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(Erfdjeint am erftrn Sonntag jeben iîlonats.

M. 4. 1890.

Bitft in Biirfm1jnit0.
(Bunt ®ttelbU&e.)

^i, Büfi, Büfi, fag, fdjicfl es fid;, Uttb nimmer nod; flreeft es fein £ebett=
1 ^iir HTtejen oott Rotier Kultur,

Daß man frühmorgens com
£jaufe ftridj,

gu lauern nad; Häubernatur
Km IDalbe, (im früt}lingsbelaiibten

(Seäfl,

21ufs Cöglettt, bas fröhlich bort fingt,
So nah feinem (8Iü<fe, bein flehten Heft,
Das balb tfjm bie Kinblein bringt?

Das Döglettt jubelt fo ahnungslos
3>t ben blauen Uîorgett hinein.
® fliege, fliege, fonft tnirb bettt !£oos

<5ar plößltd; ein fdjlimmes fein:
2lttf fammtenen Schiihlein ber ^eittb

bir naht,
(Scliiftenb nad; erftem Battb. —
So feines Büfi im Sonntagsftaat,
IPar nimmer ttod; hißr i|n £aub.

Denn „Biifeleitt" flammet aus uor»

nehmein fjaits,
Die Kinber bort hüten es fein,
llub bieten ihm täglid; gar (eiferen

Schmaus
Dom eigenen Œellerleitt.
Uttb bürflen ihm fleifig fein metjjesfjaar
Bis baß es toie Silber glänjt;
Uttb Sonntags hûbett fie 's Biifi gar
lllit flatternbem Banbe befreiet.

lang
Die tücfiflhett Klauen heritor,
211s etma jum luftigen îïïaufefang. —
Dod; 's Büfi hat's bjirttcr beut ®f;r!
ÎOermeifj, tuer foldjes ihm anuertraut,
IPie gut fo ein Dögeleitt fdjmecft,
Das brausen im IDalbe fein Hefldjen

baut;
IDer rneig, mie ben ïDeg es entbeeft.

Sonfl allßeit im Baufe, in Kücf;' unb

(Sang,

3m Sophantinfeld/en aud;,
ÏDarb il;tu heut lïïorgen btegeii 3U lang ;

Denn „fpät" mar am Sonntag Braud;.
§um ^rühflücf mar ja am Sonntag

_
3«t,

XDentt Biemattb jur Sd;ule muff,
Drum bauert's heut eine (gmigfeit
Bis gum milch» uttb IDegglutSettufj.

Da ging'halt bas Büfi auf IDatiber»

fcfjaft,

§u fpäfjen nad; eigenem Sdjtnaus.
Der Braten, ben es fid; felbft errafft,
£ocft füger als ber 311 £;aus.
Drum menn es ein Dögeleitt fingen hört,

fjufd;, flettert es auf bett 2lfl;
fjat manchen ^rieben im IDalbe geftört,
Der (üflerne Utorgengafl.
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Erscheint am ersten Sonntag jeden Monats.
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Bust in Versuchung.
Wii» Ttteltülde.)

^i, Büsi, Büsi, sag. schickt es sich. Und nimmer noch streckt es sein Leben-
' Für Miezen von hoher Kultur,

Oaß man frühmorgens vom
tsanse strich,

Zu lauern nach Ränbernatur
Am Walde. ;im frühlingsbelanbten

Geäst.

Aufs vöglein, das fröhlich dort singt,
So nah seinem Glücke, dein kleinen Nest,
Das bald ihm die Kindlein bringt?

Das vöglein jubelt so ahnungslos

In den blauen Morgen hinein.
G fliege, fliege, sonst wird dein Loos

Gar plötzlich ein schlimmes sein:

Auf sammtenen Schühlein der Feind
dir naht,

Gelüstend nach erstem Raub. —
So feines Büsi im Sonntagsstaat,
war nimmer noch hier im Laub.

Nenn „Büselein" stammet aus vor¬

nehmem khans,
Die Kinder dort hüten es fein,
Und bieten ihm täglich gar leckeren

Schmaus
vom eigenen Tellerlein.
Und bürsten ihm fleißig sein w eißeskjaar
Bis daß es wie Silber glänzt;
Und Sonntags haben sie 's Büsi gar
Mit flatterndem Bande bekränzt.

lang
Die tückischen Klauen hervor,
Als etwa zum lustigen Mäusesang. —
Doch 's Büsi hat's hinter dem Ghr!
Wer weiß, wer solches ihm anvertraut,
wie gut so ein Vögelein schmeckt,

Das draußen im Walde sein Nestchen

baut;
Wer weiß, wie den weg es entdeckt.

Sonst allzeit im kaufe, in Küch' und

Gang,
Im Sophawinkelchen auch,

Ward ihm heut Morgen dieZeit zu lang ;

Uenn „spät" war am Sonntag Brauch.
Zum Frühstück war ja am Sonntag

^ ^ Zeit,
wenn Niemand zur Schule muß,
Drum dauert's heut eine Ewigkeit
Bis zum Milch- und Weggli-Genuß.

Ua ging halt das Büsi auf Wander¬

schaft,

Zu spähen nach eigenem Schmaus.
Der Braten, den es sich selbst errafft,
Lockt süßer als der zu kjaus.
Drum wenn es ein Vögelein singen hört,
Ljusch, klettert es auf den Ast;
khat manchen Frieden im Walde gestört,
Der lüsterne Morgengast.
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Dod; flogen fie alle fo fünf battort

Unb Iahten bas Käufern ans.

„£;ier, bas fann id; friegeit, als

Äadje unb £oljtt,
Ejeut tut II id; ein Dögleitt 3um

Sdjmausl"
Dod; faumfd;Ieid;t es näher auf bünttetn

gtueig,
fliegt's Döglein non bannen, o tue!;,
Unb Büfi burd;maubert bas ganje

(Sefträud;,
Uuf ba§ es ein ^infleitt erfpäb'.

Dod; jebes entfdjtiipft nod; im Uugett«

blicf,
ïDcnn Uiiesdjen es friegen tnill.
Da tnirb es not lauter Ulifjgefdjitf
(Sans Ipmgrig unb ntiibc unb ftill,
Uttb fef;nt fid; uad; feinem Cellerlein,
iltib mödjte fo gent ttad; ffaus,
Uttb fommt immer tiefer in U?alb tjineiu
Uttb ftnbet fid; nimmer I;eraus.

Unb märe beut fidler nerljuugert Ijter,
©äb's Sonntags nidjt (Säfte tin IDalb,
Die fudjenb burdjftreifen bas grüne

Berner,
Unb ftnben bas Kä^Iein balb.

„© Büfi, mas I;aft bit für Sdjttterj
uns getfjan,

2Dtr glaubten nerlorett bid; fcfjon,
ÏDas fangft bit fo milbe (SemoI;nt)eit au,
Balb toärft bu oerf;ungert gttttt £o!;n.

Komm, Büft, mir tragen bid; auf ber

Stell'
§um Seller noil JTtild; uttb Brobl"
IDie tecït es fo battfbar, mie geljt's

fo fdjtted —
<Sar tjeilfant mar ihm bie Bot!;.
ïDie fdfabe, ba§ es ttid;t fpredjett fann,
§)it beichten bett böfen Häg.
Dod; Büft, mir glauben je^t feft baran,
Daß es nimmer gefdjebett mag. —

3ovlV& utttr öftere".
Iff ent griebfjof öom ctte fiitte câline SDörfli ift j'Stadjt bim 9Jtonb=
^ fcEji e K^ittb g'fnüület uttb tjät lut gfc±)tttd5§et, aber bejtte aüe=

tut! 231üemli u§ ber «Sdjooß gnotj, blofj (£f)a|eblüemlt mit SBurjIe,
unb f)ät§ tjurtig gfe|t, bie ©töcJfi, im eue Sretéli mie ne Kfiranjtt.
2)a§ ift Slïïe§ gfi, maê e§ f)ät cbönne finer liebe ÛJÎuetter uf'§ ®rab
tfjue für ber Dfterfunntig, uno bie einfache Slüemli b)ät§ no müeffe
über Sag bim ©artejäte erfte^te unb uf b'@ite tfjue, unb j'Dbeb
gfc^minb i§ ©cbööffli neb unb fortfdjlüüfe, jum einzigen Dertli, mo'§
bat börfe briegge unb a b'ÜDtuetter benfe, mo ibm erft ttor ettte S3iertel=

jof)r gftorben ift.
Unb o, mie bät§ ba§ ©b^ f$° f° *atl9 b'bunft fitter ; e§ b^t

gmeint, e§ fei fdjo lang, lang, fit'ê allimol u§ ber ©djuel beimcbo ift
iê ©tübli, int SSinter j'Dbeb, ttnb b'SJÎuetter ibm fo frünbli b'Sb"r
ufgmacbt unb '§ i b'Slrme gnob b<*t unb gfeit: „Se| djunt tnin 2Iuge=

troft, " unb ibm '§ §afôtuecb abtfjue unb uf b'fÇitttti geiget, mo unbe=

rem Dfe gmartet bjättb, unb benn, mie'ê fo beimelig morben ift im
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Doch flogen sie alle so flink davon
Und lachten das Aätzlein ans.

„Hier, das kann ich kriegen, als

Rache und Lohn,
Heut will ich ein vöglein zum

Schmaus!"
Noch kaum schleicht es näher auf dünnem

Zweig,
Fliegt's Vöglein von dannen, o weh,
Und Büsi durchwandert das ganze

Gesträuch,

Auf daß es ein Finklein erspäh'.

Doch jedes entschlüpft noch im Augen¬
blick,

Wenn Miezchen es kriegen will.
Da wird es vor lauter Mißgeschick

Ganz hungrig und müde und still,
Und sehnt sich nach seinem Tellerlein,
Und möchte so gern nach Haus,
Und kommt immer tiefer in Wald hinein
Und findet sich nimmer heraus.

Und wäre heut sicher verhungert hier,
Gäb's Sonntags nicht Gäste im Wald,
Die suchend durchstreifen das grüne

Revier,
Und finden das Aätzlein bald.

„G Büsi, was hast du für Schmerz

uns gethan,
Wir glaubten verloren dich schon,

Was fängst du so wilde Gewohnheit an,
Bald wärst du verhungert zum Lohn.

Komm, Büsi, wir tragen dich auf der

Stell'
Zum Teller voll Milch und Brodl"
Wie leckt es so dankbar, wie geht's

so schnell —
Gar heilsam war ihm die Noth.
Wie schade, daß es nicht sprechen kann,

Zu beichten den bösen Tag.
Doch Büsi, wir glauben jetzt fest daran,
Daß es nimmer geschehen mag. —

's Dorli's „Faftezik und Öftere".
Iff em Friedhof vom cne stille chline Dörfli ist z'Nacht bim Mond-
^ schi e Chind g'knüület und hüt lut gschluchzet, aber dezue alle-

wil Blüemli us der Schooß gnoh, bloß Chatzeblüemli mit Wurzle,
und häts hurtig gsetzt, die Stöckli, im ene Kreisli wie ue Chräuzli.
Das ist Alles gsi, was es hall chöune siner liebe Muetter uf's Grab
thue für der Ostersunntig, uno die einfache Blüemli häts no müesse

über Tag bim Gartejäte erstehle und uf d'Site thue, und z'Obed
gschwind is Schöößli neh und fortschlüüfe, zum einzigen Oertli, wo's
hat dürfe briegge und a d'Muetter denke, wo ihm erst vor eme Vierteljahr

gstorben ist.
Und o, wie häts das Chind scho so lang d'dunkt sither; es hät

gmeint, es sei scho lang, lang, fit's allimol us der Schuel heimcho ist
is Stübli, im Winter z'Obed, und d'Muetter ihm so fründli d'Thür
ufgmacht und 's i d'Arme gnoh hät und gseit: „Jetz chunt min
Augetrost," und ihm 's Halstuech abthue und uf d'Finkli zeiget, wo linderem

Ofe gwartet händ, und denn, wie's so heimelig worden ist im
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StüPi: tt)ä£)rebbem 'g Sorfi bie ttaffe ©c^ue£) abtöne unb b'ginffi
agfeit pt, ift b'SKuetter go b'Sampn apnbe unb be Sofft inepfe
unb bie bröütfete ©rböpfef ober Surfen aridfte, unb benn finb fie an
Sifdj) gfeffe unb 'g Sorfi pt fröpidj j'öbeb g'geffe mit bcr üTiuetter
unb oief j'berjette gp ug ber Scpef. llnb benn pnb fie mitenanb
abgrumt unb'g Saffigfcper ufgmäfcp, unb benn pt b'ttJhiettcr mieber
agfonge noip unb 'g Sorfi pt b'ttfgobe gmacp unb gmüp, bafs ficf)
b'üJtuetter tebpft freut über aïïi neui SBigpit, mo'g mieber mitbrocp
pt, unb baff fie faft no emol felber mit ifjm lernt. Unb nodipr pt
b'Sora —• fie ift grab 12 §op alt gfi — ipe Oief cpnne pffe näip,
mag fie ipt für j'Dbeb uf b'Site gleit pt a paffenber SIt&ett, benn
fie pt mit Sfeibermacp orbti ©efb oerbient unb für fic^ unb 'g ein»

jig ©pnb ganj tüdftig g'forget, fit be SSater bor 2 gope gftorben
ift. Unb bielmot pnb fie mitenanb btangert, big b'Sora ug ber Sipe!
fei unb fie benn be ganj Sag cEjönneb mitenanb fcpffe unb am Sunn»
tig papre, unb'g Seben aflemit netter iricpe unb au für b'$uefunft
pare.

Iber i bie frünbticp .gufunftgbifber ift en ©türm bom
fpimmef gfape: b'SDÎuetter, mo fcp lang g'peftlet pt unb bo'g Saterg
Sob unb bom biefe (Sorgen unb Scpffe no bief fcpuäcpr morben

ift, f)ät e böfeg lieber übercp unb b'Sungenentpnbig. D mie ift
'êSorû berfcfjrocîe, mo'g uf eimol fo e cEjranti ÜJtutter gp pt Sein
Sag met) ifcf) eg i b'Scpel, unb nu altemil um bag ©panfebett unte
gfi, ftitl, ftitt, unb ängftficf) ptg be fperr Softor aglueget, mo aUi

Sag cp ift. unb pt jebeg SBortfi bptte, too»n=er gfeit pt, unb ift
uf eimot gfi mie ne ©ro&eg, boH (Sorgfamfeit unb Sefberbenfe, unb

pt fei einjigg SJÏoI en ujfribeg ©fidftfi gmadft über alli Unbequem»
licfifeite — o eg £)ät nünt anberg cpnne benfe, afg baff eg mit alfer
©matt möcp 'g iKüetterfi gfunb macp.

Slber b'ttJiuetter felber pt gpürt, baff fie müeff fterbe, unb bät
bag arm ©pnb nit mette fo unborbereitet ig ruud) Seben ufeftette,
unb î)âtë no felber tröftet unb i£)m fo bief gueti SSörtfi gfeit atg fie
nu pt cpnne: Siefyft, Sit biftnit attei, i Sim §erpi ift be lieb ©Ott
mit Sir, unb rnenn Su mir Oerpricfjft, überaß unb a jebem ört uf

r fini Stimm j'fofe, afg tfjät er Sir rotpn unb befehle, unb menn
Su mit fftjjige, t)itlfripe fpnbfi unb mit guetem SBttte für b' ttftenfcp
ringgum mitt geige, baff i eguet er^ogeg Söpterfi pnberfop fo pa'g Sir
nit fepe, unb rnapft Su mir uf mim Sobbett uo bie fe|t greub, mie

Su min Sroft gfi bift im Sebe. Slffo leb rooP, fiebg, fiebg Sorfi,
unb cpmut gu mim ©rab, nnb bergett mir, mieg Sir gop, unb benf,
mir feieb attemif no binenanb! Seb mop!
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Stübli: währeddem 's Dorli die nasse Schueh abthue und d'Finkli
agleit hat, ist d'Muetter go d'Lampen azünde und de Kaffi inehole
und die bröötlete Erdäpfel oder Türken arichte, und denn sind sie an
Tisch gsesse und 's Dorli hat fröhlich z'Obed g'gesse mit der Muetter
und viel z'verzelle gha us der Schuel, Und denn Hand sie mitenand
abgrumt und's Kaffigschier ufgwäsche, und denn hat d'Muetter wieder
agfange näihe und 's Dorli hat d'Ufgobe gmacht und gwüßt, daß sich

d'Muetter lebhaft freut über alli neui Wisheit, wo's wieder mitbrocht
hüt, und daß sie fast no emol selber mit ihm lernt. Und nachher hat
d'Dora — sie ist grad 12 Johr alt gsi — ihre viel chönne helfe näihe,
was sie ihm für z'Obed uf d'Site gleit hat a passender Albeit, denn
sie hat mit Kleidermache ordli Geld verdient und für sich und 's einzig

Chind ganz tüchtig g'sorget, sit de Vater vor 2 Johre gstorben
ist. Und Vielmol Hand sie mitenand blangert, bis d'Dora us der Schuel
sei und sie denn de ganz Tag chönned mitenand schaffe und am Sunn-
tig spaziere, und's Leben allewil netter irichte und au für d'Zuekunft
spare.

Aber i die iründliche Zukunftsbilder ist z'mol en Sturm vom
Himmel gfahre: d'Muetter, wo scho lang g'hüestlet hat und vo's Vaters
Tod und vom viele Sorgen und Schaffe no viel schwächer worden
ist, hät e böses Fieber übercho und d'Lungenentzündig. O wie ist
'sDorli verschrocke, wo's uf eimol so e chranki Mutter gha hät! Kein
Tag meh isch es i d'Schuel, und nu allewil um das Chrankebett ume
gsi, still, still, und ängstlich häts de Herr Doktor aglueget, wo alli
Tag cho ist. und hät jedes Wörtli bhalte, wo-n-er gseit hät, und ist

uf eimol gsi wie ne Großes, voll Sorgsamkeit und Selberdenke, und
hät kei einzigs Mol en uzfrides Gsichtli gmacht über alli Unbequem-
licbkeite — o es hät uünt anders chönne denke, als daß es mit aller
Gwalt möcht 's Müetterli gsund mache.

Aber d'Muetter selber hät gspürt, daß sie müeß sterbe, und hät
das arm Chind nit welle so unvorbereitet is ruuch Leben usestelle,
und häts no selber tröstet und ihm so viel gueti Wörtli gseit als sie

nu hät chönne: Siehst, Du bist nit allei, i Dim Herzli ist de lieb Gott
mit Dir, und wenn Du mir versprichst, überall und a jedem Ort uf
sini Stimm z'lose, als thät er Dir rothen und befehle, und wenn
Du mit flißige, hülfriche Händli und mit guetem Wille für d' Mensche

ringsum witt zeige, daß i eguet erzoges Töchterli hinderloh, so cha's Dir
nit fehle, und machst Du mir us mim Todbett no die letzt Freud, wie
Du min Trost gsi bist im Lebe. Also leb wohl, liebs, liebs Dorli,
und chumm zu mim Grab, und verzoll mir, wies Dir goht, und denk,

mir seied allewil no binenand! Leb wohl!
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Unb 'S ®orli f)ät§ firlicE) oerfprocbe unb fjot benn furdfibar b'6rteg=

get a ber SRuetter ibrem §alS, too ber |>err Softer be fäb Dbeb
cf)o ift, unb er fjät fetter gfetje, bafj eS bo gum legten Slbfdjieb djunt,
unb t)öt felber e barmbergige ©dimöfier unb no e 3Rod)ber3frau gtjolt,
bafj baS arm ©t)inb nit fo adei fei bi ber fterbenbe Stttuetter. Unb
mo fie benn immer fdftoädjer g'atfmtet t)ät unb gmol '3 ®fid|t beräm
beret, unb benn unbemeglid) ftid unb bleid) bogtegen ift, unb loo b'
©dimöfter liSfi bie lieben Singe bo ber SJÎuetter guebrudt bjät, bo

£)ät§ erfdjrode bie beibe grauen aglueget, unb toil's je|t Stiemert
meb in Slrm gnof) bat — o loie bät'S je| gmol fini SSerIaffe|eit gffmrt,
unb ficb iiber'S Sett gloorfe, unb tjett fis SJtfietterli am liebfte feft=

gtiebet bie gang Stacht unb b'briegget!
Slber bo (fät'S b'9Uoc£)beri faft mit ©malt fortgffiefjrt bom Sett

in iîjreê §u3 gum Uebernact)te, unb adi iljri ®inb : be grang unb be

Sepp unb be Soni unb be ®arl unb ber @rnft, finb um'S Sorli
umegftanben unb IjanbS aglueget, tbie'S b'briegget tjät. Sie biete Sût
finb it)m fo g'miber gfi, unb mo benn b'grait SRiider g'gangen ift
go's Sljämmerli richte für b'Sora, ptS bor bene Suebe, mon' i£>m

gueglueget £)finb, au nit möge g'ÜRadjt effe unb blangeret, bis eS cl)ön

adei fi.
©nblicb, i fim friinbe ©bämmerli ift'S Sorti bodj igfdfttfe, lang

unb feft — eS t;at jo fdjo 14 Sag faft nie meb gtlörig uSgrueljt,
unb bis in ^ede SDlorge gfdjlofe. Uuberbeffen ift fis ©cbidfal fdjo
entfct»iebe morbe gtDÜfc^et em |>err unb ber grau SRfider. Sie pnb
gfunbe, 'S Sorli mär ifjrte en grofje Shtfie, menu fieS bfjalte tbjateb

gu ibrne fünf Suebe, mo fo biel §'tt»«e gebeb unb nfint fjelfeb, unb

gum 'S d)li SOReiteli Ijfiete, mo erft g'lernt liât laufe, unb gum b'Stube
richte unb im Sabe tjelfe, — fie tjättb en ©pegereilabe gf)a. D, biel
bunbert Slrbeitti bjät b'grau dRiider em Sorli fc£>o guetbeilt im Sett.
Unb b'SRagb, b'Sina, bût g'Dbeb fdjo b'benft, baS Söcfjterli gab je|
grab e guets Unbermägbli. Srum bânb fie 'S fcbo faft fo aglueget,
roo'S am SRorgeit abedjob ift, unb b'grau SRfider bût grab gfeit gum
Sorli: ,,3Rir bûnb b'benft, Su djönntift grab bi fiS blibe unb ffir'S
@ffe unb fîleiber -aderlei betfe! — ober mettift lieber is SBaifebuS?"
D je| ifdj eS em Sorli mieber fo fdjmer morbe, ba| eS je| gang e

SBaiSli fei, unb 'S bat bait mieber agfange briegge, menn'S fcljo gmerft
bat, baff eS je| fött banfbar fi unb Slntmort geb- Slber eS bat ftid
ber grau SRüder b'ipanb b'bote, unb fo ift be £>anbel obne biel Um=

ftänb abgmaibt morbe. Hub benn ift be §err SRfider is SfmrbnS
go b'Sid) ageb unb ufS ©meinbammannamt go fäge, bafi er '3 Kbitib-
med b'balte, unb bie Seamte baab iljtt matter grfiebmt unb baS bat
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lind 's Dorli häts firlich verspräche und hat denn furchtbar b'brieg-
get a der Muetter ihrem Hals, wo der Herr Dokter de säb Obed
cho ist, und er hat selber gsehe, daß es do zum letzten Abschied chunt,
und hat selber e barmherzige Schwöster und no e Nochbersfrau gholt,
daß das arm Chind nit so allei sei bi der sterbende Muetter. Und
wo sie denn immer schwächer g'athmet hät und zmol 's Gsicht veränderet,

und denn unbeweglich still und bleich doglegen ist, und wo d'
Schwöster lisli die lieben Auge vo der Muetter zuedruckt hät, do

häts erschrecke die beide Frauen aglueget, und wil's jetzt Niemert
meh in Arm gnoh hät — o wie hät's setz zmol sini Verlasseheit gspürt,
und sich über's Bett gworfe, und hett sis Müetterli am liebste fest-
ghebet die ganz Nacht und b'briegget!

Aber do hät's d'Nochberi fast mit Gwalt fortgfüehrt vom Bett
in ihres Hus zum Uebernachte, und alli ihri Kind: de Franz und de

Sepp und de Toni und de Karl und der Ernst, sind um's Dorli
umegstanden und händs aglueget, wie's b'briegget hät. Die viele Lüt
sind ihm so z'wider gsi, und wo denn d'Fran Müller g'gangen ist
go's Chämmerli richte für d'Dora, häts vor dene Buebe, won' ihm
zueglueget händ, au nit möge z'Nacht esse und blangeret, bis es chön

allei si.

Endlich, i sim frönde Chämmerli ist's Dorli doch igschlofe, lang
und fest — es hät jo scho 14 Tag fast nie meh ghörig usgrueht,
und bis in helle Morge gschlofe. Underdessen ist sis Schicksal scho

entschiede worde zwüschet em Herr und der Frau Müller. Die händ
gfunde, 's Dorli wär ihne en große Nutze, wenn sies bhalte thäted

zu ihrne fünf Bnebe, wo so viel z'thue gebed und nünt helfed, und

zum 's chli Meiteli hüete, wo erst g'lernt hät laufe, und zum d'Stube
richte und im Lade helfe, — sie händ en Spezereilade gha. O, viel
hundert Arbeitli hät d'Frau Müller em Dorli scho zuetheilt im Bett.
Und d'Magd, d'Lina, hät z'Obed scho d'denkt, das Töchterli gäb jetz

grad e guets Undermägdli. Drum händ sie 's scho fast so aglueget,
wo's am Morgen abechoh ist, und d'Frau Müller hät grad gseit zum
Dorli: „Mir händ d'denkt, Du chönntist grad bi üs blibe und für's
Esse und Kleider allerlei helfe; — oder wettist lieber is Waisehus?"
O jetz isch es em Dorli wieder so schwer worde, daß es jetz ganz e

Waisli sei, und 's hät halt wieder agfange briegge, wenn's scho gmerkt
hät, daß es jetz sött dankbar si und Antwort geh. Aber es hät still
der Frau Müller d'Hand b'bote, und so ist de Handel ohne viel Um-
ständ abgmacht worde. Und denn ist de Herr Müller is Pfarrhus
go d'Lich ageh und ufs Gmeindammannamt go säge, daß er 's Chind
well b'halte, und die Beamte händ ihn wacker grüehmt und das hät
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if)nt tooptpe. Unberbeffe pt b'grau äftüÜer fdfroarge ©cpöfjli pie
lot) unb em SDorli eing g'gef) pm Stiege, unb ift bentt mit itjm bure

gur tobte ÜDtuetter unb pt'g ©pnb bot loi) fo ïangg pt luette. Unb

fie pnb b'Sid) unb Meg agorbnet itnb bog ift au rec^t gfi bo be

Stocperglüte, aber fie pnb boc^ bebi be Sßupn im Slug gp, mo fie

je| benn nom ®orIi pbeb.
Unb cpm ift b'Sftîuetter begrabe gfi, fo ift'g 2)orIi i fini ©fcpftli

gfüept tnorbe : SIm SJÎorge bor ber ©cpet b'SBopfhtbem ufrume unb
atti ©cpet) bo be ©pnbe pup ; am SMttag be îifd) becfe unb SDÎoft

nffem Éptter pie ; nod) em Sffen abtrage unb be $ifd) unb be 33obe

fuber macp; g'Dbeb nod) ber ©cpel mit em Slgnegli ffaagiere ober

ffaiete, nod) em Dbebeffe b'Ufgobe ma<p unb benn no für fid) ober

b'gamilie ligme, unb am freie ©cpeltag näip. Sllfo ift be ©tunbe»
plan mader uggfüüt gfi bom Sftorge früef) big g'Stadft um Slept, unb
balb pt me gmerft, mie 'g gang §ug a guetg ©Jcpft gmadft pt mit
bem afteüige ©pnb. SBenn b'S)ora pt au im Sabe balb S3fcpib gmüfjt,
unb flint bebient unb guet g'recpet, fo baff mengmol b' Süt ej;pref3

mege bem nette Sabetöcperli dp finb. ©g ift au miliig go bebiene bom
©ffe emeg, unb pt au b' SJleffingmaag ade $ag glängig pup Slber

no uffer bene ®ienftli pt me iljm uf alle ©ite grüeft: balb ptg miieffe
@arn minbe für b' grau SDtütter, balb em Iperr Suedjli nolpcpibe ug
em gournal, balb em $oni, mo i bie glid) Älaff g'gange ift, plfe b'
Ufgobe macp, balb em ©epp be ©tpel) binbe, balb ber Sina ®affi
niable, balb en Uggang macp für'g ©fcpft — cpirg, eg ift 'g „ÜDfäbcpn
für SlHeg" gfi i menig £age.

Slber ftatt bafs bie SKütlerg recp geigeb ptteb, mie fie g'friebe
feieb mit ipt, pnb fie blog a bie grofj SBoptpt b'benft, mo fie iljm
ermiefeb unb mie=n=eg bodj müeff frof) fie um bag ißla|li, unb mer
in Sabe cp ift, pt g'rüepnt, mag fie für brabe Süt feieb a bem SBaigli.
Slber ob'g ^eirnmel) pb nod) ber üftuetter, pt tein SJtenfd) gfroget.
SUemert pt bra b'benft, baff eg gern möcp flijjig uf g' ©rab; Sliemert

p Slcpig g'gef) uf fig fiilUtruurig ©ficpli; jo, eg pt gang guet gmerft,
baff be £err unb b' grau SJtütler jebegmol ärgerlid^ finb, menn'g öppe
b'briegget pt, unb fo pt eg fig §eirnmep müeffe berfdpude unb ber^
berge unb allemil arbeiten opi greub unb ©rplig.

Unb am ©unntig Slomittag, menn be Sabe gue gfi ift unb 'g
S)orli gern ptt melle uf be griebpf, pnb b' S3uebe gfeit, eg füll mit
ipe ©piel macp; ober bie gang gamilie ift go fpagiere, unb pt melle,
baff 'g ißflegcpnb mit fim nette, fd)h>arge ©unntigfleibli au bebi fei ;

fie pnb überall melle geige, toie'g eg guet pb bi ipe, mege be Süte.
Site pt ifjm aber no alli $ruur!leibli cpnne gape ug Sftuetterg pnter=
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ihm wohlthue. Underdesse hat d'Frau Müller schwarze Schöößli hole

loh und em Dorli eins g'geh zum Alege, und ist denn mit ihm dure

zur todte Muetter und hät's Chind döt loh so längs hat welle. Und
sie Hand d'Lich und Alles agordnet und das ist au recht gsi vo de

Nochberslüte, aber sie Hand doch debi de Nutzen im Aug gha, wo sie

setz denn vom Dorli hebed.
Und chum ist d'Muctter begrabe gsi, so ist's Dorli i sini Gschäftli

gfüehrt worde: Am Morge vor der Schuel d'Wohnstube-n ufrume und
alli Schueh vo de Chinde putze; am Mittag de Tisch decke und Most
ussem Cheller hole; noch em Essen abtrage und de Tisch und de Bode
suber mache; z'Obed noch der Schuel mit em Agnesli spaziere oder

spiele, noch em Obedesse d'Ufgobe mache und denn no für sich oder

d'Familie lisme, und am freie Schueltag näihe. Also ist de Stundeplan

wacker usgfüllt gsi vom Morge früeh bis z'Nacht um Achti, und
bald hüt me gmerkt, wie 's ganz Hus a guets Gschäft gmacht hat mit
dem astellige Chind. Denn d'Dora het au im Lade bald Bscheid gwüßt,
und flink bedient und guet g'rechnet, so daß mengmol d' Lüt expreß
Wege dem nette Ladetöchterli cho sind. Es ist au willig go bediene vom
Esse eweg, und hat au d' Messingwaag alle Tag glänzig putzt. Aber
no usser dene Dienstli hät me ihm uf alle Site grüeft: bald häts mttesse

Garn winde für d' Frau Müller, bald em Herr Büechli nohschribe us
em Journal, bald em Toni, wo i die glich Klaß g'gange ist, helfe d'
Ufgobe mache, bald em Sepp de Schueh binde, bald der Lina Kaffi
mahle, bald en Usgang mache für's Gschäft — churz, es ist 's „Mädchen
für Alles" gsi i wenig Tage.

Aber statt daß die Müllers recht zeiged hetted, wie sie z'friede
seied mit ihm, Hand sie blos a die groß Wohlthat d'denkt, wo sie ihm
erwiesed und wie-n-es doch müeß froh sie um das Plätzli, und wer
in Lade cho ist, hät g'rüehmt, was sie für brave Lüt seied a dem Waisli.
Aber ob's Heimweh heb noch der Muetter, hät kein Mensch gfroget.
Niemert hät dra d'denkt, daß es gern möcht flißig us s' Grab; Niemert
ht Achtig g'geh us sis still-truurig Gsichtli; jo, es hät ganz guet gmerkt,
daß de Herr und d' Frau Müller jedesmal ärgerlich sind, Wenn's öppe
b'briegget hät, und so hät es sis Heimweh müesse verschlucke und
verberge und allewil arbeiten ohni Freud und Erholig.

Und am Sunntig Nomittag, wenn de Lade zue gsi ist und 's
Dorli gern hett welle us de Friedhof, händ d' Buebe gseit, es soll mit
ihne Spiel mache; oder die ganz Familie ist go spaziere, und hät welle,
daß 's Pflegchind mit sim nette, schwarze Sunntigkleidli au debi sei;
sie händ überall welle zeige, wie's es guet heb bi ihne, Wege de Lüte.
Me hät ihm aber no alli Truurkleidli chönne zahle us Muetters Hinter-
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laffefdjaft unb b' ®ofterredjnig utib '8 Segräbnifj au, unb b' SOÎôbet

bât me em ®orli t fini ©bammer gfteHt, unb ma8 nit ißlatj gba bat
brin, fuft im ipu8 bertijeilt, mo'8 gueti SDienfte tbue bat- — 9Iber
bem arme ©rab bat DUemert fei Dbadjt meb gftbenft, unb baS ume=

gbe|t ©binb bat faft blo§ berftofjlig® börfe bi, b' SKagb bat ibm gern
j'Dbeb öfafae jum=e USgöngli berbolfe, mo'8 bat djönne en Slugeblicf

jum liebe ©rab. Unb mo'S efange länger $ag gfi ift, bät'S cbönne
noch em girobeb no babo mütfcbe unb beim bat ibm b' Sina Raffet
unb b' $bär ufgmadjt. SXber e8 bat fini ©ruur ftiH unb lieblich treit ;

e§ bat aHi Dbeb liSli mit em SOtüetterti grebt, ob fie j'friebe fei mit
em, unb aüi äftorge, menn'S bat müeffe a b' Slrbeit, iîjreê fßorträtli
g'füfst unb 81bie gfeit fur be ®ag. llnb aHi Sät benb'8 gern gba,
fogar be Xobtegrctber; eS bat ibn ganj g'rübrt, too=n=er am Dftermorge
ba8 berstg iDtargritli=©bran;$li uf em ©rab bo'S ®oraS SRuetter gfebe

bat; er ift ber einzig äJtenfcb gfi, tno eigetli baS einfam ©binb pt
gfebe truure.

Sfit mit emeg bo bem ©rab ift éit anberS gfi, mit eme prächtige
©rabftei unb fdEjöne Slueme. ®aS ift 'S ©rab bom ene riebe iperr
gfi, unb b' grau bo bem $err ift mit ibrem einzige SJteiteli biet mol
ebo go 'S ©rab b'fuedje, unb be ®obtegräber bat mengS mol benft,
bie grau b°b jets tro| iprem iHi^tlfunt fei greub meb uf t>er SBelt,

fo bleich unb tljräneboll ift fie am ©rab gftanbe, lang lang. Unb benn

ift fie öppe no a ben anbere ©räber borbi unb bat i ber le|te Bit
meng? mol baS frifdj ©rab bo'S ®ora'S HKutter beobachtet, roie bo

aïïemil mit menig ©elb unb biet Siebi bra gfdjmücft morben ift. Salb
ift mit mibe ©biefelfteinli en Suedjftabe ober en ©tern bruf jeidjnet
gfi, balb e ©läsli brin gftanbe mit junge Serbelblättti unb e paar
SSiefeblüemti ; balb ift e ©brüügli nfgftecft gfi uS jmei j'fammebunbne
Ööljli mit eme febmarje Scnbeli bra —• grab, mie 'S bfllt ebe fo e

lieb'S ©binb cba mache, menn ihm Stiemert hilft- Unb bo bat be ®obte=

gröber ihre müeffe beruße, mem baS ©rab gböri unb mer '8 fo finblidj
bergig rid)ti ; unb ber bat halt '8 ®orli recht grüebmt, mie '8 i jebem

freien Slugenblicf fim tobte iOtuetterli Siebeêjeicbe bringi. — Unb benn

bat fie bas ©binb toelle febe unb ift epprefj in Sabe go en Bucferftocf
unb e paar ißfunb fîaffee unb e paar Sßäcf ^labiercberje bftelle, unb

mäbrebbem be iperr SJZüüer fie mit gfdjäftiger Ufmerffamfeit bebient

bat, bat '8 ®orli ihre artig en ©effet brodât unb em ÜDteiteli u8 ere
leere ©bergetruefe en ©glitte unb e Sanapeeli uSgfdjnitte unb ©binbli
jum bruffetse, unb bat bebi uf jebe Sßinf bom §err Stößer ufpafjt,
maS e8 öppe gfcbminb feil hole ober berforge. Unb bie ®ame bat mit
$ntereffe bem ftiße ®iene bom ®orli jueglueget. ®aS bleich ©fidjtli
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lasseschaft und d' Dokterrechnig und 's Begräbniß au, und d' Möbel
hat me em Dorli i sini Chammer gstellt, und was nit Platz gha hat
drin, sust im Hus vertheilt, wo's gueti Dienste thue hät. — Aber
dem arme Grab hät Niemert kei Obacht meh gschenkt, und das ume-
ghetzt Chind hät fast blos verstohligs dürfe hi, d' Magd hät ihm gern
z'Obed öppe zum-e Usgängli verholfe, wo's hät chönue eu Augeblick
zum liebe Grab. Und wo's efange länger Tag gsi ist, hät's chönue
noch em Firobed no davo wütsche und denn hät ihm d' Lina passet

und d' Thür ufgmacht. Aber es hät sini Truur still und lieblich treit;
es hät alli Obed lisli mit em Müetterli gredt, ob sie z'friede sei mit
em, und alli Morge, Wenn's hät mttesse a d' Arbeit, ihres Porträtli
g'küßt und Adie gseit für de Tag. Und alli Lüt hend's gern gha,
sogar de Todtegräber; es hät ihn ganz g'rührt, wo-u-er am Ostermorge
das herzig Margritli-Chränzli uf em Grab vo's Doras Muetter gsehe

hat; er ist der einzig Mensch gsi, wo eigetli das einsam Chind hät
gsehe truure.

Nit wit eweg vo dem Grab ist en anders gsi, mit eme prächtige
Grabstei und schöne Blueme. Das ist 's Grab vom ene riche Herr
gsi, und d' Frau vo dem Herr ist mit ihrem einzige Meiteli viel mol
cho go 's Grab b'sueche, und de Todtegräber hät mengs mol denkt,
die Frau hab setz trotz ihrem Richthum kei Freud meh uf der Welt,
so bleich und thränevoll ist sie am Grab gstande, lang laug. Und denn

ist sie öppe no a den andere Gräber vorbi und hät i der letzte Zit
mengs mol das frisch Grab vo's Dora's Mutter beobachtet, wie do

allewil mit wenig Geld und viel Liebi dra gschmückt worden ist. Bald
ist mit wiße Chieselsteinli en Bnechstabe oder en Stern druf zeichnet

gsi, bald e Gläsli drin gstande mit junge Kerbelblättli und e paar
Wieseblüemli; bald ist e Chrüüzli ufgsteckt gsi us zwei z'sammebundne

Hölzli mit eme schwarze Bendeli dra — grad, wie 's halt ebe so e

lieb's Chind cha mache, wenn ihm Niemert hilft. Und do hät de Todtegräber

ihre müesse verzelle, wem das Grab ghöri und wer 's so kindlich

herzig richti; und der hät halt 's Dorli recht grüehmt, wie 's i jedem

freien Augenblick sim todte Müetterli Liebeszeiche bringi. — Und denn

hät sie das Chind welle sehe und ist expreß in Lade go en Zuckerstock

und e paar Pfund Kaffee und e paar Päck Klaviercherze bstelle, und

währeddem de Herr Müller sie mit gschäftiger Ufmerksamkeit bedient

hät, hät 's Dorli ihre artig en Sessel brocht und em Meiteli us ere
leere Cherzetrucke en Schlitte und e Kanapeeli usgschnitte und Chindli
zum drufsetze, und hät debi uf jede Wink vom Herr Müller ufpaßt,
was es öppe gschwind sell hole oder versorge. Und die Dame hät mit
Interesse dem stille Diene vom Dorli zueglueget. Das bleich Gsichtli
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itrtb fc^txjnrg ®d)ööf}Ii unb bie [till Snidjtigfeit pnb i^re bag ©I)tnb

ganj lieb gmacEjt, unb benn f)ät fie ugbrücftid) gtoünfc^t bag ©f)inb
föH ifjre b' ©odje bringe, öppe in ere ©tunb. D, toie f)ät fid) '§ Sorti
gfreut, e§ b)ät bie grau au im erften Slugebtid gern glja, miß fie au
truitret f)ät unb fo frünblic^j gfi ift. tlnb benn t)ät'§ pünfttid) in ere

©tunb '§ ©ommiffiongtoägeti gridft unb no a fuberg, nettê ißapier
j'unberft tfjue, unb b' ißäcf bruf •— unb gfcbtoinb no etnol in ©Riegel
gïueget,o6'S orbelig uSfeîji — bag |ät'§ fcbjo bi ber SJiutter müeffe, bor'g
ugg'gangen ift — unb fuberi ©dfueb agtcit unb b' £änb gtoäfc^e unb
e frifdfeg 3tagtüed)ti gno unb benn ifc£) eg uf fini ©fdfäftgreig. Si
ber SSilla Sannfetb f)ät 'g d)ti iöteiteli mit em fdjttmrje ©^»i^eröcfli
fd)o gwartet, unb too b' Sora bfctjeibe gießet bat, ift b' ïlîagb felber
abedfo unb b)öt b' Sora grab ufegfüe^rt i b' ©tube, llnb bört ift
iffrn b' grait Sannfetb entgegedfob, faft toie aïïimoï b' SDtuetter, unb
bi bem ©ebanfe finb bem arme Söaisli gfcbtoinb toieber Xfjrärte djo.
Unb bod^ ifct) eg it)m loot)! gfi, benn b' grau Sannfetb tjat'ê faft un=
oermerft jum ©opba goge unb ber 2Irm um b' Sora gtjebet, unb afé
ob fie fd)o lang betannt toäreb, t)änb fie Wog e SBiti ftiïï briegget mit
enanb unb beitn ffät 'g Sorti oo ber Guetter müeffe berjeße unb toaê
eg fe| tpeg, unb eg t)ät gfeit, eg tjeb'â gtoüff fc^o guet big |>err
SJtüßerg, aber toemt'g ttu börft met) bo ber Guetter rebe unb met) uf'§
©rab gob- Unb uf ber ©teïï t)ät b' grau Sannfetb be ©ebanfe unb
be SBunfdf gf)a, 'g ©f)tnb in ibjreê tpug j'net) jur tiebe ©feßfdfaft für
fid) itnb itjreê ©retdfen. Sie fjät jtoor fdfo benft, 'g Sorti'g 5ßfteg=

eitere gäbeb'g jeb ttiimme gern Ifer unb tjebeb au e gtbüffeg 9îed)t îtf'g
©fjinb, toit fie bie erft ©org für 'g SBatéti iibernof) f)änb. Srum bat
fie bä ©ebanfe no ftiß für ficb blatte unb ©tegetjeit gfuecbt, j'erfatjre,
toie '§ iperr SJtüßerg eigetti gfinnt feieb gege 'g ©bntb. gi'tr ber erft
©beb t)ät b' grau Sannfetb em ®|inb e groffeg Srinfgetb g'geb jum
Abliefere, unb e Sriefti jur ©ntfdjutbigung, baff fie bag artig 5ßoft=

todjterti felber ufgfjatte f)eb, unb en Uftrag für be nöcfjft frei ©dftteU
tag junt âBaar bringe. '§ £>err SMßerg pnb b'benft, bag fei en

guete Sffitnb, für bag c^öntteb fie '§ Sorti f^o ö^>^>e=n e ©tunb tfergef).
@o ift bag e paar Sonftig ganj gtidf g'gange, bo t)ät emot 'g Sorti
juefaßig gfeit, b' grau SJÜtßer fa^ri am anbere Sag i b' ©tabt; eg

müeff ug ber ©diuet Mibe unb bafieim tietfe. ®o f)ät b' grau $ann=
fetb im ©inn gffa, ganj guefättig au i b' ©tabt j'fapre go gb^äuf madfe,
unb Çât uf em Satjnlfof b' grau SDtülter mit ber gröffte Siebegtoiirbigfeit
begrübt unb üorgfdjtage, fie loctteb atg gueti ©fdjäftgfrünb j'famme
fatjre, tmb pt fie in ©rftftafftoage igïabe, aftei in e ©oupe, unb bag
Sttteg bat ber grau SJtütter iiberug gfcbmeicbtet bor be Sitte. ®enu|böt
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und schwarz Schöößli und die still Tüchtigkeit Hand ihre das Chind

ganz lieb gmacht, und denn hat sie usdrücklich gwünscht das Chind
soll ihre d' Sache bringe, vppe in ere Stund. O, wie hat sich 's Dorli
gfreut, es hat die Frau an im ersten Augeblick gern gha, will sie au
trnuret hat und so fründlich gsi ist. Und denn hät's pünktlich in ere

Stund 's Commissionswägeli gricht und no a subers, netts Papier
z'nnderst thue, und d' Pack druf — und gschwind no emol in Spiegel
glueget.ob's ordelig ussehi — das hät's scho bi der Mutter müesse, vor's
usg'gangen ist — und suberi Schueh agleit und d' Hand gwäsche und
e frisches Nastüechli gno und denn isch es uf sini Gschäftsreis. Bi
der Villa Tannfeld hat 's chli Meiteli mit em schwarze Spitzeröckli
scho gwartet, und wo d'Dora bscheide gschellet hat, ist d' Magd selber
abecho und hat d' Dora grad ufegfüehrt i d' Stube. Und dört ist
ihm d' Frau Taunfeld entgegechoh, fast wie allimol d' Muetter, und
bi dem Gedanke sind dem arme Waisli gschwind wieder Thräne cho.

Und doch isch es ihm wohl gsi, denn d' Frau Tannfeld hät's fast
unvermerkt zum Sopha zöge und der Arm um d'Dora ghebet, und als
ob sie scho lang bekannt wäred, händ sie blos e Wili still briegget mit
enand nnd denn hät 's Dorli vo der Muetter müesse verzelle und was
es setz thüeg, und es hät gseit, es heb's gwüß scho guet bis Herr
Müllers, aber wenu's nu dörft meh vo der Muetter rede und meh uf's
Grab goh. Und uf der Stell hät d' Frau Tannfeld de Gedanke und
de Wunsch gha, 's Chind in ihres Hus z'neh zur liebe Gsellschaft für
sich und ihres Gretchen. Sie hät zwor scho denkt, 's Dorli's Pfleg-
eltere gäbed's setz nümme gern her und hebed au e gwüsses Recht uf's
Chind, wil sie die erst Sorg für 's Waisli übernoh händ. Drum hät
sie dä Gedanke no still für sich bhalte und Glegeheit gsuecht, z'erfahre,
wie 's Herr Müllers eigetli gsinnt seied gege 's Chind. Für der erst
Lbed hät d' Frau Tannfeld em Chind e großes Trinkgeld g'geh zum
Abliefere, und e Briefli zur Entschuldigung, daß sie das artig Post-
töchterli selber ufghalte heb, und en Uftrag für de nächst frei Schuel-
tag zum Waar bringe, 's Herr Müllers händ d'denkt, das sei en

guete Chund, für das chönned sie 's Dorli scho öppe-n e Stund hergeh.
So ist das e Paar Donstig ganz glich g'gange, do hät emol 's Dorli
zuefällig gseit, d' Frau Müller fahri am andere Tag i d' Stadt; es

müeß us der Schuel blibe und daheim helfe. Do hät d' Frau Tannfeld

im Sinn gha, ganz zuefällig au i d' Stadt z'fahre go Jchäuf mache,
und hät uf em Bahnhof d' Frau Müller mit der größte Liebeswiirdigkeit
begrüßt und vorgschlage, sie welled als gueti Gschäftssründ z'samme
fahre, und hät sie in Erstklaßwage iglade, allei in e Coupe, und das
Alles hät der Frau Müller überus gschmeichlet vor de Lüte. DennKät
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b' grau Sannfetb Mb agfange rüebme, WaS fie fur e guets SBer£

tï)itegeb a bem ©f)tttb, bafj fie 'S fo Wie en eigeë Ifaïteb unb für fini
guetunft forgeb. llf baë ift benn b' grau SJtûîter ganj bertrautitb
Worbe unb f)ät i£)ri ä3o^tf)ate no met) wetten ufeftrictje unb gfeit, fie
tjebeb je| I)alt no e paar Sobr ïei grofji fpütf am K^inb unb 'S brudfi
bodj au oie! Steiber uub ©djueb unb guets ©ffe, Wit 'S e fo madffi;
aber wenn 'S benn erWadjfe fei, fo t)offeb fie atterbingS, eë d)önn
benn 'S ©fcbäft atieinig bforge, bafs fie benn niimtne rnüefj in Sabe.

„Sllfo ift Sbne '3 Sorti einftwite bocb faft twrig? Unb brudjt met),
atë eë cbann teifte?" bat b' grau Sannfetb gebanïebott gfroget.

„So wiiffeb ©ie," feit b' grau DJtütter, „Wenn ma fuft e ©anbe
bât bo fünf 33uebe unb no e djlifeê, benn mertt me fdjo, wenn no
©ins Witt gfiiettertet unb gtteib't fi!"

„fpanb ©ie ibm bie nette Sruurïteibti agfdjafft unb 'S e fo gwöbnt,
fic£) fuber ablege, wenn 'S in e befferë £>uS go£)t?"

„0 nei, fo bietbritcbig ^ett i 'S nit agfange," bât b' grau SDÎûïïer

gfeit, „mini 33uebe miienb go wie fie finb, b' Sora bât baS no bo
ber SOÎuetter ber, unb Wenn'S je| benn bie ©adje berbruibt bot, Wo'S

no bot bo babeim, unb mir ibm SttteS miienb afdjaffe, benn waë
gitt'ë, benn Witt i 'S au eifacb gWitfme, unb bie itte ©wobnbeitti muefj
eë nob unb nob au ûbgeb, eê ift ja borîj nu en armë ©fjinb, wo fuft
ië SBaifebuê gbort!"

SaS SttteS t)ät b' grau ättüßer nit öpfae gfeit, wit ibre b' Sora
Würfti borig gfi war, fonbern btoS, um ber grau Sannfetb redjt uë=

fiiebrlidj 5' jeige, wie fie eigetti biet meb am Kb'nb ttjüeg, atë me in
ibrne einfache SSerbättniffe cbönn erwarte. Unb je£ bat b' grau Sannfetb
gfdjiiït igtenft unb gfroget, ob fie nit 'S ©btnb möcbt ibre überlob-
©ie fei jo in ere Sag, wo fie guet cbönni für fo e tiebS 2Baifecï)inb
forge, unb eS fei ibre grab e fwffenbi ©fettfcbaft is ipuS unb für 'S

©reteben, unb Witt fie SSeibi $' truure bebeb, fo berftänbeb fie enanb

guet. Unb benn fei ber grau ÜDtütter alii ©org für 'S (SIEjinb abgnob,
unb fie web ibre gern bergüete, WaS fie fcE)o für 'S (£f)trtb uSg'geb
beb, unb ju ibre )paffeb Würtli bie itte ©Wobnbeitti beffer, Ijät fie mit
Ufern Säcbte juegfüegt.

0, i waS für e SSertege^eit ift jejjt b' grau SJiütter djo bur bie
unöerbofft SBenbig — b' ipänb finb ibre ööttig b'bunbe gfi bureb itjri
eigne SBort. Sie bat bocb je| nit jmot börfe rüebme, Wie b' Sora
ibne Sitte fdjo ganj unentbebjrticb Worbe fei bur i^ri Sienftti, unb lieb
unb ftitt unb aftänbig unb guet erjoge, Wie (bum en anberS ©b'n^ bo

gwötf Sobre.
Unb fo bat fie jejj, fo fcbwer'S ibre worbe ift, müeffe tbue, als
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d' Frau Tannfeld bald agfange rüehme, was sie für e guets Werk

thüeged a dem Chind, daß sie 's so wie en eiges halted und für fini
Zuekunft forged. Uf das ist denn d' Frau Müller ganz vertraulich
worde und hat ihri Wohlthäte no meh wellen usestriche und gseit, sie

hebed jetz halt no e paar Johr kei großi Hülf am Chind und 's bruchi
doch au viel Kleider uud Schueh und guets Esse, wil 's e so wachst;
aber wenn 's denn erwachse sei, so hoffed sie allerdings, es chönn
denn 's Gschäft alleinig bsorge, daß sie denn nümme müeß in Lade.

„Also ist Jhne 's Dorli einstwile doch fast vorig? Und bracht meh,
als es chann leiste?" hat d' Frau Tannfeld gedankevoll gfroget.

„Jo wüssed Sie," seit d' Frau Müller, „wenn ma sust e Bande
hat vo fünf Buebe und no e chlises, denn merkt me scho, wenn no
Eins will gfüetterlet und gkleid't st!"

„Hand Sie ihm die nette Truurkleidli agschafft und 's e so gwöhnt,
sich suber azlege, wenn 's in e bessers Hus goht?"

„O nei, so vielbrüchig hett i 's nit agfange," hat d' Frau Müller
gseit, „mini Buebe müend go wie sie sind, d' Dora hat das no vo
der Muetter her, und wenn's jetz denn die Sache verbrucht hat, wo's
no hüt vo daheim, und mir ihm Alles müend aschaffe, denn was
gilt's, denn will i 's au eifach gwöhne, und die itle Gwohnheitli mueß
es noh und noh au abgeh, es ist ja doch nu en arms Chind, wo sust

is Waisehus ghört!"
Das Alles hat d' Frau Müller nit üppe gseit, wil ihre d'Dora

würkli vorig gsi wär, sondern blos, um der Frau Tannseld recht us-
füehrlich z' zeige, wie sie eigetli viel meh am Chind thüeg, als me in
ihrne einfache Verhältnisse chönn erwarte. Und jetz hät d' Frau Tannfeld
gschickt iglenkt und gfroget, ob sie nit 's Chind möcht ihre überloh.
Sie sei jo in ere Lag, wo sie guet chönni für so e liebs Waisechind
sorge, und es sei ihre grad e passendi Gsellschaft is Hus und für 's
Gretchen, und will sie Beidi z' truure hebed, so verständet» sie enand

guet. Und denn sei der Frau Müller alli Sorg für 's Chind abgnoh,
und sie well ihre gern vergüete, was sie scho für 's Chind usg'geh
heb, und zu ihre Passed würkli die itle Gwohnheitli besser, hät sie mit
lisem Lächle zuegfüegt.

O, i was für e Verlegeheit ist jetzt d' Frau Müller cho dur die
unverhofft Wendig — d' Händ sind ihre völlig b'bunde gsi durch ihri
eigne Wort. Sie hät doch jetz nit zmol dörfe rüehme, wie d' Dora
ihne Alle scho ganz unentbehrlich worde sei dur ihri Dienstli, und lieb
und still und aständig und guet erzöge, wie chum en anders Chind vo
zwölf Johre.

Und so hät sie jetz, so schwer's ihre worde ist, müesse thue, als
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roär'8 ipe ganj recf»t fo, uttb at§ nepnt ipe b' grau Sannfetb toürfft
e ©org unb e Saft ab. Uttb bettn pt b' grau Sannfetb guegficbjeret,

baff fie b' Sora ftifjig tu ipe Sabe fdjttfe roett go dfaitfe, roa§ me

6i ipe djönn bejiep, unb baff ipeê ißftegcpnb fött banfbar btibe gege

fini erfte SBoptpter unb rote e guets ©djtoöfterti §u ipne ©pnbe.
Unb atfo ift abermatê en |>anbet abgfcftïoffe roorbe über ba§ SBaiêti,

aber eu gitete! 9Jtit fdjroeretn Iferje ift b' gratt SDtütter am öbeb pim,
unb '§ pt ipe ganj roet) tbue, roo fie bim Stritt i b' ©tube ipe§
Slgneêti uf '§ Soras ©cpofj gfep pt, fo bergnüegt unb guet Oer»

forget, unb b' Söuebe fo artig um be Sifcp fie pnb en ganje 9îefpft
gp oor ipem ißflegfcpöfterti, roo fo e fini SIrt gp pt. Unb roo
b' grau ÜDtütler ipent SDta berjeltt pt, baff fie '§ ©pnb ber grau
Sannfetb oerffarodEie pb, ift ber fo fucproitb roorbe, afê ptt er 'ê
gröp ttngläct gp im (Sfcpft. Statürti, e fo eê bienftbarê (Seiftli im
!>u§, roo me be ganj Sag pt cpnne pp unb pip unb an allem
Drte brucp, pt er unter fitter gan^e ©cpar Suebe nit gp. Gürft

roo=n=er b' „SSebtngige" gprt pt, baff b' grau Sannfetb ipe bie

bisprige ©pfte roeH jape, at§ ob'3 bo Stfang bi ipe gfi roär, unb
baff fie ipe roett bftänbigi, gueti ©pnbfcpft jtteroenbe, ift er not) unb
not) jfriebe roorbe. Unb roo benn ber anber Sag b' grau Sannfetb
fetber djo ift unb brat) japt unb ipe b' SDÎôbel bom ©pnb übertot)

pt für ipi ©org unb SDtüep unb itberpup fo tiebeäroürbig greb't
pt, fo pt er am Sorti b' §>anb g'gef) unb gratuliert ju finer neue

Sefcpprtn, unb aHi Söuebe pnb gftunuet, baff bie bonietjm grau
ipe» Sorti fo gpbet pt, at» roär'8 ipe§ ©pnb. Unb be Soni unb
bie ©pine pnb tut b'briegget, unb aHi 5'famme pnb Späne i bem
Stuge gp, too '§ Sorti jet) b'banfet unb SIbfcpeb gtto pt bo Sebent,
unb b' grau Sannfetb pt rooP gfep, baft '8 Sorti bem §u§ roeteroeg
fei grop Saft gfi ift.

'© Sorti aber pt uf fim neue „£>etmroeg", rote b' grau Sann=
fetb gfeit pt, gtücffeXig ufgtueget ju finer fcpne „SRama" — fie pt
gfeit, e§ foil je| f 0 fäge — unb e§ pt'8 faft nit cpnne gtaube, baft
eê je| atti Sag börf bo baptm fi uttb i bem prpge Simmerli fcPofe,
uttb fo e fcpê Sommöbti p unb ©pftti, unb jroüfcpt ber ©cpet no
Stabier fpete terne bi ber neue ÜDtama, uttb baft c§ börf fo fcpni,
fcpnarji Steibti träge, ait em SBercpig, unb baff e§ börf gntteg fcfjtofe
unb rupg effe — unb e8 pt batb e runbê, rofigê ©ficpti itbcrcp,
gitr grop ^er^eSfreub bo finer tiebe Sßftegmama. ©8 pt aber au atti
Sftorge em tiebe (Sott innig b'banfet für fi8 rounberfam (Stüd, unb

pt'8 jeft atti Sag börfe ber tDîuetter uf em grtebpf go berjette, roie

guet baff 'è ipt g'gange fei; benn ba8 ift be tägtidj tieb ©ppergattg
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wär's ihre ganz recht so, und als nehmi ihre d' Frau Tannfeld würkli
e Sorg und e Last ab. Und denn hat d' Frau Tannfeld zuegsicheret,

daß sie d' Dora flißig in ihre Lade schicke well go chaufe, was me

bi ihne chönn beziehe, und daß ihres Pflegchind soll dankbar blibe gege

fini erste Wohlthäter und wie e guets Schwösterli zu ihrne Chinde.
Und also ist abermals en Handel abgschlosse worde über das Waisli,

aber en guete! Mit schwerem Herze ist d' Frau Müller am Obed heim,
und 's hät ihre ganz weh thue, wo sie bim Jtritt i d' Stube ihres
Agnesli us 's Doras Schooß gsehe hät, so vergnüegt und guet
versorget, und d' Buebe so artig um de Tisch; sie Hand en ganze Respekt

gha vor ihrem Pflegschwösterli, wo so e fini Art gha hät. Und wo
d' Frau Müller ihrem Ma verzollt hät, daß sie 's Chind der Frau
Tannfeld verspräche heb, ist der so fuchswild worde, als hett er 's
grüßt Unglück gha im Gschäft. Natürli, e so es dienstbars Geistli im
Hus, wo me de ganz Tag hät chönne Hetze und heiße und an alle-n
Orte bruche, hät er unter finer ganze Schaar Buebe nit gha. Erst
wo-n-er d' „Bedingige" ghört hät, daß d' Frau Tannfeld ihne die

bisherige Chöste well zahle, als ob's vo Afang bi ihre gsi wär, und
daß sie ihne well bständigi, gueti Chundschaft zuewend«, ist er noh und
noh zfriede worde. Und wo denn der ander Tag d' Frau Tannfeld
selber cho ist und brav zahlt und ihne d' Möbel vom Chind überloh
hät für ihri Sorg und Müeh, und überhaupt so liebeswürdig gred't
hät, so hät er am Dorli d' Hand g'geh und gratuliert zu finer neue

Beschützerin, und alli Buebe händ gstunuet, daß die vornehm Frau
ihres Dorli so ghebet hät, als wär's ihres Chind. Und de Toni und
die Chline händ lut b'briegget, und alli z'samme händ Thräne i de-n

Auge gha, wo 's Dorli setz d'danket und Abschied gno hät vo Jedem,
und d' Frau Tannfeld hät wohl gsehe, daß 's Dorli dem Hus weleweg
kei großi Last gsi ist.

'S Dorli aber hät uf sim neue „Heimweg", wie d' Frau Tann-
seld gseit hät, glückselig ufglueget zu finer schöne „Mama" — sie hät
gseit, es söll setz s o säge — und es hät's fast nit chönne glaube, daß
es setz alli Tag dörf do daheim si und i dem herzige Zimmerli schlofe,

und so e schös Kommödli ha und Chästli, und zwüschet der Schuel no
Klavier spiele lerne bi der neue Mama, und daß es dörf so schöni,

schwärzt Kleidli träge, au em Werchtig, und daß es dörf gnneg schlofe

und ruhig esse — und es hät bald e runds, rosigs Gsichtli übercho,

zur große Herzesfreud vo finer liebe Pflegmama. Es hät aber au alli
Morge em liebe Gott innig d'danket für sis wundersam Glück, und

hät's setz alli Tag dürfe der Muetter uf em Friedhof go verzelle, wie

guet daß 's ihm g'gange sei; denn das ist de täglich lieb Spaziergang
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gfi für Seibi, unb gebeS fjat am 2tnbere en grofje ®roft gt)a: 'S Sorti
e neui, fchöni tpeimat unb b' grau Sannfetb e neut, fdtjöni SebeSufgab.

Unb natürli Ijât'è Sortis SJiuetter batb en würbige ©rabftei übercho
unb '8 ßfjinb tjät je| börfe '8 ©rab fchmüde, fo fchüit eS f)ät weite,
benn „bur be griebljof finb mir jo g'famme djo", f)ät b' SOiama Sannfetb
oiel mol gfeit, „unb bur Sini liebe, ftitte Stuemegrüefjti uf Siner
SOiuetter'S ©rab!"

(Einu „Iftepitjum",
ante fjat Oom @d)reibertein ©bwin ®{)omann ein fc^ôneê Sudj

gurn Sefen befommen. ©8 tjeifet „fperg", waf)rfcf)einlid) weil man
bartn oiele Sinber nach iljrem guten ober fctjtimmen tpergen

tennen lernt. Unb fo lebenbig finb biefe ©djutfameraben oom Keinen

SagebucfoSerfaffer befdjrieben, baff Wir glauben, fie leibhaftig gu fetjen,
bie Keinen Italiener : ben ©djutfönig Seroffi, ben tiebenSwürbigen
©arrone, ben eitlen Soiini, ben Keinen OcEjmieb ißrccoffi, ben Ieb=

tjaften, rofigen, hübfreicEjen ©oretti, ben beharrlichen Keinen 93ücf)er-

wurm ©tarbi, ben böfen granti, ber gute|t aus ber @c£)ule gejagt
wirb, ©arto 9<iobiS, ben hochnutthigen, baS SDtaurermeiftertein 2Intonio
Sabucco, ber baS §afenmäulchen unb alle mögliihen ©efidEjter machen
fann — unb wie fie alte ^ei^en ; nidjt wahr, fdjöne iJtamen? baS

finb atteS ißrimarfchüter in ©enua, unb oon ihnen unb bem gangen
©chutteben ergatjlt in tinbïicljer, attgieljenber SBeife ©nrico Sottini, ber

oon feinen öortrefftichen ©Kern angehalten wirb, mit alten Mimeraben,
reich ober arm, frennbfchafttict) umgugeljen, wenn fie nur ein gutes
§erg bjnbert. @r barf fie eintaben unb befucEjert, unb feine ©Kern,
fogar ber Sater befonberS, intereffiren fid) für tpeinrichS ®ameraben.
Sind) bie Sehrer unb Seherinnen befc^reibt biefer, unb oiele @rleb>

niffe eines ©chutjahreS. gerner fielen in bem Suche fchöne ©efc^ic£)ten

oon ingenblicEjett Reiben. Siefe ©efd)i<hten werben ben ©dfülem üor»

getefen, jeben SJtonat eine; unb jebe macht einen tiefen ©inbrud, unb
pafft gewifjtich nicht nur für Knaben gum Sefen, für wetdje ba§ Such
eigentlich gefdjrieben ift, fonbem ebenfo gut für äRäbdjen, unb alte

biefe Sagebuchbtätter finb nicht nur für fîinber, fonbern für Oiele grofje
Mnberfreunbe eine Duelle reicher Anregung für baS fperg unb ben

©harafter. SBarum moctjte baS Sud) „§erg", au§ bem Stalienifdjen
überfe|t Oon Saimunb SBülfer, noch in manches !pau8 eingiehen, Wo

©roh unb Mein gern etwas hört öon ber jungen SBett im italieni=
fchen SadjbarTanb.
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gsi für Beidi, und Jedes hat am Andere en große Trost gha: 's Dorli
e neui, schönt Heimat und d' Frau Tannfeld e neui, schönt Lebesufgab,

Und natürli hät's Dorlis Muetter bald en würdige Grabstei übercho
und 's Chind hat setz dürfe 's Grab schmücke, so schön es hat welle,
denn „dur de Friedhof sind mir jo z'samme cho", hat d' Mama Tannfeld
viel mol gseit, „und dur Dini liebe, stille Bluemegrüeßli uf Diner
Mueller's Grab!"

Eine „Kezenfmn".

ante hat vom Schreiberlein Edwin Thomann ein schönes Buch

zum Lesen bekommen. Es heißt „Herz", wahrscheinlich weil man
darin viele Kinder nach ihrem guten oder schlimmen Herzen

kennen lernt. Und so lebendig sind diese Schulkameraden vom kleinen
Tagebuchs Verfasser beschrieben, daß wir glauben, sie leibhaftig zu sehen,
die kleinen Italiener: den Schulkönig Derossi, den liebenswürdigen
Garrone, den eitlen Votini, den kleinen Schmied Prccossi, den

lebhaften, rosigen, hülfreichen Coretti, den beharrlichen kleinen Bücherwurm

Stardi, den bösen Franti, der zuletzt aus der Schule gejagt
wird, Carlo Nobis, den hochmüthigen, das Maurermeisterlein Antonio
Rabucco, der das Hasenmäulchen und alle möglichen Gesichter machen
kann — und wie sie alle heißen; nicht wahr, schöne Namen? das
sind alles Primarschüler in Genua, und von ihnen und dem ganzen
Schulleben erzählt in kindlicher, anziehender Weise Enrieo Bottini, der

von seinen vortrefflichen Eltern angehalten wird, mit allen Kameraden,
reich oder arm, freundschaftlich umzugehen, wenn sie nur ein gutes
Herz haben. Er darf sie einladen und besuchen, und seine Eltern,
sogar der Vater besonders, interessiren sich für Heinrichs Kameraden.
Auch die Lehrer und Lehrerinnen beschreibt dieser, und viele Erlebnisse

eines Schuljahres. Ferner stehen in dem Buche schöne Geschichten

von jugendlichen Helden. Diese Geschichten werden den Schülern
vorgelesen, jeden Monat eine; und jede macht einen tiefen Eindruck, und
paßt gewißlich nicht nur für Knaben zum Lesen, für welche das Buch
eigentlich geschrieben ist, sondern ebenso gut für Mädchen, und alle
diese Tagebuchblätter sind nicht nur für Kinder, sondern für viele große
Kinderfreunde eine Quelle reicher Anregung für das Herz und den

Charakter, Darum möchte das Buch „Herz", aus dem Italienischen
übersetzt von Raimund Wülser, noch in manches Haus einziehen, wo
Groß und Klein gern etwas hört von der jungen Welt im italienischen

Nachbarland.
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$ev HämmfegBr.

3tu§ son Qsbmonbo be 2tmici§.

1. Stoüember.
efterit Slbenb ging id) in bie 2ï6tf)eiïung ber 3CTtäbc£)en, roetd^e in

ber Statfe ber unfrigen liegt, um bie ©rjähtung üom pabua=
nifdjen Snaben ber Se£)rerin ©ilôiaê ju bringen, ba fie bie=

fetbc ju tefen münfclfte. ©iebenjjunbert 9J?abc£)en finb bort! Stt§ ict)

anfnm, traten fie au§ ber @d)ute, a'üe luftig megen ber Serien t>on

StHertjeitigen nnb Sltterfeeten. Unb ba fat) ich etmaâ @cf)öne§. SSor

bem ©djuthaufe, auf ber anbern ©eite ber ©trafee, ftanb, ben Strm
an eine SJiauer geftittjt nnb ben ®opf auf ben Strm gelegt, ein ®amin=
feger, fefjr ftein, gang fdjmarj im (Sefictjte, mit feinem Sac! nnb feinem
©djabeifen nnb meinte unb fdjtucbjte tjeftig. $mei ober brei SDtabchen

ber jmeiten klaffe näherten fic£) ihm unb fragten: „SBaê îjaft ®u,
bafe ®u fo meinft?" — Stber er antmortete nicht nnb meinte noch

fiärfer. „Stber fage bocf), ma§ ®u tjaft, bafe ®u meinft," fragten itfn
bie SWäbcljen mieber. SRun erfjob er fein ©efidjt üom Strrne — ein
®inbergefid)t — unb erjätjtte meinenb, bafe er in mehreren Käufern
gemefen fei, um famine ju fegen, bafe er breifeig ©otbi tierbient, fie
aber bertoren E)aBe ; fie maren ifjm buret) einen Sîife ber ®afd)e ge=

fatten — er geigte ben Stiff — unb nun magte er nicht, ofjne ba§
©etb nach tpaufe juriicfjufetjren. ,,®er SDÎeifter mirb mid) mit bem
©toe! prügeln," — jagte er fctjtuct^enb unb tiefe ben ®opf auf ben
Strm finfen, mie ein SSergmeifelter. ®ie Sinber betrachteten itjn ganj
ernft. ^njmifctjen maren anbere SMbdjen perjugetommen, grofee unb
fteine, arme unb ®amcf)en, mit ifjren ©djuttafdjen unter bem Strm,
unb eine grofee, metcïje eine tjimmetbtaue Seber auf bem tput trug,
nafjm jmei ©otbi aus ber ®afd)e unb fagte : „iyet) hQi>e mtr t
©otbi, tafgt un§ eine ©ammtung üeranftatten." — „Stud) ich lobe
jmei ©otbi," fagte eine anbere, tueïcEje rotî) geîteibet tear ; „mir merben
bei Sitten gemife breifeig finben." Unb nun fingen fie an ju rufen:
SImatia, Suigia, Stmina! -— ©inert ©otbo — SBer feat ©otbi? SJieljrere
flatten ©otbi, um fich SSturnen ober tpefte ju taufen unb brachten fie
herbei, einige fteinere gaben ©entefimi ; biejenige mit ber himmelblauem
Seber fammette atte§ unb jatjtte mit tauter ©timme: „Steht, geh",
fünfzehn!" Stber e§ maren noch mehr nöthig. Stun tarn eine, bie

gröfeer mar at§ atte Stnbern unb faft eine fteine Setjrerin fcfeien, unb
gab einen halben Staufen, unb Sitte tobten fie taut. ©§ fehlten noch

fünf ©otbi. — Stun tommen bie ber bierten Étoffe, metdje mefer haben,

— fagte eine. ®ie ber üierten Staffe tarnen, unb e§ regnete ©otbi.
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Der Kaminfeger.

Aus „Herz", von Edmondo de Amicis.

1. November.
estera Abend ging ich in die Abtheilung der Mädchen, welche in

der Nähe der unsrigen liegt, um die Erzählung vom padua-
nischen Knaben der Lehrerin Silvias zu bringen, da sie

dieselbe zu lesen wünschte. Siebenhundert Mädchen sind dort! Als ich

ankam, traten sie aus der Schule, alle lustig wegen der Ferien von
Allerheiligen und Allerseelen. Und da sah ich etwas Schönes. Vor
dem Schulhause, auf der andern Seite der Straße, stand, den Arm
an eine Mauer gestützt und den Kopf auf den Arm gelegt, ein Kaminfeger,

sehr klein, ganz schwarz im Gesichte, mit seinem Sack und seinem
Schabeisen und weinte und schluchzte heftig. Zwei oder drei Mädchen
der zweiten Klasse näherten sich ihm und fragten: „Was hast Du,
daß Du so weinst?" — Aber er antwortete nicht und weinte noch

stärker. „Aber sage doch, was Du hast, daß Du weinst," fragten ihn
die Mädchen wieder. Nun erhob er sein Gesicht vom Arme — ein
Kindergesicht — und erzählte weinend, daß er in mehreren Häusern
gewesen sei, um Kamine zu fegen, daß er dreißig Soldi verdient, sie

aber verloren habe; sie waren ihm durch einen Riß der Tasche
gefallen — er zeigte den Riß — und nun wagte er nicht, ohne das
Geld nach Hause zurückzukehren. „Der Meister wird mich mit dem
Stock prügeln," — sagte er schluchzend und ließ den Kopf auf den

Arm sinken, wie ein Verzweifelter. Die Kinder betrachteten ihn ganz
ernst. Inzwischen waren andere Mädchen herzugekommen, große und
kleine, arme und Dämchen, mit ihren Schultaschen unter dem Arm,
und eine große, welche eine himmelblaue Feder auf dem Hut trug,
nahm zwei Soldi ans der Tasche und sagte: „Ich habe nur zwei
Soldi, laßt uns eine Sammlung veranstalten." — „Auch ich habe

zwei Soldi," sagte eine andere, welche roth gekleidet war; „wir werden
bei Allen gewiß dreißig finden." Und nun fingen sie an zu rufen:
Amalia, Luigia, Amina! — Einen Soldo! — Wer hat Soldi? Mehrere
hatten Soldi, um sich Blumen oder Hefte zu kaufen und brachten sie

herbei, einige kleinere gaben Centesimi; diejenige mit der himmelblauen
Feder sammelte alles und zählte mit lauter Stimme: „Acht, zehn,

fünfzehn!" Aber es waren noch mehr nöthig. Nun kam eine, die

größer war als alle Andern und fast eine kleine Lehrerin schien, und
gab einen halben Franken, und Alle lobten sie laut. Es fehlten noch

fünf Soldi. — Nun kommen die der vierten Klasse, welche mehr haben,

— sagte eine. Die der vierten Klasse kamen, und es regnete Soldi.
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Stile SMbdjen Idaorten fid ring? feerum. ©S mar ein fdöner Sfn=

Mid : biefer arme Saminfeger inmitten aller biefer SIeibden öon feun=

bert garben, biefe? ©emimmel? bon gebern, ©d^teifett, ipaarlocfcn.
©do« maren breifeig ©olbi ba nnb immer tarnen nod mefer; bie

®Ieinften, bie fein @elb featten, motlten aud nidt feinter ben ©rofeen

juriicfftefeen, inbem fie ifere ©lumenfträufeden feergafeen, eben nur urn
and etmaê beijutragen. ißlöfelid erfdien bie jEfeiirfeuterin unb rief :

„SDie grau ®ireftorin!" — ®ie IMbcfeen entflofeen nad alien ©eiten,
wie ein ©dmarm ©pafeen. Unb nun fafe man ben flehten ®amin=

feger allein in ber SJtitte ber ©trafee, mie er fid bie Sfugett trocEnete,

ganj jufrieben, bie ipänbe boH (Mb, unb cr featte iiberbie? in ben

Snofeflbdern ber in ben Stafden unb auf bem §ute biete ©trcuife*
den, unb ©lumen lagen ant ©oben $u feinen güfeett.

(£tit pint ©Ujutmk îtcr Bfïevptcr.
®a? ©cfereibertein bom ©onneutanb
@ibt ein fRejepttein un? jitr §anb,
®a? bei ber (Sierfärberei
®ar niebtiefe unb ergöfetiefe fei :

©oil ma? auf euern (Sitein ftefe'n,
(Sin ©pruefe, ein ©itblein rounberfcfeön,
©o tuntt ein neue? fÇeberïein
gn gute? Del, ftatt Stinte, ein
Ilnb malt auf? (Sitein, roeife unb raufe,
(Sin ©äuntefeen, §äu?Iein, eine grau,
(Sin ©prücfelein, ober ma? eitcfe fuft
gn'n ©inn fommt, beutliefe — mer feat Suff?
®'rauf foefet bie (Siteiu, roie man'? tfeut,
gn garbenroaffer feart unb gut:
®a ftefet ba? ©itb — probatum est —
SBir roünfefeett ©tücf junt iDfterfeft!

®efe' au ber ®no?pe niefet borfeei, Sticfet grofee greubeit rootle Mo?
gn gelb unb SBatb nnb ©arten, ©orn ©aum be? Sefeen? pftiiefen :

©iet gröfeer ift bie £uft int SOiai ®a? ©tätttein in ber Äno?pe ©efeoofe,
fßaefe fefentiefeem (Srroarten. (S? fann autfe fcfeon begliitfen.

Bäflflrlläj'mtnrn Iron Br. 3.
]. (Sin ©Sort au? 5 ©ucfeftabeit: ©ro»Me»n. — 2. ©riefe, gieber. — §ontoufein:
©eiten. — 4. (Sine Dfenfacfeet bei grofeer fjtfee. — 5. ®er grofee unb fleiue
©är (©ternbüb) mit §imntel. — 6. ©ägentefet. — 7. fjontonfetn: gutter. —

8. ipomonfem: gufe unb ©efeeitet. — 9. SUeiber. — 10. §an?mitrft.
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Alle Mädchen schaarten sich rings herum. Es war ein schöner
Anblick : dieser arme Kaminfeger inmitten aller dieser Kleidchen von hundert

Farben, dieses Gewimmels von Federn, Schleifen, Haarlocken,
Schon waren dreißig Soldi da und immer kamen noch mehr; die

Kleinsten, die kein Geld hatten, wollten auch nicht hinter den Großen
zurückstehen, indem sie ihre Blumensträußchen hergaben, eben nur um
auch etwas beizutragen. Plötzlich erschien die Thürhüterin und rief:
„Die Frau Direktorin!" — Die Mädchen entflohen nach allen Seiten,
wie ein Schwärm Spatzen. Und nun sah man den kleinen Kaminfeger

allein in der Mitte der Straße, wie er sich die Augen trocknete,

ganz zufrieden, die Hände voll Geld, und er hatte überdies in den

Knopflöchern der Jacke, in den Taschen und auf dem Hute viele Sträußchen,

und Blumen lagen am Boden zu seinen Füßen,

Ein Rezept zum Schmuck der Ostereier.
Das Schreiberlein vom Sonnenland
Gibt ein Rezeptlein uns zur Hand,
Das bei der Eierfärberei
Gar niedlich und ergötzlich sei:
Soll was auf euern Eilein steh'n,
Ein Spruch, ein Bildlein wunderschön,
So tunkt ein neues Federlein
In gutes Oel, statt Tinte, ein
Und malt auf's Eilein, weiß und rauh,
Ein Bäumchen, Häuslein, eine Frau,
Ein Sprüchlein, oder was euch just
Jn'n Sinn kommt, deutlich — wer hat Lust?
D'ranf kocht die Eilein, wie man's thut,
In Farbenwasser hart und gut:
Da steht das Bild — probàm sst —
Wir wünschen Glück zum Osterfest!

Sinnsprttche.
Geh' au der Knospe nicht vorbei, Nicht große Freuden wolle blos
In Feld und Wald und Garten, Vom Baum des Lebens pflücken:
Viel größer ist die Lust im Mai Das Blättlein in der Knospe Schooß,
Nach sehnlichem Erwarten, Es kann auch schon beglücken.

Wäihsellösungen von Nr. 3.
t. Ein Wort aus 5 Buchstaben: B-o-d-e-n, — 2. Briefe, Fieber. — Homonym:
Seiten, — 4, Eine Ofenkachel bei großer Hitze. — 6, Der große und kleine
Bär (Sternbild) am Himmel. — 6. Sägemehl. — 7. Homonym: Futter. —

8. Homonym: Fuß und Scheitel. — S. Kleider. — 10. Hanswurst.
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Mätljl'cL
1.

Sed)§ Saute nennen einen SRcmn, Itnb ftrtö bie fünf ftetë gut im ©inn :

®er öiel ®inge trefflich fann; GËingfort—toaë bleibtiftbein©eroinn.
.palt nur bein Ühöpfchert pbfd) bereit, 3, 2, 4, 6 wirb titulirt,
®afs er barein biet SBeiêïjeit firent. 2Ber nie 2, 3, 4, 5 perliert.

©od) feïjït bem SBort ber legte Saut, ®od) bon ben fedjê : 4, 5 entfernt,
Qfjr nirgenbê einen SWatm erfdjaut, geigt ®opf unb SSeutel fotd)e @rnt'.
92ur wag er fragte, Wag er fpract), ©tefjt'g fo, ift beine Suft borbei,
®önt nod) in Dgr unb èerjen nadj. ®antt warft bu lieber 4, 2, 3.

2.
®ecf)§ Saute, fo ift eg ein lieblicher ®ag, 91m Stbenb ein Saut fid) bertieren tnagr
®er mancherlei greube bir bringt, ©i wie eg nun attberg Hingt!

gum ©elbftreimen.
3. 4.

©djau bort, fo jagte gri|ett§ —, @g fbringt einmal bie getbe —
®ort läuft er fort, ber —, ®ort auf bett Korb, mit einem —,
grig fprang unb fprang im iungen —, ®er fällt — frad), brechen biete —,
®od) fiel), bort fällt er auf bie —. D gemine, unb fittb fo —.

garait. SBaïter porter. (Sitt neuer $teunb,
ein neues ©chreibertein, foftft freuttblich uns mills
fommen fein (Sitte ©aubftummenanftatt, bie möcE)t

ich fennett, nnb babei fein, roettti bie ßinber fernen
fpredjett! 9(n ©eine ©ante Suife h°b' ich micf)
fofort erinnert, aber leibet nur an ben Tanten;
roo ift fie jeßt? llitb ïommft ©it nie nach Warbach?

SVnran» ©ophie 2ßef»rfi. (Si, ei, ber „Soggefi
Sanbftricher" ift fo ein guter §rettnb (SttreS JpaufeS
ttttb fo ein üftefpeftSmann ©a muff ifjn feilte
^ugenbgefcfyidjte „als ©efdjichtteiu" freiließ ergötzt
ttttb baS eigene §eftcf»en, baS ©tt iffttt oerfchafft,
gefreut ïjaben 2Benn ©tt einmal ©etegenljeit Ijaft,
fo lafj' ben „berühmten" Wattn frf)öit grüßen
Unb er foil boc^ fo gut fein unb un§ bie „fyorts
feßung" jufommen taffett attS eigener $eber, bie
mürbe mit gilbet begrüßt. Sßiet ©auf für ©eine
fjerjig liebe Äarte!

ÈaïfSVftOXf ftatt ©djönengrünb. (Stifa Sftüegg.
©elt, mir fittben ©ich fcf)on im neuen ifteftcfjen!
(S§ tljut mir eigentlich leib, baß jeßt ber ©cpneiis
gruttb nom fpeftchen oerfc^roinbet; ber ift mir noch

heimelig aus bett alten Reiten! 2Bo ift ©affers
ftorf ^ch fU($e baittt auf ber großen, frönen
©chroeigerfarte in itnfertn SehrlittgSsSefegimmer.
Söiel ©ri'tße an ©ater unb Wutter, ©uftao, Slnna
ttttb £ttlbeli!

3p£lp. Wartha Seuenberger. ©ein getäufd^te§_
©efichtchen, als baS Wär§heft^en nictjt am erftett
©onntag tarn,"th«t mir jeßt nod) leib! ©entt aus
©einem ©rief felje idj, roie ©ich ©üchtein jebeSs
mal freut, mit fammt bem Dtto Sllfo ©tt bift
fetber fchoit ein Heines ©anteli? Unb ^aft ©latte
für ©tubirftube unb jti'tche? 58raoo, aus ©ir fann
ein Weiftertein ro erbett!

îlO^ingblt. Warie ©tauffer. ©eine Heilte Ses
bettëgefdhi^te ift ja im beften ©eleife, um mit ben
fahren burch reiche ©efilbe oott Sßiffen unb können
Sit führen, ©a fet;e ich eben eine Dortrefflicße
Wutter hinter beut lernbegierigen ©öchtercheii, bie
„bie Weibchen lehret unb ben fënaben mehret" roie
itt ©chillers ©focfe. ©lücfatif!

iirfmlutßcit. War ©eiler. 9ïa, baS mar aber
ein fantofer ©rief non ©ir, junger $reitttb freilich
l;ab' ich ©einen erftett ©rief noch, mit fammt bem
gejeichneten §uttb, unb hätte f^on lang gern roieber
oon ©ir unb ben lieben ©einigen gehört! Unb-
nun t'otnmt ba fo ein prächtig getriebener ©rief
mit felbftgeseichnetem Wonogratnm, fo gattj eines
©chulmeifterSfohneS mitrbig, unb plaubert, als oti
mir ganj gemiithlich bei einem ©äßcheti Sliofolabe
fäßett — baS ift ha^ ntein SiebliugStrant" ; unb
©ein ©cbroefterchen 9litna mär' auch babei unb
tonnte bie fyarbeit an meinem $opf fetber ftubiren
unb hätte bie 2Bette geroottnen mit blottber ©chat^
tirung. möchte euch eben fo gerne fetttten, 2tUe

©aS hat mich fctjr gefreut, baß baS 3um3e 2ßett'
©itchleitt ein Sluffaßthetna gab!

ßerjere. Otofa ©ttla. „©täst ber Suft immer
tto^ ein roettig?" 2ßei&t ©u, ber fyi-'«h^n0 na^
mit ©raufen. Unb mit bem $riihling naht baS

(Sramen; id) bin begierig auf bie (Sratnenberichte
non ber lieben jungen 2Belt! 2llfo auih auf
©einen, unb ich baute ©ir für bie nette ©orftet;
lung ©einer gamitie, unb grüße 2tnna, Warie,
$ri(j ttttb Sitta he^ltl

Im'jn'ö. Warie ||oß. 2ßarum mattbertt fo
niete Sente aus ©einer feintât na^ Slmerifa?
können ©ie baljeim nicht genug nerbienett?
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Näthsrl.
1.

Sechs Laute nennen einen Mann, Und sind die fünf stets gut im Sinn:
Der viel Dinge trefflich kann; Eins fort—was bleibt ist dein Gewinn.
Halt nur dein Köpfchen hübsch bereit, 3, 2, 4, 6 wird titulirt,
Daß er darein viel Weisheit streut. Wer nie 2, 3, 4, S verliert.

Doch fehlt dem Wort der letzte Laut, Doch von den sechs: 4, S entfernt,
Ihr nirgends einen Mann erschaut, Zeigt Kopf und Beutel solche Ernt'.
Nur was er fragte, was er sprach, Steht's so, ist deine Lust vorbei,
Tönt noch in Ohr und Herzen nach. Dann wärst du lieber 4, 2, 3.

2.

Sechs Laute, so ist es ein lieblicher Tag, Am Abend ein Laut sich verlieren mag 7

Der mancherlei Freude dir bringt, Ei wie es nun anders klingt!

Zum Selbstreimen.
3. 4.

Schau dort, so sagte Fritzens —, Es springt einmal die gelbe —
Dort läuft er fort, der —, Dort auf den Korb, mit einem —,
Fritz sprang und sprang im jungen —, Der fällt — krach, brechen viele —,
Doch sieh, dort fällt er auf die —. O Jemine, und sind so —.

wo ist sie jetzt? Und kommst Du nie nach Marbach?
Anrnn. Sophie Wehrli. Ei, ei, der „Joggeli

Landstricher" ist so ein guter Freund Eures Hauses

würde mit Jubel begrüßt. Viel Dank für Deine
herzig liebe Karte!

Kaiferstorf statt Schöueugrnud. Elisa Rüegg.
Gelt, wir finden Dich schon im neuen Nestchen I

Es thut mir eigentlich leid, daß jetzt der Schönengrund

vom Heftchen verschwindet; der ist mir noch

heimelig ans den alten Zeiten! Wo ist Basserstorf?

Ich suche es dann auf der großen, schönen

Schweizerkarte in unserm Lehrlings-Lesezimmer.
Viel Grüße an Vater und Mutter, Gustav, Anna
und HuldelU

Deinem^Brief sehe ich, wie Dich das Büchlein jedesmal

freut, mit sammt dem Otto! Also Du bist
selber schon ein kleines Tanteli? Und hast Pläne
für Studirstube und Küche? Bravo, aus Dir kann
ein Meisterlein werden!

Dohingen. Marie Stauffer. Deine kleine
Lebensgeschichte ist ja im besten Geleise, um mit den
Jahren durch reiche Gefilde von Wissen und Können

„die Mädchen lehret und den Knaben wehret" wie
in Schillers Glocke. Glückauf!

Krenziingen. Max Seiler. Na, das war aber
ein famoser Brief von Dir, junger Freund Freilich

Büchlein ein Aufsatzthema gab!

Kerzers. Nosa Bula. „Bläst der Luft immer
noch

à^w^nig?^ ^eißt Db^

der
^ühUng

naht

Fritz und Lina herzlich!

Kerzers. Marie Notz. Warum wandern so
viele Leute aus Deiner Heimat nach Amerika?
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ift geroiß allemal ein fdjroerer Slbfdjieb, unb ich
glaube fd)oit, baß atle ©efanitten ben 2tuSroan;
berertt nachroinfeit — roahrfcheinlid) als tester
©ruß im Seben ©ie $eier ber ^nftaHation euerS
neuen £erm ©farrerS mar geroiß fe^u fdjön, ich
roiiitfche eudj noch ©tiicf baju!

gttfprit. Slnitp ftopp. ©ett, ftinbdjen, id) laß'
©ich unb Sili redjt laug marten 3n ben $ftühs
lingSferieit aber molleit roir'S uns roieber einmal
rool)l fein laffen mit ©taubern. $ür ©rioatforre;
fponbenj bleibt mir l)alt nur nod) bie ftocffinftere
Sîadjt; unb menu ich ba rec^t tief bie fyeber hinten
mill, fo fommt ©anbmännleiit: „SüdjtS bal" unb
nimmt mir papier itnb $eber roeg unb jagt mid)
„marfch" tn'S ©ett unb broï>t mit bent Ringer:
„fottft wirft ©u traut!" ©a Reifet es eben nach;
geben unb ein ^)ägtein ntad)eu um bie taufenberlei
lebenbigeit ^utereffen, baß fie l)übfch int 3aim ber
©eroältigung bleiben. 2ßaS tljuft unb treibft unb
fpielft unb liefeft unb arbeitejt unb ftubirft ©tt
grab je^t?

gUfßnt. SJîartha unb Slnna ©ortmann. 3ft
jeßt Sltnta raieber gefitnb ©ie ©inbaitbbecfe habe
idj leiber oergeffeit 3U beforgen; geroiß habt tftf
fie einftroeiten birett bejogeit nott ber ©rpebition,
bie bie 2tuSfchreibung hat ergel)eit laffen. ©Sentt

nid)t, fo mürbe ich 51t febent ^alft'flang eine eigene
©ecte beftellen; ich glaube, bie ©üchteht merben
foliber.

gtd)t£ltft£t0. Stnna SSäfpi. 2Bie baiteru mid)
bie ©Item bes oeruitgtiicfteu ftttabeit, nott bent
©11 mir erjäljlftl ^öffentlich mar es nicht il)r
einziges ftinb? — ©etu ©riefdjen mar mir im
llebrigen eine rechte $reube, befoitberS ber ©üfchelt;
llmjug 31t ben armen Seilten, ftatt §um tauten
$uufenjubet, hat utich gefreut! Unb jubent ©ein
3ierlicheS ©chriftdfen felber.

ÎÛftHflÛlj-GBol&bitdT. „®tauffad)erlein". ®e;
roijj ïannft ©u einem ©eine fcXjöne £eimat lieb
machen, Heine ©d) roärmerin 3$ muß einmal
ertra 311m Stljein, benor er beit ©ee burchraufcht,
unb it)m ©einen ©ruf? auSridjten, bas thue id)
gern, unb bente an ©ich hub ©eine Umgebung,
unb frage, mer ©ir baS junge ^»erj fo früh ei';
fd)loß für'S ©aterlanb, baff ©u es fd)ou fo innig,
feurig liebft? ©a benf'ft ©u mot)l fleißig, es foil
auf ©ich fo ftotj fein föitnen, mie ©u auf
unfer £eimattanb? ©attn bift ©u freilief) auf
gutem 2Bege, eilte mahre „©tauffacheritt" 311 roer;
ben! Unb ba ©u ttnferer 2litnp einen fo lieben
©ruß fenbeft, fottft ©it auch miffeit, baß ihre liebe
©chmefter ©tr biefen frönen Tanten angebietet
hat, mit bem ©ich ba§ §eftti nun begrübt! Unb
audj unfere t'teine SanbSmäunin im fernen ©ifa
mirb fie freuen, baß ©u fie lieb t)aft unb grüßen
läffeft

Jntno. Stinatbo SîitSca. ©ieSmat ging'S lang
bis jur Slntroort, niiht roaljr ©S mareit nod)
uiele ©riefe früheren ©atumS ba, unb ba ftellte
ich biejenigen juri'ict für'S nächfte Sïïat, bie nach
beut 15. bes Monats gefdfrieben finb. ©eine Sftatua
ift redjt lieb, mich S11 folgern intereffanten Serien;
befud) eittjulaben, aber meine etmaigeit Steife;
getiiftlein müffen fid) immer fd)nett roieber buden
nor ber Slutorität ber ©fliehten groß unb Hein
©eib ihr 2tlte gefitnb

Muralen* Villaus ©tämpfli. ©u bift ein
reeft braoer, treuer tleiner $reitnb unb aitS ©einem
©riefleiit erfahre ich 9an5 üiet auf einmal, ©er
Çactetjug mar geroiß fchoit allein ein fyeft, menn
ich'S nur gefehen hätte unb ©ich babei mit ber

rothen uiereefigen gactet ©aS roarett moht Rapier;
latenten 31?1' gtüdliihen ftinber freut ©uch immer
auf baS ©rameit- als id) noch ftein mar, h^tte
ich intmer fürchterlich Slngft barauf.

HJUttfiöwU* fttara Herren, ©uer 23Ub häuQt
fdjon eingerahmt an ber 2ßanb unb freut mid)
fehr! 2lber eS ift fo fchabe, baß ©it nicht bie
Tanten jtt jebent hdtgef^rieben h^ft; bitte, ftett'
mir ©ich unb ©eine Sieben nor, nenne fie 3. $8.

nach ber 9ieil)e ooit linfS nach rechts! ^cfj bant'e
©einen ©ttern recht l)erà^^ für bie ©i'tte, mir
baS fhöite ^antilienbilb 31t gönnen, unb roibme
jebem ftopf einen befoitbereit ©ruß.

SÖertha §attimann. ©it müitf^eft
eine große Slntroort, tleiiteS ©chreibertein? 3a
roeißt, basu haben halt 3uerft b i e ftittber baS Stecht,
bie auf jebeS ^efttein regelmäßig fdfreibcit! ®ir
bi'irfeit halt nicht lauter Sßrieflein in baS öeftti
brüden, aber fomm' nur batb roieber mit fo lieben
S8eri<htleiit, bann gibt'S fd)oit ein längeres ©predj^
ftitnbchen — $riba ôanimann. ©i, ©u roittft
mir in ben ©ontmcrferieit non ft oit ft a it 3 aus
minien? ©a mill ich alfo baS allergrößte StaStuch
„Stoeg" ntadjeit unb burch'S ff-eritrohr auf itnferm
©t. 2lnita;©'ht0& angelegentlich nad) betn f^mä;
bifd)eu Ufer guden! — $riba Sieitharb. Sßohitft
©u bei ^animamt'S ober bift ©u „täglicher ©aft"
iit ihrem §aufe? Unb haben fie ©eine fdjöne ©<hut=
reife testes ^al)1' and) mitgemacht? ©or lauter
Steifeberichten roirb eS ber aitgebunbenen ©fchi^tli;
©ante manchmal gans roanberluftig 311 SJtuth!

CObcriltcileit. Sitta SJteier. D mie gut habe
ich ®ßine erfte SebeitSerfahruttg nerftattben unb
mie froh bin id), baß ©it nod) ein liebenolleS
©aterhauS haft, barittnen man ©id) pflegt unb
oerftel)t. ©eine mannen SÖriefleitt fiitb mir eine
fyreube beim erften ©rblideit ©einer ^anbfehrift!
©rum auf SBieberfehett

Pisa. Ida Steig-or. Mi ha fatto piacere la
tua lettera che ho ben capito leggendola
per la secunda volta, e provo scrivere in
itaüano anche, sperando che abbia la bontà
di correggere è dirmi gli errori, perche avrei
caro d'imparare la tua lingua. Ti ringrazio
molto per la ricetta che la tua sorella Elisa
mi ha mandato, e saluto tutta la tua fa-
miglia

Itoutrtîtôllûrn. Suife ftollbrumter. ©riiß ©ott,
©obenfeesStirleiit 00m aitbereit Ufer! ©eine ©rief;
lein, fo felber gebadjt unb fo fd)öit gef^iriebeit,
fiitb mir immer eine rechte fyreitbe. SBeißt ©it,
für ©ertlja f^liiget ift eS 311 fdfroer, einen beut;
fcheit ©rief afleiit 311 fchreiben, rocit alle Seute

; ringsum unb alle ©djultinber fpanifch reben unb
fie mit ihrem ©lternt)aufe nur fo eine „beittfcfje
^itfel" 3roifdjeit brin bilbet. ©paitifch X)ätte fie
fchoit afleiit fchreiben fönneu; aber ba märe bie

arme ©ante ©ntnta übet brau geroefeit, unb bie

I

Dielen hunbert Seferleiit uoin gelben §eft«hen hätten
ein fpanifch gebrucfteS ©riefleiit roahrf^eiitlich auch
itidjt oerftaitben. ©arum haben mir ©ertffa'S
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wünsche euch noch Glück dazu!

Kuzern. Anny Kopp. Gelt, Kindchen, ich lav'
Dich und Lili recht lang warten! In den
Frühlingsferien aber wollen wir's uns wieder einmal
wohl sein lassen mit Plaudern. Für Privatkorrespondenz

bleibt mir halt nur uoch
^ie

stockfinstere

Bewältigung bleiben. Was thust und treibst und
spielst und liesest und arbeitest und studirst Du
grad jetzt?

^
Luzeriu Martha ^und

Auna^Port^ann.
Ist

solider.

Kichtensteig. Anna Wäspi. Wie dauern mich
die Eltern des verunglückten Knaben, von dem

Umzug zu den armen Leuten, statt zum lauten
Funkenjubel, hat mich gefreut! Und zudem Dein
zierliches Schriftchen selber.

KÜstelMb-Goldbach. „Stauffacherlein".
Gewiss kannst Du einem Deine schöne Heimat lieb

feurig liebst? Da denkst Du wohl fleißig,^ es soll

Schwester Dir diesen schönen Namen angedichtet
hat, mit dem Dich das Heftli nun begrüßt! Und
auch unsere kleine Landsmännin im fernen Pisa
wird sich freuen, daß Du sie lieb hast und grüßen
lässest!

besuch einzuladen, aber meine etwaigen ^Reise-
gelüstlein müssen sich immer schnell wieder ducken

vor der Autorität der Pflichten groß und klein!
Seid ihr Alle gesund?

Wurzele». Niklaus Stämpfli. Du bist ein

re^t b^rver,

treuer k^
Deinen^

MenziSwil. Klara Herren. Euer Bild hängt
schon eingerahmt an der Wand und freut mich
sehr! Aber es ist so schade, daß Du nicht die
Namen zu^jedem ^hingeschrieben hast; bitte, stell'

jedem Kopf einen besonderen Gruß.

Oberstrast. Bertha Hanimann. Du wünschest
eine große Antwort, kleines

^ch^eiberleiu?
Ja

St. Anna-Schloß angelegentlich nach dem
schwäbischen Ufer gucken! — Frida Lienhard. Wohnst
Du bei Hauimann's oder bist Du „täglicher Gast"

Tante manchmal ganz wanderlustig zu Muth!
Obermeilen. Lina Meier. O wie gut habe

ich Deine erste Lebenserfahrung verstanden und

Drum auf Wiedersehen!

Romausborn. Luise Kollbrunner. Grüß Gott.

Bo^enste^

vom anderen Ufer
!^

Deine
Brie^-



UJiaitta fogar ttodj gebattït für'? Reifen, roeißt im
£eftli fetber.

gUittattftljanu Sßattla^eller. Eueren gefdjeibteit
gilbet möchte idj attdj fe^en ; mußt i^n einmal mit;
bringen I (Su ïonnte bann eine luftige föunfinor;
ftellung geben nor einem zahlreichen jungen Sßttbli;
tum. 28eittt ©u mit ber ©ifettbabn ^erbampfft,
bann fietjft ©tt eine große, gerabe Straße nach ber
reformirten ftirdje unb bem Sßfarr^attS, ba? roie
ein Scblößdjett au?fiebt; biefe (Strafe bat eine
Slbsroeigttng ttad) red)t?, unb bie Aroeigftraße führt
nach bem Einbergarten, beit alle Einher roiffen,
unb ben man leidjt finbet, toeil er ait? rotten
Steinen gebaut ift unb nur ein Stottmert Ijat.
©a befitdj' midj, roenn ©u roieber naeÇ jRorfdjadj
fommft, bemt ©ein fdjöne? 23'riefleitt bat mid) fet)r
gefreut.

Ilûljrbrtdjtirnben. ÜRarie Sommer. 2Ba? für
Sinei neue $JlufftI;efte bat ©ir bettn bie liebe Warna
getauft? Uebft ©u fleißig unb fpielft fd)on recht
au? nollen Ringern — ^ft bieSattbe jeßt roieber
Ijergeftellt, bie end) ber Sturm zertrümmert bat,
unb ber 58arrp roieber gefunb?

Itrijnlfljnnrcn. Warie £abid)t. SÔift ©u '? Wa;
fielt habidjt, Äonbitor?? ©etniß, bettn fonft
tenue id) ja nur bie ^tnilliitgc Warte unb Wartha
non Waurermeifter? »Iber ba? tteine, biete, luftige
Warieli „füß unb tugelrunb" tjabe id) nod) ganj,
gttns gut im Sitttt itttb immer lieb behalten, unb
roeiß nod) fein ^ßtäijdjen im Äinbergarten, unb fein
Äletbdjett unb feine Spraye, unb je$t taitn id)'?
nicht faffett, nocf) glauben, bag e? fo eittett fdjönen,
fließenbett 23rief gcfc^rieben bat. ©runt muß id)
it o cf) einen l)abett, jur froren UeBerjeugung

âdjnffljnurctt. Slrmitt Stapel. 2ßie Reifet
©eine Sdjroefter? Unb roie alt ift fie? ©? freut
mich, baß ba? £>eftti ein fo feft eingebürgerter
©aft bei eitd) ift," unb id) weiß jeßt bie hau?;
tbi'tre, in roetdje bie „$rauen;3eitung" alle Sam?;
tage fcblüpft! ©urd) bie SBorftabt ging ja nor
alten 3etten mein Scl)ulroeg in? Oberbau?, mir
roobnten batnal? im fjfuladjerbürgli. 2Bir Ratten
alfo gefdjroinb Unterhaltung, roenit roir einmal
3ufammenlameit

|tülütl}tU*n. D?far 23regger. ®teicbft©u eurem
•Otto ©elt, roenn biefe? ,^eftd)eu 311 eitel) fommt,
ift e? gerabe ein Saßr fe^ jenem furchtbar trau;
rigen ©age! ^eben 6.-2lprit tuerbe id) barau ben;
ten, fo tang id) lebe! ©ut unb erfreulieb tft%
baß ©it Suft l)aft ju be? Sßapa? ©efebäft, unb baß
er fid) fo freuen tarnt au ©eittett $ortfd)ritten.
©ri'tß' tnir ©ein Sdjroefterleiit

*3ttö ^cput£tt. Walburga fßeeler. Sd)ott fo
oft l)att' id) an meine Seetoetter;Scbreiberlein ge;
bad)t, befonber? att bie tteine ober boeb junge ©ul;
berin, getniß, fo oft. ©runt finb mir bie neuen
23riefe liebe ©riiße, unb id) bitt fo frol), baß e?

©ir jetjt bodj beffer gel)t unb bie fürchterlichen
Schmerzen norüber finb, ©ottlob (5? freut mid),
baß ©u fo gerne tiefeft. föennjt ©tt „Spmpatbieeit
unb 2tntipatl)ieen?" Söetttt nicht, fo fc^icf'e icb
©ir ba? 53üdjleitt junt Sefett, e? tnirb ©id) feffelti
— Johanna Söcctcr. haft ©u Wacbetb nortjer
gelefen, benor ©tt ba? ©rauerfpiel befitdjt baft?
Wit roetn fpielft ©u nierl)änbig? ^bl* fy^t fpät
«©Tarnen, erft im Wai, roenn überall bie Schuten

ttaöb bem^rübling?;»tu?fcbnaufen roieber beginnen?
3ft ©eitt 23ruber ^.ofept) jent roieber gattj roof)t?
— Juliana föceter. ©it baft ja b^rrlicb unb in
greuben gelebt biefen gafebittg. SBclcbe? ©l)eater;
ftüct bat ©ir am befteu gefallen Serttft ©u nic^t
^tatienifd) ^d) meine, fo in ber 9läl)e nom großen
«od) roär' bie ^erulic^e Sptacße faft aitftecEenb,
unb ibf i^otelfinber müßt getniß fpradbfitttbig
roerben? — Carotine Söeeter. ©u roillft Sßioliue
lernen, 3°Mnna Planier unb Juliana
»Ute ©rei möcbt' icb 9ei'u böl'cn '• ^uï) fet)en möc^t1

i^ eitern 5Rabett, ber jetjt ftatt be? armen ner;
tarrten §itnbleitt? eure ^ursroeit ift! ©a? litt;
gtücf mit bem Sinti bat tnid) ganj traurig gemacht.
— Warie 23eeter. §aft ©u febott Scbtittf^ul)laufett
gelernt? .^autt'? ttttfere Warie ©tter aueb ©eine
berrlicben Sadbett nont Älatt? unb ©t)nftfinb(ciu
baben mir nocf) fetber ^reitbe gemalt, foroie über;
baupt ©ein nette? SSrieffehx mir febr lieb ift!

ôt. Qüljftrleö (^orbamerifa.)
3ßtr roittfeti ©ir einen bei'à^^eu über'?
2öäfferteiu 311 ©ut, baß ba? §eftti ©icb gefuttben
bat, fonft müßten roir j;a niebt? non ©ir Unb
ba? roäre f<babe, benn alle bie S^reibertein, bie
roeit, tueit fort roobnett, finb Siebüitge ber jungen
2Selt in ber Scbroei}, unb niete, niete .ttinber taffen
febttett ibre ©ebattfen 31t end) fliegen, alfo jetjt
aueb 31t bett Sßaftor?tinbern in St. Ubarte? llnb
roir möchten nocf) niet non ©ir roiffen

|lnt£V|U*rt|f. 3lrtbi Rielbols. ^ft euer golbt)aarig?
|>ermannti nun roieber gefunb? ©a? baff' idj b^rs;
lid), benn e? roäre bodj febr traurig getnefett, roenn
ihr bett bergigen SBub mit famtnt aller Slrbeit, Sieb'
ttnb Wüf)e, bie il)r f^on an ibn geroenbet l)abt,
nun hättet in ein frühe? ©rab legen ittüffen! 2Bic
flott ©tt 9tätbfet gelöst baft — alle richtig bi? auf
©einen ïitrjeften ©ag. ©ie Söfttttg beißt: Sltt ber
$aftnad)t ift e? norau?fid)tlicl) ben gan3en ©ag
„faft 9latbt". — Jtart ©but- ®a? ift eitt 23rief
non einem lieben tüdbtigen fangen, ber frühzeitig
roeiß, baß bie ^ugenbjat)re gut augeroeitbet tnerbett
müffett, roenn matt ein brattd)barcr Wenfdj roerben
mill. Unb ba? baft ©u feft im Sinn, ba ©u fo
fritl) auf eigene §itße gefteÜt roirft, gelt? — Wäbeli
Äiell)ol3. biefetu 5jat)r baft ©it einen Sieben;
ineilen;$ortfdjritt gemacht im Sd)reibett, uitb itt
ben öanbarbeiteit geroiß auch ©ein erfte? 5Brief;
lein bleibt aber inoblnerforgt bei mir ; ba? ift mir
halt auch lieb SEBie gel)t'? auch ber lieben Warna?

llntniinllnn. flteinbarb Weier. Weinen ©ruß
unb .<Sanbfd)tag beut neuen ^rettttb ^a, Wttflfer
ttttb ©urner, bie paffen gut sufatnmett — tnegett
ftraminent ©alt ttttb frol)ent Saug ttttb $lang.
©uer ©ri'tpp^ett bort macht mir fdjon nott SBeitem

fyreube. hoffentlich fomnten nod) mehr §8erid)te
au? bem ©urnerlanb.

ÎMttttiuU. hummetroalb. ©ruft fliotad). ©a?
ift jeb ett luftige SBtief no ©ir, en große ; bä b'balt
i aber au uf ©i? 5Ber?ti nom Saizfäßli a b'hodj;
Sigli'tt lern' i gftbroittb u?tnenbig Wein, i bau
etttol att e §od)3ig au fo öppi? geh, c filberig?
SBägeli ttttb Sinei dtößü, aber ba? Söägeli ift e

Sal^; ttttb Sßfefferbücb?ti gft. ©etttt l)an i ait fo
näbi? bellte b'bidjtet, aber leiber banU? uergeffe,
fitft tl)ät i? ©ir uffdjribe! — jîlara ütotacb. SSeißt
©u roa?, roeittt ©it jeßt fleißig fortfäbrft mit 58rief(i
fd)reiben, fo foflft ©tt '? nädbfte 3ai)r ein evtra

Heftli selber.

Uomanshorn. PaulaAeller. Eueren gescheidten
Pudel möchte ich auch sehen; mußt ihn einmal mit¬

gefreut.

Rohrbarhflraben. Marie Sommer. Was für
zwei neue Musikhefte hat Dir deun die liebe Mama
gekauft? Uebst Du fleißig und spielst schon recht
aus vollen Fingern? — Ist die Laube jetzt wieder

Ächalfhanl'en. Marie Habicht. Bist Du 's Ma-

fließenden Brief geschrieben hat. Drum muß ich

Ächaffhansen. Armin Stahel. Wie heißt
Deine Schwester? Und wie alt ist sie? Es freut

mi^>
^ß ^

das^
Hes^ ^

^^^n

zusammenkämen!

Solothnrn. Oskar Bregger. Gleichst Du eilrem
Otsto? Gelt, wenn dieses Heftchen zu euch kommt,

Grüß' mir Dein Schwesterlein!

Kad Seewen. Walburga Beeler. Schon so

oft hatt' ich an meine Seewener-Schreiberlein ge-

nach dem Frühlings-Ausschnaufen wieder beginnen
Ist Dein Bruder Joseph jetzt wieder ganz wohl?
— Juliana Beeler. Du hast ja herrlich und in
Freuden gelebt diesen Fasching. Welches Theaterstück

hat Dir am besten gefallen? Lernst Du nicht
Italienisch Ich meine, so in der Nähe vom großen
Loch wär' die herrliche Sprache fast ansteckend,
und ihr Hotelkinder müßt gewiß sprachkundig
werden? -- Karoline Beeler. Du willst Violine
lernen, Johanna Klavier und Juliana Zither?
Alle Drei möcht' ich gern hören! Und sehen möcht'
ich euern Raben, der jetzt statt des armen ver-

glück mit dem Ami hat mich ganz traurig gemacht.
— Marie Beeler. Hast Du schon Schlittschuhlaufen

gelernt?^
Kann's unsere Marie Etter auch?

^
Deine

Haupt Dein nettes Brieflein mir sehr lieb ist

St. Charles (Nordamerika.)
Wir winken Dir einen herzlichen Gruß über's
Wässerlein zu! Gut, daß das Heftli Dich gefunden
hat, sonst wüßten wir ja nichts von Dir! Und

wir möchten noch viel von Dir wissen!

Unterstrah. ArthiKielholz. Ist euergoldhaarigs

^ernmnnli^nu^ wieder gesund^?^Das
hoff'

^
Herz-

flott Du Räthsel gelöst hast — alle richtig bis aus

„fast Nacht". — Karl Thut. Das ^ist
ein Brief

halt auch lieb! Wie geht's auch der lieben Mama
Unterhall an. Reinhard Meier. Meinen Gruß

und Handschlag dem neuen Freund! Ja, Musiker

Wattmil. Hummelwald. Ernst Rotach. Das
ist jetz en lustige Brief vo Dir, en große; dä b'halt
i aber au uf! Dis Versli vom Salzfäßli a d'Hoch-
ziglüt lern'^ i gschwind

usi^endig!
Mein, i

^han

sust thät is Dir ufschribe! — Klara Rotach. Weißt
Du was, wenn Du jetzt fleißig fortfährst mit Briefli
schreiben, so sollst Du 's nächste Jahr ein ertra



©ebicbttein fiaben 3um 3tuffageu am (Seamen
3d) begatte atfo Die Warfe je;>t fcboit barauf fjiit 1

.•oat ©eine ^veunbin in ©taab roobl baS gelbe
©eftlein auch? 3n welchem ©aufe roobut fie?
©amt fud)e id) fie unb eu^atjte d)r, rote treu unb
f)olb' ©u U)r uerbUeben!

pint^rtljnr. Sottife SlemiSegger. ©aft ©u
roo^l baS gleiche ©ifenbabnfpiet roie roir, mit ben
SdlctS 3. S. non ©ion nad) 9lorfd)acb, mit ben
.Harten Dom burd)gebraitnten ©eiell unb Don ben
oerri'icften ©liglänbent, welche fid) auf bsr ©d)roei;
3erreife nic^t begegnen rooften? ©aS roitrbe mid) j

fef)r freuen, benn id) wüßte bann, an roen ©u j

bei ber ©tation ïRorfd^ac© fdfnetl benfft!

Pitlfltttncu. Wartlja Sei^. ©rab fo ein
liebeS, luftiges Wägblein, roie ©u bift, tonnte id)
brauchen : Sei uns fönnteft ©u roacfer ©tuben
roifçbeit unb oielmat auf bie Sßoft fprhtgeit mit
großen Sriefeit für ben ©.rucfpapa. SSaffer ^olen
müßteft ©u itid)t, bas fomrnt Don fefbft in bie
.Hi'tcbc, aber aufräumen, ja ba tonnten §roei fo
füllte, getiefte ©änbtein fie© ben galten ©ag rid);
ren. Unb bann träten roir am $beitb miteinan;
ber 3Wad)t focbeit unb ©d)u§e putzen, unb bann
fingen unb fpielen unb luftig fein, gelt?

3nridj. ïïiellt) §ier§. Sffiie freut mid) ©eine
lebhafte ?ßriDatforrefponbeii3 mit unferm Sluiipcbeu!
3b'r erfteS Sriefdjeit an ©icb ^)abe ich aber aud)
Dom ©F>eetifd)d)en roeg utiDersitglid) auf bie Sßoft

getragen Unb im §eftïi ^aft ®u je&t roof)t recht
ftegeSfrob ©eine 3lntroort gefudjt auf groei fo liebe
Sriefd)ett ©eine Dielen fdjönen ©rinneruitgeit au
bie tijeure ©roßntama, roie fie ©ir fonft 'S Öfter;
bäsd)ett bereitete, im §erbft Äarto ff elf euerdjen
mad)tc für ©icf), roie fie fonft immer bei ©einem
©briftbaum roar, roie fie ©ir ^reuben gemacht
auf alle Sßeifc, in trauten ©agen an ©einem Sett;
eben faß unb ©id) Ijegte unb pflegte unb erziehen
©atf — 0 baS roar fo lieb 311m Ücfen ©iefe ©r;
iunerungeiL fiub jet3t roie traute ©terne am £im;
met ©einer 5tinb©eit unb leuchten ©ir ©ein gan;
3eS Sebett lang, ja erft recht gtäiijenb, roenti ©u
grofc fein wirft! Unb ©eine Dielen greuben ber
Äinb^eit, roomit ©eine lieben ©Item ©id) umge;
ben, finb auch fotd©e ©terne! Slbcr je§t fmb fie
©ir uod) fo nahe, baf) ©u taum bran bentft; erft
roenit bie 3lt9en^5eit entflieht, roirft ©u mit ©eljn;
flicht baron 3urüct beuten, ©rum febreibe ©u
nur ol)iie alles anftrengeube 9iad)beitfett in ©ein
©agebud), roie jeber ©ag ausgefüllt roar; gerabe
roaS ©ir greunbüd)e§ 311 ©heil roirb dou ©einen
©Item, roaS ©u lernft, ntaS ©u fiefjft, als ob
©u'S bem ©agebitd) erzählen roiubeft. ©ieS Siid^
lein roirb ©ir fpäter eine uitetiblicbe $reube fein,
als ein greifbares ©tiief ©einer fdfönen ftinbbeit.
©viable ©einem ©agebueb, roas für toftbare War;
t'en ©u befißeft, roaS ©11 für Situer unb ©piele,
roaS ©u für $reunbiittten |aft — roa§ an
3lnbern pefällt unb roaS bie Sebrer etroa 311 ©ir
fageu. Ô weißt ©11, mid) reut eS, baß id) unb
fo Diel taufenb Wengen niebt, feit fie f^reiben
tonnen, if»r Seben aufgetrieben ba^n '

würbe mehr braus lernen als aus allen Siicberu
3tuu ï»aft ©u einen großen Srief, ber gilt l)alt
für 3roei!

3itrid). Wartha ©ofd). ©ratulire 311m ©ebroe;
ftertein — roaS gäbe baS rool)l für ein itieblidjeS
©ppSportraitli? SSie brau, baß ©u fcboit in ber
§ausi)attung l)dfft unb baß ©ir bie ©d)utaufgabcit
eine fyreitbe finb» ©0 ein tüchtiges ©öd)terlehi barf
man fdjon mobetliren!

3iirid). Otto Srefiu. Sßann ift ©ir beim
baS "liebe ©i^roefterlein geftorben? ® 11

gewiß ber ?Oîama ibr ©roft, gelt? Unb eS freut
mid) red)t, ba^ ©u il)r fd)ou eine fleiiie „red)te
©anb" fein fannft, baß fie ©icb alle 3lugenbli(fe
brauet unb ruft, bamit fie uic^t fo Diel dou ber
Slrbeit weggeben muß. jfd) möd)te -gerne fe^eti,
roaS fie immer ©cböneS febafft!

Büvid). ©Ifa ©püf)ler. ©riife ©ott, liebes
©tfetein, meinft etroa, id) bätte eine fo lange ©e;
bantenpaufe gemad)t roie ©u? ©aS fönut' icb

fd)on uic^t wegen ©einer lieben HRama, bie mir
uiiDergeßlicb ift oom Sel)r; unb 5ßanberjal)r in
©büringen, Dom ©d)roi3er3immerli im lieben ^n=
ftitut, Don Dielen.Dielen gemeinfamen ©rtebniffeur
dou ibrem eigenen, rounberbar poefieüoTlen ©ttern;
baufe ber- Unb brum, ©Ifa, freut mid) jebes
Scridjtlein dou euçb, unb baS £eftti roirb ©ir
aud) in bie ©nge folgen, bann ftebft ©u neben
Suifa unb Sertba fliägeli, für bie ©u ©id) fd)on
fo lebhaft intereffirft Suifa ift t)att älter als ©u
unb Sertba jünger, bod) lernt il)t eud) geroif?
gteicbroobl fennen. inöcbte fo gern roiffen, roie
©u auSfiebft unb ©ein ber3igeS©d)roefterlein©rifa.
Unb Diel ©rü§e aud) an ÎOÎama unb ©ante ^ebroig

Sitridr» fütarie palier. Sei ©einen t'teinen
Settern failli unb ©taube — beut', ba b^b' id>

ja felber geroobut früher, utib Diet Diel $reube-
gehabt mit ben beiben Süblein, unb behalte baS
liebe §auS in gutem Slnbenfen — aui^ baS „Srü?
berleiit" in ©eitua! Unb brum freut mi<| ber
Srief Dom rool)lbef'annten 3dribäSli gar belieb,
unb ich» behalte ©ir jetet immer ein ©l)ofoläbli,
bis ©it mid) mit $aul befuebft, baf) ©u außer
ber neapotitanifd)eu ©bofolabe;©aute auch noçb-
eiue 2Rorfd)ad)er ©l)ot'otabe;©aute baft- §at ©ir
©laubeli aud) febon gefdjrieben, feit er in Shjoit ift?
^d) Dergeffe d)n nie.

^itiidj-ÏUumiutJïer. Sertbx; ©toclar. ©i was
für ein fleißiges Sieitlein ©u bift, roie müffeit
©i^ ©eine Dielen 9lrbeiteit freuen, fo oft ©u fie
anfiebft ©aS ÜJialen muß auc^ ein großes Ser;
gnügeix feilt, ich möchte eS auch föitneit, bann
roi'trbe ich Silbcbett malen 31t ben ®efcbid)tett im
©eftleiit. fffiie gebt eS ©einer lieben Warna?

gitiiri)-§erfßlb-|lte$bitd). Jtlara ©d)itcbt.
©a bflbt ibr gewiß bett 3ûbre§tQfl bantbar gc;
feiert dou ©da's glücfüd) gcroenbeter JtrifiS Sift
©u jetjt atii^ roieber gefuitb unb munter? ©ein
Srieflein ift roeitigftens mit fo behaglicher îftube,
©orgfalt unb ©auberfeit getrieben, baß eS eine

Sitft 311m Sefeit ift! Siel bei'Stid)e ©ri'tße! —
Sllroiita ©d)ucbt. 2Bo ift ber ©d»roäbrig? §at
©ir ber 3tufeittl)alt gut getl)ait? 3^ roollte, ici)

bätte attcb eine .Spamburger ©ante, bie müfjte mir
alles Wöglidje er^äbleit 2Bie gel)t'S bem lleiueit
©ebroeftereben — Weine 3lbreffe ift gattj einfad) :

©ntma §rei, 9iorfcbad).

fRebaftton: ©mma ?5rei in fftorfebad)*
©ruef unb Serlag ber W. Äältn'fAen SttcbbrudCerei in ©t. ©allen.

Hat Deine Freundin in Staad wohl das gelbe
Hestlein auch? In welchem Hause wohut sie?
Dann suche ich sie und erzähle ihr, wie treu und
hold Du ihr verblieben!

Winterthnr. Louise Aemisegger. Hast Du
wohl das gleiche Eisenbahnspiel^

wie wir, mit den

bei der Station Rorschach schnell denkst!

Wiltflingen. Martha Benz. Grad so ein
liebes, lustiges Mägdlein, wie Du bist, könnte ich

singen und spielen und lustig sein/gelt?

Zürich. Nelly Fierz. Wie freut mich Deine
lebhafte Privatkorrespondenz mit unserm Annychen!

die theure Großmama, wie sie Dir sonst 's
Osterhäschen bereitete, im Herbst Kartoffelfeuerchen
machte für

Dich^ wie^sie
^sonst

immer bei Deinem

innerungen sind jetzt wie traute Sterne am Himmel

Deiner Kindheit und leuchten Dir Dein ganzes

Leben lang, ja erst recht glänzend, wenn Du

Zürich. Martha Gösch. Gratulire zum Schwesterlein

— was gäbe das wohl für^
ein niedliches

man schon modelliren!

Zürich. Otto Bresin. Wann ist Dir denn
das liebe Schwesterlein gestorben? Jefzt bist D n

was sie immer Schönes schafft!

Zürich. Elsa Spühler. Grüß Gott, liebes
Elselein. meinst etwa, ich hätte eine so lange Ge-

auch in die Enge folgen, dann stehst Du neben
Luisa und Bertha Nägeli, für die Du Dich schon
so lebhaft interessirst! Luisa ist halt älter als Du

Und viel Grüße auch an Mama und Tante Hedwig!
Zürich. Marie Faller. Bei Deinen kleinen

Vettern
^Pauli

und
^laude

—
dei^t,

da hab' ^ich

derlein" in Genua! Und drum freut mich der
Brief vom wohlbekannten Züribäsli gar herzlich,
und ich behalte Dir je^t immer ein Chokolädli,^

Ich vergesse ihn nie.

Zürich-Ueumüllster. Berthy Stockar. Ei was
für" ein fleißiges Bienlein Du bist, wie müssen

würde ich Bildchen malen zu den Geschichten im
Heftlein. Wie geht es Deiner lieben Mama?

^
Zürich

-^Seefeld
- Aiesbach. Klara^ Schltcht.

Brieflein ist wenigstens mit so behaglicher Nuhe,
Sorgfalt und Sauberkeit geschrieben, daß es eine

Lust zum Lesen ist! Viel herzliche Grüße! —
Alwina Schacht. Wo^ ist der Schwäbrig? Hat

Schwesterchen? — Meine Adresse ist ganz einfach:
Emma Frei, Norschach.

Redaktion: Emma Frei in Rorschach.
Druck und Verlag der M. Kälin'scken Buchdruckerei in St. Gallen.



Der Yerlag der Schweizer Frauen-Zeitung
(M. Kälin'sclie Buchdruckerei in St. Gallen)

empfiehlt als willkommene Geschenke für liebe Angehörige in der Heimat
und in der Fremde :

Die „Schweizer Frauen-Zeitung" Eixst
scheint wöchentlich einmal und kostet sammt der illustrirten Beilage „Fiir-
dlie junge Welt" franko durch die ganze Schweiz vierteljährlich blos
Fr. 1. 50, in's Ausland (Porto inbegriffen) Fr. 2. 20.

Complete Jahrgänge 1888 u. 1889

der ,,Schweizer Frauen-Zeitung",
in schönem Einband mit Silberdruck

ä Fr. 7. —.

„Für die junge Welt"
reich illustrirte Jugendschrift in 12

gebunden mit Golddruck à Fr. 2

Schreibmaterialien
Schulartikel

Gratulationskarten, Bilder
Bilderbücher und stets neue

Spiele
Parfümerien

Bilderbogen etc. etc.
empfiehlt

A. Hnngerbfihler — St. Gallen.

Zum Coloriren von Bilderbogen, Bilderbüchern, Karten, Mustern.

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

Preis per Schachtel hei uns in St. Gallen Fr. 3.50.
Gegen Einsendung von Fr. 3.93 in Briefmarken franko in der ganzen Schweiz,

Leer gewordene Flacons werden à 20 Cts. wieder gefüllt.

JÉplÉà Tinten- und Farben-Fabrik JÉllà
($PBrnnnsc)iveiler & Sohn, St.Gallen-w
Prämirl in Wien 1873, Philadelphia 1876, Paris 1878 und 1881, Zürich 1883.

Universal - Rinderpult für Hausaufgaben.
Nach Belieben am Familientisch oder an der Wand leicht und rasch

zu befestigen, auch als Stehpult oder auf den Tisch gelegt als Lesepult
dienend, leicht wechselbar am einen oder andern Ort zu gebrauchen ; bei
Nichtgebrauch ganz wenig Platz erforderlich. Sorgfältig gearbeitet, gut
lakirt. Pultfläche 65/40 cm.; Neigung 7 cm.; Vorrath vorhanden.
Preis Fr. 7. 50 franko in der ganzen Schweiz per Postnachnahme.

-*• Prospecte über Jiluminir-Farben und Kinderpulte gratis und franko. •«-

Der VeàZ à Lolià^er ?r3.u6Q-^6ÌàA
<)I. liîilill'selie lîuàctiiieiîeiei in 8t. Linlien)

smpüeiiit aïs willkommene Nosvdsnke à liellk ^.NAeköriZs in der Leimst
und in der ltremds:

M,,8àiM kmMàz"
solreint woelisntlieli einmal und kostet sammt der iliustrirten Leliaxe
<Ziî« j>ìli W«I4' franko dureir die ganse Loirweis visrtel^jäkrlielr blos
?r. 1. 50, in's Ausland (?orto inbsgriâen) ?l. 2. 20.

emMtk àMk !888 u. !889

der ..Lâvsissr ?rauen-2!situr>g",
in sekönem Linband mit Lillzsrdruok

a ?r. 7. —.

,Füi- clie junge Welt"
mod illustnrtö iuzàscdM m iZ

gebunden mit Oolddruok à ?r. 2

Särsidmätsrialisu
Loduls-rtiksl

<Aratu1s.t!onskiàrtku, Rilàsr
Lilâordûodsr nnä stets nsns

Spiels
Varkiiînorisn

RilàerdoKSQ à. ste.
emxtisiiit

à. Zlnll^LibiìklN- — iììàll.

^ ZM colorirkll voll LilàrwZsll, Lilâkrviíetlkrll, ^à, àstsrn. -

?1tiZsi^s >IUuiàir-?Nt1zsQ
nssovtirt in i0 ?Inoons in olsAÄlltör, S0li«ist8LÌiââtki init Ooppelxinssl.

kre>8 por 8eliiìelitvl Im ui>8 in 8t. Killlon t'i 3.33.
Ksgkii Lillssiiàllg voll ?i>. 3. S3 ill llriààll àudo in dêi zollzoll 8àm.

teer gewordene plaoons werden à 20 0<s. wieder gefüllt.

Imtsn- unà ?si'ken-?gbi'ik

WSrmMdvà â 8olm, 8t.KàII«llW
prllmlrt !n Wien 1373, pliiladolpliis 1376, k'aris 1873 und 1831, 2ür!oli 1883.

l1àiMl-Itiiàp»It Hir llmi8àiitzà«.
Laoli Leiisben ain ?amiiisntiseir oder an der Wand isiodt und rasvir

su befestigen, auob ais Ltsbxuit oder ant den llllsob gsisgt ais irsssxult
dienend, leiebt wsebssibar am einen oder andern Ort su gebrauoben; bei
blicbtgsbraueb gans wenig ?lats ertorderlieb. Lorgfaltig gearbeitst, gut
iakirt. ?uitâaobs 65/40 ein.; blsigung 7 ein.; Vorratb vorbanden.
?rsis ?r. 7. SO krào ill àsr ZZ.li2Sil 3c:ilv?êÌ2 xsr ?ostilÂààills.

-»- prospkvtk üdkr ^lumillir-kklrvkll uittì KinàMto nvâ àiiko.
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