauen Leinenkitteln. Neben der Burgkapelle
befand sich das eiserne Burgtor, auf welchem jener Marmor-
lowe ruhte, der noch heute im Burghofe zu sehen ist. Im Nord-
osten war der Grajski trg durch ein festes Doppeltor, das so-
genannte Grazer- oder Ulrichstor abgeschlossen. Darauf stand
ein holzernes Plauschen, in dem der jeweilige Torwachter
wohnte. Der letzte Hiiter des Tores, der dort hauste, war ein
ehrsamer Schneidermeister.

240. Der Teich im Stadtparke in Maribor.
Am Ostrande des Stadtparkes von Maribor ist ein Teich;

der sein Wasser von einem kleinen Bachlein erhalt, welches
von den Hugeln heriiber durch den Park flieBt. Der AbfluB ist
nieht zu sehen, weil das Wasser unter der Erde weitergeleitet
wird, Die Stelle, wo das Wasser den Teich verlaBt, ist uber-
briickt. Hier ist ein beliebter Aufenthalt aller jener Leute, die
den Fischen, den Enten und dem Schwane Futter streuen.

Seht, da kommt der Schwan! Langsam und ruhig schwimmt
er daher. Er spiegelt sich im Wasser und steckt den langen,
schon gebogenen Hals tief hinab in die Flut, um sich ein Friih-
stiick zu fischen, Und erst die Enten! Sie halten sich am lieb-
sten in der Nahe der Brucke auf, weil sie wissen, daB von dem
gestreuten Futter auch fiir sie etwas abfallt. Da zanken sie
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denn um jedes Brocklein und schlagen unbarmherzig aufeinan-
der los, um ja das groGte Stiick zu erhaschen.

Im Wasser des Teiches geht es gar lustig zu. Da tummeln
sich die Fische munter umher. Die Karpfen fiihlen sich gar
wohl in dem ruhigen Wasser. Am liebsten verstecken sie sich
im Schilfe inmitten des Teiches. Feinde haben sie nicht zu be-
furclrten, ihr schlimmster Feind, 'der Hecht, kann nicht zu
ihnen und so fuhren sie ein sehr gemutliches und friedvolles
Dasein. Fr. Fin k.

241. 3)ie 3oljaitne8gIoife im Somturme ju 'StariBor.
Domturme ju SKaribor befinben ftdj) mefjrere ©loden, bon

toeldjen bie grbfjfe „©t. SofjanneS" getauft morben ift. ©ie I)at ein
©eroidjt bon 55 q unb bie Sluffdjrift: „3m Sramen ©otteS Bin
ict) burdj bie grojje §i^e unb geuerflammen gefloffen; (SonrabuS
©djneiber ouž (Silit fiat rnicf) gegofjen." ®ann folgt bie 3afjre§jalj( 1710.

99eim ©uffe reicfjte baS ©lodengut nidfcjt au§, um bie gonu ju
flillen. Sfteifter ©onrabuž mu§te baljer fein SSerf nodimalg beginnin.
Seiber aber fonnte er ba§ fefjlenbe SJIefall nid)t erfangen. Sn biefer
Slot bradjten bie grauen SkariborS i^r ©ilbergerat Ijerbei, um e&
fdjmefjen ju laffen. 2IIS aud) bieS nod) nidjt geniigte, loften fie ifjre
©ilbergurtel bom ©eroanbe, naljmen Setten, ©pangen unb Slinge ab
unb roibmeten fie opferroiflig jur ©locfenfpeife. Slun aber fiillte fidj
bie gorm, ber ©ufj gelang, unb eine ©fode bon fo reinem, fjellem
Slange, roie man bister teine ge^brt, rief balb barauf bie ©faubigen
jum ©ebete.

T)ie 3of)annegglode betam im 1921 einen ©prung, toc-
burcf) ber 2Bof)Iflang utigemein liti. ©ie toirb matirfdjeinlid) utnge=
gofjen roerben miifjen.

242. Die Natternkonigin.
In der Gegend von Kamnica bei Maribor teilt sich die

Drawa in zwei Arme, welche eine mit hohen Eichen und Ulmen
bewachsene Insel einschlieGen, die nach einem ehemaligen Be-
sitzer Felberjev otok genannt wird.

Wie die Sage erzahlt, wurde die Insel einst von einer gro¬
ben Schlange bewohnt. Sie war die Konigin der Nattern und
tiug ein kostbares von Edelsteinen glanzendes Kronlein auf
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dem Kopfe. Da geschah es einst, daB die Tochter eines Ritters
von Limbuš einem armen, aber kiihnen Ritter versprach, seme
Frau zu werden, wenn er der Natternkonigin das Kronlein
raube und sie dann selbst am Hochzeitstage damit schmiicke.
Der Ritter versprach das Kronlein zu bringen und noch am
selben Tage schwamm er durch den FluB. Als er die Insel be-
trat, fand er die Natternkonigin auf einem sonnigen Rasen-
platze schlafend vor. Sie hatte das Kronlein vor sich im Grase
liegen und regte sich nicht. Leise ergriff der Ritter das Kleinod
und spaltete dann der Schlange mit seinem Schwerte den
Kopf. Als er aber die Insel mit seinem Raube wieder verlassen
wollte, da fand er viele hundert Nattern am Ufer, die sich alle
an ihn herandrangten, um den Tod ihrer Konigin zu rachen.
Rasch stiirzte sich der Ritter in den FluB und glaubte sich
schon gerettet. Die gereizten Tiere schwammen ihm aber nach,
schlangen sich um semen Leib und zogen ihn samt der Beute
in die Tiefe.

Der Ritter kehrte nicht wieder. Das Ritterfraulein, das ihn
in den Tod geschickt hatte, gramte sich dariiber so sehr, daB
man ihm bald darauf statt des begehrten Kronleins einen To-
tenkranz auf das Haupt legen muBte. Die Insel wird noch heute
von zahlreichen Nattern bewohnt, die um den Tod ihrer Ko¬
nigin trauern.

243. Sv. Areh na Pohorju.
Auf dem Pohorje, tief im Urwalde drinnen und entfernt

von den Menschenhiitten, hauste vor Zeiten ein Bauer, ein gar
trotziger, boser Mann, der alle Menschen haBte, selbst Weib
und Kind darben lieB und dem Gesinde den verdienten Lohn
entzog. Niemand komite es bei ihm aushalten; er trieb es im-
mer arger, so daB Knechte und Magde, zuletzt gar auch Weib
und Kind ihn verlieBen.

Da war er nun ganz allein. Aber anstatt in sich zu gehen.
freute er sich nur dieser Einsamkeit 'und zahlte beim Lampen-
scheine sein Gold, seine Schatze, die er sich bei Tage auf eine
jedermann unbekannte Weise erworben.

Einst in spater Nachtstunde, als der Bauer eben wieder
seinen Reichtum in den Sacken und in der Truhe iiberblickte,
klopfte es ans Fenster. Ein Wanderer, welcher sich verirrt
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hatte, bal um EinlaB und um ein Stuckchen Brot. Der Geizhals
aber reichte ihm spottend anstatt des Brotes einen Stein zum
Fenster hinaus. Da verwiinschte der Wandersmann den hart-
herzigen Bauern und entfernte sich hierauf.

Die gerechte Strafe fiir diese herzlose Tat blieb nicht aus.
Es kam der Winter; eine ungeheure Schneemasse bedeckte
bald den ganzen Zug des Pohorje und des Geizigen Behausung
wurde fast vollstandig eingeschneit. Doch machte dies dem
Bauer keinen Kummer; er glaubte ja Holz genug zu haben, um
sich die Stube den ganzen Winter hindurch erwarmen zu kon-
nen, und fiir den Durst hatte er Wein im Keller, fiir den Hunger
Brot im Schranke. Aber als er nach dem Brote griff, war dieses
Stein geworden. Jetzt hatte er nichts zu essen und muBte vor-
aussichtlich verhungern. Da gedachte der hartherzige Mann
des armen Wanderers, dem er anstatt des Brotes nur einen
Stein gegeben hatte; er erinnerte sich an dessen Verwunschung,
die nun eingetroffen war und erkannte darin die gerechte
Strafe fiir semen Frevel und seinen Ubermut.

Sein trotziger Sinn war gebrochen; er gelobte Gott, sich
zu bessern und dem Sv. Areh (St. Heinrich) zu Ehren ein Kirch-
lein zu erbauen, wenn ihn der Himmel aus dieser Pein erlose.
Und siehe da! sein Geliibde fand Erhorung; das versteinerte
Brot wurde wieder weich und genieBbar.

,Zur schuldigen Danksagung erbaute der Bauer das Kirch-
Iein Sv. Areh na Pohorju und ward nun wieder ein ordentlicher
Mensch, J. S. Seidl.

244. Vurberg bei Ptuj.
Nordwestlich von Ptuj erhebt sich auf einem steilen Hiigel

hoch iiber der Drawa das feste Schlofi Vurberg (Wurmberg).
Wie die Bezeichnung »Wurm« in den Namen des Schlosses

kam, erzahlt die nachstehende Sage:
Vor vielen Jahrhunderten hielt sich im Walde in der Nahe

von Vurberg ein Lindwurm auf. Er verbreitete weit umher
Furcht und Schrecken, weil er Menschen und Tiere totete und
verzehrte. Viele Ritter, die auf der Burg wohnten, versuchten
das Untier zu erlegen. Weil sie aber ein gottloses Leben fiihr-
ten und nur auf die eigene Kraft vertrauten, so zersplitterten
ihreWaffen an dem schuppenbedeckten Korper des grausigen Tieres.
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Es trug sich aber zu, daB ein frommer Pilger auf seiner
Heimreise aus dem Heiligen Lande auf dem Schlosse ubernach-
tete. Er horte von dem Unheile, das die Umgebung betroffen
hatte, faBte sich ein Herz, umgiirtete unter frommen Gebeten
sein geweihtes Schwert und ging getrost in den Kampf. Und
siehe! Gott war mit ihm. Sein Schwert durchdrang den Schup-
penpanzer des gewaltigen Tieres, das unter furchtbarem Ge-
briille den steilen Berghang hinabstiirzte und in den Fluten der
Drawa verschwand. Der Weg, den der Lindwurm den Berg
hinunter genommen halle, ist noch heute als tiefer Graben am
Bergabhange zu sehen.

245. Der Wassermann.
In der Ljubljanica bei Ljubljana soli vor Zeiten ein Wasser-

mann gehaust haben; in den Tiefen des Flusses hatte er sein
kristallenes SchloB. In mondhellen Nachten erschien er vielen
Schiffern und Fischern. Es geschah auch, daB er Menschen, die
nichts Geweihtes am Leibe trugen und die in der Finsternis von
der StraBe gegen den FluB zu abirrten, mit sich in das Wasser
zng. Manchmal stieg der Wassergeist auch bei hellem Tage aus
dem Wasser und begab sich in menschlicher Gestalt unter die
Lc-ute. Dann war er gewohnlich schwarz gekleidet und trug
einen langen, ebenfalls schwarzen Rock.

Vor vielen Jahren wurde bei dem Brunnen auf dem Stari
trg in Ljubljana eine Festlichkeit abgehalten, an der sich die
Bewohner der Stadt in groBer Zahl beteiligten. Die Jugend er-
gotzte sich auch am Tanze. Da erschien ein schoner, vornehm

■ gekleideter Jiingling, den niemand kannte, und mischte sich un¬
ter die Tanzenden. SchlieBlich bat er Uršula, das schonste Miid-
chen von Ljubljana, um einen Tanz. Bald drehte sich das Paar
nach dem Klange der Fiedeln. Immer schneller und schneller
wurde der Tanz, immer naher und naher kamen die beiden
Tanzenden an das Ufer der Ljubljanica heran. Als sie hart am
Rande des Wassers angelangt waren, sprang der Jiingling in
den FluB und zog das erschrockene Madchen nach sich.

Die bestiirzten Zuschauer eilten herbei, konnten aber nicht
mehr helfen. Man sah weder das Madchen noch den Jiingling
jemals wieder. Nach Valvasor.
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246. Der Brand in Kočevje.
Um die Stadt Kočevje fiihrte in friiheren Zeiten eine hche

Mauer, welche den Feinden die Eroberung der Stadi ersclnve-
ren, wenn nicht unmoglich machen solite. Den tiirkischen Hor-
den, von denen die Stadt ofter heimgesucht wurde, gelang es
einige Male, in die Stadt einzudringen. Nach jedem Uberfalle
wurde die Ringmauer eilends wieder in Stand gesetzt.

Mehr Schaden als die feindlichen Einfalle richteten in der
Stadt verheerende Brande an. Im August des Jahres 1596 er-
eilte die Bewohner ein solches Unbeil. Ein Madchen ging in der
Kiiche mit dem Feuer so unvorsichtig um, daB zunachst das
Haus in Brand geriet, dann aber infolge des heltigen Windes
das Feuer auch noch weiter um sich griff. In kurzer Zeit stand
die ganze Stadt in Flammen. Die Kirche verbrannte; das SchloB
wurde stark beschadigt. Die Glocken in der Kirche schmolzen,
ebenso auch die Kanonen aul den Festungswallen. Die Mauer-
tiirme stiirzten ein, sogar die festen Ringmauern begannen zu
zerfallen. Die ganze Stadt war vollstandig zerstort.

Die Bewohner verloren ihre gesamte Habe. An die Ret-
tung irgend eines Besitztumes war infolge der raschen Aus-
breitung des Brandes nicht zu denken. Die Stadtgemeinde
muflte sich an den Kaiser um Hilfe wenden. Viele Jahre ver-
gingen, bevor die Stadt einigermaBen wieder hergestellt
werden konnte.

247. 2) er tirat) c ©olbat.
©n ©olbat, bet auf SSorpoften ftanb, murbe in einet bunflen

dftadjt unberfetienž »on feinblidjen ©olbaten iiberfaHen, entroaffnet
unb gefangen genommen. ©ie natimen ifjn in bie 9kitte, ridjteten bic
93ajonette auf il)n unb BefaFilen ifjm, fie fogleid^ in baž Sager gu
fuljren. £ue er biež, fo fotle iljm baž Seben gefdjenft fein; beim
geringften Saute jebodj, ben er »on fidj gdbe, miititen fie iljn nuf ber
©teiie burcEjBotiren.

$>er ©olbot ging onfc^einenb millig mit; er roufjte oBer motil,
maž er tun molite, ©omie fie an bie Sctgermadjeu famen unb er
glouben fonnte, bati er geljort miirbe, fdjrie er mit lauter ©timme:
„§aHo, Sameraben, tiier finb 5ein ^e! " Si« SIugenBlid mar baž
gange Sager auf ben Seinen unb ber UberfaK mutbe oereitelt; ben
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treuen ©olbaten obet fanb man, »on Dieten ©tidjen burd)bof)rt, auf
berfelben ©telle tot liegen, tod er feinen 2&arnung3ru? auggeftofen Ejatte..

Kfldj §. E b f p a r i.

248. Ter Heine Poltmi.
1. Srnin, trum, trum,

ber Sambour gef)t um!
@r roectt bie ©cfjlafer auS bem Sramn
unb roirbeft unterm Stpfelbaum:
.‘pe, Slpfefbaum, bift munter?
SSirf mir ein Šipflein 'runter!

2. Srum, trum, trum,
ber Sambour gef)t um!
,pei, Stameraben, ejerjiert
unb mutig ’gen ben g-einb marfdjiert:
ben ©traudj »olT ©todjelbeeren,
ben rooITn mir tapfer leeren.

3. Srum, trum, trum,
ber Sambour geljt um!
3Zun, SJiiitteriein, nimm bicf) in ad)t
unb fjafte bei ben Sudjen SEBadjt —
©inb fie aud) gut geraten?

Ejungert bie ©olbaten.
Jpan§ graurtgrufier.

249. Konig und Soldat.
Als Konig Peter, der Vater unseres geliebten Konigs

Alexander I,, einst vor der 'Ubermacht der Feinde fliehen muBte,
fiihrte der Weg ihn und seine treuen Soldaten iiber weite ver-
eiste, schneebedeckte Gebirge. Der Konig ruhte inmitten seiner
Getreuen, miide und hungrig wie sie selbst. Die Nahrungsmittel
waren ausgegangen und frische konnte man nicht herbeischaf-
fen, weil man trachten muBte, schnell fortzukommen.

Ein Soldat besaB noch ein Stiick trockenes Brot. Er hatte
es fiir die grofite Not aufbewahrt. Als er nun sah, daB sein Konig,
den er wie alle Soldaten iiber alles verehrte und liebte, Hunger
litt, stand er sofort auf, reichte dem Konige das Brot und
sagte: »Nimm, mein Konig, ich bitte dich, und iB! Ich sehe, daB
du der Nahrung bedarfst.«
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Der greise Herrscher lehnte geruhrt die Gabe des braven
Soldaten ab und sagte: »Vielen Dank, mein Sohn! Doch sieh,
du hast dein Haus, delne Familie, deine gesamte Habe, ja deine
Heimat verloren. Dein letztes Stiick Brot kann ich nicht neh-
men, vielleicht rettet es dein Leben. IB nur und starke dich fiir
den weiteren Weg! Ich holfe aber, daB wir bald bessere Tage
sehen werden.« Bei diesen Worten driickte er kraftig die Hand
des einfachen Soldaten, der uber die Ehre ganz gliickselig war.

Des vielgepriiften Konigs Wunsch erfiillte sich bald. Die
besseren Tage kamen wirklich und er zog nicht nur in sein
Land Serbien ruhmbedeckt wieder ein, sondern wurde Konig
aller Serben, Kroaten und Slowenen und damit auch unser
Herrscher.

Nach G a n g 1 »Čitanka«.

250. Die Soldaten.
1. Da kommen die Soldaten in gleichem Schritt und Tritt;

darf keiner stehen bleiben, sie miissen alle mit.
2. Der Tambour scblagt die Trommel, der Hauptmann geht

voran, und dort der Fahnentrager schwingt hoch die stolze
Fahn’.

3. Die Flinte aul der Schulter, den Sabel an der Seit', mar-
schieren die Soldaten hinaus zum blufgen Streit.

Wenn ich erst groB geworden, so groB als wie ein Mann,
daB ich die Flinte tragen und recht marschieren kann: dann
solit ihr einmal sehen, dann geh’ ich wacker mit, marschier'
mit den Soldaten in gleichem Schritt und Tritt.

G. Chr. Dieffenbach.

251. SMetj itn &ani>c.
1. 2Ber roiH uttter bie ©olbaten,

ber muB 1)ahen ein ©emeBr.
®a§ muB er mit ipulber laben
unb mit einer ®ugel fdjmer.

2. ®er muB on ber linfen ©eiten
einen fdjorfen @a6el Bc’n,
baB er, rnenn bie geinbe ftreiten,
fc£)ieBen unb audi fedjten tonn.
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3. ©nert ®aut gum ©atoppieren —
unb Bon ©ilber aud) gmei ©pom,
3aum unb .giigd 5um ŠRegieren,
roenn er ©priinge mad)t im ,3orn.

4. ©nen ©cfjnurrbart an ber SJafen,
auf bem S?opfe einen £>elm. —
©onft, roenn bie iErompeten btafen,
ift er nur ein armer ©djetrn. gnebritf) ©flll.

252. Zum Geburtstage des Konigs. (17. Dezember.)
1. Die Fahnen weh'n, Musik erschallt
heut an des Konigs Feste;
zur Kirche eilen jung und alt,
geschmuckt aufs allerbeste.
Und diirfen alle treten ein,

. so konnen wir Kleinen auch noch hinein,
zu ehren Alexander, den Konig,

2. Nun singen ali, froh klingt s hinaus:
»Dich, Herr und Gott, wir loben.
O, segne den Konig und auch sein Haus,
du Vater im Himmel droben!«
Und diirfen alle stimmen ein,
so konnen wir Kleinen auch Sanger sein:
»Gott segne Alexander, den Konig!«

3. Mit klingendem Spiel Soldaten zieh n
und Freudenschiisse knallen.
»Hoch, der Konig in Beograd!«
hort brausend man's erschallen.
Und stimmen alle jubelnd ein,
so diirfen wir Kleinen auch Rufer sein:
»Hoch lebe Alexander, der Konig!«

Nach Dr. Ferdinand W e n d t.

253. Gebet fiir den Konig und die Konigin.
1. O, Vater in der Hohe,
erhore, was wir flehn:
LaB iiber unserm Konigspaar
Dein Auge offen stehn!



2. Schiitz' sie auf ihren Wegen
mit Deiner stai-ken Hand
und segne reich in Gnaden
Sie und das Vaterland!

1. Die Volkshymne: Bože pravde.
Bože pravde, Ti što spase
od propasti dosad nas,
čuj i odsad naše glase,
i odsad nam budi spas!

Močnom rukom vodi, brani
budučnosti naše brod;
Bože, spasi, Bože, hrani
našeg kralja i naš rod!

(Freie Ubersetzung:)

Gott des Rechtes, der gerettet
vom Verfalle uns bisher,
hor auch ferner unsre Stimmen,
ferner auch erlose uns!

Starker Hand du fiihre, schiitze
unsrer Zukunft Schicksalsschiff;
Gott errette, Gott erhalte
unsern Konig, unser Volk!








