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Napoleons Zug durchs Fraubrunnenamt
jTa/iire i7P7

Es war im Spätherbst des Jahres 1797,
als Napoleon Bonaparte, damals général en
chef der italienischen Armee, seine grosse
Reise von Mailand nach Rastatt unter-
nahm, die ihn bekanntlich auch durch
unser Land führte. Wir beschränken uns
in dieser kurzen geschichtlichen Notiz dar-
auf, einen kleinen Ausschnitt aus den
Reiseerlebnissen des grossen Korsen wäh-
rend der Fahrt durch Bern und insbeson-
dere durch das Fraubrunnenamt zu geben.
Zwei Berichte von Augenzeugen und einer
vom Hörensagen liegen uns über diese
Fahrt vor, die in den wesentlichen Punk-
ten kaum voneinander abweichen und nur
in Einzelheiten differieren. Ueber Napo-
leons ganz kurzen Aufenthalt'in Bern fol-
gen wir zunächst der Erzählung eines
Herrn von Graffenried von Gerzensee, ei-
nes Augen- und Ohrenzeugen, der von
Bern bis Solothurn keinen Augenblick von
der Seite Napoleons wich.

Während der Korse im Waadtland mit
Tausenden von Rufen wie «Vive Bona-
parte» und «Vive le sauveur de France»
empfangen wurde, war die Begrüssung in
der Stadt Bern selbst eher frostig. Zwar
hatte sich auch hier eine ungeheure Men-
schenmenge eingefunden, doch ertönte, wie
uns sein Begleiter versichert, bei dessen
Ankunft nicht ein einziges «Vive Bona-
parte!» Namens der bernischen Regierung
richtete Stadtmajor von Muralt eine kurze
Ansprache an den hohen General, zog sich
aber, nachdem er sich seines amtlichen
Auftrages entledigt, ohne weiteres zurück.
Napoleon seinerseits unterliess es nicht,
den ihm nahestehenden General Junot zum
Schultheissen Nikiaus Friedrich von Stei-
ger zu entsenden. Kaum aber war diese
Visite beendigt, so fuhr der Korse mit sei-
nem Gefolge über die untere Torbrücke
aus der Stadt und den Aargauer Stalden
hinauf. Der letzte der anbefohlenen 150
Kanonenschüsse verhallte, als man in die
grosse Allee einlenkte. Da sich Gerüchte
verbreitet hatten, wonach französische
Emigranten einen Anschlag gegen Bona-
parte planten und namentlich die Durch-
fahrt durchs Grauholz gefährdet schien,
hatte es die bernische Regierung als ange-
zeigt erachtet, die Dragonereskorte, die ihn
schon durch das Waadtland begleitet hatte,
zu verstärken. Unterwegs holte man eine
Anzahl Bauern von Urtenen und Jegistorf
ein. Diese hatten soeben in der Stadt ihrer
Zehntpflicht gegenüber dem Burgerspital
genügt. Alter Uebung gemäss hatte ihnen
die Spittelverwaltung auch ein Glas alten
welschen Weines offeriert, und in glück-
seliger Stimmung schlenderten diese nun
ihren heimatlichen Wohnungen entgegen,
als Bonaparte sich gerade ihrer Gegend
näherte. Die Bauern hatten tagsüber von
der auf den Abend in der Stadt erwarteten
Ankunft des hohen Gastes viel und wohl
nicht immer zu seinen Ehren reden gehört,
und als nun der heranfahrende General
auf sie stiess und sie seinen Wagen an
den ihm vorreitenden grünen Husaren zu
erkennen glaubten, gingen sie ihm nicht
nur nicht aus dem Wege, so dass der Kut-
scher und die Postillone Mühe hatten, sich
Bahn zu machen, sondern sie schrien dicht
am Wagenfenster, hinter dem sie den Kor-
sen wähnten, laut das Sprichwort zu: «Du
Donnersschelm, e jedere Schelm blib i
sim Land!» Ob der Schelm die Rufe ver-

standen hat, wissen wir allerdings 'nicht.
Als einige Monate später die Franzosen in
die Schweiz kamen und Schauenburgs Sol-
daten über Solothurn nach dem Grauholz
vordrangen und dabei Jegistorf in arger
Weise plünderten, gab es viele, die nun
glaubten, dass jene vorwitzigen Zehnt-
bauern die Schuld an dieser Plünderung
trügen, denn sicherlich hätten sie ja mit
ihrem unbedachten Gerede den hohen Rei-
senden gehörig erzürnt.

Kurz nach diesem Vorkommnis er-
reichte man das schöne Jegistorf, wo Bona-
parte für die stattlichen Bauernhäuser und
das Schloss nicht geringes Interesse be-
kündete, doch fuhr man, ohne anzuhalten,
rasch weiter. Kurz vor Fraubrunnen hielt
plötzlich der Wagen des hohen Militärs.
Er hatte sich in einen Steinhaufen ver-
rannt und war beschädigt, so dass man
weder vor- noch rückwärtsfahren konnte.
Alles schimpfte und fluchte durcheinander.
Da der Wagen nicht ohne weiteres flott zu
bringen war, Fraubrunnen sich bereits
in nächster Nähe befand, stieg man aus
und begab sich zu Fuss nach dem Dorf
und dem Gasthof zum «Brunnen». Bona-
parte ergriff den Arm des ihn begleiten-
den Oberstleutnants Wurstemberger — Va-
ter des Historikers Johann Ludwig Wur-
stemberger — und wanderte zwischen ihm
und einem andern begleitenden Stadtber-
ner durch Kot und Schnee bis zum er-
sehnten Gasthof, wo man die Herstellung
des Wagens abwartete. Obgleich çs .erst
8 Uhr abends war und die Ankunft des zu-
künftigen Franzosenkaisers (oder doch we-
nigstens dessen Durchfahrt) in Fraubrun-
nen bekannt sein musste, blieb dessen-
ungeachtet alles still und öde im Dorf und
vor dem Gasthof. Einzig ein Stallknecht
mit einer Laterne in der Hand ging voran
bis in das Haus und ohne im geringsten
von der hohen Gesellschaft näher Notiz zu

nehmen. Mühsam tappte man sich durch
die finstere Treppe hinauf, und im ersten
Stock trafen die bernischen Begleiter ver-
schiedene Bekannte. Man ging nun noch
eine Treppe höher in den Wirtssaal, wo
sich der général en chef seiner Stiefel ent-
ledigte und ein Paar rote Pantoffeln an-
zog. Zweifellos mutete der Anblick des
grossen Soldaten die Wirtsleute recht seit-
sam an. Gewiss kam ihnen dieser Mann,
dessen Ausdruck und Blick ernst und
streng war und dessen schwarze Haare in
breiten, langen geraden Locken — oreil-
les des chiens, wie man sie damals nannte
— zu beiden Seiten herunterhingen,
und der einen blauen Ueberrock trug, äus-
serst fremdartig, wenn nicht gerade un-
heimlich vor. Bonapartes Gesichtsausdruck
verfinsterte sich, nachdem er einige Briefe,
die man ihm unterwegs in den Wagen ge-
worfen, durchgelesen hatte. Mit den Wor-
ten: «Vous avez de mauvaises gens!» ver-
liess er für einen Augenblick das Zimmer.
Während des Essens, das die Tochter des
Wirtes Marti in Fraubrunnen, eine grosse
und schlanke Gestalt (aber wegen Zahn-
schmerzen mit verbundenem Kopf!) auf-
trug, drehte sich das Gespräch u. a. um
den Schultheissen von Steiger und den ihm
vom König von Preussen verliehenen
schwarzen Adlerorden. Napoleon ver-
suchte, seiner bernischen Begleitung die
«Würmer aus der Nase zu ziehen», wollte
wissen, bei welcher Gelegenheit von Stei-
ger den Orden erhalten habe und gab
seiner missbilligenden Verwunderung dar-
über Ausdruck, dass der Schultheiss
einer freien und unabhängigen Republik
die militärische Dekoration eines Fürsten
trage, die er nicht auf Grund seiner mili-
tärischen Verdienste — von Steiger hatte
unseres Wissens kaum jemals Militärdienst
geleistet — erlangt habe. Erst als man
Bonaparte das besondere Verhältnis des
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Bs war im Lpstksrbst des dskrss 1737,
sis klspolson Bonaparte, damals general sn
cksk der itslisniscksn k.rmse, seins grosse
Reise von Msilsnd nsck Rsststt unter-
nskm, die ikk bekanntlick auck durck
unser Band kükrts. Wir bssckrsnksn uns
in dieser kurzen gssckicktlicksn Koti? dar-
suk, sinsn kleinen /Vusscknitt sus den
Reiseerlebnissen des grossen Korsen wsk-
rend der Bakrt durck Bern und insbeson-
dsrs durck das Rraubrunnsnsmt ?u geben.
!2wsl Berickte von Augenzeugen und einer
vorn Hörensagen liegen uns üdsr diese
Bakrt vor, die In den wsssntlicksn Runk-
ten kaum voneinander abweicksn und nur
in Bin?slkeiten dikksrisrsn. Kleber klspo-
leons gan? kurzen /kukentkalt'in Lern toi-
gen wir ?unsckst der Br?äklung eines
Herrn von (lrakkenried von (ler?snsss, ei-
nes /lugen- und Okrenxeugen, der von
Lern bis Lolotkurn keinen Augenblick von
der Leite klspolsons wick.

Wskrend der Korse irn Wssdtlsnd rnit
Tausenden von Ruken wie «Vivs Bons-
psrts» und «Vivs 1s sauveur ds Brance»
empkangen wurde, war die Begrüssung in
der Ltsdt Lern selbst eber trostig. 2war
bstte sicb sucb bisr eins ungsbeure Men-
sckenmsngs Singstunden, dock ertönte, wie
uns sein Begleiter versickert, bei dessen
àkuntt nickt sin sinniges «Vivs Bons-
psrts!» klsmsns der bsrniscken Regierung
ricktsts Ltsdtmsjor von Murait eins kur?s
ánsprscks sn den koken (lenersl, ?og sick
aber, nsckdern er sick seines srntlicksn
/kuktrsgss entledigt, okns weiteres Zurück,
klapolson seinerseits untsrlisss es nickt,
den ikrn nskestsksndsn Oensrsl dunot?um
Lekultksisssn kliklaus Rrisdrick von Ltsi-
gsr ?u entsenden. Ksum sber vor diese
Visite beendigt, so tukr der Korse rnit sei-
nern (lekolgs über die unters Borbrücke
sus der Ltsdt und den /lsrgsusr Ltsldsn
kinsuk. Osr lst?ts der snbetoklsnsn 1SV

Ksnonenscküsss vsrksllts, sis rnsn in die
grosse /dies einlenkte. Os sick (lsrückte
verbreitet ksttsn, wonsck krsn?ösiscks
Bmigrsntsn einen /lnscklsg gegen Bons-
psrte plsnten und nsiksntlick die Ourck-
tskrt durcks Orsukol? gskäkrdet sekisn,
kstts es die bsrniscks Regierung sis sngs-
?sigt srscktst, die Orsgonereskorte, die ikn
sckon durck dss Wssdtlsnd begleitet kstts,
?u verstärken, Unterwegs kolte rnsn sine
/kn?skì Bsusrn von Ortenen und degistort
sin. Oisss ksttsn soeben in der Ltsdt ikrer
Tskntpklickt gegenüber dsrn Burgsrspitsl
genügt, /liter ldsbung gemäss kstts iknsn
die Spittslvsrwsltung suck sin (llss slten
wslscken Weines okkeriert, und in glück-
seliger Stimmung seklsndsrtsn diese nun
ikren ksirnstlicksn Woknungen entgegen,
sis Bonspsrte sick gsrsds ikrer (legend
nsksrts. Ois Bsusrn ksttsn tsgsüber von
der suk den /lbsnd in der Ltsdt erwarteten
/Knkunkt des koken (lsstss viel und wokl
nickt irnrnsr ?u seinen Bkrsn reden gekört,
und sls nun der kersnkskrsnde (lenersl
suk sie stiess und sie seinen Wagen sn
den ikrn vorreitenden grünen Husaren ?.u
erkennen glsubtsn, gingen sie ikrn nickt
nur nickt sus dsrn Wegs, so dsss der Kut-
scker und die Rostillone iVIüks ksttsn, sick
Bskn ?u rnscksn, sondern sie sckrisn dickt
srn Wsgenkenstsr, kintsr dein sie den Kor-
sen wsknten, Isut dss Lprickwort ?u: «Ou
Oonnerssckslrn, s ledere Lckslrn klib i
sim Osnd!» Ob der Lckslrn dis Rute vsr-

standen kst, wissen wir allerdings ^nickt.
/lls einige Monats später die Bran?osen in
die Lckwsi? kamen und Lcksuenburgs Lol-
dsten über Lolotkurn nsck dem (lrsukol?
vordrsngsn und dsbsi dsgistork in srgsr
Weiss plünderten, gab es viele, die nun
glsubtsn, dsss jene vorwitzigen 2eknt-
bsusrn die Lckuld sn dieser Blündsrung
trügen, denn sicksrlick ksttsn sie M mit
ikrern unbedscktsn (lsrsde den koken Rei-
senden gskörig erzürnt.

Kur? nsck diesem Vorkommnis er-
reickte man dss scköns degistorf, wo Bons-
psrte kür die ststtlicksn Bauernkäuser und
dss Lckloss nickt geringes Interesse bs-
kündete, dock kukr msn, okns sn?uksltsn,
rssck weiter. Kur? vor Brsubrunnen kielt
plöt?lick der Wsgen des koken Militärs.
Br kstts sick in einen Ltsinksuksn ver-
rannt und war bssckädigt, so dsss msn
weder vor- nock rückwärtskskrsn konnte,
/llles sckimpkts und kluckts durckeinsndsr.
Os der Wsgen nickt okns weiteres klott ?u
bringen war, Rrsubrunnsn sick bereits
in nsckster kläke bskand, stieg msn aus
und begab sick ?u Russ nsck dem Oork
und dem (lastkok ?um -Brunnen». Bons-
psrts srgrikk den /lrm des ikn begleiten-
den Oberstleutnants Wursternbsrgsr — Vs-
ter des Historikers doksnn Oudwig Wur-
stsmbsrgsr — und wsndsrte ?wiscksn ikm
und einem andern begleitenden Ltsdtker-
nsr durck Kot und Lcknes bis ?urn er-
seknten Osstkok, wo msn die Herstellung
des Wsgsns sbwsrtete. Obgleick ys erst
8 Okr sbends war und die /lnkunkt des ?u-
künktigsn Rrsn?osenksissrs (oder dock ws-
nigstsns dessen Ourckkskrt) in Rrsubrun-
nsn beksnnt sein musste, blieb dessen-
ungescktst sllss still und öde Im Oork und
vor dem (lsstkok. Bin?ig ein Ltsllknsckt
mit einer Bstsrns in der Rand ging vorsn
bis In dss Raus und okns im geringsten
von der koken (lsssllsckskt nsker kloti? ?u

nekmsn. Mükssm tappte msn sick durck
die kinstsrs ?rspps kinsuk, und im ersten
Stock trsken die bsrniscken Begleiter vsr-
sckisdene Beksnnte. Msn ging nun nock
eins ikrsppe köksr in den Wirtssssl, wo
sieb der gsnèrsl sn cksk seiner Ltisksl snt-
ledigts und sin Rssr rote Rsntokksln sn-
?og. ^wslkellos mutete der /lnblick des
grossen Loldstsn die Wirtslsuts reckt seit-
ssrn sn. Oswiss kam Iknen dieser Mann,
dessen àsdruck und Blick ernst und
streng war und dessen sckwsr?s Bssrs in
breiten, lsngen geraden Bocken — orsil-
les des ckiens, wie msn sie damals nannte
— ?u beiden Leiten ksruntsrkingsn,
und der sinsn blauen Bleberrock trug, aus-
ssrst krsmdartig, wenn nickt gsrsds un-
ksimlick vor. Bonspsrtes Oesicktsausdruck
vsrkinstsrte sick, nsckdern er einige Brisks,
dis msn ikm unterwegs in den Wagen gs-
worken, durckgslessn kstts. Mit den Wor-
ten: «Vous ave? de msuvsisss gens!» vsr-
liess er kür einen /lugsnblick dss dimmer.
Wakrsnd des Bsssns, das die Tkocktsr des
Wirtes lViarti in Rrsubrunnsn, eins grosse
und scklsnks (lestait <aber wegen ?!skn-
sckmsr?en mit verbundenem Kopk!) suk-
trug, drekts sick dss (lespräck u. s. um
den Sckultksisssn von Steiger und den ikm
vom König von Rrsusssn vsrlisksnsn
sckwsr?sn /ldlerorden. Kspoleon ver-
suckte, seiner bsrniscken Begleitung die
«Würmer aus der klsss ?u ?isken», wollte
wissen, bei welcksr (lelegenksit von Ltsi-
ger den Orden erkalten ksbe und gab
seiner rnissbilligsnden Verwunderung dar-
über Ausdruck, dsss der Lckultksiss
einer kreisn und unsbksngigsn Republik
die milltäriscks Oekorstion eines Bürsten
trage, die er nickt suk (lrund seiner mili-
tsriscken Verdienste — von Steiger kstts
unseres Wissens kaum jemals Militärdienst
geleistet — srlsngt ksbe. Brst als msn
Bonaparte dss besonders Vsrksltnis des

von c/ev /Vcice c/e ^onc/on in ^siavn^76v ans Fese/»en
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Königs von Preussen in seiner Eigenschaft
als Fürst von Neuenburg und das enge
bürgerrechtliche Verhältnis dieser Stadt
zu Bern näher erläuterte, machte die an-
fängliche Missbilligung einem Verständnis-
volleren «Aha» Platz. Die weitere Unter-
haltung galt den bernischen Milizeinrich-
tungen. Insbesondere schien sich der
Korse lebhaft für die bernische Reiterei zu
interessieren. «L'homme milicié, le cheval
milicié», rief er aus, «c'est impossible d'en
faire une bonne cavallerie!» Leider sollte
Bonaparte mit diesem Urteil nicht ganz
unrecht haben, wie die unglücklichen
Märzereignisse des Jahres 1798 bewiesen.

Mitternacht war bereits vorüber, als
Napoleon wieder seinen Reisewagen be-
steigen konnte. Als Eskorte dienten ihm
aber von hier bis Solothurn nicht mehr
die grünen Husaren, vielmehr waren es
Bauern in gelben Kutten und in Zipfel-
mützen, die den Wagen des général en
chef begleiteten. Die Wegstrecke von
Fraubrunnen bis Solothurn wurde mit der
grössten Sicherheit und unbelästigt von
weinseligen Bauern und giftigen Brief-
Schreibern zurückgelegt. Ob wohl später
Napoleon wieder jemals von einer der-
artigen Eskorte geleitet worden ist? Wohl
kaum. F. Kasser.

auf iten 21%
VON MARTHA SCHWENDENER-EGU

r

Inmitten von Dampf steht sie, die
Waschbarbara, zwischen Bottichen mit
allerlei Wäschestücken. Im Herd in der
Ecke knistern grosse Holzscheiter, und
über den Waschhafen läuft zischend die
Seifenlauge. Am Boden bilden sich Wasser-
lachen, und die Schuhe der Barbara tap-
pen klatschend darin herum. Sie hebt mit
einem Ruck den vollen Bottich auf die
Bank, legt das Waschbrett zurecht und
fängt mit Waschen an.

Eine strenge Arbeit, das Waschen. Der
ganze Körper ist angestrengt: die Füsse
vom Stehen, der Rücken vom Sich-nach-
vorne-Neigen, das Genick, die Schultern
— und erst die Hände. Ausgelaugt sind
sie vom scharfen Seifenwasser, wundge-
rieben an grobem, schmutzigen Gewebe.

Einzig die Gedanken haben Musse und
können spazieren gehen. Sie wandern zu-
rück in die Zeit, als die Barbara noch ein
junges Weib war. Ja, das waren noch
schöne Zeiten. Da hatte sie es nicht nötig,
auf den Taglohn zu gehen. Ihr Mann hatte
einen ordentlichen Verdienst. Eigentlich
etwas hochmütig war sie damals. Sie
würde sicher die Nase gerümpft haben,
wenn ihr jemand prophezeit hätte, dass sie
später mit Waschen und Putzen ihr Brot
verdienen müsse.

Aber das Glück kommt und geht. Mit
einem Hüsteln fing es an, und nach einem
halben Jahr war ihr Peter im Grab. Und
seither, bald fünfzehn Jahre sind es her,
ist sie die Waschbarbara. Fürwahr, ein
hartes Los! Aber was blieb ihr sonst?
Sie muste doch etwas verdienen, um sich
un'd ihren Buben durchzubringen.

Ja, sie hat gelernt, den stolzen Nacken
über die Arbeit zu beugen. Es war oft
so schwer. Aber sie hat durchgehalten;
mehr noch, sie ist vorwärts gekommen.
Langte es das erste Jahr knapp für das
Allernötigste — bald ging es besser. Im-
mer mehr Kunden gewann sie. In gute
Häuser rief man sie, zum Waschen, zum
Putzen. Sie war wieder ordentlich stolz,
als sie Erspartes auf die Bank trug. Er-
spartes — für ihren Buben. Er soll es ein-
mal besser haben. Lehrer soll er werden;
intelligent ist er ja. Er wird dann eine
gutbezahlte Stelle erhalten, und sie wird
dann nicht mehr waschen müssen. Sie
wird es dann schön haben, die Hände in
den Schoss legen können. Das ist immer
der Schluss ihrer Gedankengänge.

Und die Barbara wäscht — ein Stück
nach dem andern. Immer mehr beugt sich

der Rücken. Von Zeit zu Zeit richtet sie
sich auf, die Hände in die Seite stemmend.
Ein Stöhnen steigt dann jedesmal über
die schmalen Lippen. Ach, wie tut das
Kreuz zo weh! Wenn es doch bald Mittag
wäre. Aber die Arbeit muss ja doch fer-
tig werden. Sie muss sich sputen, die
Wäsche muss ans Seil, so schnell wie mög-
lieh. Jede Hausfrau wünscht es so. Die
Sonne scheint grad so schön oder es lüf-
telt just richtig; morgen könnte es regnen.
Keine Ruhe haben die Frauen, bis die
Wäsche wieder schön blendend weiss und
geordnet im Kasten liegt.

«Könnte ich heute über Mittag ein
Stündchen nach Hause, Frau Zürcher?»
frägt die Waschbarbara ihre Kundin, wel-
che in der Waschküche erscheint. «Mein
Bub reist heute ab, ins Seminar, und da
sollte ich fast nachsehen, ob er auch nichts
vergisst.»

«Freilich, Barbara, geh nur. So, ins
Seminar geht der Junge?»

«Ja, wisst, die Gemeinde zahlt etwas
und...»

«... und das andere hat sich die Mut-
ter aus den Händen gerieben und vom
Mund abgespart. »

«Ach, ich tat, was ich konnte.» Be-
scheiden wehrt Barbara das Lob ab.

Der Bub steht schon reisefertig im
Türrahmen der alten Hütte, als seine
Mutter den Stutz hinaufkeucht. Angetan
mit dem dunklen Konfirmandenkleid, stei-
fer Kragen und Kravatte — gut sieht er
aus. Unter dem blonden Haar lugen die
blauen Augen noch recht kindlich in die
Welt. Aber das eckige, etwas vorsprin-
gende Kinn weiss doch schon, was es will,
und die hohe Stirn scheint allerlei Wissen
in sich aufnehmen zu wollen.

«So, bist schon gerüstet? Hast auch
richtig gekocht und genug gegessen?»

«Ich hab' nicht aufgegessen, aber ...»
«Aber nein, rein nichts hast du geges-

sen», entsetzt sich die Mutter. «Gut, dass
ich hier noch etwas habe. Frau Zürcher
hat es mir eingepackt für dich. Schau!
Schinken und Wurst. Noch ein Stück Brot
dazu, und dann hast du etwas Feines auf
der Reise.»

«Ja, aber ich muss mich beeilen, sonst
komme ich noch zu spät auf den Zug.»
Etwas nervös versorgen die Jungenhände
den Reiseproviant im Koffer, währenddem
die Mutter ein Stäublein vom Anzug ihres
Sohnes wischt.

«So — nun adieu!»
Schier verlegen reichen sich Mutter

und Sohn die Hände, nicht zu festem
Druck, nein, sie berühren sich kaum.

«So muss es denn sein. Leb wohl,
Willi!»

Es scheint, als wollte der Bub noch
etwas sagen, aber die Worte bleiben un-
gesprochen im Hals stecken. Den Koffer
hat er schon in der Hand. Er wendet sich
zum Gehen.

«Ich lasse dann der Frau Zürcher noch
danken», ruft er noch zurück.

«Werd's ihr sagen. Aber pressier jetzt!»
«Es langt schon noch.»
Die Mutter steht unter der Haustüre

und schaut dem Sohne nach. Eigentlich
hätte sie ihn auf den Bahnhof begleiten
können. Dass ihr das nicht vorher in den
Sinn kam. «Bin ich eine dumme Babe»,
schilt sie sich selber. Aber es nützt nichts,
es ist zu spät. Der Bub ist schon bei der
Wegbiegung. Noch einmal dreht er sich
um und winkt.

Da ruft ihm die Mutter nach: «Achte
auf den Weg!»

Als schämte er sich dieser Mahnung —
die Nachbarn haben sie sicher gehört —
schreitet er schneller aus. Er ist doch nicht
mehr der kleine Bub, dem die Mutter
jeden Morgen nachgerufen hat: «Achte auf
den Weg!» Er ist nun doch an den Stras-
senverkehr gewöhnt. Sein Mund verzieht
sich, und er ist plötzlich froh, von Mutters
Schürzenzipfel wegzukommen.

Die Mutter unter der Haustüre schüt-
telt es. Sie schluckt und schluckt. Dann
kehrt sie an ihre Arbeit zurück. Dazu
gehen ihre Gedanken mit dem Buben in
die Fremde. Hoffentlich achtet er auch
immer auf den Weg.

Das Leben der Waschbarbara geht wei-
1er. Gleich hart ist ihr Tagewerk. Mehr
noch spart sie. Dazu ist es einsam um sie
geworden. Doch nur noch ein paar Jähr-
chen. —

Nur noch ein Jahr. —
Eines Tages kommt die Depesche: «Exa-

men bestanden. Willi.» Nun wird er bald
heimkommen, eine Stelle haben, viel Geld
verdienen. Er wird ein geachteter Mann
werden, ein Herr sogar. Aber ob er
sich dann nicht seiner Mutter schämen
wird? Ob sie dann noch zum Waschen
und Putzen gehen kann? Sicher würde er
es ungern haben. Doch was sollte sie sonst
tun? Ihm zur Last fallen? Nein, das
möchte sie lieber noch nicht.

Die Waschbarbara kommt sich plötzlich
ganz unnütz vor. Nun hat er sie eigentlich
nicht mehr nötig. Diese Erkenntnis frisst
an ihrem Herzen. Von dem Tag an, wo ihr
Bub als Lehrer amtet, nimmt ihre Kraft
ab. Es kann vorkommen, dass sie eine
Wäsche nicht fertig machen kann. Doch
will sie sich nicht ergeben. Sicher, sie
hätte es nicht mehr nötig, auf den Tag-
lohn zu gehen. Der Bub schickt ihr ja
jeden Monat Geld, mehr als sie je brauchen
könnte. Aber sie will doch noch schaffen,
solange sie noch mag.

Vom Waschbottich weg führt man die
Waschbarbara ins Spital. Heftige Krämpfe
haben sie befallen. Eine Operation scheint
sie zu retten, aber das Herz will nicht
mehr. Eines Morgens liegt sie tot im Bett.

Die Trauergemeinde entfernt sich vom
offenen Grab. Nur ein grosser, blonder
Mann steht noch dort. Endlich wendet
auch er sich ab. — Da — was war das
eben? Hat nicht eben seine Mutter ge-
rufen: «Achte auf den Weg!»

«Ja, Mutter, ich werde auf meinen Weg
achten.»

oie kenne» wc>ci-ie 1011

Königs von Lrsusssn in seiner Ligsnscbakt
sis Lürst von blsusnburg und das enge
burgsrrscbtlicks Verbältnis dieser Ltadt
2u Lern näbsr erläuterte, mscbte die an-
känglicbs lVIissbilligung einem Verständnis-
volleren «àa» Llat2, Oie weitere Unter-
baltung galt äsn berniscbsn lVli1Ì2Sinricb-
tungsn, Insbesondere seinen sieb der
Korse lsbbakt kür die bsrnisebe Leiters! 2U
interessieren, «L'bomms milicis, ls ebsval
milicis», risk er sus, «c'est impossible d'en
ksirs uns bonne cavallerle!» Leider sollte
Lonaparte mit ciisssm Orteil niebt gan2
unrecbt bsbsn, wie dis unglücklicbsn
lVlsr2ersignisss clss labres 1738 bewiesen.

lVlittsrnacbt wsr bereits vorüber, sls
blapolson wieder seinen Reisewagsn be-
steigen konnte, TVls Lskorts dienten ikm
sber von kisr bis Lolotburn nickt msbr
dis grünen Lusarsn, vislmekr wsren es
Lsuern in gelben Lutten und in Lipkel-
müt^en, die den tVagsn des general sn
cbsk begleiteten. Ois V/egstrscke von
Lrsubrunnsn bis Lolotburn wurde mit der
grössten Licberbsit und unbslästigt von
wsinssligen Lsusrn und giktigsn Lrisk-
scbrsibern Zurückgelegt, Ob wobt später
blapoleon wieder jemals von einer der-
srtigsn Lskorts geleitet worden ist? IVobl
ksum, L, Lasser.

lochte auf à Weg.'k

Inmitten von Oampk stsbt sie, die
IVascbbarbara, xwlscben Lotticbsn mit
allerlei IVäscksstücksn, Im Herd in der
Lcks knistern grosse Làscbsitsr, und
über den Vlasebbaken läukt Äsckend die
Lsikenlaugs, TVm Loden bilden sicb IVssssr-
lacken, und die Lcbubs der Larbara tap-
pen klatsckend darin berum, Sie bebt mit
einem Luck den vollen Lottick auk die
Lank, legt das IVascbbrstt 2urscbt und
kängt mit IVaseben sn.

Lins strenge TVrbsit, das IVascksn, Oer
gan2S Körper ist angestrengt: die Lüsss
vom Ltsbsn, der Lücken vom Licb-nacb-
vorns-blsigsn, das Osnick, die Scbultsrn
— und erst die Lande, TVusgelaugt sind
sie vom scbarksn Lsiksnwasser, wundgs-
rieben an grobem, scbmut2igsn Oewebs,

Linsig die Qsdanken babsn lVlusss und
können spazieren geben. Sie wandern 2u-
rück in die Lsit, als die Larbara nocb sin
junges Vleib war, da, das waren nocb
seböns Leiten, Oa batte sie es nicbt nötig,
auk den Laglobn 2U geben, Ibr lVlsnn batts
einen ordsntlicben Verdienst, Ligsntlicb
etwas bocbmütig war sie damals. Lis
würde sicbsr die Lass gerümpkt kaben,
wenn ibr jemand propbs2eit bätte, dass sie
später mit IVsscbsn und Lutten ibr Lrot
verdienen müsse,

TVbsr das Olück kommt und gebt, lVlit
einem Lüsteln king es sn, und nacb einem
balbsn dsbr war ibr Lstsr im Orab, Lnd
ssitker, bald künk^ekn labre sind es bsr,
ist sie die Wascbbsrbara, Lürwabr, sin
bartss Los! TVbsr was blieb ibr sonst?
Lie musts dock etwas verdienen, um sicb
und ibren Luken durcbrubringcn,

da, sie bat gelernt, den stolzen Lacken
über die Arbeit 2U beugen, Ls war okt
so sckwsr, ^.bsr sie bat durckgebsltsn;
msbr nocb, sie ist vorwärts gekommen.
Langte es das erste dabr knapp kür das
TLlsrnötigsts — bald ging es besser. Im-
msr mskr Kunden gewann sie. In gute
Läuser risk man sie, 2um tVascben, 2um
Luisen, Lie war wieder ordentlicb stol2,
als sis Lrspartss auk die Lank trug, Lr-
spartes — kür ibren Luden, Lr soll es sin-
mal besser babsn, Lsbrsr soll er werden;
intelligent ist er ja, Lr wird dann eins
gutbs2ablts Stelle erkalten, und sie wird
dann nickt mekr wascbsn müssen, Sie
wird es dann scbön babsn, die Lände in
den Scboss legen können, vas ist immer
der Lcbluss ibrer Osdsnksngänge,

Lnd die Larbara wäscbt — sin Stück
nacb dem andern. Immer mekr beugt sicb

der Lücken, Von Zeit 2U Zeit riebtst sie
sicb auk, die Lände in die Leite stemmend.
Lin Ltöbnen steigt dann jedesmal über
die scbmslen Lippen, TVcb, wie tut das
Krsu2 20 web! V/snn es dock bald IVlittsg
wäre, TVbsr die Arbeit muss ja dock ksr-
tig werden. Lis muss sieb sputen, die
IVäscks muss ans Leil, so scknsll wie mög-
licb, leds Lauskrau wünscbt es so. Oie
Sonne scbsint grad so scbön oder es lük-
telt just ricbtig; morgen könnte es regnen.
Keine Luke babsn die Lrausn, bis die
IVäscbs wieder scbön blendend weiss und
geordnet im Kasten liegt.

«Könnte icb beute über Mittag sin
Ltündcken nacb Lause, Lrau Lürcbsr?»
krägt die IVsscbbarbars ibre Kundin, wsl-
cbe in der IVascbkücbe srscbsint, «lVlsin
Lud reist beute ab, ins Lsminar, und da
sollte icb kast nscbssben, ob er suck nickts
vsrgisst.»

«Lreilick, Larbara, geb nur, Lo, ins
Lsminar gebt der lungs?»

«da, wisst, die Osmsinds 2sblt etwas
und,,.»

».., und das andere bat sicb die lVlut-
ter aus den Länden gerieben und vom
lVlund abgespart, »

«TVcb, icb tet, was icb konnte.» Ls-
scbsidsn wsbrt Larbara das Lob ab,

Oer Lud stsbt scbon reissksrtig im
Lürrabmen der alten Lütte, als seine
lVluttsr den Ltut2 binaukksucbt, Ungetan
mit dem dunklen Konkirmandsnklsid, stei-
ksr Kragen und Kravatte — gut siebt er
aus, Lntsr dem blonden Lasr lugen die
blauen klugen nocb reckt kindlieb in die
Welt, Tiber das eckige, etwas vorsprin-
gsnds Kinn weiss dock scbon, was es will,
und dis bobs Ltirn scbsint allerlei Wissen
in sicb auknsbmsn 2U wollen,

«Lo, bist scbon gerüstet? Last sucb
ricktig gskoekt und genug gegessen?»

«Icb beb' nicbt aukgsgessen, aber ,..»
Tiber nein, rein nicbts bast du gsgss-

sen», entsst2t sicb die lVluttsr, «Oût, dass
ick bier nocb etwas babe, Lrau Lürebsr
bat es mir eingepackt kür dick, Lckau!
Lckinksn und Wurst, block sin Stück Lrot
da2u, und dann bast du etwas Leines auk
der Leise.»

«da, aber icb muss micb beeilen, sonst
komme ick nocb 2U spät auk den Lug.»
Ltwas nervös versorgen die lungsnbänds
den Ksissproviant im Kokksr, wäkrsnddsm
die lVluttsr sin Stäublsin vom Tin2ug ibrss
Lobnss wiscbt.

«Lo — nun adieu!»
Lcbisr verlegen rsicbsn sicb lVluttsr

und Lobn die Lände, niebt 2U ksstsm
Oruck, nein, sie bsrübrsn sieb kaum,

«Lo muss es denn sein. Leb wobl,
Willi!»

Ls scbsint, als wollte der Lud nocb
etwas sagen, aber die Worts bleiben un-
gssprocben im Lals stecken, Oen Kokksr
bat er scbon in der Land, Lr wendet sicb
2um Leben,

«leb lasse dann der Lrau !2ürcber nocb
danken», rukt er nocb 2urück,

« Word's ibr sagen, Tiber pressier jet2t!»
«Ls langt scbon nocb.»
Ois lVluttsr stebt unter der Laustüre

und scbaut dem Lokne nacb. Ligsntlicb
bätte sie ibn auk den Lsbnkok begleiten
können. Oass ibr das nicbt vorber in den
Linn kam, «Lin icb eins dumme Labs»,
scbilt sie sicb selber, Tiber es nüt2t nicbts,
es ist 2U spät, Oer Lud ist scbon bei der
Wsgbisgung, block einmal drskt er sicb
um und winkt,

Oa rukt ibm die lVluttsr nacb: «Tickte
auk den Weg!»

Tils scbämts er sicb dieser lVlabnung —
die Kscbbsrn babsn sie sicker gekört —
scbreitst er scbnellsr aus, Lr ist dock nickt
mekr der kleine Lud, dem die lVlutter
jeden lVlorgen nscbgeruksn bat: dickte auk
den Weg!» Lr ist nun dock an den Ltras-
senvsrkebr gswöbnt, Lein lVlund vsràkt
sieb, und er ist plötLicb krob, von lVlutters
8cbür2sn2ipkel wsg2ukommen.

Oie lVlutter unter der Laustüre scbüt-
telt es. Lis scbluckt und scbluckt, Oann
kebrt sie an ibre Tirbsit 2urück, Oa2U
geben ibre Oedanksn mit dem Luken in
die Lrsmds, Lokkentlick acbtet er aucb
immer auk den Weg,

Oas Leben der Wsscbbarbara gebt wei-
ter, Olsicb Kart ist ibr Lagswerk, lVlskr
nocb spart sie, Oà2u ist es einsam um sie
geworden, Oocb nur nocb sin paar dabr-
eben, —

blur nocb sin dabr, —
Lines Lages kommt die Oepescbs: «Lxa-

men bestanden, Willi.» blun wird er bald
bsimkommen, eins Stelle Kaben, viel Leid
verdienen. Lr wird sin gsacbtstsr lVlsnn
werden, ein Lerr sogar. TVbsr ob er
sicb dann nicbt seiner lVluttsr scbämsn
wird? Ob sie dann nocb 2um Wsscbsn
und Lut2sn geben kann? Lieber würde er
es ungern babsn, Oocb was sollte sie sonst
tun? Ikm 2ur Last kallsn? Lein, das
möcbte sie lieber nocb nicbt.

Oie Wsscbbarbara kommt sicb plöt2licb
gan2 unnüt2 vor. blun bat er sie sigsntlick
nicbt mskr nötig. Diese Lrkenntnis krisst
an ibrem Lsr2sn, Von dem Lag an, wo ibr
Lud als Lsbrsr amtst, nimmt ibre Krskt
ab, Ls kann vorkommen, dass sie eins
V/äscbe niebt ksrtig maebsn kann, Oocb
will sie sicb nickt ergeben. Lieber, sie
bätte es niebt mskr nötig, auk den Lag-
lobn 2U geben, Oer Lud scbiekt ibr ja
jeden lVlonat Osld, msbr als sie je braucbsn
könnte, T»kcr sie will dock nocb sebakksn,
solange sie nocb mag.

Vom Wascbbotticb weg kübrt man die
IVascbbsrbara ins Lpital, Lektige Krämpks
babsn sie beksllsn. Lins Operation scbsint
sie 2u retten, aber das Lsr2 will nickt
msbr, Lines lVlorgsns liegt sie tot im Lett,

Oie Lrauergemsinds entkernt sicb vom
okkenen Orab, blur sin grosser, blonder
lVlsnn stebt nocb dort, Lndlieb wendet
aucb er sicb ab, — Oa — was war das
eben? Lat niebt eben seine lVlutter ge-
ruksn: -TVcbte auk den IVeg!»

«da, lVlutter, icb werde auk meinen Vleg
aebten.»
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