
Zeitschrift: Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art und
Kunst

Band: 22 (1932)

Heft: 45

Artikel: 1632 : das entscheidende Jahr des Dreissigjährigen Krieges

Autor: Roszella, Leo

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-648051

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-648051
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Nr. 45 IN WORT UND BILD 713

Ttifert. Ter gleiche 9Sä3en befchenfte bas Slufeum mit arf)t
Oelgemälben oon Kbuarb S oh, bavurtter bas oorn auf
Seite 711 abgebilbete „Tic Sillarbfpieler", uitb mit beut
Oelgemälbe „Traumlanbfd)aft" oon 2ltbert Trad)fel.

3m 3ahre 1930 fobanrt fielen bem SJtufeum burd)
Sdjenfung oon feiten ber Schweftern 3arf S tauf fers
23 Originalfupferplatten bes berühmten Sabierers 3U. 9Sit
ber burd) 2fnfattf eriuorbenen Setcr HaIm=Sammlung be»

fiftt nun bas Semer üunftmufeum wie 3üricb unb Tresben
eine oollftänbige 3arl Stauffer»3upferftid)fammlung.

Unter ben (Erwerbungen bebt ber „Seridft" ber»

uor bie Sictà oott 2Irnolb Södlitt (1877), ein Jtunft»
werf oon padenber 2Iusbrudsfraft. Tann gelang es ber
Stufeumsleitung, bie beiben wertpollcn Kranbfoner
2fltarflügel uon 97 if laus 9SanueI 3U erwerben.
Sie fatnen im Sdjloffe (Greffier ber Familie be Setjnolb
3um Sorfd)ein, nadjbetn fie lange 3eit oerfdjollen waren.
Tie Silber auf ber 2Iuhenfeite ftellen bas „Startprium ber
10,000 auf bem Ser g 2lrarat" bar, bie 3iiuenfeite 3eigt
bie Silber ber Heiligen 2Id>atius unb Sarbara, bie bie
Tugenben Tapferfeit uitb Klaube oecfimtbilblidjen.

St it Hilfe ber Kottfrieb 3cIler»Stiftung, bes Staates,
ber Kemeinbe unb ber Surgergemeinbe Sern fonnten 3wei
grofee jjnihwerfe 211 bert 2Infers bem Stufeum ge»
fidjert werben: „Tic Kemeinbeoerfammfung" unb „Tie
Torffdjule". Serner erwarb es mit Hilfe ber gleidjen
Kelbgeber oier 2Berfe Serbin a nb Hoblers: „Tie
Sernerin" (1880), „Tas (bebet im Uanton Sern" (1880/81),
bas 9Jtittelfelb bes „Sücf3ugcs oott 9Sarignano" in einer
bebeutungsoollen Sorftubie 3tttn berühmten Sresco im
flanbesmufeum, unb bas Sorträt 2llbert Trad)fel (1896),
bas bie Silber an ber „Tracbfelmanb" im SRufeum fiititooll
ergän3t.

2fus bem (Ertrag ber Selgifdjen 2lusftellung fonnte
1928 bie Siifte „3uiu" uon (Eon ft antin St en ter att»
getauft werben.

Tie graph ifdje Sammlung würbe im Seridjts»
luftrum burd) bie fdjott erwähnte Stauffer=5toIIeftion Seter
Halms, eines intimen Sreunbes bes Serner Hünftlers, burd)
bie ôol3fd)nitte bes Kenfers Selir Sallotton unb burd)
Slätter bes Sabierers Srih Sauli bereidjert.

Ter „Seridjt" ruft im Sd)Iuhabfd)nitt bie Krinnerung
an bie glorreichen letjten 21 u s ft e I lun g en wach; foldje
waren bie Selgifdje 2lusftellung 1926, bie Saffa=2tus»
ftellung 1927, bie Kuno 2lmiet=2tusftellung 1928 unb bie
2fusftellungen 2luguft Saub»Soot) unb Sifiaus 9SanueI im
3ahre 1930.

Tas Serner itunftmufeum fteht uor feiner Krweiterung
nad) ben 2Iusbauplänen oott Uarl 3nbermiif)fe, auf bie
wir au biefer Stelle ttod) 311 fpredjett fotnnten werben. 2tn»
beutungsweife erwähnt ber Seridjterftatter aud) ben Slan,
bas ilnahenwaifenhaus unter Sdjottuttg feiner heutigen oor=
nehmen 2lrd)iteftur 311 einem Stufeum für alte hernifdje
ftunft ein3urid)ten. Tie Säume würben fid) ttad) fad)oerftän=
bigem Urteil 3ur Siöblierung mit Hausgerät aus betn 18.
unb 19. 3ahrf)unbert unb ba3u paffenben Silbern unb Sti»
d)en hefonbers gut eignen. H. B.

— —

SBattMuttg
Ter Segett fällt, bie Traufe rinnt
Urtb büfteres Krau ber Himmel fpinnt;
Tie Sebel fteigen oh bem 2BaIb,

Krfdjeiut betttt nid)t Siau Sonne halb?

Tie Sahen fröhett überm Selb,
Tie 2ßetterfahne 2Bad)e hält;
Kin ÜBinbftoh fommt unb hält fie feft,

Soll Hoffnung fd>aut fie nun nach 2Beft!

Saul 9K ü 11 e r.

1632
bas entfcf)eibenbe 3af)r bes ©rdfetgjafjrigen

Krieges.
2fls man bas 3ahr 1632 fdjrieb, wütete bas gewal»

tigfte Singen, bas bie europäifdje Kefd)id)te fennt, ber fo»

genannte Treihigjährige Slrieg, bereits 14 oolle 3ahre. So»
lange fdjon befämpften fid) Äatholifen unb Sroteftanten,
folange fd)on rangen Surften oerfdjiebenfter Schattierung,
ftaifer, Hönige, 3urfürften unb frifdjgebadene Krafen um
Krweiterung ihres fiänberbefihes unb ihres 9Sad)tbereid)cs.
14 3ahre lang burd)3ogen fianbsfnedjte aller beutfdjcn
Stämme, aber auch wilbfretnbe 3roaten unb 2BalIonett,
Spanier, Tönen, Sdjweben, f?ran3ofett unb oiele anbere
branbfdjahenb unb ntorbettb, hier greube, bort Sdjredcn
unb Serberben oerbreitenb, bie beutfehen Sanbe. Sis bahin
hatte fid) bas Hriegsglüd im allgemeinen att bie Sahnen
ber ftaiferlidjen unb ihrer Serbünbcten geheftet. Ten
größten Triumph hatten ber Jtaifer unb fein Selbherr
Tillt) 1631 burd) bie Krobcrung unb 3erftörung 9Sagbc=
burgs errungen.

2lber fdjott nahte bie 2Benbung. 1630 hatte ftönig
Kuftau 2lboIf oon Sdjweben mit feinen iterntruppen
beutfd)en Soben betreten, was ilaifer Serbinanb II. mit
ben SSorten abtat: „Ta hoben wir halt a Seinbl mehr!"
Sehr oorcilig. Tenn fdjon 1631 erlitt Tillt) burd) Kuftau
2lboIf bei Sreitenfelb bie erfte Sieberlage feines Sehens.

Kuftao 2IboIf würbe burd) fein Kittgreifen ber Setter
bes beutfdjen Sroteftantismus. Sidjer war er ein frommer
unb eifriger Sroteftant; aber eben fo fid)er ift, bah ihn
itid)t nur religionspolitifdje 9Sotioc 3um Selb3uge gegen
ben Haifer beftimmten.

Kuftao 2lbolf war ein ausgefprodjener Sealpolitifer
unb ein 9Sann oon auhergewöhnlicher Tatfraft. 2Its 17
3äbrigcr münbig crtlärt unb Sadjfolger feines Saters auf
bem fd)webifd)en Thron geworben, fehte er fid) fogleid)
mit ben Seinben feines Seiches, mit ben Tönen, Suffen
unb Solen, auseinanber unb 3war fiegreid) unb mit £attb»
gewinn (3ngermannlanb, fiiolanb). 2Ils er bann 1632 am
4. 3uli an ber pommerfdjen Hüfte lattbete, war es ihm
fidjer aud) barum 3U tun, bem Sorbringen ber Habsburger
an ber Oftfee Kinhalt 3U gebieten; im Sefihe Sümmerns
war er feinem 3iele — oöllige Seherrfdjung ber Oftfee
näher gerüdt. Ks war nidjt bloh religiöfcr Sbealismus,
ber ihn in bie ilriegswirren Teutfdjlanbs eingreifen lieh.

Tas 3ahr 1632 würbe bas entfdjeibenbe, nicht nur
für Tillt) unb bie Raiferlidjen, fonbern für bett gait3cn
Srieg. Ter bei Sreitenfelb fo oernidjtenb gefdjlagene Selb»
berr hatte fid) nad) Satjem 3urüdge3ogeit unb hier bei
bem flehten Stäbtchen Sain am £ed) ein fehr gut be»

feftigtes, oon brei Slüffen umgebenes fiager be3ogen. Tas
reihettbe 2Baffcr bes angefd)tuoIIenen £ed) uttb bie oielen
Satterien fd)ienen betn am anberen Ufer auftaudjenben
Sd)webettfönige ben Uebergang unmöglid) 311 tuadjen. Ter
aber griff 3U einer £ift. 3m Sdjtth feiner unausgefeht
nom höheren Ufer bes Oed) feuemben ilanonen unb bidjter
burd) H0I3 unb naffes Stroh entwidclter Saud)fd)waben,
lieh er eine Srüde bauen. Kitte breipfiinbige Salfonctt»
füget 3errih bem 72jährigen Tillt) bas Sein, bie 3aifer»
Iid)en wanften unb flohen. Ter Sieg war errungen.

2Iber 1632 follte aud) für Kuftao 2fbolf bas Sdjid»
falsjahr fein. SBallenftein, ber 1629 in Ungnabe gefallen
war uitb fid) ins Srioatleben 3uriidge3ogen hatte, tourbe
wieber 3um Kencralismus ber 3aiferlid)en berufen. Kr fah
itatiirlid) feine Hauptaufgabe barin, ben nun oon Sieg 3u
Sieg fd)reitenben Sdjwebenfönig 3U fd)lagen, aus Teutfd)»
lanb 311 oertreiben unb fid) felber sum „Herrn ber 2Belt"
311 mad)en. Sei fiühen fam es enblid) 3U ber lange er»
warteten Sd)Iad)t. Sürcftterlich war bas Singen biefer an
3af)I. Stärfc unb Krlefenheit gleidjen Kegner. Sowohl
SBallenftein wie Kuftao 2Ibolf fönten in ben erftett Seihen.
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stiken. Der gleiche Mäzen beschenkte das Museum mit acht
Oelgemälden von Eduard Boß, darunter das vorn auf
Seite 711 abgebildete „Die Billardspieler", und mit dem
Oelgemälde „Traumlandschaft" von Albert Trachsel.

Im Jahre 1930 sodann fielen dem Museum durch
Schenkung von feiten der Schwestern Karl S tauffers
23 Originalkupferplatten des berühmten Radierers zu. Mit
der durch Ankauf erworbenen Peter Halm-Sammlung be-
sitzt nun das Berner Kunstmuseum wie Zürich und Dresden
eine vollständige Karl Stauffer-Kupferstichsammlung.

Unter den Erwerbungen hebt der „Bericht" her-
vor die Pietà von Arnold Böcklin (1377), ein Kunst-
werk von packender Ausdruckskraft. Dann gelang es der
Museumsleitung, die beiden wertvollen Grandsoner
Altarflügel von Nikiaus Manuel zu erwerben.
Sie kamen im Schlosse Cressier der Familie de Repnold
zum Vorschein, nachdem sie lange Zeit verschollen waren.
Die Bilder auf der Außenseite stellen das „Martyrium der
10,000 auf dem Berg Ararat" dar. die Innenseite zeigt
die Bilder der Heiligen Achatius und Barbara, die die
Tugenden Tapferkeit und Glaube versinnbildlichen.

Mit Hilfe der Gottfried Keller-Stiftung, des Staates,
der Gemeinde und der Burgergemeinde Bern konnten zwei
große Frühmerke Albert Ankers dem Museum ge-
sichert werden: „Die Gemeindeversammlung" und „Die
Dorfschule". Ferner erwarb es mit Hilfe der gleichen
Geldgeber vier Werke Ferdinand H odiers: „Die
Bernerin" (1330), „Das Gebet im Kanton Bern" (1830/31),
das Mittelfeld des „Rückzuges von Marignano" in einer
bedeutungsvollen Vorstudie zum berühmten Fresco im
Landesmuseum, und das Porträt Albert Trachsel (1396),
das die Bilder an der „Trachselwand" im Museum sinnvoll
ergänzt.

Aus dem Ertrag der Belgischen Ausstellung konnte
1S2L die Büste „Iuin" von Constantin Menier an-
gekauft werden.

Die graphische Sammlung wurde im Berichts-
lustrum durch die schon erwähnte Stauffer-Kollektion Peter
Halms, eines intimen Freundes des Berner Künstlers, durch
die Holzschnitte des Genfers Felir Vallotton und durch
Blätter des Radierers Fritz Pauli bereichert.

Der „Bericht" ruft im Schlußabschnitt die Erinnerung
an die glorreichen letzten Ausstellungen wach: solche
waren die Belgische Ausstellung 1926, die Saffa-Aus-
stellung 1927. die Cuno Amiet-Ausstellung 1923 und die
Ausstellungen August Baud-Vovy und Nik'laus Manuel im
Iahre 1930.

Das Berner Kunstmuseum steht vor seiner Erweiterung
nach den Ausbauplänen von Karl Indermühle, auf die
wir an dieser Stelle noch zu sprechen kommen werden. An-
deutungsweise erwähnt der Berichterstatter auch den Plan,
das Knabenwaisenhaus unter Schonung seiner heutigen vor-
nehmen Architektur zu einem Museum für alte bernische
Kunst einzurichten. Die Räume würden sich nach sachverstän-
digem Urteil zur Möblierung mit Hausgerät aus dem 18.
und 19. Jahrhundert und dazu passenden Bildern und Sti-
chen besonders gut eignen. 11. k.

— -»»»-- —...
Wandlung?

Der Regen fällt, die Traufe rinnt
Und düsteres Grau der Himmel spinnt:
Die Rebel steigen ob dem Wald,

Erscheint denn nicht Frau Sonne bald?

Die Raben krähen überm Feld,
Die Wetterfahne Wache hält:
Ein Windstoß kommt und hält sie fest,

Voll Hoffnung schaut sie nun nach West!

Paul Müller.

1632
das entscheidende Jahr des Dreißigjährigen

Krieges.
Als man das Jahr 1632 schrieb, wütete das gewal-

tigste Ringen, das die europäische Geschichte kennt, der so-

genannte Dreißigjährige Krieg, bereits 14 volle Jahre. So-
lange schon bekämpften sich Katholiken und Protestanten,
solange schon rangen Fürsten verschiedenster Schattierung,
Kaiser, Könige, Kurfürsten und frischgebackene Grafen um
Erweiterung ihres Länderbesitzes und ihres Machtbereiches.
14 Jahre lang durchzogen Landsknechte aller deutschen

Stämme, aber auch wildfremde Kroaten und Wallonen,
Spanier, Dänen, Schweden, Franzosen und viele andere
brandschatzend und mordend, hier Freude, dort Schrecken
und Verderben verbreitend, die deutschen Lande. Bis dahin
hatte sich das Kriegsglück im allgemeinen an die Fahnen
der Kaiserlichen und ihrer Verbündeten geheftet. Den
größten Triumph hatten der Kaiser und sein Feldherr
Tilly 1631 durch die Eroberung und Zerstörung Magde-
burgs errungen.

Aber schon nahte die Wendung. 1630 hatte König
Gustav Adolf von Schweden mit seinen Kerntruppen
deutschen Boden betreten, was Kaiser Ferdinand II. mit
den Worten abtat: „Da haben wir halt a Feind! mehr!"
Sehr voreilig. Denn schon 1631 erlitt Tilly durch Gustav
Adolf bei Breitenfeld die erste Niederlage seines Lebens.

Gustav Adolf wurde durch sein Eingreifen der Netter
des deutschen Protestantismus. Sicher war er ein frommer
und eifriger Protestant: aber eben so sicher ist, daß ihn
nicht nur religionspolitische Motive zum Feldzuge gegen
den Kaiser bestimmten.

Gustav Adolf war ein ausgesprochener Realpolitiker
und ein Mann von außergewöhnlicher Tatkraft. Als 17

Jähriger mündig erklärt und Nachfolger seines Vaters auf
dem schwedischen Thron geworden, setzte er sich sogleich
mit den Feinden seines Reiches, mit den Dänen, Russen
und Polen, auseinander und zwar siegreich und mit Land-
gewinn (Jngermannland, Livland). Als er dann 1632 am
4. Juli an der pommerschen Küste landete, war es ihm
sicher auch darum zu tun, dem Vordringen der Habsburger
an der Ostsee Einhalt zu gebieten: im Besitze Pommerns
war er seinem Ziele — völlige Beherrschung der Ostsee -
näher gerückt. Es war nicht bloß religiöser Idealismus,
der ihn in die Kriegswirren Deutschlands eingreifen ließ.

Das Jahr 1632 wurde das entscheidende, nicht nur
für Tilly und die Kaiserlichen, sondern für den ganzen
Krieg. Der bei Breitenfeld so vernichtend geschlagene Feld-
Herr hatte sich nach Bayern zurückgezogen und hier bei
dem kleinen Städtchen Rain am Lech ein sehr gut be-
feftigtes, von drei Flüssen umgebenes Lager bezogen. Das
reißende Wasser des angeschwollenen Lech und die vielen
Batterien schienen dem am anderen Ufer auftauchenden
Schwedenkönige den Uebergang unmöglich zu machen. Der
aber griff zu einer List. Im Schutz seiner unausgesetzt
vom höheren Ufer des Lech feuernden Kanonen und dichter
durch Holz und nasses Stroh entwickelter Rauchschwaden,
ließ er eine Brücke bauen. Eine dreipfündige Falkonett-
kugel zerriß dem 72jährigen Tilly das Bein, die Kaiser-
lichen wankten und flohen. Der Sieg war errungen.

Aber 1632 sollte auch für Gustav Adolf das Schick-
salsjahr sein. Wallenstein, der 1629 in Ungnade gefallen
war und sich ins Privatleben zurückgezogen hatte, wurde
wieder zum Generalismus der Kaiserlichen berufen. Er sah
natürlich seine Hauptaufgabe darin, den nun von Sieg zu
Sieg schreitenden Schwedenkönig zu schlagen, aus Deutsch-
land zu vertreiben und sich selber zum „Herrn der Welt"
zu machen. Bei Lützen kam es endlich zu der lange er-
warteten Schlacht. Fürchterlich war das Ringen dieser an
Zahl, Stärke und Erlesenheit gleichen Gegner. Sowohl
Wallenstein wie Gustav Adolf fochten in den ersten Reihen.
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fiuftao Adolf. 6cbct oor der Schlacht.

©ber her Scbwebentönig wagte fich 311 weit oor unb mubte
fein ßeben Icxffen. ©m gleiten Dage fiel ber 3ur ôilfc
herbeigeeilte ©appentjeim, ber gefiirdjtetfte Solbat.

So enbete ber Dag mit einem fdjroer ertauften Sieg
ber Sdjioebett. *itber nod) 16 weitere Sabre bauerte bas
Worben, bis 1648 bie ©loden erflangen uttb ben ^rieben
oertünbeten. Dr. ßeo Kosäella.

—

$)ie 3cf)Ioct)t bei £ütjeit.
5Tus bem bemnäcbft im ©ebrüber

®iiodj»93ertag, Hamburg, etfdjeinen»
ben StBerf: ©uftao Stbolf, eine

Äörtigsfage non ßubroig 33ennmgt)off.

Die Sonne ging nidyt auf an bem ©ooembertuorgen
über ßiibens ©efilben. Die fffinfternis fdjien öerr 311 blei=
ben auf ber ©rbe. ©ran, unburdjfidjtig ujät^te fid) ber
©ebel. Der Slöttig fab fabl aus, fein ©tttlib unb 23art
troffen oon geudjte. Sein §er3 fdjlug bange, wie es oor
feiner Sdjladjt gewefen.

Um neun bellt es fid) auf. Der König ritt oor bie
Seront in gelbem 5toller, obne £>atnifcb, 001t ber Sdjulter
3ur öüfte bie blaue ©ittbc. „Dut bas ©efte, Kinber!
Schlagt ©ud) wie es Scannern 3iemt! Sonft foil ©tires ©e=
beins nimmer nach Schweben fornmen!"

©r betete: „©briftus, hilf mir beute fiegen, 311 Deines
Samens ©bre!", bann fagen alle: „Sefus, ber ben Dob
überwunben bat "

Um einbalb3ebn würbe es lidjter. Die SBinbrnüblen,
in bleichem Schein, ftanben wie Kreusc auf ben Mügeln,
©un lobten Steuer, ßüben brannte, bie Kreide ftarrten
fchward aus bem roten ©aud) unb Dunft.

Der König fafs auf, rib bas Schwert aus ber Sdjeibe,
fdjwang es über feinem Saupt: „©orwärts!"

Der erfte Kaitonenfdjub, bas 3eidjen 311m ©orriiden,
bonnerte. hinter bem König prefdjte ber ôeqog oon
ßauettburg, ber öofmarfdjall, bes Stönigs ©age ßeubel»
fing, ein paar ©bjutanten, ©eittnechte.

Die lange Sfront oor bem König ging oor.
Der König tarn an bie ©räben, Wusfetenfeuer fdjlug

ihm entgegen. Die Stüdfugetn fegten in Sdjioebens 9îei=
ben. Des Königs ©olbfudjs brad) 3ufammen. Der ©eit=
fnedft führte, wäbrenb bie Kugeln pfiffen, ben Schimmel
oor. ©efonnen 30g ©uftao bie ©iftolen aus ben halftern
unb ftedte fie in bie roten Samttafiben bes Sattels, unter

bem ber Sdjimmel bäumte. ©uhig ftieg
©uftao auf. ©r trabte oor. ©us ben

©räben pfiff ber ©ifenprall fo bid)t,
baf) bie Wusfetiere ftübten. Der König
fetjte bem ©ob bie Sporen ein. £>in=

über im Sprung 00m Sfelb auf bie
Strafee, ein 3weiter Sprung, 001t ber
Straffe über ben anberen ©raben. Da
biffen bie Wusfettere bie 3ähne 3m
fammen unb flapperten nad).

Sdjwebens Witte war oorgebruttgen,
3äl), unter groben ©erluften. lieber bie
©hauffee weg gewann ber ©ngriff
©aunt bis in Wallenftcins Sattcrie»
ftcllung. Die Kanonen würben hemm»
geriffen, feuerten gegen ben Sfeittb. Da
jagten fchwar3e Sd)wabronen heran, 3er»

malmenb, an ber Spibe ber ffrübrer,
eine Streitaxt fdjwingenb. Karriere,
bab ber ©auch bes ©offes ben ©oben
fegte: ©appenbeint war ba! Die miU
bett Sieger ftanben, trotten, ©s half
uidjts, fie muhten 3urüd, Schritt für
Sdjritt würben fie oerbrängt.

Der König, immer noch auf ber
©edyten oorbringenb, erhielt ©adjridjt,
fein 3entrum weid)e. ©r ritt an bie

Spibe bes ©eiterregiments Smalattb. Der König fprengte
oorait. Da finb bie ©räbett wieber. ©bermals hinüber.
Der Schimmel fdjob wie ein ©feil babin.

©ber bie Klepper ber Srttaläitber tommen nicht rafd)
genug nad). ©löblich ift wieber ©ebel. Dicht wie ©Satte.
3n bem ©ebel übergrobe ©eftalten, fdjwar3, Ungetüme oon
©offen.

Der König erhält einen Schuf; in ben (inten Itrm,
bie ©obre bes ©tmbeins 3erfplittert ttitb ber fpibe Knochen
bohrt ein ßorf) burd) ben ©ermel.' ©uftao greift mit ber
©edjtcn bie 3ügel. 3hm roirb leid)t unb plöblid) wieber
febwer. Der ßauenburger ift hinter ihm. ©ber wo fiitb
fonft bie Seilten? „©ringt mid) heraus! Doch bab niemanb
etwas rrterft!" ©r wenbet. ©in Sd)Iag. Der König tau»
melt auf ben Sals bes ©ferbes. Der Schub tarn gati3
aus ber ©äbe, er bût bem König ben ©üden burchbobrt.
Der wanft: „3d) bab genug! ©ettet eud)!" ©r finît aus
bem Sattel! Der Schimmel blutet aus einer ©Sitnbe am
Sals, febt toilb auf, fdjleift beit König. Deffen S>anpt
fdjlurrt elenb über ben ©oben. Der jjub gleitet aus bem
©iigel, fällt itieber. Der Körper bleibt liegen, reglos, bas
fficfidjt ber ©rbe 3ugefebrt.

©ur ber junge ©age hält bei bem König, ©r wenbet
ben regungslos ßiegenben auf ben ©iiden. Des Königs
fficfidjt ift 3erfd)ürft, mit Slut beronnen. ©r öffnet bie
©ugen. Sie finb fdjön, grob urtb blau. Der ©age haftet:
,,©el)mt mein ©ferb!" Der König breitet bie ©ritte aus.
Der ©age, ein halbes Kinb noch, umfabt ben fdjweren
Wann uttb will ihn heben. Des Königs ©lut rinnt über
ßeubelfings Kleib. Des Königs Kopf liegt matt auf bes
Knaben Sdjulter.

Da brid)t ßeubelfing 3ufatnmen. ©eiter hinter ihm
hauen unb ftedjen auf ben Knaben ein. ©r finît mit aust
gebreiteten ©ritten über ben König. Sie reiben ihtt weg.
©robe häufte faffen ben König, fdjütteln ihn: „SBer bift
bu?" Die bredjenben ©ugen finb auf ben Präger geridjtet,
ber Wittib öffnet fid). Da hält ber ©eharntfdjte fein ©iftol
bem Sterbenbett mitten ins ©efidjt, brennt los unb 3er
fdjmettert bes Königs Saupt. Unb nun hauen bie Küraf»
fiere mit bem ©allafd) auf Kopf uttb ßeib.

Schliffe. Die Schweben tommen. Sie werben oev»

trieben. ©cue Sreinbe. Sie reiben bent Doten Waffen uttb
Kleiber 00m ßeib. ©adt liegt bes Königs ßeid)naiit, neben
ihm wie tot ber ©age.
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Gustav Häolf. gebet vor äer 8chlscht.

Aber der Schwedenlönig wagte sich zu weit vor und muhte
sein Leben lassen. Am gleichen Tage fiel der zur Hilfe
herbeigeeilte Pappenheim, der gefürchtetste Soldat.

So endete der Tag mit einem schwer erkauften Sieg
der Schweden. Aber noch 16 weitere Jahre dauerte das
Morden, bis 1648 die Glocken erklangen und den Frieden
verkündeten. Dr. Leo Koszella.
»»« — »»» »»»

Die Schlacht bei Lützen.
Aus dem demnächst im Gebrüder

Tnoch-Verlag, Hamburg, erscheinen-
den Werk: Gustav Adolf, eine

Königssage von Ludwig Benninghoff.

Die Sonne ging nicht auf an dem Novembermorgen
über Lützens Gefilden. Die Finsternis schien Herr zu blei-
ben auf der Erde. Grau, undurchsichtig wälzte sich der
Nebel. Der König sah fahl aus, sein Antlitz und Bart
troffen von Feuchte. Sein Herz schlug bange, wie es vor
keiner Schlacht gewesen.

Um neun hellt es sich auf. Der König ritt vor die
Front in gelbem Koller, ohne Harnisch, von der Schulter
zur Hüfte die blaue Binde. „Tut das Beste, Kinder!
Schlagt Euch wie es Männern ziemt! Sonst soll Eures Ge-
beins nimmer nach Schweden kommen!"

Er betete: „Christus, hilf mir heute siegen, zu Deines
Namens Ehre!", dann sagen alle: „Jesus, der den Tod
überwunden hat "

Um einhalbzehn wurde es lichter. Die Windmühlen,
in bleichem Schein, standen wie Kreuze auf den Hügeln.
Nun lohten Feuer, Lützen brannte, die Kreuze starrten
schwarz aus dem roten Rauch und Dunst.

Der König sah auf. rih das Schwert aus der Scheide,
schwang es über seinem Haupt: „Vorwärts!"

Der erste Kanonenschuh, das Zeichen zum Vorrücken,
donnerte. Hinter dem König preschte der Herzog von
Lauenburg, der Hofmarschall, des Königs Page Leubel-
fing, ein paar Adjutanten, Reitknechte.

Die lange Front vor dem König ging vor.
Der König kam an die Gräben, Musketenfeuer schlug

ihm entgegen. Die Stückkugeln fegten in Schwedens Rei-
hen. Des Königs Goldfuchs brach zusammen. Der Reit-
knecht führte, während die Kugeln pfiffen, den Schimmel
vor. Besonnen zog Gustav die Pistolen aus den Halftern
und steckte sie in die roten Samttaschen des Sattels, unter

dem der Schimmel bäumte. Ruhig stieg

Gustav auf. Er trabte vor. Aus den

Gräben pfiff der Eisenprall so dicht,
dah die Musketiere stuhlen. Der König
sehte dem Roh die Sporen ein. Hin-
über im Sprung vom Feld auf die

Straße, ein zweiter Sprung, von der
Straße über den anderen Graben. Da
bissen die Musketiere die Zähne zu-
summen und klapperten nach.

Schwedens Mitte war vorgedrungen,
zäh, unter großen Verlusten. Ueber die
Chaussee weg gewann der Angriff
Raum bis in Wallensteins Batterie-
stellung. Die Kanonen wurden herum-
gerissen, feuerten gegen den Feind. Da
jagten schwarze Schwadronen heran, zer-
malmend, an der Spitze der Führer,
eine Streitaxt schwingend. Karriere,
dah der Bauch des Rosses den Boden
fegte: Pappenheim war da! Die mü-
den Sieger standen, trohten. Es half
nichts, sie muhten zurück. Schritt für
Schritt wurden sie verdrängt.

Der König, immer noch auf der
Rechten vordringend, erhielt Nachricht,
sein Zentrum weiche. Er ritt an die

Spihe des Reiterregiments Smaland. Der König sprengte
voran. Da sind die Gräben wieder. Abermals hinüber.
Der Schimmel schoß wie ein Pfeil dahin.

Aber die Klepper der Smaländer kommen nicht rasch

genug nach. Plötzlich ist wieder Nebel. Dicht wie Watte.
In dem Nebel übergrohe Gestalten, schwarz, Ungetüme von
Rossen.

Der König erhält einen Schuh in den linken Arm,
die Röhre des Armbeins zersplittert und der spihe Knochen
bohrt ein Loch durch den Aermel. Gustav greift mit der
Rechten die Zügel. Ihm wird leicht und plötzlich wieder
schwer. Der Lauenburger ist hinter ihm. Aber wo sind
sonst die Seinen? „Bringt mich heraus! Doch dah niemand
etwas merkt!" Er wendet. Ein Schlag. Der König tau-
melt auf den Hals des Pferdes. Der Schuh kam ganz
aus der Nähe, er hat dem König den Rücken durchbohrt.
Der wankt: „Ich hab genug! Rettet euch!" Er sinkt aus
dem Sattel! Der Schimmel blutet aus einer Wunde ani
Hals, seht wild auf, schleift den König. Dessen Haupt
schlurrt elend über den Boden. Der Fuß gleitet aus dem
Bügel, fällt nieder. Der Körper bleibt liegen, reglos, das
Gesicht der Erde zugekehrt.

Nur der junge Page hält bei dem König. Er wendet
den regungslos Liegenden auf den Rücken. Des Königs
Gesicht ist zerschürft, mit Blut beronnen. Er öffnet die
Augen. Sie sind schön, groß und blau. Der Page hastet:
„Nehmt mein Pferd!" Der König breitet die Arme aus.
Der Page, ein halbes Kind noch, umfaßt den schweren
Mann und will ihn heben. Des Königs Blut rinnt über
Leubelfings Kleid. Des Königs Kopf liegt matt auf des
Knaben Schulter.

Da bricht Leubelfing zusammen. Reiter hinter ihm
hauen und stechen auf den Knaben ein. Er sinkt mit aus-
gebreiteten Armen über den König. Sie reißen ihn weg.
Grobe Fäuste fassen den König, schütteln ihn: „Wer bist
du?" Die brechenden Augen sind auf den Frager gerichtet,
der Mund öffnet sich. Da hält der Geharnischte sein Pistol
dem Sterbenden mitten ins Gesicht, brennt los und zer
schmettert des Königs Haupt. Und nun hauen die Küras-
siere mit dem Pallasch auf Kopf und Leib.

Schüsse. Die Schweden kommen. Sie werden ver
trieben. Nöue Feinde. Sie reihen dem Toten Waffen und
Kleider vom Leib. Nackt liegt des Königs Leichnam, neben
ihm wie tot der Page.
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