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652 DIE BERNER WOCHE

roar's mit bem 23eften oorbei, unb eine alte Kultur ging
oor bie Sunbe. 3eht flattert bies ©efdjicbtlein nur nod) roie
ein unruhiges £idjtlein um bie Ofenbänfe, too bie Otiten
fifcen, ober tan3t nächtens über bie ©räber.

Der Rafter 3oI)ann SBenblanb, ber oor etroa bunbert
3abren in 23rafeberg amtierte, batte oier fXödjter, oon
benen roar eine immer fdjöner als bie anbere unb bie
jüngfte nun gar eine fiidjtgeftalt unb Stugenroeibe für ©ott
unb SRenfdjen, unb oon ©Itern, ©efchroiftern unb bem ganzen
Dorf gebätfdjelt unb geliebt. Die Schönheit unb bie feinen
ftol3en ©eftalten batten biefe oier SRäbdjen oon ibrer SRut»
ter, unb ber 23ater fagte fogar oft, bah leine oon ibnen
fo f<bön geroorben fei, toie fie geroefen roar, ja, er be=

ftanb auf feiner 2Infid)t, bah fie es audj beute nod) fei
unb allen 3ugenbglan3 unb alle 3ugenbglätte bei roeitem
überftrable. 3omr batten ba bie jungen SRänner ber Um=
gegenb eine anbere SReütung, aber fie lieben ibn reben
unb lädjelten nur in ben 31ugenrointeln.

3m Pfarrhaus roar es roie ein eroiger ifSfingfttag.
3mmer traf man auf Sachen, Singen, 3n)itfd)ern unb fröb=
liebes Schaffen, bab man fcfjier bas ©lüd mit Sänben
greifen tonnte. Die £eute im Dorf fagten, fie hätten ben
heften ißaftor im ganzen £anb, unb fo roar es auch, benn
er tonnte bas ©lüd gut oertragen, es machte ihm bas
Sers roeidj unb ooll, unb ba er aud) mit äuberen ©ütern
gefegnet roar, tonnte er in fRotfällen freigebig fein nach
Öeräensluft. fRiemanb ging leer unb betrübt oon feiner
Dür, unb felbft bas Sterben rourbe leicht, roeil ber ifßaftor
bie irbifdjen Sorgen auf fidj nahm unb für bas künftige
einen ißlah im Gimmel beftellte.

fRun gab es freilich» fchon bamals in Srateberg £eute,
bie in ben allgemeinen fiobgefang auf ben hfaftor unb fein
Saus nicht einftimmten, fonbern einen gelben, giftigen fReib
auf fooiel ®Ian3 unb ©lüd in fidj trugen unb oerfudjten,
audj anbere bamit anäufteden. Da roar oor allen ber Sohn
bes ©rbfebuläen Dimm, ber rote Saare unb Sommerfproffen
hatte, ein gefcheiter 3unge, aber oon tiein auf tiidifch roie
eine 5Ratte. Der hJaftor, ber troh feiner Sfreunblidjfeit eine
gefegnete fÇauft batte, roenn es ans Siebeoerteilen ging,
hatte ihn einmal beim Sirnenfteblen erroifdjt unb fo roeib»
lieh oerprügelt, bab ber Dimm, ber als einiger Sohn
unb ©rfter in ber Schule feiten einen Schlag befam, biefe
Prügel noch nadj fünf3ebn 3abren fühlte unb bie Quittung
bafür oorroies.

3nbeffen haben fo ein hleibling unb feine 5Rad)Iäufer
roenig 3U bebeuten, folange bie Sonne fdjeint unb bie 93ögel
fingen.

JJafdj bintereinanber fielen bann oier Schatten auf
3obann SBenblanbs hellen SBeg. Das roar, als [ich alle
feine oier Dödjter Schlag auf Schlag oerlobten unb oer=
beirateten. ©r roollte fie nicht roeglaffen unb gebärbete
fid) 3eitroeilig mürrifdj unb geroälttätig. Dab er feine gute
ÎRiene audj beifeite legen unb bann ein murrenber £öroe
roerben tonnte, bem man lieber roeit aus bem SBege ging, er=

fuhren bie jungen Scbroiegerföbne reichlich, boch half ba=
bei bie tßaftorfrau, bie fidj ihrer äRad)t über ben £öroen
noch nicht begeben batte, bas Ungute roegräumen unb roieber
belle 3eit fdjaffen. ©in bifjdjen half auch nod) babei, bab
fid) feine 3üngfte, bie tieine 3auberfee, nicht febr roeitab
in bie nädjfte Stabt an ben bortigen Stabtar3t oerbeiratete.

2Bie mertroürbig fab ihn biefer Rümmer aus feinen
©lüdstagen fpäter an, als ©ott bann tarn unb ihm feinen
blübenben ©arten 3erfdjlug. —

©r hatte am Sonntag nod) geprebigt oon ber ©üte
bes Serrn über ben reifenben Seibern. Seil unb blau
fdjauten aller klugen 3U ihm auf, unb ber ©efang Hang
flar unb fräftig, roeil ein jebes mitfang, roie er fie gelehrt
batte, 3U tun. 2IIs er in fein Saus 3urüdfam, bie Seele
nod) ooll RIang unb £uft, tarn ihm fein SBeib entgegen,
füll, aufredjt, aber mit einem 23Iid, barinnen ein buntler

Stbgrunb roar. Sie fafete nadj feinen Sänben, um ihn 3U

ftühen, als fie ihm fagte, es fei eben Sotfcbaft getommen
aus IRoftod, unb ihre liebe 51eltefte fei im SBodjenbett
mitfamt ihrem Rinbdjen geftorben.

3obann 2BenbIanb roar bes Schmer3es ungeroobnt. ©r
brüllte auf, er roarf bas heilige ®ud) oon fid), als ob
es ihn brenne, fafjte ben Ropf mit beiben Sänben unb
lief herum roie ein Dier im Räfig. ©r roollte nidjt —
nein, er roollte nicht, bah ©ott ihn, ben ©Iüdlidjen, hart
anfaffe.

Danach oerging nur eine einige 3Bod)e, unb am näd)=
ften Sonntag ftanben bie Slugen nicht mehr hell unb blau
3U ihm erporgerichtet, fonbern ber 2Biberfd)ein fdjroer unb
fdjroar3 oerhangenen Rimmels roar in ihnen, ©s roar oon
roeftroärts her eine Seuche übers £anb getommen, gegen
bie rangen bie 5Ier3te roie Rinberhänbe gegen eine fdjroere,
plumpe Strahenroal3e, unb bie Seuche ging auf SRenfch
unb 33ieh- 3n oier Säufern lagen fchon Dote, als folle
es für bie fd)öne ijßaftortodjter ein großes £eid)engefoIgc
geben.

Da rebete 3ohann Sßenblanb nicht oon ber ©üte bes

Serrn über ben Seibern, trofcbem fie heute nodj mehr
leuchteten im SommergIan3 als am porigen Sonntag, fon»
bern bie Rraft roar faft oon ihm geroichen, bah er ftam»
melte: „©ott, roarurn roillft bu uns oerlaffen?" unb bie
£eute bänger nadj Saufe gingen, als fie getommen roaren.

91m brüten Sonntag aber fehlte er gan3. Da roar
er tein trieftet ©ottes mehr, fein 23erfünber unb tein
3euge feiner Serrlidjïeit; bie Ran3el brohte leer herab
auf bas erfdjrodene ©olt, unb oor bem Dotenbette feines
SBeibes lag er, in Drümmern, tein SRann mehr, fonbern
ein SBurm. Unb roeil fie fid) bie Seuche geholt hatte in
ihrem ©ilen unb Seifen unb ben Sterbenben Seiftehen oon
Saus 3U Saus, ballte fid) itt ihm ein roilber, roüfter ©roll
gegen feine ©emeinbe, bie ihm fein 2Beib getötet hatte.

Die £eute haben es eräählt, roie er am ©rabe ftanb,
hager unb fdjier untenntlich geroorben in brei Dagen,
roilben Saares unb ein unfeliges Sladern in ben îtugen.
SBie er beten roollte, fehte er an unb roieber an unb brachte
nichts heraus, fo bah fie glaubten, ber Sarg roerbe ohne
$riefterroort niebergehen müffen in bie Diefe. Dtber plöh=
lidj blidte er empor 3um ftrahlenben Stmmel, redte bie

Säufte aus bem Dalar, bah bie roeüen Bermel 3urüdfielen,
unb ein brüllenber Schrei tarn aus feinem SRunbe: „©ottü
©ib fie mir roieber —!" Dann fiel er oor bem offenen
©rabe um. (Sortfehung folgt.)

:

3BiegenIieb.
Schaufeln unb ©auteln —
Salbroachenber Draum.
Schiäfft bu mein Rinbdjen?
3ch roeih es taum.

Salt 3U bein üleuglein,
Drauhen geht ber SBinb;

Spiel fort bein Dräumlein,
ÏRein her3liebes ftinb!

Drauhen geht ber Sßinb,

IReiht bie Slätter oom 33aum,

IReiht bie 93Iüten oom 3meig.
Spiel fort beinen Draurn!

Spiel fort beinen Draum,
SBIinsäugelein

Schautelnb unb gautelnb
Sih i^ unb roein'!

2B. 91 a ab e.
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war's mit dem Besten vorbei, und eine alte Kultur ging
vor die Hunde. Jetzt flattert dies Geschichtlein nur noch wie
ein unruhiges Lichtlein um die Ofenbänke, wo die Alten
sitzen, oder tanzt nächtens über die Gräber.

Der Pastor Johann Wendland, der vor etwa hundert
Jahren in Brakeberg amtierte, hatte vier Töchter, von
denen war eine immer schöner als die andere und die
jüngste nun gar eine Lichtgestalt und Augenweide für Gott
und Menschen, und von Eltern. Geschwistern und dem ganzen
Dorf gehätschelt und geliebt. Die Schönheit und die feinen
stolzen Gestalten hatten diese vier Mädchen von ihrer Mut-
ter, und der Vater sagte sogar oft, datz keine von ihnen
so schön geworden sei, wie sie gewesen war, ja, er be-
stand auf seiner Ansicht, datz sie es auch heute noch sei

und allen Jugendglanz und alle Jugendglätte bei weitem
überstrahle. Zwar hatten da die jungen Männer der Um-
gegend eine andere Meinung, aber sie liehen ihn reden
und lächelten nur in den Augenwinkeln.

Im Pfarrhaus war es wie ein ewiger Pfingsttag.
Immer traf man auf Lachen, Singen. Zwitschern und früh-
liches Schaffen, datz man schier das Glück mit Händen
greifen konnte. Die Leute im Dorf sagten, sie hätten den
besten Pastor im ganzen Land, und so war es auch, denn
er konnte das Glück gut vertragen, es machte ihm das
Herz weich und voll, und da er auch mit äutzeren Gütern
gesegnet war, konnte er in Notfällen freigebig sein nach
Herzenslust. Niemand ging leer und betrübt von seiner
Tür, und selbst das Sterben wurde leicht, weil der Pastor
die irdischen Sorgen auf sich nahm und für das Künftige
einen Platz im Himmel bestellte.

Nun gab es freilich schon damals in Brakeberg Leute,
die in den allgemeinen Lobgesang auf den Pastor und sein
Haus nicht einstimmten, sondern einen gelben, giftigen Neid
auf soviel Glanz und Glück in sich trugen und versuchten,
auch andere damit anzustecken. Da war vor allen der Sohn
des Erbschulzen Timm, der rote Haare und Sommersprossen
hatte, ein gescheiter Junge, aber von klein auf tückisch wie
eine Ratte. Der Pastor, der trotz seiner Freundlichkeit eine
gesegnete Faust hatte, wenn es ans Hiebeverteilen ging,
hatte ihn einmal beim Birnenstehlen erwischt und so weid-
lich verprügelt, datz der Timm, der als einziger Sohn
und Erster in der Schule selten einen Schlag bekam, diese

Prügel noch nach fünfzehn Jahren fühlte und die Quittung
dafür vorwies.

Indessen haben so ein Neidling und seine Nachläufer
wenig zu bedeuten, solange die Sonne scheint und die Vögel
singen.

Rasch hintereinander fielen dann vier Schatten auf
Johann Wendlands hellen Weg. Das war, als sich alle
seine vier Töchter Schlag auf Schlag verlobten und ver-
heirateten. Er wollte sie nicht weglassen und gebärdete
sich zeitweilig mürrisch und gewälttätig. Datz er seine gute
Miene auch beiseite legen und dann ein murrender Löwe
werden konnte, dem man lieber weit aus dem Wege ging, er-
fuhren die jungen Schwiegersöhne reichlich, doch half da-
bei die Pastorfrau, die sich ihrer Macht über den Löwen
noch nicht begeben hatte, das Ungute wegräumen und wieder
helle Zeit schaffen. Ein bitzchen half auch noch dabei, datz
sich seine Jüngste, die kleine Zauberfee, nicht sehr weitab
in die nächste Stadt an den dortigen Stadtarzt verheiratete.

Wie merkwürdig sah ihn dieser Kummer aus seinen
Glückstagen später an, als Gott dann kam und ihm seinen
blühenden Garten zerschlug. —

Er hatte am Sonntag noch gepredigt von der Güte
des Herrn über den reifenden Feldern. Hell und blau
schauten aller Augen zu ihm auf, und der Gesang klang
klar und kräftig, weil ein jedes mitsang, wie er sie gelehrt
hatte, zu tun. AIs er in sein Haus zurückkam, die Seele
noch voll Klang und Lust, kam ihm sein Weib entgegen,
still, aufrecht, aber mit einem Blick, darinnen ein dunkler

Abgrund war. Sie fahte nach seinen Händen, um ihn zu
stützen, als sie ihm sagte, es sei eben Botschaft gekommen
aus Rostock, und ihre liebe Aelteste sei im Wochenbett
mitsamt ihrem Kindchen gestorben.

Johann Wendland war des Schmerzes ungewohnt. Er
brüllte auf, er warf das heilige Buch von sich, als ob
es ihn brenne, fahte den Kopf mit beiden Händen und
lief herum wie ein Tier im Käfig. Er wollte nicht —
nein, er wollte nicht, datz Gott ihn, den Glücklichen, hart
anfasse.

Danach verging nur eine einzige Woche, und am näch-
sten Sonntag standen die Augen nicht mehr hell und blau
zu ihm erporgerichtet, sondern der Widerschein schwer und
schwarz verhangenen Himmels war in ihnen. Es war von
westwärts her eine Seuche übers Land gekommen, gegen
die rangen die Aerzte wie Kinderhände gegen eine schwere,

plumpe Strahenwalze, und die Seuche ging auf Mensch
und Vieh. In vier Häusern lagen schon Tote, als solle
es für die schöne Pastortochter ein grotzes Leichengefolge
geben.

Da redete Johann Wendland nicht von der Güte des

Herrn über den Feldern, trotzdem sie heute noch mehr
leuchteten im Sommerglanz als am vorigen Sonntag, son-
dern die Kraft war fast von ihm gewichen, datz er stam-
melte: „Gott, warum willst du uns verlassen?" und die
Leute bänger nach Hause gingen, als sie gekommen wären.

Am dritten Sonntag aber fehlte er ganz. Da war
er kein Priester Gottes mehr, kein Verkünder und kein
Zeuge seiner Herrlichkeit,- die Kanzel drohte leer herab
auf das erschrockene Volk, und vor dem Totenbette seines
Weibes lag er, in Trümmern, kein Mann mehr, sondern
ein Wurm. Und weil sie sich die Seuche geholt hatte in
ihrem Eilen und Helfen und den Sterbenden Beistehen von
Haus zu Haus, ballte sich in ihm ein wilder, wüster Groll
gegen seine Gemeinde, die ihm sein Weib getötet hatte.

Die Leute haben es erzählt, wie er am Grabe stand,
hager und schier unkenntlich geworden in drei Tagen,
wilden Haares und ein unseliges Flackern in den Augen.
Wie er beten wollte, setzte er an und wieder an und brachte
nichts heraus, so datz sie glaubten, der Sarg werde ohne
Priesterwort niedergehen müssen in die Tiefe. Aber plötz-
lich blickte er empor zum strahlenden Himmel, reckte die
Fäuste aus dem Talar, datz die weiten Aermel zurückfielen,
und ein brüllender Schrei kam aus seinem Munde: „Gott!!
Gib sie mir wieder —!" Dann fiel er vor dem offenen
Grabe um. (Fortsetzung folgt.)
»»» »»» »»»

Wiegenlied.
Schaukeln und Gaukeln —
Halbwachender Traum.
Schläfst du mein Kindchen?

Ich weitz es kaum.

Halt zu dein Aeuglein,
Drauhen geht der Wind:
Spiel fort dein Träumlein,
Mein herzliebes Kind!

Drautzen geht der Wind,
Reitzt die Blätter vom Baum,
Reitzt die Blüten vom Zweig.
Spiel fort deinen Traum!

Spiel fort deinen Traum,
Blinzäugelein!
Schaukelnd und gaukelnd

Sitz ich und wein'!
W. Raabe.
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