








^ o r ß c t n c r ß u n c j e n .

1. SDaä „8el)r= unb Sefebudj" bitbet bie gortfetjung unferer bvei 
„Spradjbüd)lein für fdjroeijerifd)e ©lemeutarfdjulen" unb ift nad) ben= 
jelben ©runbfäfcen bearbeitet. ®ie brei Steile entfpredjen bem 4., 5. 
unb 6. Sdjutjaljr unb enthalten ben gefamten öeI;r[loff beS @prad)= 
unb [Realunterrid)t3 biefer (Stufe, ©S jerfäDt bafyer jebeö 33änb̂ en 
in eine fprad)lic§e unb eine realiftijd ê Abteilung. ®ie ®arftetlungen 
ber lefctern foüen jraar in erfter Öinie bem realiftifdjen Sffiiffen bienen, 
nid)t minber aber aucfy ju Sefe-, Spred)= unb Scfyreibübungen oer= 
roenbet roerben.

2. 2Bir beabfid)tigten, eine erljeblid; gröfjere '2lnjaljt non „Sefeftütfen" 
aufjuneljmen, als mir fdjtiefjlid) bieten. $Me SRücffî it auf ben Umfang 
be§ @an$en nötigte unä gu biefer 33efcfyränfung. ^mmertyin finb mit 
SIbfidjt roeit melir Stücfe aufgenommen roorben, als innerhalb eineö 
Sd)uljaf|re3 betjanbelt roerben fönnen. 68 gefd̂ at) bteS auS bem 
hoppelten @runbe, baß eiuerfeitS ber Spüler aud) nod) anbern al§ 
in ber Sdjule bereits oerarbeiteten fiefeftoff in ber §anb Jjaben foßte, 
unb ba§ anberfeitä ber £e£)ver nid)t burd) bie Slrmut beä Sefjrmittelä 
gejroungen roerbe, aüjä^rlid) biefelben etf)ijd)cu SSifbungöftoffe betjanbeln 
ju miijfen.

3. ®er 3lbfdjnitt jur „Sp rödere" enthalt bie praftifdje 2Iu3fül}= 
rung ber fadjbejügtid;eu ©ebanfen in unferm £>anbbud) ber ^äbagogif, 
roo bie rocitere Segrünbung ju finben ift. SßMr glauben t)ier um fo 
efyer barüber tjinroeggê en ju bürfen, alä jene meifyobologifdjen g-or= 
berungen in roeiteften Greifen 3 uft’mmun8 gefunben tjaben. So  Ijat 
aud) bie internationale Äonferenj oon 9lbgeoröneten ber Stänbe 3ürid), 
S t. ©aßen, Slfyurgau, ©laruö unb ©djafffjaufen bei 3liifftellnng ifyreö 
Programms für neue fpradjlidje ßeljrnüttel oom 24. September 1877 
fid) unferen gorberungen angefdjloffen. £öas roir in biefer §infid)t E)ier 
bieten, ftimmt im roef entließen mit bem genannten Programm überein.

4. 3n ber (Srbfunbe geljen roir fetbftüerftänblid) non ber Jpeimat 
auö; aber roir beginnen im Sudje nid)t mit irgenb einem realen ß̂untt, 
ber ja nur für eine einzige Sdjule beä ganjen Sanbes geeignet roäre, 
fonbern führen eint ibeale @egenb oor, beren 33etrad)tung unb ®ar= 
fteöung allen Spulen meljrfadje Sorteile gerodtjrt: a) ®er ©egenftanb 
tann fo gerodelt roerben, bafj alle erforberlidjm Sorbegriffc jur richtigen 
91uffaffung fommen; b) bie grapljifdje ®arfteüung be3 ?lufgefa§ten füljrt



jur fixeren ßenntniä ber Kartographie; c) bie fragen unb 2lufgaben 
nötigen in jeber Staute jur genauen 'Betrachtung unb jtdjern Kenntnis 
ber roirflichen Jpeimat. — Das jroeite ipeft roirb bie Sdjroeij befprechen, 
ba§ britte über bas> Baterlanb f)tnausgê en

5. 3« ben „Sagen unb ©efchichten au§ alter unb neuer 3eit" 
bringen nur für jebeä Schuljahr etroa 25 Darftellungen, bie nac£) 3n= 
âtt unb gönn ber jeroeiligen gaffungöfraft entfpredjen follen. Dabei 

befdhränfen mir un§ auä uerfĉ iebenen ©rünben nid̂ t auäfchtiefjlidj auf 
oaterlänbif̂ en Stoff, fonbern gieren au3 ber allgemeinen ®efcf)id)te 
einjelneä tjer&ei, bas jurn BerftäubniS unferer heimatlichen Borgänge 
unb 3uftänbe unentbehrlich ift Die Slbgrenjung ber brei §efte ge= 
flieht auch n'̂ t na$ djronologifchen SJtücf ficfjten; mir fchreiten in fon= 
gentrifchen Greifen fort, bamit ber Spüler nicht erft am @nbe ber 9IH= 
tagäfchuljeit einige Kenntnis oon ber neueften ©efchidfjte erhalte ober 
gar, fallä er bie oberfte Klaffe ju burchlaufen nicht in ber ßage ift, 
ohne biefe Kenntnis ber Schule entlaffen roerbe.

6. ber SWaturfunbe bringen mir nicht eine Dieihe allgemeiner, 
elementarer Befd)reibungen, beren BilbuugsSroert auch ânn 9er'n9 ift, 
roenn fie gut geschrieben finb. SBir möchten ßehrer unb Schüler ju 
genauefter Beobachtung roertootler SRaturobjefte unb ju prä̂ ifer Dar= 
ftedung beä (Srfannten oeranlaffen. Dabei mähten mir bie ©egenftänbe 
fo, bafj mit ber Kenntnis bes einjelnen jugleich naturEunbliche Be= 
griffe geroonnen roerben, roelche für bie roeitere Bilbung oon roefent= 
licher Sebeutung finb. 2BaS mir bieten, roerbe ja nicht als ein Kanon 
betrachtet, bett bur%mrbeiten jeber Sefirer oevpflichtet roäre! 'Bielmehr 
roähle ber ßehrer auS nadj eigener (Sinfidjt unb befchränfe fi<$ auf 
baS, roaS unter ben gegebenen Berhältniffen grünblich burchgefübrt 
roerben fann.

7. Da§ oorliegenbe „8ehr= unb öefebuch" ift nicht bie 2lrbeit etneS 
SJianneS. Die Berfdjiebenartigfeit beS Stoffes nötigte jur êrbeijiehung 
oerfchiebeuer Kräfte. Der Brogrammentrourf beS Herausgebers rourbe 
non einer iHnjabl heroorragenber BolfSfdjulmänner beraten unb feftge= 
ftetlt Die 'Ausführung ber brei realiftifdjen Slbfdmttte beforgten
3.$. ßufc, &hrer in 3ürtch, 3.3-Schneebeli, ßehrer in Zürich, 
unb 3 oh- ^riebr. Schär, Sehrer in Bafel.

Bern, im Februar 1885.
Per ikrausgcßet.
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I. Gott grüße dich!

1. Gott grüße d ich! Kein and’rer Gruß 
gleicht dem an Innigkeit.
Gott grüße d ich! Kein and’re r Gruß 
paßt so zu aller Zeit.

2. Gott grüße dich! W enn dieser Gruß 
so recht vom Herzen geht,
gilt bei dem lieben Gott der Gruß 
so viel wie ein Gebet.

Julius Sturm.

2. Wo wohnt der liebe Gott?

1. W o wohnt der liebe Gott? Sieh dort den blauen Himmel 
an, wie fest er steht so lange Zeit, sich wölbt so hoch, sich 
streckt so w eit, daß ihn kein Mensch erfassen kann, und 
sieh’ der Sterne gold’nen Schein, gleich als viel tausend 
Fensterlein: das ist des lieben Gottes H aus; da wohnt er 
drin und schaut heraus und schaut mit Vateraugen nieder 
auf dich und alle deine Brüder.

2. W o wohnt der liebe G ott?  Hinaus tritt in den dunkeln 
W a l d  die Berge sieh zum Himmel geh’n, die Felsen, die 
wie Säulen steh’n, der Bäume ragende Gestalt. Horch, wie 
es in den Wipfeln rauscht, horch, wie’s im stillen Tale 
lauscht! Dir schlägt das Herz, du merkst es bald, der liebe 
Gott wohnt in dem W ald. Dein Auge zwar kann ihn nicht 
sehen, doch fühlst du seines Odems W ehen.
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3. Wo wohnt der liebe G ott?  Hörst du der Glocken hellen 
K lang? Zur K i r c h e  rufen sie dich hin. W ie ernst, wie 
freundlich ist’s d a rin ! W ie lieb und traut und doch wie 
bang! W ie singen sie mit frommer Lust, wie beten sie aus 
tiefer Brust! Das macht, der H err Gott wohnet d a ; drum 
kommen sie von fern und nah, hier vor sein Angesicht zu 
treten, zu fleh’n, zu danken, anzubeten.

4. Wo wohnt der liebe G ott?  Die ganze ^Schöpfung ist sein 
Haus. Doch wenn es ihm so wohl gefällt, so wählet in der 
weiten W elt er sich die .engste Kammer aus. Wie ist das 
M e n s c h e n h e r z  so klein! Und doch auch da zieht Gott 
herein. 0 ,  halt’ das deine fromm und rein, so wählt er’s 
auch zur W ohnung sein und kommt mit seinen Himmels
freuden und wird nie wieder von dir scheiden!

Wilhelm Hey.

3. 3>ie jwci
^afob unb 2lnnct roaren einmal allem ju §aufe. ®a fagte 

^afob gu Stnna: „Komm’, wir rooÜen in bent -£jaufe etroaS <Sutes 
gu effen auffudjen unb e§ unä rec£)t rool)l fdjmecfen laffen! " 

2lnna fprad): „2ßenn bu inid) an einen Ort Ijinfüf)ren 
fannft, roo eä niemanb fxê t, fo roiH id) mitljalten."

„^iun," fagte 3>afob, „fo fomm’ mit in ba§ Sftildjfämmer; 
lein, bort roollen rotr eine ©Rüffel üoH füfeen 9taljm uerjeljren."

2lnna fprad): „'iDort fiê t eS ber 9ia<$bar, ber auf ber 
©affe §olg f palt et."

„@o fomm’ mit mir in bie Äüdje," fagte ^afob, „in bem 
Äücfyenfaften fteljt ein £opf »oll -Sponig. ^n btefen roollen roir 
unfer Srot eintunfen."

2lnna fprad): „®ort fann bie 9tad)barm Ijereinfeljen, bie 
an iljrem genfter fi|t unb fpinnt."

,,©o roollen rotr brunten im jM er Äpfel effen," fagte 
,3afob, „bort ift e§ fo ftocffinfter, ba§ un§ geroifj niemanb fieljt."

2lnna fprad): „£5, mein lieber ^afob! SReinft bu benn 
rotrflid), bafj un§ bort niemanb felje? 2Bei$t bu nichts non 
jenem Sluge bort oben, bas bie Stauern burdjbringt unb ins 
®unfle fieljt?"
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^afofi erfdjraf unb [agte: „®u  f>afi redjt, liebe ©cfyroefter! 
©ott fiefjt un§ aud) ba, roo un§ fein ÜRenfdfjenauge feiert fann. 
2Bir njoßett baljer nirgenbä 23ö[e§ tun." eutiftop̂  sdmit«.

4. Gottvertrauen.
Gott ist bei m ir !

E r ist bei seinen Menschenkindern allen, 
es kann kein H aar von ihrem Haupte fallen, 
daß er’s nicht weiß.
Mag es auch donnern oder blitzen, 
er will vor Unglück mich beschützen!

Gott ist bei mir! Karl Ensiin.

5. 5>cr
©n efjrttmrbiger Pfarrer in filherroeijjen paaren l)ielt an 

einem frönen ©ommertage fötnberleljre unb prebigte ben kleinen 
oon ber ®rö§e unb SSaterlieBe ©otte§ gar fyerjlidj unb fd)ön. 
Söäfjrenb er aber aljo prebigte, flog ein prächtiger (Schmetterling 
in bte ßirdie unb flatterte üor ben Äinbern jjerurn. ®a wollten 
iljn bie jtnaben IjinauSjagert, auf ba§ er niemanb ftöre. 216er 
ber freunbliĉ e ©eelenljirte roeljrete iEjnen unb fpradj: „Saffet iljn, 
liehe föinber, er prebiget aucf)!" atctll

6. Wandersmann und Lerche.
W . Lerche, wie früh schon fliegest du 

jauchzend der Morgensonne z u !
L . W ill dem lieben Gott mit Singen

Dank für Leben und Nahrung bringen, 
das ist von alters her mein Brauch,
W anderer, deiner wohl auch?
Und wie so laut in der Luft sie sang, 
und wie er schritt mit munterm Gang, 
war es so froh, so hell den Zwei’n 
im lieben, klaren Sonnenschein.
Und Gott der Herr im Himmel droben
hört gar gern ihr Danken und Loben. Hey.



7. Das Tischgebet.

An der Tafel im Gasthaus zum goldenen Stern 
waren beisammen viel reiche Herrn.
Vor ihnen standen aus Küch’ und Keller 
gar lieblich lockend die Flaschen und Teller. 
Schon saßen sie da in plaudernden Gruppen, 
die Kellner brachten die dampfenden Suppen, 
und mehr noch begannen Gemüs’ und Braten 
mit süßem W ohlgeruch zu laden.
Da kam zur Türe still herein 
ein Fremder mit seinem Töchterlein 
und setzte sich unten am langen Tisch, 
um auch zu kosten von W ein und Fisch.
Oben klirrten die Löffel und Messer, 
klangen die Gläser und scherzten die Esser.
Da tönt auf einmal gar hell und fein 
eine Stimme in den Lärm  hinein, 
wie wenn von fern ein Glöcklein klingt, 
wie wenn im Wald ein Vogel singt.
Und wie auch der Strom der Rede rauscht, 
still wird es rings, und jeder lauscht:
Der Krieger, der von den Schlachten erzählt, 
der Kaufmann, der über die Zölle geschmält, 
die Reisenden, die von Abenteuern 
gesprochen und von Ungeheuern, 
die Stutzer, die von Pferd und W agen 
und Hunden und Moden so vieles sagen.
Und wie sie schauen nach dem Orte, 
von woher dringen die lieblichsten W orte, 
mit gefalteten Händen das Mädchen steht 
und spricht sein gewohntes Tischgebet.
Und wie beseelt von höherem Geist 
falten auch sie die Hände zumeist, 
und horchen alle recht mit Fleiße 
auf des betenden Kindes Weise.
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Drauf setzt es sich wieder mit stiller Freude 
und achtet nicht auf all die Leute.
Die aber, ergriffen im tiefsten Innern, 
mußten sich oft noch daran erinnern, 
und mancher hat wieder gebetet fortan, 
was er schon lange nicht mehr getan.

Friedrich GUII.

8. |>te “gm ic.
©in Ijeibnifdjer £önig lieft einen frommen 23ifd)of üov )'td) 

füfjren unb verlangte, bafj er feinen ©lauben oerleugnen unb 
ben ©ofcen opfern follte. ®er Sifdjof a6er fprad): ,,'Uieitt .Sperr 
unb föönig, ba§ tue id) nic^t."

35a roarb ber Äönig fefyr entrüftet unb fprad;: „2Bei§t bu 
nid)t, ba§ bein Seben in meiner (Seroalt fteljt unb id) bic£) töten 
fann? (Sin 2öinf, unb e§ gefcfjiefyt."

„®a§ roei§ id)," antroortete ber $ifd)of; „aber geftatte mir 
_3uoor, ba§ id) bir ein ©leicfyniS oorlege unb eine $rage jur 
(Sntfĉ eibung. ©efê t, einer beiner treueften Wiener fiele in bie 
©eroalt beiner geinbe, unb fie fudjten if)n jur Untreue gegen 
bid; ju beroegen, bamit er ein Verräter an bir roürbe. 316er 
al§ bein ®iener unoerrüdt beljarrte in feiner Streue, nahmen 
iljn bie geinbe, jogen iljim alle feine Kleiber au§ unb jagten 
if)n nadt unb mit (Spott non bannen. Sage, mein ßönig, 
roirft bu, roenn er alfo gu bir fommt, ifym nidjt oon beinen 
beften Kleibern geben unb if)tn bie Scfjanbe mit (Sljren oergelten ?"

®a antroortete ber Äönig unb fprad): „ 9lun roofyl, aber 
roa§ folt biefeS unb roo ift foldje§ gefdjefyen?"

®a fprad) ber fromme $ifd)of: ,,©iel)e, bu fannft mid) 
aud) entfleiben »on biefern irbifdjen ©eroanbe, aber id) fjabe einen 
<£)errn, ber roirb midj neu befleiben. Sollte idj benn be3 Äleibeä 
ad)ten unb bie Streue bafür fyingeben?"

©a fprad) ber l)eibnifd)e Äönig: „©efje, id) fdienfe bir 
bein Seben!"

äfv iebr. 51. Ä ru in m a d )e r .



9. JKTes jum ^ufeit.
^mmer geroöfyne fid) ber 9D̂ en[d) gu benfen: „2ßa§ ©ott 

fd)icft, ift gut, e§ bünfe mir gut ober böfe."
(Sin frommer SEBeifer fam oor eine Stabt, beren Sore t>er= 

fd̂ toffen maren, niemanb rooflte fie î m öffnen, fjungrig unb 
burftig mufete er unter freiem Fimmel übernachten. (Sr fpradj: 
„2Baä ©ott fdjicft, ift gut," unb legte ftd̂  nieber.

Sieben iljm ftanb fein (Sfel, gu feiner ©eite eine brennenbe 
Saterne um ber Unficfierfjeit mitten in berfelben ©egenb. Slber 
ein ©türm entftanb unb löfdjte fein SidEjt au§. (Sin Söroe fam 
unb jerrifs feinen ©fei. (Sr ermatte, fanb fiĉ  allein unb fpradj: 
„ s23a§ ©ott fcfyicft, ift gut." (Sr erwartete rû ig bie äJiorgenröte.

2113 er an§ Stör fam, fanb er baöfelbe offen, bie ©tabt 
nerroüftet, beraubt unb geplünbert. (Sine ©djar Räuber mar 
eingefallen unb Ijatte eben in biefer Sftaĉ t bie (Sinmoljner ge= 
fangen, roeggefüljrt unb getötet. (Sr mar perfdfjont. „ ©agte 
id; nic^t," fpraĉ  er, „bafj alles, raa§ ©ott fdjicft, gut fei? Ŝ ur 
fel;en mir meiftenä am borgen erft, marum er un§ be§ Slbenbs 
etroaä nerfagte." * ttfccr.

1 0 . 3> as ß c ten b c

Stfyerefe, eine arme SBitroe, fpradj eineä 2Jlorgen§ gu î ren 
fünf unerzogenen jtinbern: „2fteine lieben Äinber, id) fann eudj 
biefen borgen nid)t§ ju effen geben. 3d) fyabe fein ffirot, fein 
•Jfteljt, fein einziges (Si meljr im §aufe. ^dj Ijabe immer fo 
Diel Slrbeit mit eudj, bafj id) faft nidjtä nerbienen fann. Sittet 
bod; ben lieben ©ott, ba§ er un3 l)elfe, benn er ift ja reid) 
unb mastig unb fagt ja felbft: „ Otufe midj an in ber Sftot, 
fo miß id) bidj erretten."

®er fleine (S^riftian, melier faum fed)3 3a r̂e alt mar, 
rnadjte fidj nüchtern unb feljr betrübt auf ben 2Beg in bie 
©d;ule. @r fam an ber offenen Äirdjentüre »orbei, ging l)in= 
ein unb fniete Dor bem 2lltare nieber. 35a er niemanb in ber 
föirdje falj, betete er mit lauter ©timme: „Sieber 9Sater im 
|)immel! 2öir Äinber Ijaben niditg mê r ju effen. Unfere SD̂ utter
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fjat fein 33rot unb fein s$iel)l metyr, rtiĉ t einmal ein @i. ©ib 
unä bod) etroas gu effen, bamit roir nidjt famt unferer lieben 
'Tftutter oerfyungern müffen. ja, fyilf uni! ®u bift ja reidj 
unb mächtig unb fannft un§ leicht Reifen. ®u âft e3 unä ja 
oerfprocfyen. ©eroife, bu roirft aud) Sßort Ratten." @o betete 
(Sfyriftian in feiner finblidjen (Sinfalt unb ging bann in bie ©djule.

2ttä er nad) <£>aufe fam, erblicfte er auf bem £ifcf)e einen 
großen 2ai6 33rot, eine ©Rüffel ooU üfteljl unb ein jlörbdjen
o oll ©er. „Sftun, ©ott fei SDanJ!" rief er freubig, „©ott §at 
mein ©ebet erf)ört. SSJiutter, l)at ein ©igelein biefeä atleä gum 
$enfter I)ereingebrad)t?" „Aftern," fagte bie Sftutter, „aber ©ott 
fyat bein ©ebet bennod) erhört, 2113 bu am Slltare beteteft, 
fniete bie $rau Slmtmännin in tljrem pergitterten föird)enftuf)le. 
$u fonnteft fie nid)t fefyen, aber fie Ijat bidj gefefjen unb bein 
©ebet gehört. SDeŜ alb I)at fie un§ biefeä atte§ gefdjicft. Sie 
mar ber @ngel, burd) ben un§ ©ott geholfen l)at. 9Zun Ämber, 
fo banfet benn alle ©ott, feib fröljlid) unb oergeffet in euerem 
Seben nid)t ben fd)önen ©prud):

93ertrau’ au f © o tt unb lafe ifjn m alten,
er rotrb bid) imtnberbar erfjaliett ®t,r. ®cbmib.

11. #faußettstreue.

@3 ging einmal ein junger Ul)renmad)er oon 3 “r^/ nameng 
a n § 3¾ubolf © tab le r, auf bie 2Banberfd;aft unb fam in 

bie Äaiferftabt 2Bien. <53 roar aber bamalö ein oorneljiner 
3ürid êr, 9¾ u b o l f <3 d) m i b, beim jtaifcr »on Öfterreid) ange= 
Jetit unb nmrbe oon biefem als ©efanbter nad; jlonftantinopel 
gefdjicft. sDiit ifjnt reifte ©tabler bortfiin unb oerbiente in ber 
großen §auptftabt ber £ürfei oiel ©elb mit ber Uljrenmadjerei. 
3Son föonftantinopel jog ©tabler mit einem anbern norneijmen 
9teifenben nad) Slfien fyinein unb fam in bie ipauptftabt be3 
föönigS oon Sßerfien. ®a oerfertigte er eine fefyr fdjöne Uljr, 
toeldje bie ©nglänber um teurem ©elb fauften unb bem .fiönig 
oon Werften al3 ©efdjenf übergaben. SDiefer âtte eine grofje 
§reube an berfelben unb trug fie barum an einer golbenen 
Äette. 'Jiun gefd;af) es aber, bafj einmal etroaä an ber Uljr
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Derberbt rourbe; unb ©tabler rourbe gum Äönig berufen, um 
fie roieber Ijerguftellen.

Son biefer ^eit an lebte ©tabler im ^alafte bes ÄötiigS 
unb erhielt niete ©efdjenfe non bemfelben. ®ie ß̂erfer aber 
glauben niĉ t an ^efuä (Jf)rifiu§, fonbern an bie £ef)re be§ 
9J£ul)ammeb; fte finb feine ©giften, fonbern 'TRuIjammebaner, unb 
eö nerbrof] fte fet)r, ba§ ber Äönig fo gnäbig gegen einen 
griffen mar. Salb brang aud) ein böfer Werfer in bie 2Bof)= 
nung ©tabler§ ein unb roollte ba plünbern ober ifyn gar ermorben. 
©tabler mehrte fid) aber mutig unb fdjofj ben Sßerfer mit einer 
ß̂iftole nieber. Siefer SBorfaU erregte grofteä 2luffĉ en, unb 

»iele Werfer rotteten fid) gufammen unb oerlangten, bafj ©tabler 
umgebradjt roerbe, roeil er ein ©fjrift fei unb einen SJhtfjamme; 
"bäner getötet Ijabe. ©a§ 33olC rourbe namentlid) oon be3 
Äßnigä ©d^meifter, ber ben ©tabler beneibete unb Ijafjte, 
aufgeregt unb angetrieben.

ÜJlan führte nun ©tabler cor ben Jlöntg, unb biefer fpradj: 
,,©u follft entroeber ben djriftlidien (Stauben abfdpören unb ein 
2Rufyammebaner roerben, ober bu mufjt fterben." ©tabler aber 
antroortete: „0  großer Äönig! id) roiCC lieber fterben, al3 ba§ 
id) oon bem ©lauben an meinen lieben .f)eilanb 3>efus> (Sljriftuö 
abgelje." SDarauf madjte i£)tn ber König große Serfpredjungen 
unb rebete il)m freunblid) gu, aber ©tabler blieb feinem ©lauben 
treu. 3lun führten fte if»n fyinauS auf ben TOarftpla ,̂ unb ba 
mitfjte er nieberfnien, um ben £obeäftreid) gu empfangen. 3Rod) 
einmal liefe ifyn ber König mit allerlei SSerfpredjungen aufforbern, 
aber roieberum befannte ©tabler laut unb mutig feinen d)riftlidjen 
©lauben. ®a gogen bie ergrimmten ?ßetfer ifyre ©äbel, unb 
unter ifjreit ©treiben ftarb er eineä blutigen j£obe§.

SDiefeä gefdjal) oor mefyr al§ groeifjunbert âfyren.
Xhoimu' 3 cherr.

12. Gott und die Eltern.
Zwei Eltern hat ein Menschenkind, doch e i n e n  Gott, nicht mehr,
und wenn gestorben beide sind, am Leben ist noch er.

Fr. RUckert.

12
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13. Die Schwalben.
1. Mutter, M utter! uns’re Schwalben — 

sieh doch selber, Mutter, s ie h !
Junge haben sie bekommen 
und die Alten füttern sie.

2. Als die lieben, kleinen Schwalben wundervoll ihr Nest gebaut, 
hab’ ich stundenlang am Fenster heimlich ihnen zugeschaut.

3. Und nachdem sie eingerichtet und bewohnt das kleine Haus, 
schauten sie mit klugen Augen gar verständig nach mir aus.

4. Ja, es schien, sie hätten gerne manches zwitschernd mir erzählt, 
und es habe sie betrübet, was zur Rede noch gefehlt.

5. Eins ums and’re, wie ein Kleinod, hielten sie ihr Haus in Hut. 
Sieh doch, wie die kleinen Köpfchen streckt hervor die junge

Brut!
6. Und die Alten, eins ums and’re, bringen ihnen Nahrung dar, 

o, wie köstlich ist zu schauen so ein liebes Schwalbenpaar!
7. Mutter, weißt du noch, wie neulich krank im Bett ich lag

und litt ?
Pflegtest mich so süß, und abends brachte Vater mir was mit.

A. Chamisso.

14. p te  gof&ctte 3>ofe.
(Sin Oberft geigte ben Offizieren, bie Bet ifym fpeiften, bet 

£ifdje eine neue, fefjr fd)öne golbene ®o[e. %laä) einer 2Seile 
rootlte er eine $ßrife iabaf nehmen, fudjte in allen £afd)en unb 
jagte beftür̂ t: „2Bo ift meine ®ofe? Seljen (Sie bodj einmal 
nadj, meine Herren, ob nidjt etroa einer fte in ©ebanfen ein= 
geftecft Ijabe."

2We ftanöen fogleidj auf unb roenbeten bie $afcE)en um, 
oljne bafj bie SDofe jum Vorfdfjein !am. Sftur ber ^äljnricti 
blieb in fid)tbarer Verlegenheit fitzen unb fagte: „3$  roenbe 
meine £afd)en nicfjt um; mein ©Ijrenroort, bajj icfy bie ®ofe 
nid)t fyabe, fei genug!" ®ie Offiziere gingen fopffd;üttetnb 
auäeinaitber, unb jeber Ijielt iljn für ben Sieb.

31m anbern borgen liefe iljn ber Ot 
„$5ie SDofe Ijat fid) roieber gefunben. (Sä
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eine jßaljt aufgegangen, unb ba fiel jte 3teilten bem g l i t t e t  

£)ina6. SJlun fagen (Sie mir aber, roarum ©ie &<jf<$e
nicf)t jeigen rooüten, roaS bod) alle übrigen Herren Offiziere 
getan §aben!"

®er galjnrid) fpvacE): „3$nen allein, £)erv Oberft, will icf) 
eS gern befennen. 2Reitxe ©Itern finb arm. gebe ifjnen
baljer meinen falben ©olb unb effe mittags nid)tS SßarmeS* 
2113 td) ju $ljnen eingelaben mürbe, fyatte id) mein •D'iittageffe« 
bereits in ber S£afd)e —  unb ba f)atte id) miefj fĉ ämen müffen, 
roenn beim Umroenben ber £afd)e ein ©tücf fdiroarjeS Srot 
unb eine Sßurft fjerausgefaden roären."

SDer Oberft fagte gerührt: ,,©ie finb ein feljr guter ©oljn! 
®amit ©ie ,3$re @ltern befto leidster unterftü̂ en fönnen, foflw 
©ie nun tagtid̂  bei mir fpeifen." (Sr Jub ade Offiziere ju 
einem fefttiĉ en _©aftmat)le ein, bezeugte nor î nen allen bie Un= 
fĉ ulb beS gäfynridjä unb überreizte i!)m jum Seroeife feiner 
£>od)ad)tung bie golbene SDofe als ein ©efdjenf.

2öer feine © Item  liebt unb ebrt, 
ift © o tt unb 'lftenjdjen lieb unb roert.

<Sbr. Z c h m fr .

15. Die Glieder.

Die G l i e d e r  des menschlichen Körpers wurden einmal 
.Überdrüssig, einander zu dienen, und wollten es nicht mehr tun. 
Die F ü ß e  sagten: „W arum sollen wir allein euch alle tragen 
und fortschleppen? Schafft euch selbst Füße, wenn ihr gehen 
wollt!“ — Die H ä n d e  sagten: „W arum sollen wir allein für 
euch arbeiten? Schafft euch selbst H ände, wenn ihr welche 
gebraucht!“ — Der M u n d  brum m te: „Ich müßte wohl ein 
großer Narr sein, wenn ich immer für den Magen Speise kauen 
wollte, damit er nach seiner Bequemlichkeit verdauen m öge; 
schaffe sich selbst einen Mund, wer einen nötig h a t!“ — Die 
A u g e n  fanden es ebenfalls sehr sonderbar, daß sie allein für 
den ganzen Leib beständig W ache halten und für ihn sehen 
sollten. Und so sprachen auch alle übrigen Glieder des Leibes, 
und eins kündigte dem ändern den Dienst auf. W as geschah? 
—  Da die Füße nicht mehr gehen, die Hände nicht mehr
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arbeiten, der Mund nicht mehr essen, die Augen nicht mehr 
sehen wollten, so fing der ganze Körper in allen seinen Gliedern 
an zu welken und nach und nach abzusterben. Da sahen sie ein, 
daß sie töricht gehandelt hatten, und wurden einig, daß es 
künftig nicht wieder so geschehen sollte. Es diente wieder ein 
Glied dem ändern, und alle wurden wieder gesund und stark, 
wie sie vorher gewesen waren. campe.

15. 2>te ließen ^tnbfctit-
2lm frühen Sftorgen, al§ bie ©ammerung aufging, • er̂ ob fid) 

ein frommer ĵauSoater mit feinem Sßeibe uon bem näd)ttid)en 
Säger, unb fie banften ®ott für ben neuen £ag unb bie ©tärfung 
beS Schlummers. Morgenrot aber [traute in ba§ Hämmer; 
lein, unb fieben fötnblein lagen in %en Setten unb fdjliefen.

®a faljen fie bie Kinblein an nad) ber Steife, unb bie 
9Jlutter fpradj: „(Jä  ftnb ifyrer fieben an ber 3 afyl. 
wirb un§ f)art fallen, fie ju ernähren!" Sllfo feufjte bie 
Butter, benn c§ roar eine £eurung in bem ßanbe.

©er SSater aber lächelte unb fptad): „©iefye, liegen fie nicfyt 
unb fd)lummern alle fieben unb l)aben rote ÜBangen allzumal! 
Unb eö jliefjt auct) non neuem ba§ SRorgenrot über fie Ijer, 
ba§ fie nod) fdjöner erfcfyeinen unb roie fieben blüljenbe 3Röälein;
— üftutter, ba§ geiget un§ ja, bafe er, ber baä Morgenrot 
fd̂ afft unb ben ©d)laf fenbet, getreu ift unb ô ne Sßanbel."

Unb als fie nun aus bem Kämmerlein traten, ba ftanben 
an ber £üre oierjeljn ©djufye in einer 9teilje, immer fleiner 
unb Heiner, je jroei für ein ieglidjes Äinblein. ©a faf) bie 
Butter fie an, ba§ î rer fo Diele roaren, unb fie roetnte.

©er ä'ater aber antwortete unb fprad): „Butter, roaS 
roeineft bu? §aben fie bod) alle fieben bie runben unb mun̂  
tern ^üßlein empfangen, rote foUten roir benn um bie füllen 
uns angftigen! §aben bod) bie Ä'inblein Sertrauen 31t unS, 
roie follten roir e3 benn nid)t gu bem fjaben, ber meljr »ermag, 
als roir bitten unb oerftê en? ©ielje, feine ©onne fommtT 
3Sol)lan, lafj ttn§ aud) unfern SageSlauf roie fie mit fröfj= 
itepem älntliy beginnen!"

»ajedb. IV. ®ubtn.
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Sttfo rebeten fie unb roirften, unb ©ott fegnete iljre Slrbeit, 
baft [fie genug Ratten jamt ben föinbem. ©enn ber ©taube 
ergebet baä £er$, unb bie Siebe geratet Starte.

5 . 91. Ä ruuu itad icr.

17. Das Lamm.
Zum Lamm spricht seine Mutter bang:
„Kind, geh’ nicht an den Felsenhang!“
Das Lamm denkt aber still für sich:
„W ie ist die Mutter wunderlich!
Die schönsten Blumen steh’n ja  dort, 
die hol’ ich mir nun eben fort.“ —
Doch wie es drauf die Blumen pflückt 
und in den tiefen Abgrund blickt, 
erschrickt es, gleitet von dem Rand 
und stürzt hinab die Felsenwand.
Da liegt es nun im tiefen Grund, 
im Herzen weh, an Gliedern wund, 
in Disteln und in Dorngehägen 
und kann nicht rühren sich noch regen.
Die Sonne sank, es kam die Nacht, 
kein Auge hat es zugemacht.
Stets dacht’ es an sein Mütterlein, 
wie es so traurig werde sein, 
auch an die Brüder allzumal 
und an den schönen, warmen Stall 
und sprach: „’s ist alles meine Schuld, 
drum muß ich’s tragen in Geduld.“
So litt es Hunger, Frost und Sorgen, 
bis daß erschien der lichte Morgen.
Da ist der gute H irt gekommen 
und hat sein Rufen bald vernommen.
Von Dornen und von Herzeleid 
hat er das arme Lamm befreit 
und hat’s der Mutter heimgebracht, 
der so viel Kummer es gemacht.

Robert Reinick.
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1 8 .  | > a s  $ e t f .
©inem Knaben tjatte ber Sater ein ffeineä Seit gefdjenft, 

baran §atte er grô e greube unb §ieb bamit, roie e§ eben traf, 
unb e3 traf mand)mal t)in, roo e§ nid̂ t gut roar. 3113 ber 
Steine mit bem Seite aud) in ben ©arten fam, bact)te er: 
„iftun roilt icf) ein tüchtiger ,f)ol$auet fein" unb fing an unb 
f)ieb feines Sater3 fdjönfteS Ä'irfdjbäuntdjen um.

®en anbern Sag fam ber Sater in ben ©arten, unb alä 
er ba3 fdjone Saumdien roelf am Soben liegen faty, mürbe er 
betrübt unb jornig. „2Ber mir ba§ getan tjat," rief er, „ber 
foll mtr’3 fdjroer Jbüjjen! " Iber roer e§ getan âtte, ba3 roufjte 
fein SJienfd̂ ) — aujjer einem; ber ftanb gerabe Ijinter ber 
)̂ede, fyörte, roie ber Sater fo gürnte, unb rourbe feuerrot. 
„@3 ift l̂ limm," bad)te er, „aber roenn id/3 oerfdjroeige, fo 
roär’3 eine Süge, unb lügen mag id) nid̂ t." @o trat er benn 
fdjnett in ben ©arten jum Sater unb fagte: „Sater, id) t)abe 
ba3 Säumten umgeljauen. © 3 roar bumm non mir! “  —  
©a fâ  ber Sater ben Knaben an, unb er madjte rooljt nod) 
ein ernfte3 ©eficfyt, aber er jürnte nicfyt meljr.

©er fleine Änabe lebte in 2lmerifa unb rourbe nad)f)er ein 
braoer StTienfd̂  unb baju ein geroattiger ©eneral, Ijat aud) in 
feinem Seben nicfjt gelogen. ®r f)ie§ ©eorg ißaffjington.

3 d)Icj.

19. Das Rechenexempel.
Der edle Kaiser Josef traf auf einem Spazierritt einen 

fleißigen und frohen Landmann beim Ackergeschäft an und ließ 
sich mit ihm in ein Gespräch ein. Da erfuhr er, daß der 
Acker nicht sein Eigentum sei, sondern daß er als Taglöhner 
täglich um 15 Kreuzer arbeite. D er Kaiser, der für sein 
schweres Regierungsgeschäft freilich mehr Geld brauchte und 
zu verzehren hatte, konnte es in der Geschwindigkeit nicht 
ausrechnen, wie es möglich sei, täglich mit 15 Kreuzern aus- 

ju re ic h e n  und noch so frohen Mutes dabei zu sein, und ver
wunderte sich darüber. Aber der brave Mann im Zwilchrocke 
erwiderte ihm:  „Es würde mir übel bekommen, wenn ich
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täglich so viel brauchte. Mir muß ein Dritteil davon genügen, 
mit dem ändern Dritteil zahle ich meine Schulden ab, und den 
übrigen Dritteil lege ich zu Kapitalien an .“

Das war dem guten Kaiser ein neues Rätsel. Aber der 
fröhliche Landmann sprach: „Ich habe noch zwei alte Eltern, 
die nicht mehr arbeiten können, diesen bin ich noch viel schuldig 
für die Liebe, die Mühe, die Geduld und die Sorgen, die sie 
meinethalben getragen haben, als ich noch jung war und noch 
nicht für mich sorgen konnte. Und da trage ich mit dem zweiten 
Dritteil das Kapital ab, das sie mir an Liebe und Fürsorge 
vorgeschossen haben. Dann hat mir Gott auch Kinder gegeben, 
auf die verwende ich den letzten Dritteil und lege noch ein 
Sümmchen von Vaterliebe und Vatersorge dazu, und so wird’s 
ein Kapitälchen, das sie mir einmal wieder abtragen sollen, 
wenn sie heranwachsen; denn von ihnen hoffe ich, daß sie mich 
in meinem Alter auch nicht verlassen, mich pflegen, versorgen 
und mir Freude machen werden.“ „Das ist brav gedacht,“ 
sagte der Kaiser, „und wohlgetan, und Gott gebe euch gute 
K inder!“ Und er schickte dem wackern Taglöhner am folgenden 
Tage zwei Röllchen, darauf stand: „Kapitalzuschuß.“ Was mag 
wohl darin gewesen sein ? j. p. Hebel.

20. |>cr unb fein gmltef.
(53 mar einmal ein alter SD'lann, ber fonnte faurn gef)en, 

feine Änie gitterten, er f)örte unb falj nidjt oiel unb fjatte feine 
3af)ne rnefyr. SBenn er nun bei £ifd)e faft unb ben Söffet faum 
galten fonnte, fdjüttete er bie ©uppe auf baä £ifd)tud), unb 
e$ jljfj tf)tn auc£) roieber etroaä au§ bem ÜRunbe. ©ein ©of)tt 
unb beffen grau efelten fidj baoon, unb be§roegen mufjte fid) 
ber alte ©ro§oater fyinter ben Ofen in bie ©de feigen, unb fie 
gaben if)tn fein ©ffen in ein irbeneä ©cfyüffeldjen unb nodj bagu 
niĉ t einmal fatt. 5Da fall er betrübt nadj bem £ifdje, unb bie 
Slugen mürben ifjrn nafe. ©inmal aud) fonnten feine jitternben 
§anbe baä ©d)üffeld)en nidt)t feftljalten, e§ fiel jur ©rbe unb 
jerbradj. ®ie junge grau f<$alt, er aber fagte nichts unb 
feufjte nur. ®a fauften fie if)m für ein paar Pfennige ein
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fyöljerneä Sdjüffelcfyen, auä roeldjem er effen muffte. 2öie fie 
nun eines £age§ ba ftfeen, fo trägt ber f leine (Snfel cott uier 
^afjren auf ber @rbe Heine Srettlein gufammen. „S3as macfyft 
bu ba?" fragte ber SSater. „ (St," antwortete ba§ Äinb, ,,id) 
madje ein Srögletn, barauS follen 35ater unb Butter effen, 
wenn idj groß bin." — ®a fafyen fiel) üJiann unb grau eine 
Söeite an, fingen enblidj an ju meinen, gölten fofort ben ®rofj= 
oater an ben £ifd) unb liefen if)n oon nun an immer miteffen, 
fagten aud) nid)t3, menn er etroaä perfdjüttete.

© r i m m .

21. |>er
©eljörig aufgefdiürjt, mit ftarfen Sdjritten, ben TOilditopf 

auf betn Äopf, ging 2ftartlje nad) ber Stabt, um î re 2Bare 
feil̂ ubieten. 2öeil bod̂  nun beim Serfauf ein jebeä Sorgen 
f)at, fo überbaute fie, roa§, 
roenn’3 ba§ ©lüd ifyr gönnte, 
fie roofyl bamit oerbienen fönnte.
„Sed)§ SBafeen", badjte fie, „gibt 
mir roof)l jebermann, benn in 
ber Stabt ift atle§ teuer. 
jtreicfy’ id) atfo ein unb lege 
fie mir an unb faufe mir, fo- 
roeit fie reifen, ©ier, bie bring’ 
id) raieber in bie Stabt. ®a3 
©lud fjat oft fein Spiel. §üv 
ba§, roa3 id) geroann, tauf’ id) 
mir lauter ^ü^ner ein. Sann 
Je$t mir eine jebe ênne, id)
3iefy’ aud) breimal SBrut. ffiie roirb fidi ÜJlartfje freu’n, menn fo 
oiel £üljner um fte flattern! Sie foll geroiß fein §itd)§ ergattern! 
Sinb fie bann gro§ genug, fo fauf id) mir ein Sdjroein. Sie 
l̂eie bab’ id; fdjon baju. 35a§ Scfyroein nerfauf’ id) aud) unb 

fauf’ mir eine ftut), bie roirft ein ftalb, ein jialb oott 9}iut 
unb geuer. £)opp, roie e3 fpringt! — |)opp, Sinne SJiartlje, 
l)opp!" —  §ier fpringt fie. —  ©ute %ad)t, Äaib, Äul), Sd̂ roein, 
•Spinner, ©er! 35a liegt ber Stopf! 6Uim
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22. Die Pfirsiche.
Ein Landmann brachte aus der Stadt fünf Pfirsiche mit, 

die schönsten, die man sehen konnte. Seine Kinder aber sahen 
die F rucht zum erstenmal. Deshalb wunderten und freuten sie 
sich sehr über die schönen Apfel mit den rötlichen Backen 
und dem zarten Flaume. D arauf verteilte sie der Vater unter 
seine vier Knaben, und einen erhielt die Mutter.

Am Abend aber, als die Kinder in das Schlafkämmerlein 
gingen, sagte der V ater: »Nun, wie haben euch die schönen 
Apfel geschm eckt?“ — „Herrlich, lieber V ater,“ sagte der 
älteste; „es ist eine schöne Frucht, so säuerlich und so sanft 
von Geschmack. Ich habe mir den Stein sorgsam bewahrt und 
will mir daraus einen Baum ziehen.“ „Brav,“ sagte der Vater, 
„das heißt h a u s h ä l t e r i s c h  auch für die Zukunft sorgen, 
wie es dem Landmanne geziemt.“

„Ich habe den meinigen sogleich aufgegessen,“ rief der 
jüngste, „und den Stein fortgeworfen, und die Mutter hat mir 
noch die Hälfte von dem ihrigen gegeben. O, das schmeckte 
süß und zerschmilzt einem im Munde!“ — »Nun,“ sagte der 
Vater, „du hast zwar nicht sehr klug, aber doch n a t ü r l i c h  
und nach kindlicher Weise gehandelt. Für die Klugheit ist 
noch Raum genug im Leben.“

D a begann der zweite Sohn: „Ich habe den Stein, den 
der kleine Bruder fortwarf, gesammelt und aufgeklopft. Es 
war ein Kern darin, der schmeckte so süß, wie eine Nuß. Aber 
meinen Pfirsich habe ich verkauft und so viel Geld dafür er
halten, daß ich, wenn ich nach der Stadt komme, wohl zwölf 
dafür kaufen kann.“ — Der Vater schüttelte den Kopf und 
sagte. „ K l u g  ist das wohl, aber kindlich und natürlich war 
es nicht. Bewahre dich der Himmel, daß du kein Kaufmann 
werdest!“

„Und du, Edm und?“ fragte der Vater. Unbefangen und 
offen antwortete E dm und: „Ich habe meinen Pfirsich dem 
Knaben unseres Nachbars, dem kranken Georg, der das Fieber 
hat, gebracht. E r wollte ihn nicht annehmen. Da hab’ ich ihm 
ihn auf das Bett gelegt und bin hinweggegangen.“
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„Nun,“ sagte der Vater, „wer hat denn wohl den besten 
Gebrauch von seinem Pfirsich gem acht?“ Da riefen die ändern 
D rei: „Das hat Bruder Edmund g e tan !“ Edmund aber schwieg 
still. Und die M utter umarmte ihn mit einer Träne im Auge 
und freute sich seines w o h l w o l l e n d e n  H e r z e n s .

F. A. Krummacher.

23. Das TränenkrUglein.
Es waren einmal eine Mutter und ein Kind, und die Mutter 

hatte das Kind, ihr einziges, lieb von ganzem Herzen und konnte 
ohne das Kind nicht leben und nicht sein. Aber da sandte der 
H err eine schwere Krankheit, die wütete unter den Kindern 
und erfaßte auch jenes Kind, daß es auf sein Lager sank und 
zum Tode erkrankte. Drei Tage und drei Nächte wachte, weinte 
und betete die Mutter bei ihrem geliebten Kinde, aber es starb. 
Da erfaßte die Mutter, die nun allein war auf der ganzen 
Gotteserde, ein gewaltiger und namenloser Schmerz, und sie 
aß nicht und trank nicht und weinte wieder drei Tage und 
drei Nächte lang ohne Aufhören und rief nach ihrem Kinde.

W ie sie nun so voll tiefen Leides in der dritten Nacht 
saß an der Stelle, wo ihr Kind gestorben war, tränenmüde und 
schmerzensmatt bis zur Ohnm acht; da ging leise die Türe auf, 
und die Mutter schrak zusammen, denn vor ihr stand ihr ge
storbenes Kind. Das war ein seliges Engelein geworden und 
lächelte süß wie Unschuld und schön wie Verklärung. Es trug 
aber in seinem Händchen ein Krüglein, das war schier über
voll. Und das Kind sprach: „ 0  liebes Mütterlein, weine nicht 
m ehr um m ich! Siehe, in diesem Krüglein sind deine Tränen, 
die du um mich vergossen hast. Der Engel der Trauer hat 
sie in dieses Gefäß gesammelt. Wenn du nur noch eine Träne 
um mich weinst, so wird das Krüglein überfließen, und ich 
werde dann keine Ruhe haben im Grabe und keine Seligkeit 
im Himmel. Darum, o liebes Mütterlein, weine nicht mehr 
um dein Kind, denn dein Kind ist wohl aufgehoben, ist glück
lich, und Engel sind seine Gespielen.“

Damit verschwand das tote Kind, und die Mutter weinte 
hinfort keine Träne mehr, um des Kindes Grabesruhe und
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Himmelsfrieden nicht zu stören. Um des Kindes Seligkeit 
willen weinte sie keine Träne mehr und bezwang ihren unge
heuren Schmerz. Bernstein.

24. |)ct:
SDie fromme 2ftutter ©ertrub betete atte Slbenbe mit ben 

5?inbern, beoor fte biefelben gu Sette brachte. ®ann erforfcf)te 
fie aud) mit jebem Äinbe bas ©eroiffen über bie §ef)ter, bie 
eä rocifyrenb ber 2öod)e begangen, unb mahnte es mit einem 
frönen ĵ ufprud) 8ur Sefferung. ©ie fing beim fleinften an 
unb fufyr fort bi§ jum größten. (Sinft an einem Samstag 
fprad) fte al|o:

2ftutter. ©eljet Äinber, raie gütig ber tie&e ©ott aud) 
biefe 2öod)e roieber gegen unS roar! |)abt itjr biefe ©üte aber 
aud) »erbient? 3öie ift eS mit bem êĉ ttun gegangen? ©ag’, 
©ritti, f>aft bu nicf)t aucf) biefe 2Bod)e roieber oft beinen ßopf 
gefegt unb bei £i[d)e gegroängert?

© ritti. roitl eS ja nie tun, aber e§ fomntt mir
allemal, ofyne baß icfj’3 merte, roenn bu mir fo lange nid)t 
Ijerau§fcf)öpfft.

SRutter. 3 a fiel), mein Äinb, bu mujjt bidj roê ren, 
mufet beine ©elüfte begroingen unb ©ebulb tjaben, bis bie 9ieibe 
an biĉ  t'ommt. ®ent’, bafj bu nocf) anbeve ©efcfjroifter Ijaft, 
bie unS aud) lieb finb. Salb bift bu, balb ift ein anbereS baS 
erfte, je nad)bem iE>r eS oerbient. — Sftun, 2lnneli, roie E)aft bu 
biefe 2ßod)e getan? f)aft bu bid) immer brao aufgefüljrt?

21 n n e 11. 2ld) nein, liebe Sftutter! ®u roeißt eS rooljl,
— roegett bem Sriiberdjen.

B u tte r , ^a, ja, id) gittere itodj jefet oor Slngft, roenn 
id) baran benfe, roie baS itinb in feiner Sßiege l)ätte erfticfen 
fönnett, als bu eS fo allein gelaffen fyaft. 2Bte roiirbeft bu 
felbft gejammert Ijaben, roenn bu fdjulb geroefen roäreft an bem 
£obe beineS SrübercEjenS, baS roäre ja fdjrecflidj.

Sinn eit. ©Iau6e mir’S, 9Rutter, id) roiH gerotfe nie 
meljr non ifynt roeggeljen, roenn bu fort bift.
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SJtutter. Unb bu, DfäflauS, roie ift eS bir in biefer 
28od)e ergangen?

9tiflauS. 3$  roeife nidjtS 23öfeS.
B u t te r .  SDcnfft bu nid)t meljr baran, ba§ bu am 

Montag baS ©ritli umgeftofjen âft ?
SJ i i f l a uS .  3 $  n*$t m*t 8etan/ B u tte r .
B u tte r , ©o, roenn bu es gar nocfy mit $lei§ getan 

fyätteft! ©d£)ämft bu bid̂  nid)t, baS ju fagen?
i f t a u S. @3 ift mir leib; icf) roitt’ä nidjt meljr tun, Butter.

B u t te r ,  ©ielj, roenn bu fo unadjtfatn unb tölpelhaft 
bleibft, fo roirft bu einft in Diel Derbriefelidje ©treit unb §änbel 
geraten unb roirft bie bräoften 9Jfenfd)en oon bir ftofeen. 23er 
roirb bann beiit greunb unb ©efpane fein ? ©er ©teljenfrî  unb 
ber ©tecfenbafcfyi! ©rum nimm bid) ja beizeiten im Umgang 
mit anbern SSJlenfcfjen in acf)t unb âlte bidj orbentlid;!

9 liflauS. Siebe ÜRutter, idf) glaube bir unb roill geroifj 
non Ijetit’ an beffer auf mid; adjtgeben.

^Jiutter. Unb bu, Siefe? 2öie âft bu btcfy in biefer 
38od)e aufgefüljrt?

£ i e f e. 3d> roeife einmal nichts anbereS biefe SSoĉ e, 2Jlutter.
SR u 11 e r. ©eroifj nicfyt ?
Siefe. 9̂ ein, "Iftutter, fo oiel idfj mtd; einmal befinnen tann, 

roei§ idE) nichts. 3$ wollte eS gerne fagen, Butter, aber id) 
roeif$ nicf)tS.

B u t te r , 2lber icfy roeifj etroaS. 3$ roeife, bafj bu immer, 
aud£) roenn bu nichts roeifet, mit fo Diel SBorten antroorteft, als 
ein anbereS, roenn eS redjt Diel ju fagen §at.

Siefe. 2SaS fiabe ênn gefagt, SRutter?
SD'iutter. (Sben nid̂ tS — unb £>aft bod) üiel geantroortet. 

2Senn bu fd̂ on roieber nergeffen Ijaft, roorin bu aud) biefe 2öoĉ e 
fo Diel gefünbigt, fo roitt idE) bidj baran erinnern 2BaS ^atteft 
bu am ©ienStag beS UnteroogtS 23reni ju berieten? Söarum 
fonnteft bu am ÜJlittroodE) mittags bei ber ÜJlatfyilbe nicfyt fertig 
roerben? SBarum roirb bir beim Srunnen ber Ä'effel fo lange 
nitJjt doII?  2öer Ijat bidfj geftern fyei§en antworten, als ber 
Slmtmann ben ®ater etroaS fragte?



Siefe. @3 ift mir leib, -Jftutter.
2Ä u 11 e r. ©ielj, mir IjaBen bir fd̂ on but̂ enbrnal oerBoten, 

fo niel ju reben, unb eS Eiatf Bis jê t fo roenig. ermahne 
bid) Ijeute roieber, nid̂ t afle§ fo im SDorfe Ijin unb §er gu Berieten, 
unfere eigenen Sifdj; unb $amiliengefprad)e nidf)t an bie gro§e 
©locfe gu Rängen. 2Sa3 einen nidjt Brennt, ba§ fott man ni<f)t 
Blafen. 2Bie leicht Ijatte geftern beine oorlaute, unBefonnene 9fiebe 
bem SSater fdjaben ober bod) Unangenehmes Bereiten fönnen!

Siefe. (Sä mürbe mir feljr leib fein, aBer, lieBe SJiutter, 
Bisher Ijat mir ja niemanb gefagt, roogu id) fdiroeigen unb roaä 
id) roeiter fagen bürfe.

2Rutter. @i, ei, ba§ muß jetät bod; ber $ater miffen, 
raenn er Ijeimfommt. SDu meinft alfo, mir füllten ju jebem 
SSorte, ba§ mir in beiner ©egenmart reben, immer Beifügen: 
,,©a§ barf jetjt bie Siefe fagen Beim Srunnen unb üBer alle 
©artenfyäge — aBer ba§ nid)t —  aBer ba3 raieber. " ©o 
mei§t bu bann immer, roooon bu plappern barfft.

Siefe. Serjeilj’ mir bod), OJhitter, id) fyaB’ e§ ja nidjt 
fo gemeint!

2Jlutter. 9ftan fyat eä bir fd)on für ein= unb allemal 
gefagt, bafj bu nichts unb in nid)t§ plaubern follft, toas bid) 
nid)t angelt, aBer e§ ift oergeBlid). ©er geiler ift bir nid)t 
anber§, als mit bem ftrengften ©rnft aBjugeroöljnen. üfterfe 
bir’ä : ,,©a3 erfte 9Jial, bafe id) bidf) mieber ob folgern ©e= 
fdjroäfe ertappe, merbe id; bid) mit ber 9tute gültigen!" SBie 
oiel Sug, §a§, ©trat, S?erleumbung unb Tlnglücf entfielen 
niĉ t auä unoorficfytigem ©efdpätj! ® ir Jjoff' id) biefen geljler 
nod) auäjutreiBen.

©arauf Beteten bie Ä’inber bas fdjöne ©amstagägeBet, 
meines bie Butter fie gelehrt fyatte. Siefe aber fd)tud)3te maf)- 
renb be§ ©eBete§, benn fie Bereute iljren geiler. ®a§ freute 
bie -Kutter im ^ergen, aBer fie Derfdpieg e§, fegnete bie 
Äinber unb empfahl fie unb iljre guten SSorfâ e bem lieBen 
©ott.

$>. 'Oci'talojii-
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25. Zur Schule.
Ist es morgens gegen acht, spring’ ich auf vom Stuhle; 

alles wird zurecht gemacht, was ich brauch’ in meiner Schule. 
Von dem Nagel kommt die Kappe, umgehängt wird schnell

die Mappe,
eingepackt nun Buch und Schrift, Tafel, Pederrohr und Stift. 
Nichts vergeß’ ich aber auch von dem, was ich sonst noch brauch’. 
Nummer eins: zwei f r i s c h e  A u g e n ,  die zum Schau’n und

Merken taugen.
Nummer zwei: zwei f e i n e  O h r e n ,  daß mir nichts kann geh’n

verloren.
Nummer drei: ein l a u t e r  Mu n d ,  der da spricht aus Herzensgrund, 
aber auch nichts eher sagt, bis der Lehrer hat gefragt; 
und was noch das beste he iß t: m u n t ’ r e s  H e r z  und m n n t ’ r e n

Geist.
Nun, wohlan, ich will schon heut’ lernen, daß es eine Freud’, 
daß es eine Lust soll sein, bis der Abend bricht herein, 
daß ich auch, wenn ich bin brav, spielen kann und ruhig schlaf.

Fr. GUII.

26. Die Versuchung.
1. Gar emsig bei den Büchern ein Knabe sitzt im Kämmerlein, 

da lacht herein durchs Fenster der lust’ge, blanke Sonnenschein 
und spricht: „Lieb’ Kind, du sitzest hier? Komm’ doch

heraus und spiel’ mit m ir!“ 
Den Knaben stört es nicht, zum Sonnenschein er spricht: 

„Erst laß mich fertig sein!“
2. Der Knabe schreibet weiter, da kommt ein lustig Vögelein, 

das picket an die Scheiben und schaut so schlau zu ihm herein. 
Es ruft: „Komm’ mit, der Wald ist grün, der Himmel blau,

die Blumen blüh’n !“
Den Knaben stört es nicht, zum Vogel kurz er spricht: 

„E rst laß mich fertig sein!“
3. Der Knabe schreibt und schreibet, da guckt der Apfelbaum

herein
und rauscht mit seinen Blättern und spricht: „W er wird so

fleißig sein?
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Schau’ meine Ä pfel! Diese Nacht hab’ ich für dich sie reif
gemacht!“

Den Knaben stört es nicht, zum Apfelbaum er spricht: 
„Erst laß mich fertig sein!“

4. Da endlich ist er fertig. Schnell packt er seine Bücher ein 
und läuft hinaus zum Garten. Juchhe! W ie lacht der Sonnen

schein !
Das Bäumchen wirft ihm Äpfel zu, der Vogel singt und

nickt ihm zu.
D er Knabe springt vor Lust und jauchzt aus voller Brust. 

Je tz t kann er lustig sein! r .R einick.

27. Das junge Roß.
1. Ein junges, mut’ges Roß, dem Arbeit nicht so wohl gefiel, als 

Freiheit, Müßiggang und Spiel, riß_ sich von seinem Joche los 
und floh davon auf grüne Weiden. 0  welche Freuden!

2. Der Lenz und Sommer strich in frohem Müßiggang dahin, ihm 
kam die Zukunft nicht in Sinn, es lebte jetzt und freute sich. 
Allein der 'Winter nahm die Freuden den grünen Weiden.

3. Die Wiesen wurdeu leer, ln  Lüften stürmt ein rauher Nord. Das 
Pferdchen floh von Ort zu Ort und fand kein Dach, kein Futter 
mehr. Jetzt warf es ängstlich seine Blicke auf sich zurücke.

4. „Ich Tor,“ rief es, „ach, ach! hätt’ ich die kurze schöne Zeit das 
bißchen Arbeit nicht gescheut: jetzt hätt’ ich Haber, Heu und Dach. 
Wie schrecklich, für so kurze Freuden so lang zu leiden !“ Weiße.

28. ;pte 'golTßtrfdjc.

©in SSater roanbette mit feinen beiben ftinbern, einem ftnahen 
unb einem SERägblein, auf ben £>ügetn, unb bie Äinber ergötzten 
ftcf), ©rbbeeren ju pflücfen, bie reidjlid) am SBege unb in ben 
©rünben roudifen. ß̂lö̂ lid; Dernafym ber Sater ein lautet 
greubengefdjrei ber Äinber, unb eä rounberte ifjn, roaä fie ge= 
funben tja ben möchten. ®r trat fjingu unb fat), roie jebeS Äinb 
eine fcfyöne grudjt, gteid) einer jtirfdje, in ben §anben trug 
unb fie befcfjaute, um fie ju effen. 216er ber Sater natjm 
itjnen bie föirfdjen, roarf fie auf bie ©rbe unb gertrat fie oor



27

t̂ rert Stugen. ©arauf riß er aucE) bie flanken auä ber ©rbe 
unb jertrat fie famt ben Äirfdien, bie baran faften. ©a 
murrten bie Beiben Äinber unb faljen ben SSater an mit Unmut, 
©er SSater aber fdjtuieg unb ging roeiter. ©nblidjj fragten bie 
Äinber unb fpradjen: „SBie oermoĉ teft bu, lieber Sater, alfo 
bie fcpne grudjt unb un§ bie greube gu Derberben? Sßarum 
tateft bu baä?" — „föinber," antroortete ber SSater, „gattet 
î r biefe grud£)t gegeffen, fo roäre e3 euer Stob geroefen. ©3 
roar eine StoÜftrfdfje, eine töblid)e ©iftpflanje." ©a faljen bie 
£inber bekämt oor ftĉ  nieber, banften bem SSater unb fpradjert: 
„Sieber SSater, roarum fagteft bu u'nS biefeg nidjt? ffiir Ijätten 
bicE) bann itic£)t betrübt burd) unfer töridjteS Durren." ©er SSater 
aber antwortete:̂  „©ben euer Unmut unb üfturren Ijat mid; baran 
gê inbert, benn ifyr fjättet’S bod; nidjt glauben rootten. £>atte 
id) eud; benn geroê rt, bie füfjen unb êitfamen ©rbbeeren ju 
pfliiden? — êfet roiffet i§r, roetdje greuben id) eudj »erbiete."

3 r. 31. 5tn i in m o d ic r .

29. Die zwei Hunde.
Ein Junker hielt sich ein paar Hunde, 
es war ein Pudel und sein Sohn.
Der junge, namens Pantalon, 
vertrieb dem Herrchen manche Stunde.
E r konnte tanzen, W ache steh’n,
den Schubkarr’n zieh’n, ins W asser geh’n,
und alles dieses aus dem Grunde.
Der schlaue Fritz, des Jägers Kind, 
war Lehrer unsers Hund’s gewesen, 
und dieser lernte so geschwind, 
als mancher Knabe kaum das Lesen.
Einst fiel dem kleinen Junker ein, 
es müßte noch viel leichter sein, 
den alten Hund gelehrt zu machen. —
Herr Schnurr war sonst ein gutes Vieh, 
doch seine Herrschaft zog ihn nie 
zu solchen hochgelehrten Sachen, 
er konnte bloß das Haus bewachen.
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Der Knabe nimmt ihn vor die Hand, 
und stellt ihn aufrecht an die Wand, 
allein der Hund fällt immer wieder 
auf seine Vorderfüße nieder.
Man rufet den Professor Fritz, 
auch er erschöpfet seinen W itz 
umsonst; es will ihm nicht gelingen, 
den alten Schüler zu bezwingen.
„Vielleicht,“ sprach Fritz, „hilft hier der Stock.“
E r holt den Stock, man prügelt Schnurren, 
doch der bleibt steifer als ein Bock, 
und endlich fängt er an zu murren.
„W as wollt ih r? “ sprach der arme Tropf,
„ihr werdet meinen grauen Kopf 
doch nimmermehr zum Doktor schlagen.
Geh’t, werdet durch mein Beispiel klug,
ihr Kinder! Lernet je tz t genug,
ihr lernt nichts mehr in alten T agen!“

Pfeffel.

30. Gaul und Peitsche.
1. Es steht im Stall der Herberg’ faul der abgezäumte Fuhr

mannsgaul, die Peitsche hängt am Nagel dort, die schnarcht 
er an mit barschen W ort: „W ie schrecklich hast du mich 
geschlagen, als ich gespannt war an den W agen! Mein 
Hals und Rücken haben Striemen, so lang und breit wie 
Sattelriemen. Ich will’s nur sagen kurz und deutsch: Du 
bist die allergröbste Peitsch’ !“

2. Die Peitsche spricht: „Bist jung und stark, hast feste Knochen, 
gesundes M ark; da mußt du wie ein Füllen laufen und darfst 
nicht wie ein Klepper schnaufen. Und merkst du das, be
kommst du Tag für Tag von mir nicht einen einz’gen Schlag.“

3. Drauf hat der Gaul es über Nacht wohl überlegt und über
dacht und zog am ändern Morgen den Wagen so schnell, 
daß man es nicht kann sagen. D a ging es über Tal und 
Hügel, als wären ihm gewachsen Flügel. Die Peitsche ließ 
ihn je tz t in Ruh’ und knallte nur den T akt dazu. Fr. guii.



31. uttb gfcf.
Od)3 unb @fel janften ftd̂  beim ©pagiergang um bie Söette, 

roer am meiften 2öeisE)eit fyätte. deiner fiegte, feiner roicf). ©nblid) 
fam man überein, ba§ ber Söroe, roemt er rooHte, biefen ©treit 
entfĉ eiben [ottte. Unb roa§ tonnte flüger fein? — Seibe fielen 
tief gebücft »or beä £ierbeljen-fcf)er§ SEljrone, ber mit einem 
eblen ,£)oljne auf ba§ 3̂aar fjernieberblictt. (Snblid) fprad) bie 
SD̂ ajeftät ju bein CSfet unb bem garren:- „ ^ r  feib alle beibe 
Darren." êber gafft if)n an unb — gef)t.

'V feffe l.

31. 3>ie ßetbrn T^Tuflfrfjateit.
SSon gleicher 2Xrt beS GnfenS rourben in einer SBerfftätte 

groei f̂lugfdjaren nerfertigt. (Sitte baoon fam in bie £anb 
eines SanbmanneS, bie anbere toarb in einen Söinfel geftetlt. 
©rft nadj mehreren ÜRonaten erinnerte man fid) berfelben, jog 
fie au§ iljrer 9lulje l)ert>or, unb fiel), fie mar ganj mit 9loft 
bebecft. 2Bie erftaunte fie, als fie ifyre ©efäljrtin mieber faf) 
unb fid) felbft mit iljr oergtiĉ ! ©ie fanb biefe fjell unb glatt, 
ja faft glangenber, als biefelbe anfangs geroefen mar. ,,^ft baS 
möglich!" rief bie Serroftete auS, „einft maren mir einanber gleicf); 
raaS §at bid) Ijerrlidj erhalten, ba id; in ber glücflidjften D̂ ulje 
fo oerunftaltet morben bin?" — „(Sben biefe Dtulje," ermiberte 
jene, „roar bir cerberblid). 2Rid) ât Übung unb Arbeit erhalten, 
unb biefen oerbanfe id) bie ©d)ön()eit, in ber id) bid) jetjt übertreffe."

21. (S . ® te l# t t« .-

33. p «  ^u itb  uitb ber p o l 'f .
©in ©d)äfer mar einft bei feiner £>erbe eingefdjlafen. SDieS 

betnerfte ein 2öolf unb gab fid) alle Sftülje, auS biefem gün= 
ftigen Stugenblicfe Vorteil gu gieren unb ben roadienben £mnb 
auf bie ©eite gu loifen.

,,©u läffeft bir’S fauer roerben, guter pf^lar," fprad) ber 
SSolf, „roaljr§aftig, id) berounbere beine ©ebulb, beine unoer= 
brüd)lid)e Streue. ®u bift unaufhörlich für baS SBofyl beiner §erbe 
beforgt. SBirft bu benn be§ beftanbigen 2Bad)en§ nid̂ t mübe?"

„9Wübe, fagft bu? ©einer ^ftidjt barf man nid)t mübe 
roerben!"

29
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„®a§ ift roaljr," jagte ber §eud)ler, „aber roer roirb 
aud) ein beftänbiger ©flaue feiner $flid)t fein? ©iefye, ba§ 
Seifpiel beineS eigenen §errn, ber fid) ber fanften 9’ht̂ e über= 
läßt, foUte bid) lehren, nid)t gu geroiffenljaft gu fein unb meljr 
an bid) felbft gu benfen?"

„©ben roeil id) ba§ Zutrauen meineä £>errn befî e," er= 
roiberte ber treue 5ß^lay, „barf id) meine ß̂flidjt um fo roeniger 
nernad)läffigen." 5Rad) biefen Söorten fing er fo laut an gu 
bellen, ba§ ber ©djäfer ermatte unb »ereint mit ifym bie bo3= 
fyaften 2lbfid)ten feines alten geinbeö oereitelte.

@3 ift leicht, Ser|'ud)ungen gu roiberfteljen, roenn man non 
£reue unb 9ied)tfd)affenfyeit befeelt ift.

S c f f tn g .

34. 3>ic ilu fj.
3roei Änaben fanben eine SJlufj. £)a rief ber eine: ,,©ie 

gehört mir, benn id) fyabe fie guerft gefehlt." „9iein, fie ge= 
l)ört mir," fdjrie ber anbere, „benn id) Ijabe fie guerft aufge=

fjoben." Unb beibe ge= 
rieten in einen heftigen 
©treit. 5)a fam ein 
größerer jtnabe bagu, 
ber feljr fd)lau roar. 
@r fteüte fid) in bie 
Sftitte ber beiben 
fer, machte bie 9̂ u§ 
auf unb fpraĉ : „$)ie 
eine ©d)aie gehört bem, 
ber bie 9?ufe guerft 
faf), unb bie anbere 
©ĉ ale gehört bem, 
ber bie 9?uß guerft aufs 

§ob, ben Äern aber bemalt’ id) für ben Urteiläfprud)." ©a 
faf)en ifjn bie beiben anberit oerrounbert an. I5r aber fprad): 
„3e nun, ß̂rogeffe enben nid)t attberä, “ ging mit bem Äerne 
baoon unb ließ bie beiben mit ben leeren ©djalen fte£;en.
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35. Sex  ftfuge £ fa t .
(Sin burftiger ©tar roollte au3 einer Söafferflafcfye trinfen 

unb fonnte bas Söaffer in berfelbeit mit feinem furgen ©djnabel 
niĉ t erteilen. ©r Eiacfte inö bicfe ©la§ unb uermod)te nid)t, 
eä gu gerbrecfiert. ©r ftemmte fidj gegen bie glafdje, um fie 
umguroerfen, aber bagu roar er gu fcfyroad). 3et}t fam er burd; 
feine fölugljeit unb fein 9lad)benfen auf ben glücflidjen ©infall, 
baf̂  er ©teind)en gufammenlaä unb fie in bie glafdje roarf. 
©aburd; ftieg baä SBaffer enblidj fo Ijod), ba§ er e§ erreictjen 
unb feinen Dürft löfdjen fonnte.

36. Wie soll es se in ?
Ein Kinderherz soll sein, wie eine Lilie so rein, wie der 

Tau so klar, wie der Spiegel so wahr, wie der Quell so frisch, 
froh wie die Vöglein im Gebüsch. H Kietke.

37. Die Nachtigallen.
Zwischen dichtbelaubten Zweigen 
sang mit süßem Schall, 
keinem Klange zu vergleichen, 
eine junge Nachtigall.
Horch, da tönte zart und leise 
aus dem nahen Wald 
einer altern sanfte Weise, 
und die junge schwieg alsbald.

„Warum schweigst du?“ fragtejene, 
und die junge sprach:
„Schöner klingen deine Töne, 
noch ist meine Kraft zu schwach, 
darum horch’ ich deinen Lehren, 
spreche selber nicht!“ —
Möchten alle Kinder hören, 
was das weise Alter spricht!

38. 3>mtßßarß«t
mar einmal ein armer fönabe im 2SaEi3. Gtr Ijiefj 

9J£attl)äu3 ©dl) inner unb geigte fdjon in früher ^ugeitbjriel 
SSerftanb unb eine grofje Segierbe, recE)t oiel gu letnen. 3Xber 
feine (gttern maren fe£)r arm. Sarum konnten fie iljn nic£)t 
nad) Sern in bie ©cfjule fd)i<fen. Sftun lebte in Sern eine 
alte grau in einem niebern £)aufe, unb biefe fpracE) gu be§ 
$2atti)äu3 (Sltent: „̂ jdfj bin groar aud̂  nicf)t reicf), aber icf) 
Ijabe bocJ) fo oiet, bafe id) ben Weinen SOtattfyäuä ernähren unb 
Eieiben fantt. Saffet iljn gu mir giefjen, bafj er bie ©cfjule 
befugen mag! "

SafeHb. IV . Suben. 3



£>te ©Itern gaben e§ gu, 2Rattf)äus gog gu iljr, befugte 
unter Sagg bie ©djule unb fang am ÜRorgen unb Slbenb oor 
ben Raufern ber SJieidjen, roeld)e il)tn bann eine ©abe reichten. 
@o roud)3 9Jiatt̂ äu§ jjeran unb raurbe ein fê v gefdjicfter 
Jüngling, ber nie! in ben ©djulen erlernt tjatte. Um aber nod) 
mefyr gu erlernen, mußte er nadj Italien an l)öfyere ©djulen 
gelten. (Sr natym meinenb 2tbfd)ieb oon ber guten grau, banfte 
iljr für alle Sßofyltaten unb oerfprad) t£)r, biefelben gu oergelten, 
roenn er eS einmal im ftanbe fein roerbe.

Viele 3afyre oergingen, 2ÄattfyäuS ©djintier roar untere 
beffen ein ©ciftlidjer geroorben unb gu fjoljen ©Ijren unb 2Bür= 
ben gelangt, Sa  gefdjafy eS, bafc ber ^apft einen ©efanbten 
nad) Sern fd)i<fte; unb berfelbe Jam, gei'leibet in ß̂urpur 
unb ©olb, mit ftattlidjem ©efolge. Siefev oorneljme ©efanbte 
aber roar eben jener SiftattljäuS Spinner, ber einft als armer 
©d)üler in Sern gelebt §atte. SBie er nun in Sern ange= 
fommen roar, fragte er alsbalb, ob feine gute Pflegemutter 
nocfj lebe. 2113 man bie§ bejahte, fdjidte er einen Siener in 
iljr |)au§, ba§ er basfelbe mit foftbarem ©erät ausfdjmüde. 
Sann begab er fid) mit einigen 9tatSljerren bafyin, grüßte bie 
grau mit Sichtung unb (Sljrenbegeugung unb gab fid) iljr gu 
erfennen. ©ie roufite ftcf) nor ©rftaunen unb greube faum gu 
faffen unb getraute fid) nid)t redjt, mit bem norneljmen §errn 
gu reben. ©r aber lief] eine Sftaljlgeit Ijerriĉ ten, naljm bie alte 
grau an feine ©eite unb nannte fie oor all ben Herren feine 
gute Sftutter. Slfe bann bie ÜJialjlgeit geenbigt roar, fdienfte er ber 
grau all bie foftbaren ©eräte unb ©efdiirre unb. überbies nod; 
200 ©olbftüde. ©o rourbe bie SBotyltötigfeit ber armen grau 
reidjlid) belohnt. Sen Äarbinal ©d)inner aber lobten bie fieute, 
roeil er feine alte SBoljltäterin nidjt oergeffen âtte. XI)* 2 c b c rr .

39. Hilfe in der Not.
Basel, heute eine große und reiche Stadt am Rheinstrome, 

wurde im Jah r 1356 von einem furchtbaren Unglück heim
gesucht. In denselben Zeiten nämlich verspürte man einige 
Male, daß die Erde erbebte und die Häuser erschüttert wurden.
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Am 18. Weinmonat aber kam gar ein großes Erdbeben. Es 
gab so gewaltige Stöße, daß Türme und Kirchen, Schlösser 
und Häuser, Mauern und Tore mit fürchterlichem Krachen 
und Getöse einstürzten. W er fliehen konnte, floh hinaus ins 
freie Feld, aber über 300 Menschen wurden von den herab
stürzenden Steinen und Balken erschlagen und zugedeckt. Zu
dem brach noch Feuer aus, und viele Tage stiegen Rauch und 
Flammen aus den Trümmern der eingestürzten Gebäude.

Die Einwohner von Basel hatten Haus und Habe ver
loren und mußten auf freiem Felde ihre Hütten aufschlagen. 
Doch vertrauten sie auf Gott und suchten Hilfe und Unter
stützung bei ihren Nachbarn und Freunden. Überall fanden sie 
Teilnahme, und selbst der Herzog Friedrich von Österreich, 
mit dem sie eben noch Krieg gehabt hatten, erzeigte ihnen 
Mitleid und Freundschaft und schickte 400 Männer, welche 
den Schutt aufräumen halfen. Indem die Basler Gott ge
lobten, auch fortan fromm und tugendhaft zu leben, gingen 
sie mit Mut und großem Fleiße an das W erk, räumten den 
Schutt weg und fingen an, ihre Häuser und Kirchen wieder 
aufzubauen. Gott segnete ihr Bemühen, und so gelang es ihnen, 
ihre Stadt wieder herzustellen, schöner und größer, als sie 
gewesen war, und also steht sie noch bis auf den heutigen Tag.

Th. Scherr.

40. Kein Mensch zu Haus.
„Geh’, es ist kein Mensch zu H aus!“ rief der Geizige heraus, 
als den Gast er hörte pochen. H at er W ahrheit nicht gesprochen? 

W o  m a n  l ä ß t  d e n  G a s t  n i c h t  e i n ,  
m u ß  k e i n  M e n s c h  i m H a u s e  s e i n !

F. RUckert.

41. 3>ie ptc&mwcjeffung bcs $utcn.
3>n Slmerifa routbe ein 9ieger als ©flaoe an einen $flan= 

§er oerfauft. ®er £err roar jebod; ein guter unb frommer 
SSTiann; er lief} ben ©flauen nidjt graufant beljanbeln. SDiefer 
arbeitete fleißig unb roar ftetS getyorfant unb treu



9lad) einiger 3eit ließ ber f̂langer ben ©flaoen frei, unb 
berfelbe gog in ein entferntes ©täbtdien, roo er eine Kramerei 
einric£)tete. (Sr lieferte gute Söare gu billigem greife unb 
roar fê r höflich unb gefällig gegen bie Seute. (SS famen immer 
mefyr Raufer in ben 51'ramlaben, unb bas ©efdjaft ging fo gut, 
ba$ er eS balb gröfjer unb fdjöiter entrichten fonnte. (Sr blieb aud) 
ftetS ö̂fliĉ  unb reblid) unb fe£te immer billige greife, ©o fonnte 
eS niĉ t fehlen, ba§ er oiel cerfaufte; unb ba er fparfam lebte, 
fo rourbe er ein roohl̂ abenber unb geachteter SSJiann.

(SS roohnte in biefer ©tabt auch ein 53erroanbter be§ ß̂flangerS, 
bei bem er ©flaoe geroefen mar. SDiefem Serroanbten; ber nicht 
reich roar/ ^eh êr ^eger giemlidj oiel ©elb unb SÖaren; benn 
er bad)te baran, bafj ihn ber ß̂flanger milb bê anbelt unb ihm 
bie Freiheit gegeben h«be. 9lun gefcljah eS einft, ba§ eine 
geuerSbrunft ausbrach un̂  Diele Raufer beS ©tabtdjenS in 2lfcf>e 
legte. 2luct) baS |)auS jenes iBerioanbten, famt allen feinen 
Sßaren, rourbe oon ben flammen oergehrt. ®aS §au§ beS 
Siegers jebod) blieb unoerfehrt unb roohlerl)alten. Ser Sieger 
fuchte nun jenen 3>erroanbten auf unb führte benfelben in fein 
£>auS. (Sr Heß ©peife unb £ranf bringen unb aud) .gigarren 
gum Staunen, inbem er eine brennenbe Äerge gum 2lngünben 
hinftellte. 2öie nun ber ©aft fid£) labte unb erholte, brachte ber 
fchroarge Kaufmann bie ß̂apierblättd;en, auf roeldjen gefdjrieben 
ftanb, roie oiel ©elb unb 2Baren ihm ber 23erroanbte fct;ulbig 
fei. (Sr geigte biefe ©djulbfcheine cor, brehte fie in eine Meine 
SRöhre gufammen unb h^lt biefeS Köhrdjen an baS föergenlicht. 
Zugleich nahm er eine ĵ igarre, unb mit ben brennenben ©djulb̂  
fĉ einen günbete er biefelbe an. ®er 33erroanbte roar gang er= 
ftaunt. SDer Sieger aber fagte freunblid;: ,,©o, mein $err! ®ie 
©d̂ ulbfd̂ etne finb oerbvannt, unb ich erfläre, id) feine 23e: 
gahlung oon 3hnen verlange, ©em guten $flanger oerbanfe ich 
bie Freiheit unb alles, roaS id; ha&e- freut miĉ  ^  4  
einem ®erroanbten biefeS eblen 2RanneS meine ©anfbarfeit be= 
geugen fann." xf,.
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42. Der blinde Geiger.

1. Ein armer Geiger wandert durchs Land, 
des Hündleins Schnur in zitternder Hand.
D er Körper ist alt und schwach und blind, 
es kennet den Armen ein jedes Kind.

2. Und wenn er vor den Türen geigt,
wird alles traurig und horcht und schweigt.
Und wenn er von seinem Leiden singt, 
das Lied in die tiefste Seele dringt:

3. »Ich wandle in Nacht schon achtzig Jahr, 
mein Leben ein Leben voll Tränen war,
ein Leben voll Angst und Kummer und Not; 
o läg’ ich im Grabe, o wäre ich tot!

4. 0  wär’ ich bei dir, H err Jesus Christ, 
wo keine Nacht, keine Trübsal ist!
0  läg’ im Grabe, o wäre ich tot!
W er reicht dem Geiger ein Stücklein B ro t?“

5. So singt er, mein Kind, und wirst du ihn seh’n 
darfst du nicht spottend vorübergeh’n.
Leg’ eine Gabe freundlich und gut
dem blinden Geiger in seinen H ut! joh. staub
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43. »ed)t uttb bie fauße.
(Sin ©pedE)t unb eine Staube âtten einen ^fau befud̂ t. 

„23ie gefiel bir unfer 2Birt?" fragte ber ©pedjt auf bem f)eim= 
roege, „ift er nicht ein roibrigeä ©efd)öpf? ©ein ©tolg, feine 
unförmlichen §ü§e, feine IjäfjlidjeStimme, finb fie nid;t unerträglich?" 
„2luf alleä biefeä," antroortete bie gute Staube, „hatte id) feine 
3eit ju fê en, benn ich §atte SenuS an ber ©d;ön̂ eit feines föopfeä, 
an ben êxrrlidjen garben feiner gebern unb an feinem maje= 
ftatifd)en ©djroeife gu berounbern." ©. •ssttitun.

44. Oie Kröte und das Johanniswürmchen.
eine Kröte hin und schoß 
all ihr Gift nach ihm.

3. „Ach, was hab’ ich dir getan?“ 
rief der Wurm ihr zu.
„Ei,“ fuhr ihn das Untier an, 
„warum glänzest du?“ pfeffel.

1. Ein Johanniswürmchen saß, 
seines Demantscheins 
unbewußt, im weichen Gras 
eines Eichenhains.

2. Leise schlich aus faulem Moos 
sich ein Ungetüm,

45. 3>et c£ön)C unb bie £8 au s.
(Sin fiöroe fafe in feiner §ö (̂e unb fd)Iief. ®te ©djnauge

âtte er auf feine Statje ge= 
legt. Stuf einmal Erabfclte 
î m mag auf ber 9tafe, 
ba§ jucfte fo, ba§ er Ijalfc 
im @d)lafe mit ber Xa^e 
über bie 9iafe ftrid;; unb 
fiê e, er âtte ein SftäuSlein 
gefangen. ®aä 9Jiau§lein 
fdjvie unb flehte: „(Sr6ar= 
men, £)err Söroe! ä̂tte id) 
geroufet, bafj ba euere gro§= 
mädEjtige D̂ afe läge, icfy märe 
roafyrljaftig eine TOeile ba= 
non meggelaufen, lafet mid) 
toö! $erfd)tudt iljr mid), 
ma§ frommt ba§ euerem 

gewaltigen Sftagen? 3$r mev̂  1°  wenig, als 06 man einem
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Kamele einen einzigen Stopfen Söaffer ju faufen gäbe ober ein 
©anbforn in ben Srunnen roütfe. ßa§t tnid; los, id) roerbe 
eg eud) gebenfen!" — „SBaä," fprad) ber Söroe, „meinft bu fo 
roeg$ufommen ? — 3J£ir auf ber SJlafe gu fpielen! —  35od) — 
lauf’ I)in! 2ftan fotl nidjt fagen, baß ber Söroe an einer elenben, 
jämtner(id)en 9Cftau§ ftd) räd>e."

®a§ 2Jiäu3lein fd̂ fixpfte giiternb in§ 8od). —  üftadj ein 
paar Sagen fiel ber Söroe in ein ©arn unb brüllte fürdjterlid) oor 
2Sut, benn er fonnte ba§ ©arn ntd̂ t gerreifjen. SDa riefelte bid̂ t 
neben if)m bie (£rbe. ®a3 2ftäu§lein fam f)eroor, nagte flinf an 
bem ©arne; unb fielje, ber fiöroe mar frei in roenigen 2Iugen= 
bliden. „2Ber Ijätte ba§ aljnen Jönnen," fagte er, „ba§ td) bir 
roieber mein Seben banfen fotlte, bu EleineS ©efdjöpf! @3 ift bod) 
gut, baft id) bid; nid;t gefreffen Ijabe," unb ftreidjelte ba§ 2J£äu§= 
lein. ®a§ 2Rauslein aber rief frolj: „£>abe id) nidjt 2Bort ge
halten?" unb l)ufd)te roieber in fein 8od), benn be§ Söroen £ieb= 
fofungen besagten if)tn nid;t fonberlid). 6uctmatm.

46. Besser offene Hand, als geballte Faust.
In der Stadt Straßburg auf dem Markte hielt eine arme 

Bauernfrau E ier feil. Da rannten zwei mutwillige Knaben an 
den Korb, stießen ihn um und liefen mit Lachen davon. Das 
sah ein anderer Knabe, und im Zorn mit geballten Fäusten rannte 
er den beiden nach, und denen war schon angst. Aber der 
Knabe blieb auf einmal stehen, als ob er sich besänne, kehrte 
dann um und lief nach Hause.

W ie aber die Bauernfrau noch über ihre zerbrochenen Eier 
weinte, langte auf einmal eine kleine Hand in ihren Schoß und 
schüttete eine Sparbüchse in die Schürze der Frau aus. Die 
kleine, offene Hand war dieselbe, die vorhin im Zorne sich ge
ballt hatte. Aber der Knabe, dem die Hand gehörte, und der 
eben seine letzten Kreuzer hergegeben hatte, war schon wieder 
fort, ehe die Bauernfrau sich bedanken konnte.

W ollt ihr wissen, wie der Knabe hieß? — E r hieß O b e r -  
l i n  und wurde später Pfarrer in Steinthal. Je tz t ist er tot, 
aber in Steinthal und weit und breit sprechen die Leute noch 
von dem frommen und braven Pfarrer Fritz Oberlin. stöber.



47. fifitge flid jfcr.

©in reicher Wann âtte eine beträchtliche (Selbfumme, roelche 
in ein £ud) eingenäht roar, au§ Unoorfidjtigfeit oerloren. @r 
rnadbte baljer feinen SSerluft befannt unb bot, roie man gu tun
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pflegt, bem etlichen ginber eine B̂elohnung unb jroar oon 100 
Stalern an. 35a fam balb ein guter unb etlicher 2Jiann ba= 
hergegangen. „©ein (Selb habe id) gefunben. ©a§ roirb’s roohl 
fein, ©o nimm bein ©igentum jurüdf!" ©o fpradh er mit 
bem Reitern Slicf eines ehrlichen 2Jianne§ unb eineä guten 
(Seroiffens, unb baä roar fd̂ ön. ©er anbere machte aud) ein 
fröhliches ©efidjt, aber nur roeil er fein oerloren geglaubtes 
(Selb roieber hatte, ©enn roie e§ um feine ©hrlidfjfeit ausfalj, 
ba§ roirb fid) balb geigen, ©r jählte ba§ (Selb unb badjte 
unterbeffen gefchroinb nadj, roie er ben treuen ginber um bie 
nerfprochene Selohnung bringen fönnte. „(Sitter greunb," fpradh 
er hierauf, „e§ roaren eigentlich 800 £a(er in bas £ud) ein= 
genäht. 3d) f ^ e a&er nur 700 ©aler. 3$r roerbet alfo 
roohl eine 9laht aufgetrennt uub euere 100 Jaler $eraud= 
genommen haben. ©a habt ihr roohl baran getan. ,3dh banfe 
eudh-" ©a§ roar nicht fd̂ ön, aber roir finb nod) nid̂ t am ©nbe. 
©hriid) roährt am längften, unb Unrecht fdjlägt feinen eigenen 
§errn. ©er ehrliche ginber, bem e§ roeniger um bie 100
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Saler, als um [eine unbefdjoltene Kecf)tfd£)affenljeit gu tun roar, 
»erfidierte, ba§ er ba§ ^äcfieirt fo gefunben habe, roie er eä 
bringe, unb e§ fo bringe, roie er e3 gefunben habe. 2lm ©nbe 
famen fie oor ben 9iid)ter. Seibe beftanben aud) t)ier noch auf 
î rer Seljauptung, ber eine, baß 800 Sater eingenäfjt geioefen 
feien, ber anbere, ba§ er t>on bem ©efunbenen nichts genommen 
unb ba§ Rädlein nidjt oerfê rt âbe. Da roar guter 9tat 
teuer. Stber ber fluge 9iid)ter, ber bie (S r̂lidjfeit be§ einen 
unb bie fd̂ teĉ te ©efinnung be§ anbern norauä ju fennen f̂ ien, 
griff bie @ad)e fo an: (Sr ließ fid) non beiben über ba§, roa§ 
fie auSfagten, eine fefte unb feierliche 23erfid)erung geben, unb 
tat hierauf folgenben 2lu§fpruch: „Demnach, roenn ber eine 
»on euch 800 Saler nerloren, ber anbere aber nur ein Räd
lein mit 700 Salem gefunben hat, fann auch â§ 
be§ (extern nidjt baS nämlidje fein, auf roeldjeä ber erftere ein 
SKedht hat- Du, ehrlicher $inber, nimmft alfo ba§ (Selb, roeld)e§ 
bu gefunben haft, roieber jurüd unb behältft e§ in guter $er= 
roahrung, big ber fommt, roeldjer nur 700 Saler oerloren hat. 
Unb bir ba roeifj ich feinen Diat, al3 bu gebulbeft bich, bis 
berjenige fich metbet, ber beine 800 Sater finbet." @o fprad) 
ber Siidhter unb babei blieb e§. 3 0tbeI>

48. Tango.
1. Im Kloster lebte zu St. Gallen 

ein Meister vor den Meistern allen.
Er goß, in jedem  Ding gewandt, 
die ersten Glocken auch im Land.

2. Und als der Kaiser das vernommen, ist er selbst zu ihm ins 
Kloster kommen. E r hörte der Glocken vollen Klang, sie 
mußten ihm ziehen jeden Strang.

3. Dann ließ er gleich pur Silber fließen, daß sie ihm draus 
auch eine gießen. Doch Tango verbarg das Silber schnell 
und brauchte Kupfer an dessen Stell’.

4. Sonst ward die Glocke schön vollendet und jede Zier an sie 
verschwendet. D er Meister freut sich still der List, hängt 
sie zur Probe ins Gerüst.
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5. E r steht, sie innen zu beschauen, sogleich darunter voll Ver
trauen. Doch sieh, er fand drin sein Gericht, die Krone 
reißt —  und springt und bricht.

6. Die Glocke stürzt ins Loch zurücke und bricht dem Meister 
das Genicke. Da sprach der Abt, er sprach’s nicht g e rn : 
„Das Unrecht schlägt den eignen H errn .“ — Augustin Keiler.

49. |>ic btet J&ansräfe.

„2Bie fangt ifjr’3 benn an, lieber Sftadjbar, baß euer |>au3- 
roefen fo roo£)l beftcllt ift, unb man fiefyt bod) nichts ffiefonbereä 
an eud) unb an bem, roaS bei eud̂  corge t̂? 2ßir anbern ar= 
beiten bod) aud; unb geben ad;t auf bas Unferige unb galten eS 
gu 3iate, fo gut eS geljett mag, unb bod; battet’S nidjt." ©er 
Sftacfybar antroortete: „3>dj roüfjte nidjt, roa§ fdiulb baran fein 
foUte, eS mären benn meine brei §auSräte, benen id) rooljl ba§ 
aHeS gu oerbanfen fjabe." —  „(Sure brei -SpauSräte? 2öer finb 
benn bie ? " — „©er jpauSljunb, ber .SpauSljaljn unb bie §auä= 
fafce." —  „3fyr fpottet!" —  „©§ ift mein barer (Srrift, benn 
fefyt, ber .SpauSljunb bellt, menn ein getnb ljerbeifd)leid)t, unb 
ba Ijeijgt eS benn: Stufgefcfyaut! ©er |)au3fyafjn fräfyt, roenn 
ber Jag anbridjt, unb ba Reifet eS bann: Slufgeftanben! Unb 
bie £au3fal3e pû t fid;, roenn ein roerter (Saft fommt, unb ba 
Ijeißt eS benn: Slufgetragen! " — „^d; oerftelje, Sftadjbar, roaä 
ifyr bamit fagen rooHt. ,3ljr meint, ba£ brei SDinge nötig feien, 
um bem §au3roefen aufguljelfen: SSorforge gegen alles, roaS 
fdjaben faitn; Stätigfeit in allem, roa§ nü̂ en famt; unb greunb= 
lid)feit gegen alle, bie un§ roofylroollen unb roofyltun." — „Sßenn 
iljr’S fo nehmen roollt, fo ift’S mir redjt; aber meine ^ausräte 
lob’ id; bod; barum, baß fie mid) jebergeit mahnen, roaS gu 
tun ift, id; fönnt’ eS fonft leicht oergeffen." ». ■«„„bad,.

50. Vaterländischer Sinn.

Auf der linken Uferseite des Vierwaldstättersees, am öst
lichen Abhange des Seelisberges, liegt eine Bergwiese, d a s  
R ü t l i  oder G r ü t l i  genannt. Da entspringen drei Quellen, 
die dem Volke heilig sind, denn dieselben erinnern an die drei
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ersten Eidgenossen, welche einst eine auserwählte Schar ihrer 
Landsleute ins Rütli zusammenriefen, um den ewigen Bund der 
Eidgenossen zu gründen. Tausende von Schweizern haben seither 
das Rütli besucht. Namentlich werden Scharen der schweizerischen 
Schuljugend häufig an diese geheiligte Stätte geleitet, damit 
sie sich in feierlich stiller Einsamkeit dankbar an die Stifter 
der Eidgenossenschaft erinnern.

Nun vernahm man im Jahre 1858, das Rütli solle verkauft 
werden, und es war zu befürchten, daß der geheiligte Boden 
zu einem Tummelplatz geräuschvoller Vergnügungen bestimmt 
oder durch eigennütziges Treiben dem freien Zutritt entzogen 
würde. Da erließen gemeinnützige Männer einen Aufruf an 
die schweizerische Schuljugend, daß dieselbe unter sich eine 
freiwillige Steuer sammle zum Ankaufe des Rütli. Der Aufruf 
erregte in den Volksschulen große Bewegung. Die jugendlichen 
Herzen wurden von Vaterlandsliebe erwärmt, und Tausende von 
Kindern holten ihre Sparbüchsen hervor und baten die E lte rn : 
»Lasset uns doch auch beisteuern zum Ankaufe des R ü tli!“

Freudig gewährten die Eltern diese Bitte, und Tag für 
Tag eilten nun Kinder mit fröhlichem Antlitz in die Schul- 
häuser und brachten den Lehrern ihre Beisteuern. Diese waren 
so zahlreich und so ergibig, daß die große Summe von 100,000 
Franken zusammenfloß. Nun vollendeten die Männer, welche 
jenen Aufruf erlassen hatten, das schöne W erk. Sie kauften 
das Rütli, und dasselbe wird nun, gesichert vor jeder Entweihung, 
ein wohlerworbenes und wohlerhaltenes Eigentum der schwei
zerischen Schuljugend bleiben für alle Zeiten. Th. scherr.

51. g&tendjeit im ^ruf;ftttg.
©3 roar grüfyltng geworben, bie ©onne Ijatte ben ©djnee 

Don ben Sergen roeggefd)ienen, bie grünen ©rasfpifeen famen 
aus ben roelfen Halmen fjernor, bie .ßnofpen ber Säume bradjen 
auf unb liefen fdjon bie grünen Slättdjen burdjfdjeinen. Sa  
roadjte baä Siendjen au§ feinem tiefen ©d)lafe auf, roorin e§ 
ben gangen 2Binter gelegen Ijatte. @0 rieb fid) bie 2lugen unb 
roeefte fetne Äameraben, unb fie öffneten bie £ür unb faljen,



42

ob baS 0¾ unb bei- ©djnee unb ber $ftorbroinb fortgegangen 
roaten. Unb fielje, e§ roar überall geller unb roarmer @onnen= 
fdjein. Sa  fcfitüpften fie ljerau§ auS bem Sienenforbe, pulten 
ifyre $lügel ab unb probierten roieber gu fliegen. Sie famen 
gum 2lpfelbaum unb fragten: „«Öaft bu nichts für bie hungrigen 
ffliendjen ? 2Sir Ijaben ben ganzen ÜZÖinter nichts gegeffen." Ser 
Slpfelbaum fagte: „9ietn, ifjr fommt gu frülj gu mir, meine 
©tüten ftecfen nodj in ber Änofpe, unb fonft fyabe id) nichts, 
©eljt t)in gu ber ilirfdje!" Sa  flogen fie gu bem föirfdjbaume 
unb fagten: „Sieber Äirfdjbaum, Ijaft bu feine Slüten für uns 
fyungrige ©ieiten?" Ser jtirfd)baum antroortete: „föommt morgen 
roieber, {jeute finb meine ©tüten nod) alte gugefd)toffen! SBenn 
fie offen finb, fottt iljr roittfommen fein." Sa  flogen fie gu ber 
Sulpe, bie tjatte groar eine gro§e, farbige ©lume, aber e§ mar 
roeber 28of)lgetud) nod) ©üfjigfeit barin. Sie Siendjen fonnten 
feinen £>onig barin finben. Sa  roottten fte fĉ on roieber traurig 
unb hungrig nad; §aufe gurüdfeljren, als fie ein bunfelblaueS 
Stümdjen an ber §ecfe fteljen fâ eit. ®S roar baS SSeildjen, 
baS roartete gang befcfyeiben, bis bie ©tendjen famen; bann aber 
öffnete eS iljnen feinen Äeld;, ber roar roll 3Bô (gerudj unb 
doU ©ü§igfeit, unb bie Siendjen fättigten fid) unb brauten 
nod̂  £>onig mit nad) £aufe. <g„r,raqtm.

52. Des Blümleins Wachstum.
1. Kindlein, kommt, ich will euch zeigen, wie das Blümchen wächst und 

blüht! Kommt ins Freie, wo das Auge wunderschöne Dinge sieh t!
2. Samenkörnlein fällt zur Erde, und mit Staub bedeckt’s der W ind; 

ruhig schläft es dann da unten wie das wohlverwahrte Kind.
3. Manchmal möcht’s auch gerne trinken in der trocknen Niederung; 

dann spricht Gott zum Blumenengel: „Eil’ und bring’ ihm einen 
Trunk!“

4. Und der Engel fliegt vom Himmel, rühret mit dem Finger bloß 
an die W olke — und es regnet. Körnlein trinkt und bald wird’s groß,

5. dehnt und streckt sich bald nach oben, bald nach unten weiter aus, 
oben will ein Stielchen werden, unten Würzelchen gar kraus.

6. Also wächst es langsam weiter im verborg'nen Kämmerlein, daß 
sich’s fast hervor kann wagen an die Luft im Sonnenschein.
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7. Ungeduldig wird es nimmer in der stillen Einsamkeit, wie ein 
gutes Kind erwartet auch das Pflänzchen seine Zeit.

8. Endlich kommt’s herauf. W ie freut sich’s auf der schönen Frühlings
au 1 Wäscht sich ab geschwind die Erde rein mit kühlem Morgentau.

9. Und ihr freuet euch und rufet: „ 0 , das Blümlein zart und fein!“ 
Und nicht lang, so könnt ihr sehen ihm ins frische Augelein.

10. Wie die Blümlein, so die Kinder, wenn sie gut geworden sind; 
dann erschallt aus jedem Munde: „ 0 , das wohlgerat’ne Kind !*

Lieth.

53. ticrquafcr.
@cf)on roaren bie jungen Dfiotfdjroängchen Ijerangetuaĉ fen 

unb beinahe flügge geroorben, als ber böfe 'tkter bie Sllten au3 
ber Dtî e ber 2Jtauer (jerau§fliegen unb balb roieber mit bem 
Butter fyineinfliegen falj. „2 % ," badjte er, „ba ift ein 23ogel= 
neft; bâ in mufj iĉ  einmal flettern unb nadifehen, roaS in bem 
9̂ eft ift." Unb fogleid) fletterte er an ber Sftauer Ejinaitf unb 
tarn bis an bie Dtî e, roorin ba§ 9ieftd;en ftanb; unb ba E)örte 
er bie jungen groitfctjern unb falj fie bie Schnabel auffperren, 
roeil fie meinten, ihre Butter fame. Der böfe ?ßeter aber rooGte 
fie aus bem Sftefte êrauärei§en unb roollte mit ihnen fein Spiel 
treiben, bis fie tot roaren. (£§ ging aber nid)t fo, roie er bad)te. 
®aö 8och, roo bie Söglein ein= unb auäflogen, roar fef)r eng, 
fo ba§ er feine .Spanb niĉ t leidet hinburd)ftteden fonnte. 9hm 
brüdte er jroar fo lange, big er bie £>anb înburd̂ gejroängt 
hatte; al§ er ftd; aber brinnen unb bie armen SSögelein gefaxt 
âtte, fonnte er bie £)anb nict)t roieber Ijerauäjieljen. ©r mochte 

gieren unb gerren, roie er rooHte, es half nichts, bie £anb 
ftecfte feft. ^ule^t tat es iljm roefje, unb er fürstete, bie §anb 
roerbe niĉ t roieber herauSgehen. ©a fing er erbärmlidE) an ju 
(freien, fo ba§ bie Seute herbeigelaufen famen. ®ie halfen iljm 
jroar enblicf) nad) nieler üJlü£)e au§ bem Sod̂ e heraus, aber fie 
galten ihn aud), baf? er bie armen ?iotfd)roän̂ d)en habe ftören unb 
quälen rooUen, unb fagten eS feinem SSater. ®er ftrafte ihn hart.

355. (S u r tm a n .

54. Die Feldarbeit.
1. Gern geh’ ich im Frühjahr und Sommer aufs Feld, wenn 

Vater und Knecht den Acker bestellt. Auch nimmt der Vater
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bisweilen von Haus zu W agen mich mit aufs Feld hinaus: 
Da halt’ ich die Leine, da ruf’ ich: „Hi, h i!“ und lenke die 
Pferde, dann gehen sie. Doch wenn mich der Knecht aufs 
Sattelpferd hebt, das Herz mir im Leibe dann lacht und bebt. 
D a sitz’ ich als Reiter gewaltig hoch, doch halt’ ich mich an, 
denn ich fürchte mich noch.

2. So geht es im Zuge fort mit Bedacht. Mit den Pferden wird 
endlich Halt gemacht. Sie werden an Pflug und Egge ge
spannt, doch Ochsen auch pflügen und eggen das Land. — 
Da wird der Boden ganz umgekehrt, von dem manch hungriger 
Yogel sich nährt, denn Dohlen und Krähen fliegen herbei 
und suchen sich W ürm er mit vielem Geschrei. Die Tauben 
kommen zu Gaste beim Sä’n, auch sie wollen gern ein Körn
chen erspäh’n ; denn Roggen wird hier, dort W eizen gesä’t, 
auch Hafer und Gerste früh und spät. Raps, Erbse, Hirse, 
Wicken und Klee wächst wie das Getreide bald in die Höh’. 
Kraut, Rüben, Kartoffeln und Möhren steh’n dort, der Flachs 
uns’rer Mutter hat auch seinen Ort.

3. Was aber der Vater im F rühjahr gesä’t, wird während der 
E rnte abgemäht. Da helf’ ich mit binden, da lad’ ich mit auf, 
da klettr’ ich die Garben herab und hinauf. Auch Brüder und 
Schwestern machen es so, da sind wir alle recht munter und 
froh. Die Zieg’ und mein Schäfchen sind auch bei mir, es 
blockt, und ich sing’ ihm ein Lied dafür. — Gern bin ich im 
Freien, auf W iesen und Feld, denn was ich dort finde, mir 
alle8 gefällt. Krug.

55. Die Lilie auf dem Feld.
1. Du schöne Lilie auf dem Feld, wer hat in solcher Pracht 

dich vor die Augen mir gestellt, wer dich so schön gemacht?
2. Wie trägst du so ein weißes Kleid mit gold’nem Staub besä’t, 

daß Salomonis Herrlichkeit vor deiner nicht besteht!
3. Gott hob dich aus der Erde Grund, hat liebend auf dich acht, 

er sendet dir in stiller Stund’ ein Eng’lein bei der Nacht.
4. Das wäscht dein Kleid mit Tau so rein und trocknet’s in dem Wind 

und bleicht es in dem Sonnenschein und schmückt sein Blumenkind.



5. Du schöne Lilie auf dem Feld, in aller deiner Pracht
bist du zum Vorbild mir gestellt, zum Lehrer mir gemacht.

6. Du schöne Lilie auf dem Feld, du kennst den rechten Brauch; 
du denkst, der hohe Herr der W elt versorgt sein Blümlein auch.

Spiita.

56. |>tc ber gfef unb bas gfäffen.
®te ©cEittecfe roettete einft mit einem feurigen füllen unb 

einem trägen ©fei um ben ?ßreiä eines fdfjönen ©alatbeeteS, baS 
auf einem l>ol)en Serge lag, unb baS berjenige fyaben foKte, ber 
guerft înauffommen mürbe. 2JJan fann leidet benüen, roie bie 
beiben Stiere bie arme ©cfjnede ausladjten, bie ben albernen 
©ebant'en non einem SBettftreite mit iljnen fid) liatte einfallen 
laffen. ©ie ertrug eS inbeffen mit ©elaffenfyeit unb trat ifjre 
Steife in aller ©tille an. ©er ©fei unb baS Jütten, bie iljren 
©pa§ l)aben roollten, liefen fie fried£»en unb fagten: „2ßenn 
ber ©d)leid£)fuB balb Ijinauf ift, bann roollen roir mit einigen 
©ätjen oben fein unb fie über i£)re uergeblidje Slrbeit brao au3= 
lachen, mittlerroeile aber unS ttacf) unferer 2Öei)e letjen." ®er 
©fei traktierte fid) mit ben erften beften SDifteln in ber Sftälje, 
unb naclibeiu er fid£) gefättigt, legte er fiel) Ijin unb fĉ lief. 
5DaS füllen fprang in ben blumenreidjen SBiefen um̂ er unb 
fanb balb ©enoffen feiner Suftbarfeit, mit benen e§ um̂ er= 
fdfjroärmte unb aüen möglichen ÜJiutroiden nerübte. SDie ©djnede 
frod) unermünbet eine gange Sftad)t burdfj unb fam mit 2lnbrud) 
beS SfcageS glüdliĉ  auf bem Serge an. ®er ©fei erroadjte jeljt 
erft. M  k'e SSSette ein, unb er fing an, feine Dleife auf
ben Serg angutreten. 5taunt Ijatte er aber ein paar ©d̂ ritte 
getan, als er bie ©ĉ nede niel)t nur oben auf bem Serge, 
fonbern gar auf bem ©ipfel eines SäumdEjenS geroafyr rourbe. 
,,2lct)," badete er, „nun roäre bie Wüfje bocl) oergebeitS! ©ie Ijat 
bie Sßette geroonnen. SßaS ift gu tun? ®u mußt nun fcfyon 
bei beinen SDifteln bleiben!"

S£)aS füllen badete nun auc£) um biefe 3eit an feine SBette, 
aber eS fyatte fidt) fo in feinem 2Jiutroillen oergeffen, bafe eS roeit 
non bem Serge abgefommen roar unb fiel) fo tnübe getummelt
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fjatte, ba§ i§m für jefct bie Grafte gum Otüdtoege fehlten unb 
eS alfo ba§ ©alatBett ber ©djnecfe i'tberlaffen rnufcte. 

@o gef)t e§ ben Seiĉ tfinnigen, roelcfje baä beginnen ber 
Slrbeit auffdjieben unb baburd) bie grüßte berfelben nerlieren.

ß c t b e r .
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57. Einkehr.

1. Bei einem W irte wundermild, 
da war ich jüngst zu Gaste.
Ein gold’ner Apfel war sein Schild 
an einem langen Aste.

2. Es war der gute Apfelbaum, bei dem ich eingekehret. Mit 
süßer Kost und frischem Schaum hat er mich wohl genähret.

3. Es kamen in sein grünes Haus viel leichtbeschwingte Gäste. 
Sie sprangen frei und hielten Schmaus und sangen auf das beste.

4. Ich fand ein Bett zu süßer Ruh’ auf weichen, grünen Matten. 
Der W irt, er deckte selbst mich zu mit seinem kühlen Schatten.

5. Nun fragt’ ich nach der Schuldigkeit. Da schüttelt’ er den 
Wipfel. Gesegnet sei er allezeit von der W urzel bis zum G ipfel!

L. Uhland.

58. |>er große <£unb.
Unten in ber Sßirtäftube einer Keinen Stabt faß ber 

Särenfüfjrer unb oerjeljrte fein 2I6enbbrot. ©er ß̂efe ftanb 
braufjen Ijinter bem ôlgftoĵ e angebunbeu, bev arme ß̂ê , ber



feiner (Seele etroaS guleibe tat, menn er audj grimmig genug 
au§fâ . Oben im (Srfergimmer fpielten im 9Jionbfdjeine brei 
fleine ftinber, ba§ ättefte mar raô l fedjS ^a r̂e alt, ba§ iüngfte 
nidjt mehr benn gmei. —  „Klatfd), flatfd)!" fomrnt e§ bie kreppe 
hinauf, roer mod)te ba§ fein? ©ie Sfcür fprang auf —  e§ 
mar ber ber gottige $är! (Sr §atte ftdi gelangroeilt, ba 
unten im §ofe gu ftetjen, unb nun ben 2Beg gur ütreppe hinauf 
gefunben. ®ie Itinber erfdjratm fê r über ba§ gro§e, gottige 
Stier, fie fronen jebeS in einen Sßinfel; aber er fanb fie alle 
brei, beriete fie mit ber ©djnauge, tat ihnen aber nid)t§. —

„S5a§ ift fî er ein großer .f)unb, " bauten fie, unb bann 
ftreidjetten fie iljn. (Sr legte fid) auf ben gufjboben. ©er ffeinfte 
Änabe roälgte ftdj oben brauf unb fpielte SSerftecf mit feinem 
golbgelodten ö̂pfdjen in beffen bictem, fdjroargem 5ßelg. 9hm 
nahm ber ältefte Änabe feine Srommel, fd̂ lug, ba§ e§ nur fo 
bonnerte, unb ber Sar erhob fiĉ  auf feine beiben £)interfüfje 
unb begann gu tangen, bas mar atlerliebft! 3 ê er Ä'nabe nahm 
fein ©eroefyr, ber Sar muffte auch ein§ âben, unb er îelt e§ 
orbentlidh feft; ba§ mar ein prächtiger Ä'amerab, ben fie erhalten 
hatten, unb nun gingen fte: „Sinä, groet, eins, groei!" —  ®a 
faĵ te eS an bie £ür, fie ging auf, eä mar bie Butter ber 
Äinber. 3hr ä̂ttet fte feljen folten, ihren fpraĉ tofen ©d)re<f 
fê en folten, ba§ f'reibemeifje Slntlifc, ben halb geöffneten SDiunb, 
bie ftieren Slugen. Slber ber fleinfte ber Ä'naben nicfte fo »er= 
gnugt unb rief gang laut in feiner ©prad)e: „2ötr fpieten nur 
©olbaten!" —  unb ba fam ber Särenführer. 9(l[!,crfcrt

59. Das gerettete Blümchen.

1. Ich ging im Walde so für mich hin
und nichts zu suchen, das war mein Sinn.

2. Im  Schatten sah ich ein Blümlein steh’n, 
wie Sterne leuchtend, das Äuglein schön.

3. Ich wollt’ es brechen, da sagt’ es fe in :
„Soll ich zum W elken gebrochen sein?“

$afetlb. IV. SDuben. 4
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4. Ich grub’s mit allen den W urzeln aus, 
zum Garten trug ich’s an unserm Haus.

5. Und pflegt’ es wieder an stillem Ort. —
Nun zweigt es wieder und grünet fort.

Göthe.

60. 2>er p o f f .

■£>an§ f)ütete nid)t roeit »on einem großen 2öalbe bie ©d)afe. 
(£ine§ Sageä fd̂ rie er, um fidj einen ©pa§ gu machen, aus 
allen Äräften: „©er SBolf fommt! ©er 2Bolf fommt! “

©ie Säuern famen fogleid) mit %ten unb prügeln in 
©cfjaren au§ bem nâ en ©orfe gelaufen unb rooHten ben Sßolf 
tot fd)lagen. ©a fie jebod) nichts oon einem 2ßolf fâ en, gingen 
fie roieber êim, unb ,f)ans lacfjte fie fyeimlid) au§.

2lm anbern Sage fd)rie £)ans roieber: „©er 2öolf! ber 
2öolf!" ©ie Säuern famen roieber êrau§, roierool)l nid)t meljr 
fo ja l̂reid) al3 geftern. ©a fie aber feine ©pur oon einem 
Söolfe erblidten, fdjüttelten fie bie ftöpfe unb gingen ooll $cr= 
bru§ nadj fmufe.

2lm britten Sage fain ber ffiolf roirflid). §an§ fd)rie gang 
erbärmliĉ : //r3u • ® er • êr
Slttein bieämal fam iljm fein einziger Sauer gu §ilfe.

©er ffißolf bradj in bie êrbe ein, erroürgte mehrere ©cfjafe 
unb barunter ba§ artigfte Sammdjen, baä bem Knaben felbft 
gehörte, unb ba§ er ungemein lieb hatte.

2Ber einm al lüg t, bem g lau b t m an nid)t,
unb roenit er aud) bie SBal)vljeit fprtcfjt. ©i,t . ®d,mib.

61. Der Fleiß der Tiere.
1. W ie emsig im Grund sich die A m e i s e  regt 

Und Körnchen bei Körnchen zum Vorräte trägt!
Sie schafft in dem Sommer, damit es ihr nicht 
im Froste des W inters am Brote gebricht.

2. Dort sammelt die B i e n e  mit fleißigem Sinn 
von Blume zu Blume den süßen Gewinn.
Das wirtliche Völkchen fliegt ein und fliegt aus 
und füllet mit Honig das zierliche Haus.
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3. Geh’, sieh das kleine, das fleißige Tier, 
du müßiger Fauler, und lerne von ihr!
Geh’, sammle wie Bienen, noch weilet die Zeit, 
bald sind mit Gestöber die Fluren beschneit.

Seums.

62. aut gäarfle.
@tn .fnrfd; tranf aug einem flehten ©eroäffer unb erblidfte 

in bemfetben fein Sitb. —  „gürroaljr," rief er, „bie Statur meinte 
eg nid)t fo böfe mit mir, menigfteng mit meinem ßopfe nid;t! 
2ßie prächtig ift bag ©eroeifj, bag iljn fĉ müdft! Sftur meine 
©djenfel fönnten etroag beffer fein, unb idf) mürbe bann an 
DOrtrefflid̂ er ©eftalt allen Vieren 2ro^ bieten."

n̂bem er nocf) bieg fpraĉ , fjörte er. in ber gerne 3>agb= 
fyörner ertönen unb fal) bie .£)unbe fdjon, bie mit Sellen auf 
iljn gueilten. @r flog über bie gelber fyinmeg unb lie§ feine 
Verfolger meit £;inter fid;. ,3eti* fom er in ben SBalb, aber 
inbem er l)ier fiel) in ein ®icfid;t retten wollte, blieb er mit bem 
©eroeify an ben Stften eineg Saumes? Rängen, bie £mnbe famen 
fyerbei unb riffen iljn nieber.

,,¾d)," feuf̂ te er, inbem er uerf̂ ieb, „id;, Unglüdlid êr, 
Ijabe in törichter Sßeife meine greunbe für geinbe unb meinen 
geinb für einen greunb gehalten! ©ie ©cljenfel, bie iclj tabelte, 
Ratten mid(j beinahe fcfyon gerettet; aber bag ©eroeil), bag id) 
prie§, $at mid) ing Serberben geftürgt." „  e. OTeiÄntt.

63. Der Hase und der Fuchs.
Ein Hase und ein Fuchs reisten miteinander. Es war 

W interszeit, es grünte kein Kraut, und auf dem Felde kroch 
weder Maus noch Laus. „Das ist ein hungriges W etter,“ 
sprach der Fuchs zum Hasen, „mir schnurren alle Gedärme 
zusammen.“ —  „Ja wohl,“ antwortete der Hase, „es ist überall 
Dürrhof, und ich möchte meine Löffel fressen, wenn ich damit 
ins Maul reichen könnte.“

So hungrig trabten sie mit einander fort. Da sahen sie 
von weitem ein Bauernmädchen kommen, das trug einen Hand
korb, und aus dem Korbe kam dem Fuchse und dem Hasen
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ein angenehmer Geruch entgegen, der Geruch von frischen Sem
meln. „W eißt du w as!“ sprach der Puchs, „lege dich der Länge 
nach hin und stelle dich tot! Das Mädchen wird seinen Korb 
hinstellen und dich aufheben wollen, um deinen armen Balg zu 
gewinnen; denn Hasenbälge geben Handschuhe, indessen er
wische ich den Semmelkorb uns zum Tröste.“

Der Hase tat nach des Fuchses Rat, fiel hin und stellte 
sich tot, und der Fuchs duckte sich hinter eine W indwehe von 
Schnee. Das Mädchen kam, sah den frischen Hasen, der alle 
viere von sich streckte, stellte richtig den Korb hin und bückte 
sich nach dem Hasen. Jetzt wischte der Fuchs hervor, erschnappte 
den Korb und strich damit querfeldein, gleich war der Hase 
lebendig und folgte seinem Begleiter. Dieser aber stand gar 
nicht still und machte keine Miene, die Semmeln zu teilen, 
sondern ließ merken, daß er sie allein fressen wollte. Das ver
merkte der Hase sehr übel. Als sie nun in die Nähe eines 
kleinen W eihers kamen, sprach der Hase zum Fuchse: „W ie 
wäre es, wenn wir uns eine kleine Mahlzeit Fische verschafften ? 
W ir haben dann Fische und W eißbrot wie die großen Herren! 
Hänge deinen Schwanz einmal ins W asser, so werden die Fische, 
die jetzt auch nicht viel zu beißen haben, sich daran hängen. 
Eile aber, ehe der W eiher zufriert.“

Das leuchtete dem Fuchs ein, er ging hin an den W eiher, 
der eben zufrieren wollte, und hing seinen Schwanz hinein; und 
eine kleine Weile, so war der Schwanz des Fuchses fest an
gefroren. Da nahm der Hase den Semmelkorb, fraß die Sem
meln vor des Fuchses Augen ganz gemächlich, eine nach der 
ändern, und sagte zum Fuchse: „W arte nur, bis es auftaut, 
warte nur bis ins F rüh jahr; warte nur, bis es auftaut!“ und 
lief davon, und der Fuchs bellte ihm nach wie ein böser Hund 
an der Kette. Bechstein.

64. buttJUfßfauc
93 a t e r. ,3ct) fenne eine grofje, bunfel6laue SBiefe. 
©mtl. SSater, baS ift bein <Spa§, fotdje gibt’S ja gar 

nict)t; bie SBiefen fefyen grün au§, aber nidjt blau.
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23a t er. 9Jieine SBiefe fieljt aber bodj blau aus unb ift 
gröfjer, al3 alle Söiefen ber SBelt.

Saura. £abe icl) fie gefê en, 23ater?
23 ater. Du unb iljr alle l>abt fie fdjon gefeljen unb be= 

fommt fie alle Sage ju fel>en. Sluf meiner 2öiefe gê en jaljrauS, 
jahrein, einen Sag roie ben anbern, eine ungaljlbare SJienge großer 
unb Keiner ©cljafe auf bie Sßeibe, obroofyl nid)t3 bort rocidjft.

21 n t o n. 216er, SSater, roa§ macljen fie benn bort, roenn 
fie nid(jt§ ju freffen finben? Die ©cljafe fönnen bod̂  nid̂ t Ijungern!

23 a t e r. 2fteine ©dEjafe unb meine Sammet ljungern nidjjt 
unb freffen nicfjt.

© m i l. Dahinter ftedft etroaä, baä finb geroifj feine leben: 
bigen ©cEjafe; benn fie muffen bodf) freffen, fonft »erhungern fie.

23 a t e r. Sebenbig finb meine ©dfjafe, fie leben fcfjon über 
taufenb ^a^re, unb immer finb fie nocE) fo roie ehemals, ob= 
rooljl fie roeber Ijungern nod) bürften.

Sina. Über taufenb 3a r̂e finb beine ©cfyafe alt, 23ater? 
Da§ fommt mir rounberbar nor; bie ©djafe, fyat unfer Server 
gefagt, roerben nur IjödE)ften3 oiergefyn ^ajjre alt.

23ater. 2tber eä ift bocf) fo, roie idfj gefagt Ijabe, liebeg 
föinb, unb fĉ ön finb meine ©cljafe, fo fdjön unb glängenb, 
baß bie ©d̂ afe in —  in — roie fyeifjt bodt) ba§ Sanb, roo 
bie beften ©cljafe finb?

©mit. ©panien, in ©panien! ©ielj, 23ater, iĉ  Ijab’S 
bemalten!

23ater. Dajj bie ©d̂ afe in ©pattien gar nid£)t mit iljnen 
fönnen oerglicfjen roerben, benn bie gange f>erbe Ijat golbene ^elge.

Die Äinber faljen einanber oerrounbert an, brachen aber 
plöpd) in ein lautet ©elacfyter au§ unb riefen: „% in , fold£>e 
Siere gibt’ä nidjt, mit golbenen gellen! — 2Bie fönnten bie 
fĉ roadjen Siere fo eine Saft tragen! 23ater, bu roitlft nur 
feljen, ob roir eä glauben!"

23ater, ©3 ift mein ©rnft, Ä'inber, bie gelle flimmern 
roirflicf; roie ©olb, fo l)ett unb leudjtenb, unb iljr Ijabt eud) 
|’d)on oft barüber gefreut.
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©mil. 35ater, finb fie ben gangen Sag auf ber Söeibe? 
£>ört man fie aud) fdjreien?

25 a t e r. ©ie finb groar ben gangen £ag barauf, aber man 
fief)t fie nicht immev. 2lud) habe ich fie nocl) nie fdjreien Ijören.

Sina. SBenn nun ber böfe 2Botf fontmt, ba fdjreien fie 
boch unb taufen baoon!

35 a t e r. 2luf biefe SBeibe fann niemals ein 3Bolf fommen, 
unb bann Ijafien fie aud; einen gurten, ber über fie roadjt.

2t n t o n. ©inen Wirten, einen Wirten ? Kann benn ber auf 
fo oiete ©chafe 2l<$tung geben? 3Bie fiê t er benn au§?

25 ater. ©er trägt ein fdjjöneg, Kleib, ba§ roie
«Silber gtängt unb niemals fcf)roarg roirb. Unb ob er roeit 
länger al§ taufenb 3ahre £>erbe beroadjt hat, fo ift er bodj 
nod) nie eingefĉ tafen unb hat fein Kleib nie auSgegogen. ©r 
bteibt ftetö roacf) unb munter unb fein Kteib immer rein.

©mit. Sftein, baräuä fann idh nidE)t ftug roerben, ba§ 
mufj ein närrtfdjer Sftann fein; ber rnufj roeber ftê en nod) 
gê en fönnen unb blinb fein roie ber alte Stobiaä ba brüben, 
ber boc§ erft acfjtgig ^a r̂e alt ift.

35ater. ©r ftetyt nidjt ftiH, fonbern gel;t immer unter feinen 
©chafen umher; auch ift er nicht blinb, fonbern fiê t fê r fy U .

Saura. SSater, er fc£)läft geroiß, unb bu fagft nur fo, 
bamit roir nid̂ t fo lange fdf)lafen follen! ©r fann aud) fd)lafen, 
benn feine £mnbe roerben fdjon bie §erbe bemalen.

25ater, ©eine §unbe? — -gmnbe hat er gar nicht unb 
brauet auĉ  feine.

Saura. 2tber eine ©d̂ atmei hat er boch unb bläft barauf. 
25ater, ©ine ©dialmet groar nid)t, aber ein fdjöneä, fil= 

berneS §orn; blafen fann er aber nictjt, unb baä .Sporn gibt 
auch deinen Ston uott fiel).

21 n t o n. üftun, ba3 fommt immer rounberlicfjer. ©in -£irt 
mit feinen ©cf)afen, bie über taufenb 3>ahr’ alt finb, ber ein 
£>om hat unb nicht blafen fann, ber nie fdjläft unb boch munter 
ift —  baS begreife ich n̂ *

© m i l. 35ater, in roelchem Sanbe liegt benn bie 3Biefe, roo 
bie SCßunberfchafe gehen?
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©ater. Sie SBtefe liegt in gar feinem Sanbe, fonbern 
gefjt über alte Sanber roeg.

Sina. ^n ber Suft alfo, SSater, in ber Suft?
©ater. Sftodj fjöljer liegt fte.
Sina. 2lber roie fommen benn bie ©d)afe baljin? ©ie 

fönnen bod) nicfjt fliegen.
SSater. D  ja, meine ©djafe fönnen über ber Suft um= 

l)erfpagieren unb fliegen unb fallen nid)t herunter.
2lnton. 9iun, bie möchte id) fliegen feljen!
©ater. Su  fannft fie alle Stage geljen fê en. 2Benn e§ 

2lbenb roirb, fommen fte gum Sorfdjein unb toeibeit bie gange 9iad)t.
@mtl. 2lĉ , nun roei§ id), roer bie golbenen ©d)afe finb, 

aber ber ^)irt?
©ater. Ser ift audl) bei ben ©d)afen, unb roenn iljr iljn 

feljen roottt, fo feljt einmal gunt genfter f)inau§, benn bort 
fommt er Ijerauf.

21 Ile  föinber. Ser 2Jlonb! ber $ftonb! 0, nun 
roiffen roir’ä, unb bie ©terne finb bie ©djafe, unb bie blaue 
2Biefe ift ber £)immel. Su  Ijaft e3 un§ aber gu fdper ge= 
mad)t, ©ater! 2lber nod(j ein§, e§ roar fo fyübfd), nod) einS! 

©ater. 2Rorgen, Äinber, Ijeute roeifj id) fein§ meljr.
(Sarape.
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3roefter «flßfdjnitt.

jä ß u n g s llo ffe  ju r  § p ra d )l'd )rc ’.

A . J i u $  b er u n b  ^ o r t l e ß r e .

§ l. Saftgcgen|tanÖ unö Snftausfnge.
1 .

©er ©chüler lernt, ©er Sê rer tê rt. ©er Änabe fingt. 
©a§ Stäbchen ftrieft. ©ie SDiutter fod)t. ©er SSater arbeitet, 
©er Streiner pöbelt, ©er ©djneiber näht, ©er Säcfer bäcft. 
©er ©ĉ mieb hämmert.

A u f g a b e n .
1. Frage in jedem Satze nach dem Satzgegenstand mit wer! 

Z. B. W er lernt? — Beantworte die Fragen schriftlich und unter
streiche den Satzgegenstand! Z. B. D e r  S c h ü l e r  lernt.

2. Frage in jedem Satze nach der Satzaussage mit der F rage: 
W as tut der Gegenstand? Z. B. W as tut der Schüler? Beant
worte diese Fragen schriftlich und unterstreiche die Satzaussage: 
Z. B. Der Schüler l e r n t .

2.
©er ©ieb rairb geftraft. ©er Arbeiter roirb befahlt, ©er 

gleifeige rairb gelobt, ©er gaute rairb getabelt. ©er glüdjtling 
rairb oerfolgt. ©a§ Srot rairb gegeffen. ©a3 ,Spau§ rairb gebaut, 
©ie ©artenblume rairb begoffen. ©er ©bftbaum rairb gepflanzt, 
©ie Sohne rairb geftecSt.

A u f g a b e n .
1. Frage in jedem Satze nach dem Satzgegenstand! Nach 

lebenden Dingen frage mit w e r ,  nach leblosen mit w a s !  Beant
worte die Fragen schriftlich und unterstreiche den Satzgegenstand!

2 . F rage in jedem Satze nach der Satzaussage mit der F ra g e : 
W as wird mit dem Gegenstand getan? Beantworte diese Fragen
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schriftlich und unterstreiche die Satzaussage! Z. B. W as wird 
mit dem Dieb getan? Antw. D e r  D i e b  w i r d  g e s t r a f t .

3 .
©er Scfjnee ift roeiß. ©ie ĵ oljle ift fdjroarg. ©ie Ä'ugel 

ift runb. ©ie geber ift fpiijig. ©er ^ucfer ift fuß. ©er ©ffig 
ift fauer. ©a3 @c()af ift gebulbig. ©er )̂urtb ift mutig. ©a§ 
föinb ift fröfylicf). ©er Sauer ift arbeitfam.

A u f g a b e n .
1. Frage in jedem  Satz nach dem Satzgegenstand, schreibe 

die Antwort nieder und unterstreiche den Satzgegenstand!
2. Frage in jedem Satze nach der Satzaussage mit der 

F rage: W ie ist der Gegenstand? Schreibe die Antwort nieder 
und unterstreiche die Satzaussage! Z. B. W ie ist der Schnee? 
Antw. Der Schnee i s t  wei ß.

4 .
ßarl ift ein ©djüler. ©ertrub ift eine @cE)üterin. ©er 

fceljrer ift ein Seamter. ©er ©cfytoffer ift ein ^anbroerfer. ©ie 
Slrnfel ift ein ©ingoogel. ©a§ ?ßferb ift ein Säugetier, ©ie 
Dflofe ift eine Slurne. ©er §afer ift ein ©etreibe. ©aä (Sifen 
ift ein SDletatt. ©er üftarmor ift ein l̂alfftein.

A u f g a b e n .
1. Frage in jedem Satze nach dem Satzgegenstand, schreibe 

die Antwort nieder und unterstreiche den Satzgegenstand!
2. Frage in jedem Satze nach der Satzaussage mit der 

Frage: W as ist der Gegenstand? Schreibe die Antwort nieder 
und unterstreiche die Satzaussage! Z . B .  W as ist K arl? Antw.: 
Karl i s t  e in  S c h ü l e r .

3. Schreibe aus dem Kopfe je  fünf Sätze, in welchen vom 
Satzgegenstand ausgesagt wird, a) was er tut, b) was mit ihm 
getan wird, c) wie er ist, d) was er ist.

4. Unterscheide in jedem Satze des Lesestückes Nro 34 (die 
Nuß) den Satzgegenstand und die Satzaussage!
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§ 2. Ber ilusbrucfe für Öeu Snfjgcgenftaaö.

1 .
©a§ 2Baffer fließt. ift ffüffig. ©a§ (Sifen 

fcfymitgt. ift fcfjmeijbar. ©er Sau  fällt. @r befeuchtet, 
© er Diebel fteigt. @r ift luftförmig, © ie Sonne glänjt. 
«Sie ift glanjenb. © ie iTlad£) t bridjt ein. © ie ift finfter.

A u f g a b e n .
1. Unterscheide in jedem Satze den Satzgegenstand und die 

Satzaussage! Schreibe die Sätze ab, und unterstreiche den Satz
gegenstand !

2. Unterscheide, ob in diesen Sätzen der Satzgegenstand mit 
Namen genannt oder mit einem F ü r w o r t  bezeichnet ist, und 
unterstreiche das Fürwort doppelt!

2.
©er fönabe babet. ,3cf) babe. ©u babeft. @r babet.

— © ie ©cf) me ft er fingt, finge, ©u fingft. © ie
fingt. — ©a§ 2ftäbcf)en näf)t. ,3>dj nälje. ©u näljft. (S§ 
näljt. — © ie 9Jienfcf)en arbeiten. 23ir  arbeiten. 3^ r 
arbeitet. © i e arbeiten.

A u f g a b e n .
1. Unterscheide in jedem Satze den Satzgegenstand und die 

Satzaussage! Schreibe die Sätze ab, und unterstreiche den Satz
gegenstand !

2. Unterscheide, ob der Satzgegenstand durch ein D i n g 
w o r t  oder durch ein F ü r w o r t  ausgedrückt ist, und unter
streiche das Fürw ort doppelt!

3. Bilde acht eigene Sätze, in denen der Satzgegenstand ein 
D i n g w o r t ,  dann acht Sätze, in denen er ein F ü r w o r t  ist 
(ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie)!

4. Unterscheide in jedem Satze des Lesestückes Nro 35 ob 
der Satzgegenstand durch ein D i n g w o r t  oder durch ein F ü r 
w o r t  ausgedrückt ist!
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§ 3. Der Äusöiucfi für öte Safjausfage.
1 .

©er Sater fdjreiöt. ©er 2Irgt fyeilt. ©er Krämer »erfauft. 
©er 2Sirt fdjenft au§. ©er Lüfter läutet, ©er ©reljer brefit. 
©er Sauer pflügt, ©er [Reiter reitet.

A u f g a b e n .
1. Nenne die T ä t i g k e i t  in jedem Satze, ohne sie vom 

Gegenstand auszusagen! Z . B .  schreiben.
2. Schreibe ebenso aus den Sätzen des § 1, Ziffer 1, die 

T ä t i g k e i t s w ö r t e r  in der N e n n f o r m !
3. Schreibe in der Nennform T ä t i g k e i t e n  a) des Lehrers, 

b) des Schülers, c) des Bauers, d) eines Handwerkers I
4. Sage von folgenden Tieren aus, was sie tun, und ver

wende dabei untenstehende T ä t i g k e i t s w ö r t e r !
Pferd, Hund, Katze, Schaf, Ziege, Schwein, Hahn, Huhn, 

Taube, Schlange:
bellen, krähen, blöken, zischen, meckern, girren, grunzen, 

miauen, gackern, wiehern,

2.
©er Srief roirb gefcfjriefcen. ©er föranfe roirb gereift, 

©ie Söare rotrb »erfauft. ©er SBetn roirb aus>gefd)enft. ©ie 
©locfe roirb geläutet, ©ie Äuget roirb gebrefjt. ©er 31cf er 
roirb gepflügt. ©a3 ß̂ferb roirb geritten.

A u f g a b e n .
1. Unterscheide in diesen Sätzen die beiden Teile der z u 

s a m m e n g e s e t z t e n  S a t z a u s s a g e ,  und unterstreiche das 
S a t z b a n d  einmal, das A u s g e s a g t e  zweimal! Z. B. der 
Brief w i r d  geschrieben .

2. Mache dasselbe mit den Sätzen des § 1, Ziffer 2!
3. Schreibe das T ä t i g k e i t s w o r t  der letztem  Sätze in 

der Nennform!
4. Schreibe eine bestimmte Anzahl eigener Sätze nieder, 

indem du vom Gegenstände aussagst, was mit ihm getan wird!
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3 .
Sie ©tube ift Ijetl. Sie Söänbe finb glatt. Sie Secfe 

ift roeifj. Sie genfter finb f)oä). Sa§ ©efimfe ift niebrig. Ser 
$uflboben ift eben. Ser Ofen ift roarm. Sie Suft ift rein.

A u f g a b e n .
1. Unterscheide in diesen Sätzen die beiden Teile der Satz

aussage und unterstreiche das S a t z b a n d  einmal, das A u s 
g e s a g t e  zweimal!

2. Mache dasselbe mit den Sätzen des § 1, Ziffer 3 !
3. Schreibe zwölf E i g e n s c h a f t s w ö r t e r  nieder, welche 

sagen, wie Kinder sein können!
4 Bilde eine bestimmte Anzahl eigener Sätze, in welchen das 

Ausgesagte durch ein E i g e n s c h a f t s w o r t  ausgedrückt w ird!

4.
Sie Sanne ift ein Saum. Sie Sirne ift eine Saum= 

frucE)t. Sie Siene ift ein ^nfeft. gorellen finb gifdje. (Snten 
finb ©cfjroimmöögel. Ser Stiefel ift ein ©tein. Ser 3R£)ein ift 
ein ©trom. Sern ift eine ©tabt.

A u f g a b e n .
1. Unterscheide die beiden Teile der Satzaussage und unter

streiche das S a t z b a n d  einmal, das A u s g e s a g t e  zweimal!
2. Mache dasselbe mit den Sätzen des § 1, Ziffer 4!
3. Bilde eine bestimmte Anzahl eigener Sätze, in welchen 

das Ausgesagte durch ein D i n g w o r t  ausgedrückt wird!
4. Unterscheide in den Sätzen der nachfolgenden Beschrei

bung die Satzglieder, und gib jeweilen an, wodurch der Satz- 
gegenstand und die Satzaussage ausgedrückt sind!

Die Rose.
Die Rose ist eine Blume. Sie wird gepflanzt Sie ist schön. 

Sie blüht. Bie Blüte duftet. D er Geruch ist angenehm. E r 
ist stark. Die W urzel ist ästig. Der Stengel erhebt sich. Er 
ist holzig. E r wird geschnitten. Die B lätter sind eirund.
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§ 4. Bas $e|cf)fcd)t ber Dtngmörter.
1 . •

©er 2ftann i[t ftarf. © ie grau ift beforgt. © a 3 
©etränf ift ftüffig. ©er ©djreiner pöbelt. © i e 2ftagb reinigt. 
© a 3 brennt.

©er Setter, ber $ßate, ber .gmnbroerfer, ber 9lad)tn)äcf)tet; 
ber Saum, ber ©tein, ber Soben, ber Söeg. — ©ie Safe, 
bie ©od)ter, bie ©nfelin, bie ^atjterin; bie Slume, bie 2öanb, 
bie Süre, bie ©ecfe. — ©a3 Sud), ba3 genfter, ba3 Srot, 
ba§ 2Ref)l; ba3 Äinb, ba3 9J£äbd)en, ba3 gräuiein, ba3 2öeib.

A u f g a b e n .
1 Unterscheide in vorstehenden Dingwörtern das Ge s c h l e c h t  

und untersreiche das m ä n n l i c h e  G e s c h l e c h t s w o r t  ein
fach, das w e i b l i c h e  zweifach, das s ä c h l i c h e  dreifach!

2. Unterscheide das G e s c h l e c h t  der Dingwörter in den 
Sätzen des § 3, Ziffer 1 und 2 !

2.
(Sin 9teifenber fommt. (Sine Settierin geljt. ©in §au3 

roirb gebaut, ©er Sater ift ein 2Jlann. © i e 2Rutter ift 
eine grau. ©a3 Söaffer ift ein ©etränf. ©er Änecfjt 
ift ein Arbeiter, © ie üftagb ift eine ©ienerin. ©a3 ©olb 
ift ein SftetaH.

A u f g a b e n .
1. Unterscheide bei diesen Dingwörtern, ob das G e s c h l e c h t s 

wort männlich, weiblich oder sächlich und sodann, ob es ein 
b e s t i m m t e s  oder ein u n b e s t i m m t e s  Geschlechtswort sei! 
Z. B. „E in“ ist das unbestimmte männliche Geschlechtswort

2. Mache die gleiche Unterscheidung bei den Dingwörtern 
eines Lesestückes!

3. Schreibe aus dem Kopfe je  10 Dingwörter männlichen, 
weiblichen und sächlichen Geschlechts mit dem b e s t i m m t e n  
Geschlechtswort!

4. Ebenso von jedem Geschlecht je  10 Dingwörter mit dem 
u n b e s t i m m t e n  Geschlechtswort!
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Überfiel) t.
1. SeftimtnteS ®efd)led|t§n)ort.

•äftänntid) SBeiblid) Sadjlicf) 
ber DJiann bie gran ba§ jlinb
bie Scanner bie grauen bie föinber.

2. UnbeftimmteS ®efd)led)tän)ort. 
ein Wann eine grau ein föinb.

§ 5. Hie 3afj [formen öes Dingiuortcs.
1 . ©er Serg ift Ijoct). ©ie Serge finb Ijocl). ©ie ©anS 

ift nüfclidj. ©ie ©ftnfc finb nüfcltd).
2. ©a§ .ftinb lernt, ©ie ilinber lernen. ©a§ §auS ift 

beroô nt. ©ie häufet* finb beroofynt.
8. ©ie grau fpinnt. ©ie graue« fpimten. ©ie Slume 

roelf't. ©ie Slumeit roclfen.
4. ©er Slcfer ift befteflt. ©ie ^efer finb beftellt. ©er 

Spiegel glänjt. ©tc Spiegel glänjen.

Ü b e r f i d) t.
@ i n § a ̂  I e f) r 5 a l

1 j ber ®rei§ bie ©reife
ber §ut bie ^>»t«

9 baS Sieb bie Sieber
baS Slatt bie Slftttcr

„ j ber ÜRenfdj bie üftenfdjjcit
‘ j ber .ftnaBe bie ÄnaBett

. j ber ©arten bie ©örten
4* | ba§ ÜJieffer feil* StReffer

A u f g a b e n .
1. Gib genau an, wodurch in obigen Sätzen die Mehrzahl 

des Dingwortes gebildet wird!
2. Bilde aus nachfolgenden W örtern Sätze in der Mehrzahl, 

und merke genau, wodurch die Mehrzahl jedes Dingwortes ge- 
gebildet w ird!
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Bär brummen, Biene summen, Hund knurren, Katze schnur
ren, Käfer schwirren, Tasse klirren, Huhn scharren, Türe 
knarren, Kralle kratzen, Mädchen schwatzen.

3. Unterscheide die Einzahl und Mehrzahl an allen Ding
wörtern eines bestimmten Lesestückes, schreibe diese Dingwörter 
nieder, und stelle diejenigen, welche die Mehrzahl auf gleiche 
W eise bilden, in Säulenform untereinander!

4. Schreibe eine Anzahl von Dingwörtern, und ordne die
jenigen in Säulenform untereinander, welche die Mehrzahl mit oder 
ohne Umlaut bilden a) durch die Endung e, b) durch die Endung 
er, c) durch die Endung en oder n, d) ohne eine neue Endung.

§ 6. Die -formen öcs perfönfiefjen d'ünuorfcs.
1 . 3 3 ) fcin gefunb. 2B ir  finb gefunb. 35 u bift franf. ^ Ijr  

feib franf. 6 r ift fröljlid). © i e ftnb fröfylicf). © i e (bie S£od)ter) 
ftrieft. © ie (bie £öcf)ter) ftriefen. © § (baS 9JMbdjen) fingt, 
©ie (bie 9Jläbd)en) fingen.

2. 9Bir finb gefommen. $  Ijr feib auögeblteben. ©ie £;abert 
gerufen, ^^ r Ijabt nidfjt geantwortet. SDu Ijaft gefungen. ^d) 
f)abe gugefjört. @r fjat mid; uerftanben. © i e mar unaufmerffam. 
©g jammert. ftê e iljm bei.

Überfidjt.
@inja§l $ieljvjaf)l 

©rfte Perfon: id), mir.
3 roeite „ : bu, iljr.
SDritte „ : er, fie, eg fie.

A u f g a b e n .
1. Gib bei jedem Fürwort, das in vorstehenden Sätzen Satz

gegenstand ist, Person und Zahl, wo es möglich ist, auch das 
Geschlecht an! Z. B. „Ich“ ist das Fürw ort für die erste P er
son Einzahl.

2. Tue dasselbe mit den persönlichen Fürwörtern im Lese
stück Nro 8 (die T reu e )!

3. Lerne die Übersicht der persönlichen Fürw örter auswendig!
4. Schreibe mit jedem der 8 persönlichen Fürwörter je  2 Sätze!
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§ 7. Die yerfonafformen bes Siüig&eitsmortes.

1 . 3 dE) babe. ©u babeft* @r (fie, e§) babet* 2ötr baben* 
Sför babet, ©ie babrn. 

$<$ finge* ©u fing ft* (Sr (fie, e§) fingt» 3Bir fingen* 
finget* ©ie fingen*

2 .  3 $  fpredje* © u  fpricfjft. (Sr fpridjt* 2Öir fpredien. 
3 ^  fpredjet* © ie  fpredien*

3$  lefe* ©u (tefeft. @r lieft» 2öir lefen* 3 §r tefet* 
©ie lefen*

3. 3$ ?ann fdjroimmen. ©u fannft jetd̂ nen. (Sö (ba§ 
SRabdien) t a n n ftriefen. 2Btr f ö n n en fdjreiben. 3 r̂ f 5 n n e t 
redjnen. ©ie SSögel fönneit fliegen.

©er ©d)ü(er barf nid̂ t fdjroâ en. ©u mag ft Ijinauä= 
gelten. roilt fleißig fein, ©er 2Jlenf$ fo ll arbeiten, er 
mu§ effen. ©u roeiftt nid)t oiel.

4. 3d) bin, bu bi ft, er ift gefunb. Söirfinb, ifyr 
feib, fie finb fröljlid). ^  Ijabe, bu ^aft, er Ijat ge= 
fd£>rieben. 2Sir l>aben, iljr Ijabet, fie Ijaben getefen. ,3>cf) 
roerbe, bu roirft, er roirb geliebt. SBir roerben, i r̂ 
roerbet, fie roerben unterrichtet.

A u f g a b e n .

1. W enn der S a t z g e g e n s t a n d  in der E i n z a h l  oder in 
der M e h r z a h l  steht, wie verhält es sich dann mit der S a t z 
a u s s a g e  und wie um gekehrt?

2. W enn die S a t z a u s s a g e  in der 1., 2. oder 3. P e r 
s o n a l f o r m  steht, wie verhält es sich dann mit dem S a t z 
g e g e n s t a n d  und wie umgekehrt?

3. Bilde die 3 Personalformen in Einzahl und Mehrzahl von 
folgenden W örtern: a) sprechen, geben, brechen, stechen, gelten, 
treffen, helfen, schelten, nehmen, sterben, verderben, werfen, 
werben, verbergen, fechten, flechten, schwellen, quellen, dreschen;
b) lesen, sehen, stehlen, befehlen; c) können, dürfen, mögen, 
wollen, sollen, müssen, wissen; d) sein, haben, werden.
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4. Gib an, wodurch die erste, zweite, dritte Personalform 
des Tätigkeitswortes, wenn sie regelmäßig gebildet ist, ausge
drückt wird!

5. Setze das Lesestück Nro 35 (der Star) in die Mehrzahl, 
indem du von zwei Staren erzählst.

6. Unterscheide die Personalformen an den Tätigkeitswörtern 
eines bestimmten Lesestückes!

§ 8. Sic 3etffonneu.
1 . 2öa§ ant 2Jlorgen gefdjieljt: Der Sag entwert. 

Die «Sonne gef)t auf. Der Siebet nerfcfyroinbet. @3 roirb IjelL 
Die 23ögel fingen. Die ftinber fpringen. Der ©djmieb fjämmert. 
ältleiij roirb lebenbig.

2. 2öaä in ber ©cliule gefd£>e£)en ift: Der Seljrer 
§at gefragt. Die ©djüler Ijaben geantroortet. ©ine Älaffe Ijat 
gelefen. Die Änaben Ijaben geturnt, ©in SKabdien Ijat geroeint. 
Der ^nfpeftor ift gefotnmen. Sitte Spüler fjaben gefolgt, ©ie 
finb ftill naefy -£)aufe gegangen.

3. 2öa§ im Sßinter gefd^e^ert roirb: Da§ Sßaffer 
roirb gefrieren. Der ©djnee roirb fallen. ©§ roirb fatt roerben. 
Die ©djlittbaljn roirb entfielen. Die Änaben roerben fidj freuen. 
Die 2Räbc§en roerben jubeln. Die 93ögel roerben ûngern, ©ute 
Äinber roerben fie fpeifen.

A u f g a b e n .
1. Die obigen Sätze unter Ziffer 1 sind in die V e r g a n g e n 

h e i t  und in die Z u k u n f t  zu setzen!
2. Die Sätze unter Ziffer 2 sollen in die G e g e n w a r t  und 

in die Z u k u n f t  gesetzt werden!
3. Die Sätze unter Ziffer 3 werden in die G e g e n w a r t  und 

in die V e r g a n g e n h e i t  umgesetzt!
4. Die Sätze des § 1, Ziffer 2, und des § 3, Ziffer 2, sind 

in die V e r g a n g e n h e i t  und in die Z u k u n f t  umzusetzen!
5. Folgende Tätigkeitswörter sollen von allen drei Personen 

der Einzahl und Mehrzahl ausgesagt werden und zwar a) in 
der G e g e n w a r t ,  b) in der  V e r g a n g e n h e i t ,  c) in der 
Zukunft.

SafeDb. IV. ®uben. 5
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Singen, spinnen, graben, pfeifen, saugen, laufen, bitten, beten, 
reden, erzählen.

6. Verbinde nachfolgende W örter zu Sätzen und drücke jeden 
Satz aus a) in der G e g e n w a r t ,  b) in der V e r g a n g e n h e i t ,
c) in der  Z u k u n f t !

Tage heiß. Kornfeld gelb. Schnitter fleißig. Feld leer. 
Scheunen voll. Gartenfrüchte reif. Blätter welk. Leute zufrieden.

7. Schreibe von folgendem Lesestück die 1. und 2. Strophe 
in der Zukunft, die 3. und 4. Strophe in der Vergangenheit!

D ie  J a h r e s z e i t e n .
1. Die W iese grünt, der Vogel baut, 

der Kuckuck ruft, der Morgen taut, 
das Veilchen blüht, die Lerche singt,
der Obstbaum prangt: Der Frühling winkt.

2. Die Sonne sticht, die Rose blüht,
die Bohne rankt, das Würmchen glüht,
die Ähre reift, die Sense klingt.
die Garbe rauscht: Der Sommer winkt.

3. Das Laub verwelkt, die Schwalbe flieht, 
der Landmann pflügt, die Schneegans zieht, 
die Traube reift, die Kelter rinnt,
der Apfel lach t: Der Herbst beginnt.

4. Der Sang verstummt, die A xt erschallt,
das Schneefeld glänzt, das Waldhorn schallt, 
der Schlittschuh eilt, der Schneeball fliegt, 
die Flur erstarrt: Der Winter siegt.

§ 9. Ute etjäfjCenöe ttergangenfjeit. (üftitoergangenfjeit.)
3 tt>ei Knaben eilten bem 2Salbe ju. ©ie fangen fröljlidje Sieber, 

^m Söalbe fugten fie (Srbbeeren. Ser eine fitttb balb ein fd)öne3 
Spleißen. ®a rief er feinen Äameraben fyerbei. Seiöe pflügten nun 
emfig, füllten it)re Äörbd)en unb trugen fie freubig nad; £>aufe.

A u f g a b e n :
1. Wiederhole das Gelesene so, wie man in der Mundart 

erzählt! Z. B. Zwei Chnabe s i n d  dem Wald zu-’g i l e t .
2. Wiederhole es, und setze alles in die Gegenwart um!



65

3. Schreibe das Gedicht Nro 59 (das gerettete Blümchen), 
und setze die Tätigkeitswörter in die G egenw art!

4. Schreibe die Tätigkeitswörter der 3. und 4. Strophe von 
Nro 57 (die E inkehr) in der Nennform!

Überfidjt ber ©runbformen.
©egenroart. ‘Kitoergangenfieit. (Sinfactye Vergangen'

i i  fing« id) fang idt) Ijabe gefttngen
idf) finbe id) fttnb id) fyabe gefttnben
id) rufe id) rief id) Ijabe gerufen
id) trage id) trug id) Ijabe getragen
i<$ eile id) eilte id) bin geeilt
id) fucfye id) fud)te id) fjabe gefugt
id) pflüde id) pflüdte ic§ ijabe gepflüdft
id) fülle id) füllte idj âbe gefüllt

Aufgabe n.
1. Bilde die drei G r u n d f o r m e n  folgender Tätigkeits

w örter: trinken, winden; spinnen, nehmen; gehen, sehen; graben, 
schlagen; greifen, bleiben; fließen, saugen; fallen, rufen — 
lernen, leben, zeichnen, beten — brennen, kennen, nennen, 
rennen, senden, wenden, bringen, denken, tun — können, dürfen, 
mögen, wollen, sollen, müssen, wissen —  sein, haben, werden.

2. Schreibe aus einem bestimmten Lesestück alle Tätig
keitswörter in der N e n n f o r m ,  und stelle in Säulenform unter
einander a) die a b l a u t e n d e n ,  b) die n i c h t a b l a u t e n d e n  
Tätigkeitsw örter!

§ 10. (Etmcifeiungcn gurn Safcgegen|tanö unö jur Saftuusfage. 
©in guteä fötnb gef)ord)t gefcfjroinb. Seere gäffer tönen 

laut. Unreifes Obft ift ungefunb. SDer gleife beS Sanb= 
man nS roirb belohnt, ©er Si§ einer Älapperfd)lange tötet. 
®aS 2Serf lobt ben 20¾ e i ft e r. 93 ö f e ©efetlfdjaften Derberben 
gute S it ten ,  ©in heftiger 3Regengufe bringt oft ©cfyaben. 
®aS Cuecfftlber ift ein f l u f f i g e S 2RetalL ©aS ®idjf)örnd)en 
ift ein f lin feS  Stierten. 3$  fcfyreibe ber ißafe einen 
93rief. SDie ©cfjroefter Ijat m ir ein ©efdjen! gemalt.
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A u f g a b e n .
1. Unterscheide in obigen Sätzen zuerst den Satzgegenstand 

und die Satzaussage, und unterstreiche dann die E r w e i t e 
r u n g e n ,  welche zum Satzgegenstand oder zur Satzaussage 
gehören!

2. Suche in geeigneten Lesestücken die einfachen Sätze 
heraus, und unterstreiche den Satzgegenstand, die Satzaussage 
und ihre E r w e i t e r u n g e n !

B .  $ u s  t> « g le d jtfd jm ß fe ß te .
§ LI. Sfttje, Wörter, SiCfien, Cuutc.

5£>a§ junge SÄofj.
(Sefeftürf 9iro 27, Seite 28.)

A u f g a b e n .
1. Gib in jedem Satze die einzelnen W ö r t e r  an, aus 

welchen er b esteh t!
2. Unterscheide, ob die W örter e i n -  oder m e h r s i l b i g  

sind, und trenne die letztem  in ihre S i e b e n !
3. L a u t i e r e  und b u c h s t a b i e r e  jedes W ort!
4. Übe das L a u t i e r e n  und B u c h s t a b i e r e n  an ändern 

Lesestücken.
§ 12. (Trennung ber SiCfien.

1 . 3ftofe, 9̂ ebe, ©icfyet, @ad)e, 9f{ute, 9iädjer; ©eite, 
Seiter, Leiter, (Sinter, «geile, Söeibe; Saufe, Raufen, Saute, 
Raufer, trauter, Säume; Seutel, greube, Gute, tyute, Ijeufen, 
Beugen.

2. 9licf)ter, ^adjter, ftirfdje, ©urfe, Sirne, fffinbe, Äarte, 
Sridjter, Äante, Söolfe, ©ürtel, Sünbel, roünfdjen, lernen, Reifen, 
fangen, fingen, fpringen.

A u f g a b e n .
1. Trenne obige W örter nach Silben!
2. Suche 10 W örter, in welchen zwischen zwei Selbstlauten 

e in  Mitlaut steht!



3. Suche 10 W örter, in denen zwischen zwei Selbstlauten 
z w e i  Mitlaute stehen!

4. Übe die Silbentrennung an Lesestücken!

§ 13. IKurje unb fange Siffien.
1.

®ad), £ag, 33ad), Sudj, Sotf), So6, 2 ¾  «Sĉ taf, Sic§t, 
9tab; 2trt, (Stab, Wut, SBelt, 2Balb, -Spelb, gut, gart, roilb, 
fcfyön, grojj, Ijart.

©ac£)e, Kofe, 2Bad̂ e, 9tebe, föudljen, Widfjel, ©pradje, 
9ttcljter, gaben, glafdje, SSater, ©eburt, Segirf, (Seridjt; lachen, 
fd̂ Iafen, raafdjen, [ĉ aben, fprectjen, rufen.

A u f g a b e n .
1. Unterscheide bei jeder Silbe, ob sie lang oder kurz aus

gesprochen wird!
2. Schreibe in Säulenform unter einander a) alle kurzen, 

b) alle langen einsilbigen W örter, c) alle W örter mit zwei kurzen 
Silben, d) alle W örter mit einer kurzen und einer langen Silbe.

2.
Wann, £inn, ©inn, ©onne, Senne, Pfanne; Samm, 

©cfllamm, bumm, ©ommer, gimmer, Jammer; Sali, gaü, 
tyett, güöen, 9Boße, ©d̂ natte; §err, Sftarr, ftarr, Pfarrer, 
Darren, gerren; ?ßfiff, Sßuff, Äoffer, Söffet, jjoffen, treffen; 
©d̂ utt, Statt, glatt, ©attel, bitter, gittern; Stippe, Sippe, 
ß̂uppe, Rappel, plappern, Kappern; Weffer, (Sffig, ©Rüffel, 

Staffe, laffen, faffen.
A u f g a b e n .

1. Schreibe alle Dingwörter nach dem Geschlecht unter 
einander, und setze das Geschlechtswort vor!

2. Trenne alle zweisilbigen W örter in ihre Silben!

3 .
Sotf, 9tocf, ©totf, ©acf, ©tütf, Slidf, SDedfe, Srücfe, 

Sütfe, Otücfen.
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©a^, ©ifc, ®lifc, ©d)ufe, Sftütje, SRî e, §tfce, 
f̂ roâ en, Ijê en. 

$afc, SRofj, ©d̂ lofe, ©c§lu§, Sftufj, 33a§, $afe, ©c§u§, 
£>a§, na&-

A u f g a b e n .
1. Schreibe obige Dingwörter nach dem Geschlecht unter 

einander, und setze des Geschlechtswort vor!
2. Schreibe dieselben, soweit es angeht, in der Mehrzahl, 

und trenne sie in ihre Silben!

4.
-fjaar, ©aal, ^aar, Star, ©aat; üftooä, 23oot, SJioor; 

£>eer, 2Jieer, ®eet, Älee, ©ee, ©dtjrtee, leer, leeren. 
Sier, ffirief, ©lieb, Sieb, Ä'ieS, £nie, ©djmieb, 9Rie3, 

SDiele, Siene, fliege, $ieber, SJiiene, 3JJiete, Siegel, ©cfyroiele. 
Äo$l, ®le$l, ©taljl, «ßfâ l, ©tu l̂, 3Ra$I; Sê in, iÄû m, 

laljm, jaljm, iljm, nehmen; Saljn, Soljn, £a§n, §uljn, iljn, 
maljnen; 5afyr/ 3iofjr, Uljr, ifjr, meljr, roê ren.

A u f g a b e n .

1. Schreibe obige Dingwörter, soweit es angeht, in der 
Mehrzahl und trenne sie in ihre Silben!

2. Schreibe folgende W örter ab und wende sie sodann in 
Sätzen an.

Herr, Heer —  Beet, Bett — Stall, Stahl — Höhle, 
Hölle — Schiffer, Schiefer —  Kahn, kann — Henne, Hähne
— schief, Schiff — Müller, Mühle — lahm, Lamm — Saat, 
satt — stehlen, stellen —  prahlen, prallen — Star, starr
— Aal, all.

§ 14. ßrojjer flnfungsfiucfjflafie.
1 . ®er ^0alb, ber Jltfer, bie j^iefe, bie ^ladje, baä 

*$rot, ba§ Raffer; bie 3*d;roei$, £)eutfd)lanb, gfranfreicf); 
ber ĵ ljein, bie Jlare, ber Säntiä, bie gjrimfel; 3 üricE), j$em, 
cJujem; êtnricf), Jjlbolf, JÄebroig, 0 ertrub.
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2. 2ßinfelrieb ftarb ben Job fürä Vaterlanb. (fr jprad̂ : 
,,$d) roitl euĉ  e’ne ©affe machen." taten bie (Stbgenoffen 
auf bent 9tütli? *£ie ftifteten einen Sunb gut Vertreibung ber 
Vögte. ,J5ätte bod; ber Sanboogt ben 2lpfelfd)u§ nid)t »erlangt! 
j^ie fdjrecfltd), roenn Jett fein Äinb getroffen l)ätte! *£ei nie 
graufam gegen beine $titmenfcf)en!

3. ©in Srief.
Siebe 2ftarie!

üftit ^ubel ergreife id) bie geber, um 3>'r für 5 e'ne ^ê en 
geilen gu banfen. Söteine guten (Sltern IjaBett mir erlaubt, |)eine 
©inlabung anguneljmen, unb fo roerbe id) nädjfte SBocfye bei gud) 
eintreffen. 2Belĉ  Ijerrlidje ©ommerferien roirb ba§ geben! üJtit 
Ungebulb fei)’ id) bem ©î luf} ber ©cfyule entgegen. 2Sie roollen 
roir uns in gruerm $au§ unb ©arten tummeln! ©od; mir 
roerben nid̂ t ben gangen Jag gum (Spielen fyaben, benn 
id) muß für meinen Vater ein paar Pantoffeln brobieren. 2ludj 
Ijaft I>u mir getrieben, |>u fyätteft oon peiner Patin gum 
©efdjenf ein neues Sud) erhalten, ba§ roir gufammen lefen rooÜen.

Sage ben beften ©anf unb redjt êrglidje ©riiße feinen 
@ltern unb ©efdjroiftern »on meinen (Sltern unb inäbefonbere 
t)on mir. 2luf frofyeä SBieberfeljen!

5  eine greunbin
OJlat̂ ilbe.

A u f g a b e .
W eise in vorstehenden Beispielen, dann in einzelnen Lese

stücken nach, wo und warum ein großer Anfangsbuchstabe 
stehen muß!

§ 15. (ErgcfintfTe.
1 .

1 . ©in ©afc entfteljt, roenn man non einem ©egenftanb 
etroaS auäfagt.

2. êber §at 3rae‘ ©a^glieber, fie Ijei§en ©atj; 
gegen ft anb unb ©afcauäfage.

3. ©er ©atjgegenftanb ftef)t auf bie grage roer ober mag.
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4. Die ©atjauäfage jagt entroeber 1. roaS ber ©â gegen= 
ftartb tut, ober 2. roaä i§m getan roirb, ober 3. roie 
er ift, ober 4. roaä er ift.

2.
5. Der ©â gegenftanb fann burct) ein Dingroort ober 

burct) ein gürroort auägebrucft roerben.
6. Da§ Dingroort nennt ben ©egenftanb, e3 ift ber 

9tame eineg (Segenftanbeä. Da§ gürmort nennt i§n nidjt, e§ 
bejeid£)net if)n nur.

3.
7. SDie ©â augfage fann au§gebrüdt roerben 1. burcfy ein 

Satig fe itöroort attein, 2. burdj ein Satigfeitöroort mit 
$ i I f 3 ro o r t, 3. burct) ein @ i g e n f cf) a f t 3 ro o r t mit |)ilf§= 
roort, 4. burct) ein SDingroort mit §ilf§roort.

8. SDie ©â auäfage ift entroeber einfacfj ober jufammen; 
gefegt, im lê tern gatte beftefyt fie au§ bem ©atjbanb 
unb bem 2lu3gefagten.

4.
9. ÜJlan unterfĉ eibet am SDingroort brei ©efct)ledE)ter: 

ba§ männliche, roeiblidt)e unb f ä dt) ti dt) e ©efcf)ledt)t.
1 0 . Da3 ©efd)led)t be§ Dingroorte§ roirb burdE) ein be-  

fonbereS 2Sörtd;en ausgebrüdt, roetd̂ e§ ©efd)(ed)t§roort ober 
Slrtife l genannt roirb.

1 1 . êbeä ©efd̂ leĉ tgroort ift ein männlicfjeö, roeibtic êä 
ober fäcljlid^eä.

12 . Die ©ef<f)led)t3roörter roerben audE) in beftimmte unb 
unbeftimmte unterfĉ ieben, bie Beftimmten finb: ber, bie, baö; 
bie unbeftimmten |ei§en: ein, eine, ein.

5 .
1 3 . (Sin Dingroort fann in ber (Sinjaljl ober in ber 

9J2eIjrgaljI ftetjen. ^n ber (Sinjaljl begeicfjnet e§ einen ®egen= 
ftanb, in ber 9JJê rjâ )l aber mehrere ©egenftanbe.
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14. ©ie SCRefjtjafjlform roirb auS ber (Singâ lform gebitbet, 
teitä burd; ben Umlaut (a, ö, ü, au), teils burd; bie (S n = 
bungen e, er, en ober n.

6.
15. 3>n ber Sprache unterfctyeiben roir brei 3̂erfonen: bie 

fpred)enbe ober er fte ß̂erfon, bie angefprodjene ober 
groeite ^erfon unb bie befprodjene ober britte Sßerfoit.

16. ©ie brei ß̂erfonen roerben burd; befonbere Sßörtdjen 
bê eidjnet, roeldje man perfönlidje § ü r ro ö r t e r nennt.

17. ©a jebe ^erfon in ber (Stnjaljl ober in ber SJiefyrgafyl 
ftefyen fann, fo gibt eS brei perfönlidje gürroörter ber 
(£ingal)l (id), bu, er) unb brei ber Sfteljrgaljl (roir, ifyr, fie).

18. Sei ber britten ^erfon @ingal)t unterfdieibet bie ©prad̂ e 
überbieS au<$ baS ©efd)led)t. (S3 gibt barum für bie britte 
^erfon ©ngaljl brei gürroörter (er, fie, eS), mithin im gangen a dj t 
perföntidje gürroörter (id), bu, er, fie, eS; roir, ifyr, fie).

7.
19. ©ie ©at̂ auSfage ftimtnt in 3 aljl un̂  ^erfon mit 

bem ©â gegenftanb überein.
20. -Jlad) ber ^erfon beS ©â gegenftanbeS Ijat bie ©afc= 

auSfage brei ^ßerfonalformen in ber (Singaljl unb brei in 
ber 2ReIjrgaf)l.

21. ©ie meiften SfcatigfeitSroörter bilben iljre êrfonalformen 
gang regelmäßig: bie erfte êrfonalform ©tngâ l burd) bie 
(Snbung „c", SJJê rgâ l burd; bie (Snbung „ t u " ; bie groeite 
^erfonalfornt (Singaljl burd) bie (Snbung „e[J" ober „fl", 9JM)v= 
galjl burd) bie (Snbung „ t V  ober „ t "  ; bie britte Sßerfonalform 
(Singâ l burd; bie (Snbung „et" ober „ t " ,  Sfteljrgâ l burd) 
bie (Snbung „ t u "  ober „tl".

22. 2Ranĉ e SätigfeitSroörter nehmen ÜberbieS in ber groeiten 
unb britten ß̂erfonalfonn (Singâ l ben ©elbftlaut n\ “  ober „ i t “  
an, roie fpredjen unb lefen (bu fpridjft, bu liefeft), ober fie 
bilben î re êrfonalformen auf eigentümliche Söeife, roie fönuen 
unb bürfen, fein unb l;aben u. a. ©iefe formen finb burdj 
nielfaĉ e Übung befonbers einguprägen.
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23. ĵebe Stätigfeit gefd)ieht in einer beftimmten 3eit. @nt= 
roeber gefĉ iê t fte jeijt (in ber ©egenroart) ober fte ift fction 
gefallen (in ber Vergangenheit) ober fie roirb erft ge= 
fcheljen (in ber 3  u ̂ u n f O*

24. Sfatcf) ben brei feiten unterfcfieibet man am £ätigfeit3= 
roort brei $auptgeitformeit. ©ie fyeifjen ©egenroart, 
einfache Vergangenheit unb einfache gufunft.

25. ®ie ©egenroart roirb am £ätigfeit§roort nic£)t befonberä 
begegnet. ©ie einfache Vergangenheit roirb burcf) bie § i l f § = 
geitroörter fein unb h<*ben, bie einfache ^iifunft ûrdj 
baä ^ ilfägeitroort roerben auägebrütft.

26. ©3 gibt eine Zeitform ber Vergangenheit, roeldje am £ätig= 
feitäroort felbft begcidE>net roirb. Sie êî t ^Rituergangenheit.

27. ©ie 9J2itDergangenf)eit roirb auägebrücft burd) ben 2tb= 
laut ober burch bie ©nbung „et" ober „t". ©arnad) roerben 
alle ©atigfeitäroörter in ablautenbe unb nicht ablautenbe 
unter f dtjieben.

28. Sftach ber 5teberoeife unterfcfjeibet man bie ©ä|e in 
üftelbungäfafce, gragefa^e, SEßunfchfä^e unb Ve = 
f e h I ä f ä ̂  e.

29. 3Jian fann burdt) ba§ ©ätigfeitäroort felbft bie ©ätigfeit 
alä eine roirflidje ober als eine mögliche (geroünfd)te) ober al§ eine 
notroenbige (befohlene) barftellen. ©arnad) gibt e§ brei 21 u 3 = 
fageformen be§ ©atigfeitäroorteä: bie 25$ir?lid^feitä = 
form, bie 9ftöglicf)feitSform unb bie VefehlSform.

9.
30. @§ gibt ©äfce, in roeldjen außer bem ©atjgegenftanb 

unb ber ©â auäfage noch anbere ©â glieber oorfommen. ©iefe 
heißen ©rroeiterungen. ©ie gehören entroeber gum ©â = 
gegenftanb ober gur ©at̂ ausfage. ©a ê, roelĉ e nur au§ ©a<3= 
gegenftanb unb ©â auöfage beftê en, finb reine einfache ©atje. 
©nthält ein einfacher ©atj noch ©Weiterungen, fo ift er ein 
erroeiterter einfacher ©afc.

8.
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31. êber © a<3 befielt au3 einzelnen 2B örtern.
32. ,3ebe§ Söort !̂ at eine ober mehr al§ eine «Silbe, 

©ie SBörter finb bemnacf) einfi16ig ober me^rfilbig. ©in 
mê rfilbigeS 2Bort fann groei=, brei=, oierfilbig u. f. ro. fein.

33. 2öa§ mit einem ©djlage auägef proben rairb, ift eine 
©ilbe. Sadj. 9̂ o=fe. Si=ne=al. ©d̂ ie=fer=ta=fet.

34. êbe ©ilbe beftê t au§ einem ober meljr al§ einem 
Saut. 2l=tem. 2ln=gug. ©ach=Bo=ben.

35. ©ie Saute flingen entroeber  ̂e 11 roie a , o, u —  
ober leife roie m, g, B. ©ie finb §e llau te  (© e l b ft laute) 
ober Seiälaute ( 2Jlitlaute).

36. ©ie ©elB ft laute roerben eingeteitt in
1 . einfadje: a, e, i, o, u.
2. Umlaute: a, ö, ü.
3. ©oppeUaute: au, ai, ei, eu, äu.

37. ©ie Saute roerben bitrd) SudjftaBen Bezeichnet, ©ie 
Saute hört man, fie roerben gefprodfjen. ©ie Su^ftaBen fieht 
man, fte roerben gefd̂ rieben.

11.
38. 2tm ©nbe einer geile mufj ba§ lê te SBort oft ge = 

trennt roerben. ©infilbige 2Börter roerben nicf)t getrennt.
39. SDtehrfilbige SBörter roerben nadj ©prechfilben 

getrennt. Älei=ber, nid)t Äleib-er; SiUbung, nicht Silb--ung.
40. SBenn groifcfjen groei ©elbftlauten ein 2Ri1 1aut fteljt, 

fo fommt ber SD'iitlaut gut groeiten ©ilbe. 23lu=me; @rä=fer; 
fe=ĥ n.

41. Sßenn groifdEjen groei ©elbftlauten groei M it la u te  
ftehen, fo fommt ber erfie 2Jiitlaut gur erften unb ber groeite 
2Ritlaut gur groeiten ©ilbe. 2Sed)=fel; fdjar=tig; Bieter.

1 2 .
42. Sftach einem furg auägefprodjenen ©elBftlaut roirb ber 

M it la u t  »erboppelt. —  Saß; Äarntn; ©c îff; 9lippe.

10.
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43. Statt beä hoppelten Jt ober f  fteljt dt ober i{. —  
Statt be§ hoppelten f  fteljt am ©nbe einer Silbe ff. Stocf; 
Sa£; Srütfe; Äa^e; nafj, üftäf̂ e.

44. golgen nad) einem furj ausgefprocf)enen Sel6ftlaut 
groeiW itlaute, fo roirb Jeinernerboppelt. —  Söalb; 
Suft; falt; oft.

45. SSerben bie S e lb  ft laute a, o, e l a n g  auSgefprodjen, 
fo roerben bie 23 udf) ft ab en a, o, e in D i e l e n  2Börtern 
nerboppelt. — .Spaar, Saal; Wooö; leer; aber: baS 
§ärd(jen, bie Säle, ba§ Wöädfjen.

46. 9iad) langem t roirb fjäuftg ein t  als ©eljnung§ = 
geilen gefegt. — Srief, Siegel, bie, nie.

47. golgt nad£) bem lang auägefproc^enen Se lb  ft s 
laut ein l, m, tt ober v , fo fe|t man geroöfjnli<f) ba§ 
®e^nung§jeid)en Ij. — Äolji, 9ia!jm, -äJläljne, 3 äl)re.

48. Silben mit einem ©oppelfelbftlaut finb ftetä 
lang. —  §au§, 2Baife, SBeife, Seute, läuten.

13.
49. 21 n fang j e b e S Schrift ft ü cf e ö fteljt ein 

großer 2lnfang3bucE) ft ab e.
50. 3 ê eg ©ingroort roirb mit einem großen 21 n = 

fangöbudf)ftaben getrieben.
51. Dfadfj einem ^ßunüt, ®  oppelpun?t, grage = 

jeidfjen ober 2luärufjeid^en folgt ein großer 21 n = 
fangöbudj ft ab e.

52. ^n ©riefen roerben biegürroörter für bie 
angefprodjene ^Serfon mit einem gro§en 2lnfang3 = 
bucf)ftaben gefdfjrieben.



A b t e i lu n g ,

Crfter Jlöfdjnttt.

Jm m a iliu n b e .

1. |>te $ctm af.
©Iternljaufe ift ba§ föinb baljeim. Der gute 

93ater bemalt e§ forgtid;, unb bie treue StRutter pflegt e§ lieb: 
reid). ÜJiit unb neben iljm fpielen unb fdjergen liebe ©efd)toifter. 
©3 lebt frot) unb glüdftidfj im Greife feiner teuren g  a m i l i e.

$n ber ©cfyule Bereinigen ftd) faft täglicl) bie fdjul: • 
pflichtigen jtinber bc3 SBofynortö jum Unterrichte. ©in 
Seljrer lel)rt unb ergießt bie lernbegierige ,3ugenb. Unter feiner 
Seitung füllen bie ©d)üler ftd) rooljl. Sie lernen fid) fennen, 
»ertragen unb lieben.

2lud) neben ber ©c^uljett ftnben fie ftd) etroa jufammen. 
Slläbann ergö̂ en fie fid) bei fronen (Spielen unb Reitern @e= 
fangen, âud̂ enb burd̂ iê en fie mitunter g lu r unb Sßalb 
unb freuen fid) ber Ijerrlidjen SJlatur. ©ang befonbevs roitl: 
fommen finb ber gefamten ©djülerfdjav jeitroeife Slugflüge auf 
bie naljen §  ö I) e n. ©taunenb bliden fie aisbann l)inau§ inä 
fd)öne ^jeimatlanb.

^«antwortet folgende fvnijcn: 2Sie Reifet bein 200̂ = 
ort? 3 ft er aud) sugleid) bein Heimatort? Sei roem roofmft bu? 
SBeldje ©lieber gehören gu beiuer gamilie? 2öa8 lernft bu in ber 
Sdjule? SBie Ijeifjt bein &f)rer? SKaä 6ift bu ben (Sltern unb bem 
Cê rer fdf)ulbig?

2. |)a$  $djull)au0.
Da§ naĉ ftê enbe S3ilb ftellt ba§ ©djulfjauS in 21 ab erg 

bar. Daäfelbe ift eine îerbe ber © r t f 4 a f t. Da§ fcfymude,
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fd£)one ©ebäube ftê t auf fonniger £>i%. greunblid) labet 
e§ bie muntere &mber|d)ar gu fid) ein. .Kommt, roir roollen 
feine (Einrichtung oon unten bis oben fernten lernen!

©er §aupteingang befinbet ftd) auf ber |>inter = 
feite. @r füljrt gunädhft in ben 93 o r b a u, in roeldjent bie 
21 borte angebracht ftnb. 2luf einer breiten, fteinernen Jreppe  
gelangen roir in bie mit ©teinplatten belegte a u § f l u r (£orri= 
bor). Sänge beträgt ungefähr ba3 Sierfadfje ber Sreite.
Sinb unb redjtä betreten roir je ein hof)̂ , geräumiges Sehrs 
gimmer. 2luf ber grontfeite beä £>aufeä fü̂ rt ein 2lu§ = 
gang in ben ©arten, barf aber oon ben ©dmlern nicht 
benû t roerben. ©urcf) nergitterte Stür= unb 9tunbbogen = 
fenfter bringt fyier baS Sidjt in ben roeiten Äorribor.

2öir fteigen imStreppenljaufe an I)ohen/ êöen Senftern 
unb rooljlüer'fdjloffenen 2lborten oorbei in§ groeite © t o cf ro e r f. 
9ted)t§ bemerfen roir bie Süre gum britten Sê rgimmer unb 
linfö ftnb groei (Eingänge gur Seljretmoljnüng. ©ie er= 
forberlî e 23 e l e u d) t u n g erhält ber mit 6id)enholg belegte 
föorribor burch baä üftittelf enfter ber grontfeite, foroie t)om 
5£reppen̂ aufe her-

®efud)en roir nun auch noc§ ben © a ch b o b e n. ©a finben 
roir unter bem grontgiebel baä giemlidh grofee, fyUe 
gimmer ber 21 rbe it§ f cf) ule. ÜberbieS finb nod) groei ©d̂ laf=
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Jammern, jroet £ot$befyälter unb ein Ijinreidjenber 9laum 
jum £rotfnen ber 2Bäfc£)e norljanben. 

SDie innere (Sinricljtung be§ ^aufeS entfprid̂ t alfo 
feiner äußern Sluöftattung uoUftänbig.

£t*it0cu: 2So fteljt euer <5djulf)au3? SGSie oiele ©tocfroerfe 
f)at eg? 2öe1d)e fftäumlidjfeiten ftnb nor̂ anben? SBeldje Sage 
fiaben öê immer unb Sebterroofjnung ? 2Bo ift ba8 31 rbei tsfd)ul = 
jimmer? 2luf reeller ©eite befinbet fid£) ber ©ingang jum @djul» 
fymg? 3Bie ftnb bie Sreppen unb ® ä n g e befdjaffen ? SBo finb bie 
2l 6tritte angebracht? SBoju roirb ber SBinbenraum benufct?

3. Das Schulgelände.

Zum Schulhause gehört außerhalb des B a u g r u n d e s  
eine kleine L i e g e n s c h a f t ,  das S c h u l g e l ä n d e .  A uf der 
Frontseite des Hauses liegt der auf zwei Seiten e i n g e z ä u n t e  
S c h u l g a r t e n .  E r steht dem Lehrer, der das Haus bewohnt, 
zur Benutzung zu. Links und rechts ziehen sich zwei weite 
T u r n p l ä t z e  hin. Sie sowohl als der Garten sind am vor
dem  R a n d e  von einer S t ü t z m a u e r  begrenzt. Unterhalb 
derselben senkt sich der Boden allmählich ab. E r gehört nicht 
zum Schulhausgelände. Auf dem einen der Turnplätze steht in 
der Nähe der Mauer die T u r n h a l l e ,  und der übrige Raum 
ist mit verschiedenen T u r n g e r ä t e n  versehen. D er andere 
Turnplatz wird für die Frei- und Ordnungsübungen verwendet. 
Auf der R ü c k s e i t e  des Schulhauses befindet sich überdies 
noch ein ausgedehnter S p i e l p l a t z ,  dessen Rand mit schat
tigem B u s c h w e r k  geziert ist.

In den vier E c k e n  des Schullandes bezeichnen M a r k 
s t e i n e  die G r e n z e  desselben. Diese ist insbesondere noch 
auf drei Seiten durch eine G r ü n h e c k e ,  auf der vierten durch 
eine S t ü t z m a u e r  besetzt. Unmittelbar neben dem Hauptein
gange zum Schulhause spendet ein l a u f e n d e r  B r u n n e n  
frisches, klares Q u e l l w a s s e r .  Die Liegenschaft ist E i g e n 
t u m  d e s  S c h u l o r t s .

A u fg a b e: Beschreibet euere Schulhausliegenschaft!
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4. Oie Himmelsgegenden.

Nach dem S o n n e n s t ä n d e  werden vier T a g e s z e i t e n  
unterschieden: M o r g e n ,  M i t t a g ,  A b e n d ,  M i t t e r n a c h t .  
Wenden wir mittags den Blick nach der Sonne, so haben wir

t lo r J

vor uns die Richtung nach der M i t t a g s e i t e  oder nach S ü 
de n .  Rechts liegt die A b e n d s e i t e  oder W e s t e n ,  links die 
M o r g e n s e i t e  oder O s t e n  „Rechts um — k eh rt!“ Vor 
uns haben wir jetzt die Seite, auf welcher die Sonne sich nie
mals erblicken läßt. Das ist die M i t t e r n a c h t s e i t e  oder N o r 
de n .  In dieser Stellung liegt hinter uns Süden, rechts Osten, 
links W esten. Diese vier verschiedenen Richtungen heißen 
H i m m e l s g e g e n d e n .  Als H a u p t r i c h t u n g  gilt diejenige 
von Süden nach Norden. Nach ihr werden die M i t t e l r i c h 
t u n g e n  oder Z w i s c h e n h i m m e l s g e g e n d e n  bestimmt Sie 
heißen S ü d o s t  und S ü d w e s t ,  N o r d o s t  und N o r d w e s t .

Welche Stellung hat nun das Schulhaus in Aaberg? Das 
läßt sich allerdings aus dem Bilde nicht ersehen. Es muß 
also mitgeteilt werden. Die Frontseite ist s ü d w ä r t s  oder 
s ü d l i c h  gerichtet, die Rückseite dagegen n o r d w ä r t s  oder 
n ö r d l i c h .  Die Lehrerwohnung und das unter ihr liegende 
Lehrzimmer nehmen die ö s t l i c h e  Seite der beiden Stock
werke ein, die beiden ändern Schulzimmer aber die w e s t l i c h e .  
Die Turnhalle steht s ü d ö s t l i c h ,  der Garten liegt s ü d l i c h .
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Die Lage der Ö r t l i c h k e i t e n  wird überhaupt nach den 
Himmelsgegenden bestimmt. So verhält es sich auch mit der 
R i c h t u n g  der W i n d e .  Man spricht demnach z. B. vom 
N o r d w i n d ,  W e s t w i n d ,  S ü d o s t w i n d  D er warme S ü d 
w i n d  ist unter dem Namen F ö h n  bekannt. D er kalte 
N o r d w i n d  wird etwa als B i s e  bezeichnet. Dem W e s t -  
und S ü d w e s t w i n d  folgt meist Regen, während der N o r d -  
und O s t w i n d  gewöhnlich trockene W itterung bringen. Vor
stehende Zeichnung, die sogenannte W i n d r o s e ,  stellt sämt
liche Haupt- und Zwischenhimmelsgegenden dar.

Fragen: Wo steht die Sonne am Morgen, Mittag, Abend? 
Welche Himmelsgegend heißt Süden, Norden, Osten, W esten? Wo 
liegt Südost, Nordost, Südwest, Nordwest? W ie heißen jene, wie 
diese Himmelsgegenden? W ozu dient die Unterscheidung der Haupt- 
und Zwischenhimmelsgegenden? W ie werden die Winde unterschieden? 
W ie heißt die bildliche Darstellung der sämtlichen Himmelsgegenden ?

Auf welcher Seite sind die einzelnen Wände und Winkel euere 
Lehrzimmers? W elche Richtung haben euere Schultische? Wo steht 
der Ofen, wo das Pult des Lehrers, wo der Wandkasten u. s. w .?  
Welche Lage hat die Lehrerwohnung? Wo ist der Eingang zum 
Schulhause? Wo sind die Abtritte? Nach welcher Richtung liegen 
der Turnplatz, die Turnhalle, der Schulbrunnen u. s. w.?

5. (ärm tbpfan bcs $d)ufgeßäube£.

2öa§ Bebeutet bie oorftefjertbe geidjnung? ©ie [teilt bie 
gönn beä ©d)utlanbe§ in 2laBerg unb feiner einzelnen

8a(e0b. IV. Buben. 6
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Se i le ,  foroie bie ®runbfläd)e feiner ©eBäulid)feiten 
bar. ©ne fold)e êidinung Reifet ein ©r unb plan. ®erfelbe 
ift genau nach ber 2Binbrofe angelegt, fo baß fid) bie lßorb= 
feite nad̂  oben, bie ©übjeite nad) unten richtet. Jftedjtä befinbet 
fid) alfo bie Oftfeite, linfs bie SBeftfeite. ®ie ^auptridjtung 
non ©üb nach ra'r  ̂ burc§ ben 3̂ feil angebeutet.

^n ber Witte be§ ©runbftüdä ift bie ©runbfläcfye be§ 
©d)ulljau)e§ Bergeicf)net. ©eine Sättgenridjtung erftredt fiĉ  
Bon Oft nad) 2öeft, feine ©reite non ©üb nach 9lorb. ©üb= 
roärtö oont |)aufe liegt ber ©Bulgarien mit feinen Bier .£) a u p t = 
Beeten unb ben 9¾anb = unb Wittelroegen. r̂oei ^“ rre 
ober f ü n ft l i d) e £  e d e n fd)liefeen î n oft= ober roeftroärtä Bon 
ben Sturnplät̂ en aB. ©ie gieren ftĉ  in ber Oiidjtung ber 23 r e i t = 
feiten beg ©d̂ ul̂ aufeS hin. Öftlidj unb roeftli<f) finb bie 
Beiben Surnpläfce Bergeidjnet, unb norblid) Breitet ftd) auf ber 
gangen Sänge beS ©cf)ullanbe3 ber ©pielplafe auS. £>ier fielen 
hart am 23orbau neben ber .SpauStür ber Srunnenftod unb 
ber Srunnentrog eingegeidjnet. Stuf ber ©übfeite beS öft= 
liehen SurnplatjeS, alfo fübroeftlid) oont ©d̂ ulE)aufe, finbet fich 
bie ©runbflädje ber Turnhalle. ©äuine unb ©ufd)raevf, fo= 
roie bie © r ü n h e d e n läng§ ber öftlid̂ en, nörblid̂ eit unb roeft= 
lid)en ©rengen finb leicht gu erkennen.

©n folcher ©runbplan mußte angefertigt roerben, Beoor bie 
©ebäulidjfeiten erfteHt roerben tonnten.

fvrtQCtt: 2öa§ ift ein ©runbplan? SSBie ift ber obige ange= 
legt (§immel§gegenben) ? SßorauS läjjt fid̂  bas erfennen? iffiaä fann 
man auS einem ©runbplan erfeljm? 2Sie roerben bie ®e6äulid)feiten 
bargeftellt? 2ßie bie offenen ©runbftücfe?

Aufijiitlic: Sßerfudjet einen Sßlan eurer <5d)ultiau3liegenfcf)aft 
ju entroerfen!

6. Die nächste Umgebung des Schullandes.

E s ist uns bereits bekannt, daß das Scbulhaus auf einer 
kleinen A n h ö h e  oberhalb des Dorfes Aaberg steht. Auf der
selben dehnt sich nördlich, nordwestlich und nordöstlich eine
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ziemlich e b e n e  F l ä c h e  aus, von welcher der Boden nordwärts 
allmählich wieder ansteigt. Eine solche Fläche heißt T e r r a s s e .  
Unmittelbar hinterhalb des Schulhauslandes zieht sich in der 
Richtung von Ost nach W est eine S t r a ß e  auf der Terrasse 
hin. Sie führt westwärts nach dem W e i l e r  W o l f e n ,  der 
etwas tiefer liegt. Nördlich vom Schulliause steht jenseit der 
Straße ein großes B a u e r n h a u s  nebst S c h e u n e  und S t a l 
l u n g .  Es ist der H o f  B ü h l ,  Nordwestlich sind die H ö f e  
S c h m i t t e n  und K a n t e n .  Ostwärts gelangt man auf der 
Straße am P f a r r h a u s  vorbei zur K i r c h e  und zum G o t t e s 
a c k e r .  W eiter führt sie nicht. Zwischen dem Schulhaus und 
der Kirche wird diesselbe in der Richtung von Südwest nach 
Nordost von der sogenannten B e r g s t r a ß e  durchschnitten. 
Ih r zur Seite sprudelt ein B ä c h l e i n ,  das sich durch „ S t r a 
ß e n d o h l e n “ bald links, bald rechts wendet. Auf der Südseite 
des Schul- und Pfarrhauses, der Kirche und des F r i e d h o f s  
senkt sich der Boden ganz allmählich bis zum D o r f e  ab. Er 
bildet einen A b h a n g .  Ebenso zeigt sich eine E i n s e n k u n g  
zwischen dem Schul- und Pfarrhaus. Durch dieselbe ziehen 
sich die Bergstraße und das Bächlein zum Dorf hinunter. Die 
H ä n g e  links und rechts sind mit Reben bepflanzt und bilden 
zusammen einen schönen W e i n b e r g .  Auf der Terrasse wech
seln A c k e r -  und W i e s l a n d  Zu den seitwärts gelegenen 
Höfen Schmitten und Kanten führt eine N e b e n s t r a ß e .

Fragen: Was ist eine Terrasse? Was nennt man einen Hof, 
was einen Weiler? Was ist eine Straßendohle? Wozu dient sie? 
Woraus wird sie gebaut? Was für einen Abhang nennt man eine 
Einsenkung?

Welche nächste Umgebung hat eure Schulhausliegenschaft? Welche 
Lage haben die einzelnen Teile dieser Umgebung zum Schulhause?

7. ;3)arftelTutt<j ber nädjftcn ^ m g c ß u n g  ber 

^djttfflausftcgenfcljaff.

©er norliegenbe 5ßlan ift gang ätjnlicE) angelegt roie ber; 
jenige ber ©djulfjauäliegenfdjaft. ®er ß̂feil begeidjnet roieberuni 
bie Dliditung non ©üben nad) üftorben. 9tedjt§ ift Often, linfä 
SBeften. ©er obige ß̂lan [teilt aber nidjt blo§ eine Siegen:



fdjaft, fonbern auch iljre nädjfte Umgebung bar. SDiefe Befielt 
in jQinfidfjt auf bie 23obengeftaltung au§ einer ©bene 
unb einem Slb^ang. ©3 fragt jtdj alfo, roie beibe $läd)en 
burdf) bie geidtmung oon einanber ju unterfĉ eiben feien.
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a) SDie ©bene.
©iefe roirb, foroeit fie in ben Stammen ber 3  e i d) n u n g 

fällt, burcf) bie licf)te gläc^e beä Rap ier 3 bargeftellt. 
^n biefelbe laffen fiel) junäd̂ ft bie Serje^röroege in î rer 
âuptviĉ tung, foroie in jeher 2tbbiegung ober Krümmung 

einjeidfjnen. ^aupt; unb Sftebenftraßen roerben burd) jroei 
feine, gleid)laufenbe t'inien angebeutet, roeld&e ben beibfeitigen 
©traßenranb bejeid̂ nen. ©er größere ober geringere 21 b = 
ftanb berfelben gibt alfo annäljernb bie ©traßen breite 
an. 23ei gußroegen genügt eine einzige feine Sinie.

©ie ©runbfläĉ en ber ©ebäube roerben naef) î rer ©röße, 
gegenfeitigen Sage, ©ntfernung unb Stiftung möglid̂ ft genau 
ein gezeichnet. ©urch Schraffierung laffen fte fiel) leicht er; 
fennbar machen.

©ie offenen ©runbftücfe, roie ©arten, 2Biefen unb 
gelber, haben meift i£;re gerablintge © r e n 3 e. 21(3 foldje roirb 
fte burcf) feine unterbrochene Sinien angebeutet, ©ie 2tbgren3ung
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ber £)öfe läßt ficf) burch eBenfold̂ e, mit fünften roed;felnbe 
Sinien barfteßen, foroeit fte tiidjt burd) SerfehrSroege, SOiauern 
ober Reefen feftgefteÜt ift. ©iefe letztem, foroie Sufd)roerf unb 
Saume erforbern nicht notroenbigerroeife eine ©arfteüung, ben= 
noch $  'n bem oorliegenben ß̂tane aufgenommen roorben.

©eldfje Sage fjaben '̂ farrbauS, Kirche unb griebtjof 
nom Sc§tilljaiiS auS? SSBo liegen bie ®e&äutid)feiten ber §6fe Sü^l, 
@c|mitten unb Kanten ? 2Beld)e 9Serfel)rSroege oerbinben biefelben unter 
etnanber unb mit bem ©d̂ ulbauä unb ber Äirdje? 5öaS für ein @runb= 
ftücf liegt auf ber Sffieftfeite beS SdjulljaufeS, ferner groif̂ en ben ®ebäu= 
ben ber §öfe Schmitten unb Kanten, fotoie norbroärtS oom ß̂farrhaufe ?

b) ©er Stbljang.
2lm füblidjett D̂ anbe ber ©bene giê t fid̂  bie obere ©renge 

beS SlbtyangeS in einer frummen Sinie hin. ©ie bilbet gugleid) 
bie füblidhe Segrengung beS ©igentumS ber .$?ird;e, beS 
^farrljaufeS, beS (Sd̂ ul̂ aufeä unb be3 ftofeS ©d)initten. $u 
biefem gehört nämlich auch ber Saumgarten roeftlidh non 
ber @chulhau3liegenfd)aft.

©er Slbtyang felbft roirb burdh mehrere fcf)raffierte 9?eiljen 
angebeutet, ©iefe begeidhnen bie ftufenroeife Slbfenfun 
beS SobenS. 9lu3 iljren StidjtungSoeränberungen laffen 
fich teil§ beffen größere ober geringere ©infenfungen, teils 
bie Sage beS 2tb^angä erfennen. ©ie eingelnen feinen 
©triche jeber Sieî e geben bie M it tung  ber Slbfenfung 
an. Jlber auch bie ©tridjlänge hat t̂ re Sebeutung. Äurge ©tridje 
bezeichnen eine raf<̂ ere, lange eine allmählichere 2lbfenfung be§ 
Sobettä. ÜberbieS roerben in jenem $aHe bie ©tridje enger, in 
biefem auf etroaS größere ©ntfernung gegogen.

3luS ber oorftehenben 3 ê nunS er9'^  fidh, baß ber 2lb̂ ang 
unterhalb ber föirdhe fich gang gleichmäßig hinjietyt. ©agegen 
geigen fidh füblidh non bem Saumgarten mehrere ©infenfungen. 
SöeitauS bebeutenber ift offenbar biejettige groifdjen bem f̂arr= 
unb ©dhufljauSgebäube. Son bort fällt ber ©oben fübroeftltdj, 
oon h'er füböftlidh ab. ^n biefer ©infenfung gieht fidh bie
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Sergftrafje burd) ein enge§ S ä  l e n (S o  Bel) jum Dorf 
hinunter, ©ie erfdjeint auf biefer ©trede al§ ^oljlroeg.

Seilä recfjtä, teilö linfs gur ©eite ift ber S a n n  Bad) ge= 
jeidinet. ©ein üauf unb feine SBinbungen finb burdj eine 
fruntme Sinie angebeutet, bie allmählich an ©tarfe junimmt. 
Daburcty foll bie roedjfelnbe Stiftung beä fliefjenben ®e= 
roäffer§, foroie bie merflid)e 3unahme feiner 2öaffer= 
menge angebeutet roerben. 2So e§ burd; bie ©trafje unter: 
Broten erfdjeint, ba fließt eä eBen tt n t e r i r b i f c£) burdj eine 
©trâ enbô te.

frrtgctt: 2öa8 für eine Sage hat ber 2lb§ang? 3Sn roeldjer 
âiiptrî tung jiefyt er ftd) feitroärtä f)in? SßorauS läjjt fid) baö eine 

unb anbere erfennen? StSoburd) roerben bie ftufenroeifen Slbfenfungen 
bargefteHt? Sffiie »tele (Stufen ber 2lbfenfung finb »orljanben? 2Bo 
ift ber Slb̂ ang am fteilften? 2öo fenft er ftd) ganj aHmäf)lidj o&? 
2Borau8 fann man baä eine unb anbere erfennen? SBarum jeigt ber 
•Spofylroeg eine fübioefttiĉ e SRidjtung? 2öie mag biefe etfjeblidöe ©in* 
fenfnng entftanben fein? 2Sie Beißt eine bebeutenbe ©infenfung beö 
93oben3? SSarum mufc bie Sa^linie an ©tärfe (©reite) junehmen? 
SffioBet rührt bie merfliche îtnaBtne ber SBaffermettge ?

s\ n f ( ] l r t b c u : 3 e>^net einige ^aupt=  unb Stebenftrafcen, bie mit 
einanber in 93erbinbung fie len ! $eid)net S ä $ e  in nörblid^er, norb= 
roeftlidjer, norböftlidjer, fübroeftlid)er Dichtung! 3eid)net e*nen füböft* 
ticken, roefttid^en, norböftlichen 2Ibt)ang ohne unb mit ©infenfungen! 
3eid)net einen Sergabhang, ber non O ften nach ©üben umbiegt 1 
3eicfjnet ben O runbplan  eineö ©ebäubeS! ©ntroerfet eine 3dd)mu'9 
ber nädjften Umgebung euerer 6d)ulhau3üegenfd)aft!

8. Das Dorf Aaberg.
Das D orf Aaberg liegt unmittelbar am F u ß e  des er

wähnten A b h a n g s .  Seinen Namen hat es von der A a ,  einem 
ziemlich wasserreichen B a c h e .  Derselbe bricht auf der Ost
seite des Kirchhofes aus felsiger, waldiger S c h l u c h t  hervor, 
in welcher ein S t e i n b r u c h  ausgebeutet wird. Südlich von 
der Kirche wendet sich die Aa westwärts und nimmt oberhalb 
des Dorfes den kleinen Tannbach als Z u f l u ß  auf. Alsdann
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fließt sie in südlicher Richtung durch die Ortschaft, ist aber hier 
vorsichtshalber beiderseits durch M a u e r n  e i n g e d ä m m t .  An 
mehreren Stellen sind S c h l e u s e n  angebracht, damit das W as
ser bei einem allfälligen B r a n d u n g l ü c k  geschwellt werden kann.

Mitten im Dorfe führt die L a n d s t r a ß e  über eine g e 
w ö l b t e ,  s t e i n e r n e  B r ü c k e ,  die mit eisernen G e 1 ä n d e r n 
versehen ist. Überdies dienen zur Verbindung des r e c h t e n  
und l i n k e n  U f e r s  noch zwei h ö l z e r n e  B r ü c k e n  nebst 
mehreren S t e g e n .  Längs des Baches zieht sich zu beiden 
Seiten je  eine breite D o r f s t r a ß e  hin, die wiederum mit 
Q u e r s t r a ß e n  verbunden ist.

Aaberg erfreut sich einer genügenden Anzahl l a u f e n d e r  
B r u n n e n ,  die ein vortreffliches Trinkwasser liefern. Die 
g e m e i n s a m e  W a s s e r l e i t u n g  hat ihre Q u e l l e  ziemlich 
weit oberhalb des Dorfes. Die h ö l z e r n e n  B r u n n e n s t ö c k e  
und T r ö g e  sind vor wenigen Jahren durch s t e i n e r n e  er
setzt worden, und es wird auf die Reinhaltung des W assers 
großer W ert gelegt. Zu diesem Zwecke ist an jedem Brunnen
stocke eine V e r b o t t a f e l  angeschlagen, welche allfällige Ver
unreinigungen mit Buße bedroht.

Zu den schönsten Gebäulichkeiten gehören außer dem 
Schulhaus, der Kirche und dem Pfarrhaus der G a s t h o f  nebst 
mehreren P r i v a t h ä u s e r n .  Sie sind ohne Ausnahme b is  
u n t e r s  D a c h  a u s  S t e i n  ( m a s s i v )  gebaut. Die übrigen 
Gebäude bestehen mehr oder weniger aus R i e g e l  w e r k .  Alle 
Dächer sind mit Z i e g e l n  gedeckt. W o h n h a u s ,  S c h e u n e  
und S t a l l u n g  bilden meist ein zusammenhängendes Gebäude. 
Vor jedem B a u e r n h a u s e  erblickt man einen H o f p l a t z  
oder ein G ä r t c h e n .  Der  H o l z s t o ß  vor den niedern Fen
stern der W o h n u n g e n  und die D ü n g e r s t ä t t e  nächst der 
S t a l l t ü r e  fehlen nirgends. Aaberg ist ein B a u e r n d o r f .

A ufgabe: Beschreibet in ähnlicher W eise euer Dorf!

9. P a s  3>orfgefättbc.

D'iingä um ba§ SDorf 3ta6erg gehört ber ©runb unb 
33oben auf roeiter ©trecfe feinen 33emof)nern. ®r Befielt
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au§ galjlreidjen großem unb {(einem ©runbftüden. êber Sauer 
(Sanbrairt) 6efi|t einen Steil beäfelben al§ fein (Sigen= 
tum. (Sr ift ©runbbefit^er. ©ämtlidie ©runbftüde finb

burd; SJiarffteine genau non einanber abgegrengt, unb alte gu-- 
fammen bilben baS SDorfgelänbe, ben SDorfbann ober 
bie ©emartung.

§aft Ijinter jebem Sauernljaufe liegt in näĉ fter -ftalje ein 
S  a u m g a r t e n. ©o êifjen bie mit ®ra§ beroadfjfenen ©runb= 
ftücfe, raenn fie meljr ober roeniger bidjjt mit Ob ft bäumen 
befefct finb. ®er Soben roirb ftarf gebüngt, barum ift f)ier 
ber ©ra§nntd)ä üppig. 2lud) bie Saume finben reidjltdje 
âfyrung, fo ba§ fie in giinftigen ^a^rgangen einen 

erfreulidjen (Srtrag liefern.
2luf ber Oft= unb SEBeftfeite be§ ®orfe3 geroaljrt man 

roeite glädjen 2lderlaitbe§. ®a roed)feln ©etreibe-, 
St a r t o f f e l = unb l e e p f l a n g u n g e n. 93on ber Sanbftrafje, 
foroie oon ben ©orfftrafcen au3 führen mehrere gelb 10 ege 
gu benfelben.
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2tuf ber ©übfeite breitet ficfj redjtä unb tinfS ber 2la ein 
êtrrlid̂ eS SBtefengelänbe au§. 2Bel<3) ein regeS Seben êvrfd̂ t 

bort unten jur $eit ber Heuernte! Söeiter abwärts beginnt 
ber Soben fumpfig ju raerben. ©in weites 3¾iet = unb 
Storflanb beljnt fiĉ  bis an ben Setten auS, in beffen 
rû ig ffiefeenbeS Söaffer ftdj bie 2la ergiefjt.

2ln ber Sftorbfeite be§ SorfeS giê t ftd) ber mit 3t eben 
gefĉ müifte 2lbljang Ijin, unb weiter oben ergebt fid̂  Ijinter ben 
|)öfen Sü^t,  ©d) mitten unb kanten ein anfefynlidjer, 
beraalbeter .Spö^engug, ber ©tollen. Sie bieSfeitige 
Sßalbung ift (Sigentum ber Semô ner 2taberg§. 2lud) ber 
Söeiler 2B olfen gehört gur ©emarfung. SDiefelbe erftredt fiel) 
bemnacfj in weitem Umgreife ju Serg unb £al.

fvn iu it: 2SaS ift über bie 93obengeftaltung euerS ®e= 
meinbebanneS ju fagen? 33öeld&eä 2luSgetänbe befifcen bie Seroofjner 
euerS Dorfes? SBeldje Sage bat eS? SBie êifeett bie einjetnen Steile? 
üöorin beftef)t ber §auptertrag? 28etd)e fleinern Ortfĉ aften ge» 
bören ju euerm ®orfe?

ÄufgrtUc:  33ejd)reibet euer ©orfgelänbe!

10. Die Bevölkerung.
Die Bewohner des Dorfes bilden zusammen dessen Ein

w o h n e r s c h a f t  oder B e v ö l k e r u n g .  Dazu gehören sämt
liche Familien und Familienglieder, groß und klein, Erwachsene 
und Minderjährige. Bei der letzten V o l k s z ä h l u n g  wurden 
154 F a m i l i e n  mit 875 P e r s o n e n  oder Köpfen verzeichnet.

Jede Familie sorgt und lebt für sich. Sie bildet eine H a u s 
h a l t u n g .  Alle Haushaltungen zusammen haben ein g e m e i n -  
s a m e s  E i g e n t u m .  Hiezu gehören die Straßen und Brücken, 
die W ege und Stege, die W asserleitung und 
Dorfbach und die L ö s c h e i n r i c h t u n g e n  
z e n h a u s .  Überdies ist für g e m e i n s a n  
k i r c h l i c h e n  U n t e r r i c h t ,  für O r d n u n g  
bei T a g  und N a c h t  gesorgt. Die K o s t e n  
s a m  getragen und durch S t e u e r n  gedec 
Bevölkerung des Dorfes erscheint gleichsam
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H a u s h a l t u n g .  Eine Ortschaft, deren Einwohner gemein
sames Eigentum besitzen und die jeweiligen Kosten gemeinsam 
bezahlen, bildet eine G e m e i n d e .

Jede Haushaltung hat aber auch ihr e i g e n e s  B e s i t z t u m .  
Dasselbe besteht wenigstens aus einem H a u s r a t .  Nicht jede 
Familie hat zugleich noch ein e i g e n e s  H a u s  oder gar dazu 
G r u n d  und B o d e n  in der Nähe desselben. Jene G e m e i n d e 
b e w o h n e r  sitzen zur M i e t e ,  sie sind M i e t s l e u t e  Wer  
u n b e w e g l i c h e s  E i g e n t u m  besitzt, ist G r u n d b e s i t z e r .  
Diese Einwohner beschäftigen sich mehr oder weniger mit 
L a n d w i r t s c h a f t .  Daneben können sie freilich auch ein 
H a n d w e r k  betreiben. M i e t s l e u t e  sind zumeist auf ein 
solches angewiesen und gehören alsdann als H a n d w e r k e r  
dem H a n d w e r k s s t a n d e  an. W er seinen E r w e r b  aus
schließlich in der B e w i r t s c h a f t u n g  d e s  B o d e n s  sucht, 
ist ein L a n d w i r t  oder B a u e r .  E r gehört dem B a u e r n 
s t a n d e  an. Aaberg zählt nur solche H a n d w e r k s l e u t e ,  
die eben durchaus nicht entbehrt werden können. Sie finden 
darum auch ihren ordentlichen V e r d i e n s t ,  ihr befriedigendes 
A u s k o m m e n .  Eine Bevölkerung darf sich freuen, wenn sie 
dessen nicht entbehrt.

Fragen: Wann ist die letzte Volkszählung in euerem Dorfe 
vorgenommen worden? W ie viele Familien und Köpfe? Warum 
bildet euere Ortschaft eine Gemeinde ? W elche Ortschaften bilden 
keine Gemeinde? Worin besteht das gemeinsame Eigentum euerer 
Gemeinde? Wodurch werden g e m e i n s a m e  K o s t e n  verursacht? 
W ie werden dieselben bestritten? Gibt es in euerer Gemeinde auch 
Mietsleute? W ie finden dieselben ihr Auskommen? W as haben sie 
für die Miete zu bezahlen? W elche Zahl ist größer, die der Grund
besitzer oder der M i e t e r ?  Auf welche W eise müssen die Grund
besitzer ihr Auskommen oder ihren Erwerb suchen? Werden auch 
H a n d e l  und G e w e r b e  ( F a b r i k a t i o n )  betriebeu? Welche? 
W ie heißen die Arbeiter in F a b r i k e n ?  W elches sind die besten 
Eigenschaften eines jeden Arbeiters? Warum?

1 1 . patter.
®er Sauer ift bocfy ein oielbefdjäftigter Wann! 3 â rei"/ \a§x- 

auS gibt eg für ifyn bie §äube doö ju  tun. Äaurn f>at er eine 
SIrbeit ooHenbet, fo märtet fd)on roieber eine anbere auf if)n. ©a8
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Stcferlanb mufe teilö fĉ on im £erbft, teilg erft im grüt)ial)r ge = 
pfügt, befäet unb geegget roerben. ©obalb bag ©rag reif ge- 
roorben, beginnt bet anfcfieinenb günftiger 3ßitterung bie Heu
ernte. Saum aber tjat ber Sanbmann bag te t̂e§eu eingebracf)t( 
fo rüftet er fid) fdjon roieber auf bie ®etreibeernte. Sftad) if)r 
fommt bie $eit Jur ©infammlung beä ©rummetg ((Smbes). 
Unterbeffen reifen 0  b ft unb £ r a u b e n, Kartoffeln unb 3¾ ü b e n. 
Slß ber reiche ©egen muß unter ®adj gebracht roerben, beoor bie 
fiätte beö Söinterg unb mit tfir ©cfynee unb (5ig einrücfen. 
6itt befannteS ©pridjroort ber Säuern fagt:

SBer im $euet nidjt gabelt, 
in ber @rnte ntcbt jappelt 
unb im §erbft nirf)t frülj aufftebt, 
ber fdjau’, roie’ä tfym im SBinter gebt.

Stellen gelb unb ffiiefen unb ©etnberg leer, bann gibt eg außer 
ber pflege beg Sief) eg roieber mancherlei anbere SIrbeiten. 33ag 
® e t r e i b e roirb gebroden. 55ie 0  b ft b ä u m e bebürfen beg © dj it i t- 
t e S  unb ber Steinigung. J'er ©ünger mujj auf bie SBiejen 
unb gelber gefdjafft roerben. ®roben im SSalbe roirb §olj gefaßt, 
üflan fü̂ rt eg auf ©erlitten ober SSBagen êim unb fd)id̂ tet eg auf. 
9lur bie Sftadfjt, unb auef) biefe nidjt immer, geroäfjrt benßanbleuten 
bie nötige Stulje.

2 ( u f  g a b e n : S ilb e t bie Sefdjreibung nad)! Sefdjreibet bie '»Lätig- 
feit be3 @c£)miebe§, 3Bagner§, ÄfiferS, ®ad;be<fer§ ober 3Jlaurer§ u. bgl.!

12. Die Weinlese.

Heißa! Der Herbst ist angekommen, und die Trauben sind 
reif geworden. Man rüstet sich zur W e i n l e s e .  F rühm orgens 
zieht die W i n z e r  s c h a r  hinaus in den W einberg. Sie achtet 
nicht des N e b e l s  und nicht der K ä l t e .  Doch ist sie froh, 
wenn sich die Herbstsonne bald blicken läßt. Sorgfältig schnei
det man die Trauben vom W e i n s t o c k e  und füllt damit 
Gelten und Tansen. Daneben ißt man sich allmählich satt. 
Die vollen Tansen werden in Fässer oder Kufen geleert, welche 
auf W agen in der Nähe des Weinbergs bereit stehen. Hie 
und da trägt man die süße Last geradenwegs in die K e l t e r  
( T r o t t e ) ,  wenn diese nicht allzuweit entfernt ist. Mittags be



90

gnügt sich die W inzerschar mit kaltem Tisch, indem sie Brot, 
W ein und W urst oder Käse sich schmecken läßt.

Jung und alt sind frohen Mutes. Das Gejauchze beginnt 
schon am Morgen und ertönt bis zum Abend. Die fröhliche 
Stimmung der einen W inzerschar findet ihren Widerhall in 
derjenigen der ändern, die im benachbarten R e b g e l ä n d e  
beschäftigt ist. Ganz besonders lustig geht es am Abend des 
letzten Arbeitstages her. Da vereinigt man sich «um gemein
samen Schmause. Man scherzt und lacht, man singt und tanzt, 
man ißt und trinkt bis in die tiefe Nacht hinein. Das ist die 
übliche S c h l u ß f e i e r  d e r  W e i n l e s e .

Aufgabe: Mündliche und schriftliche Wiederholung bei ge
schlossenem Buche! Beschreibet die Heuernte, die Getreideernte, die 
Aussaat!

13. |>te 3 M t .
hinter ben njeftltcfjert §öfyen ift bie Sonne, bie Äönigin beä 

Stageä, uerf̂ raunben, um if)r 2 i dj t unb ifyre SB ä r m e anbersroo 
ju fpenben. ®cr tjeüe £ag roeidjt ber Dämmerung,  unb an 
beren (Stelle tritt balb bie SDunfelfjeit. ®te Sftacfft lagert fiel) nun 
über ber roeiten (Segenb.

SDroben atn Fimmel aber flimmern oiet taufenb S t e r n  lein, 
©ie blinfen in liebli^er 5pradjt fjernieber, bie fdjroarje Ŝ aĉ t ju er= 
leuchten. ©title jieljt am öftlid̂ ert §immel ber SDlonb herauf, bie 
©ternlein a li feine Sämmer ju roeiben. §reunblid) fd̂ aut er ju un§ 
herab, inbem er fein matteg Siebt burcf) bie unheimliche ?ftad}t an un= 
fere genfter fenbet.

5Die meiften ®  e f d) 6 p f e fdjlafen. S'inr roenige £iere benû en 
bie gin ftern iö,  um auf 9taub au^ugefien. ®er pfluhttreue 9lad)t= 
rondjter fdtjreitet burdj bie ©tragen unb bemalt Jpauä unb §o f  
ber fcfjlafettben 33erooljner.

Som £)immel bernieber fdjaut burd) 9Jad)t unb Dunfel ba§ aU= 
fefienbe Sa te rauge  ©otteö. ©einer Ob^ut empfehlen roir unö, 
beoor roir unfer '2luge $um ©djluintner fchließen.
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14. 3>a$ ‘gafgerän&c.
2luf ber £)öfje bet bem ©djulljaufe unb ber ,ftird)e reicht ber 

S3tic£ roeit über bie ©renjen ber ©emeinbe 2laberg Ijinauä.

@3 lofynt fid) ber Stftülje, bie ganje Umgegenb inä Sluge ju 
faffen unb fennen gu lernen.

©egenüber unferm ©tollen giefyt fid) ber beroalbete ®laufen= 
Berg in gleidjlaufenber 9tic()tung I)in. 2ln feinem 2lMjange 
bemertt man meljr ober roeniger tiefe ©nfenfungen. ®a unb 
bort tritt er jiemlî  ftarf fyeroor, fo ba§ fein guf? eine gang 
unregelmäßige Sinie bitbet.

groifdjert beiben 23erggügen beljnt fid) ein breiteg £al 
au§. Bitten burd) baSfelbe fließt ruhigen Saufeä oon Oft nadf) 
SBeft ber Setten, ein Heiner glu§. ©ein ©eroäffer flimmert 
ftellenmeife im ©lange ber Slbenbfonne mie ein ftlberner ©treifen. 
23on ben beibfeitigen ®ergabl)ängen ergießen fid) au§ ben 
tiefem ©infenfungen jenfeitS ber 2B e i t e n b a dj, ber g u r t b a cf) 
unb ber53lanfenbac§, bie§feit§ bie 2la unb ber SB o l f e n b a i)  
in ben Setten. Oftmartä oerengert fid) ba§ £al unb biegt nadj 
9Rorboften um. 2luf ber SBeftfeite ermeitert e§ ftd) bagegen be= 
beutenb. ©ar anmutig liegt I)ier inmitten grüner g luren  
ber fleine, ftfdjreidje 331 a n f e n f e e, ber ben Setten aufnitnmt.
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ber weiten £alfläd)e erBlicft ba§ 2tuge nerfdjiebene 
Drtfdjaften. 23 o b i g e n, 2 B eite, $ u r t unb S la n Je n  liegen 
naf)e am l i n t e n Ufer be§ Setten. ®a§ ©orf ©offen Breitet 
fid) jroifdjen bem rechten Ufer be§ ©ee3 unb bem §u§e 
be§ ©tollen au§. 23obtgen, 3laBerg unb Slanfen finb Äird)= 
gemeinben, ©eite, gurt unb ©offen ©cfyulgemetnben. 
©ie lê tern Beibcn Ortfdjaften finb nad) Slanfen, 2Beite bagegen 
ift nad) 33obtgen Jirdigenöffig. $n ber 9läf)e be§ Ätrd)borf§ 
Slanfen erfjeBen fid) bie Beiben f)ügel 2lrgen unb So llen ,  
unb oon ber §öl)e be§ SlanfenBerg§ fd̂ aut büfter bie 9¾ui ne 
S lan fenBurg  in bie Sanbfdjaft IjinauS. ©amtliche Ort; 
fdjaften fteljen burd) Sanbftrafcen miteinanber in SSerBinbung. 
tlBer ben SlanfenBerg füljren mehrere Dieben ftrafjen.

2tuf(|ttlic: 3ei<$net einen jpitgel, bie beiben 2Ibf)ünge einer ^piigcls 
reilje, einen Sergabfyang m it © nfenfungen, ben Setten m it feinen 3u= 
flüffeit, einen ®ee »on beliebiger g o rm , mehrere Ortfd^aften m it itjrer 
© tra& en m b in b u n g !

15. Eine Burgruine.

Vor ungefähr tausend Jahren stand es in unserer und 
ändern Gegenden des Landes ganz anders, als heutzutage. Da
mals herrschten mächtige G u t s h e r r e n  oder A d e l i g e  über 
die l ä n d l i c h e  B e v ö l k e r u n g .  Diese gehörte ihnen mit Hab’ 
und G ut, Leib und Leben als Eigentum. Sie konnte verkauft, 
vertauscht oder verschenkt werden. Solche l ä n d l i c h e  B e 
w o h n e r  hießen L e i b e i g e n e  oder H ö r i g e .

Auf Hügeln und Bergen standen feste, sichere B u r g e n  
oder S c h l ö s s e r .  Da wohnte der A d e l  und blickte stolz 
hinunter auf die H ü t t e n  der Täler. Die J a g d  war seine 
Liebhaberei. Ein weiteres Vergnügen bereiteten die friedlichen 
W e t t k ä m p f e  ( T u r n i e r e ) .  Aber es folgten ernstere Zeiten. 
Die E d e 11 e u t e befehdeten sich gegenseitig, um ihre Macht 
und ihr Ansehen zu vermehren. Manch eine Burg wurde er
obert und zerstört. In spätem Kriegen sank eine nach der 
ändern in T r ü m m e r ,  und nur wenige haben sich bis auf 
unsere Zeit erhalten.
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Heutzutage finden sich noch hie und da Spuren jener ehe
maligen H e r r s c h a f t  und H e r r l i c h k e i t .  Zerfallene T ü r m e  
und B u r g m a u e r n ,  mit  G e s t r ä u c h  bewachsen, ragen man
chenorts aus dem D i c k i c h t  d e r  W ä l d e r  hervor. Bloße 
S c h u t t h a u f e n  alten G e m ä u e r s  decken da und dort den 
Boden. Das alles sind Überreste jener stolzen R i t t e r b u r g e n  
Man nennt sie B u r g r u i n e n .  Eine solche tritt auch auf der 
Höhe des Blankenbergs zu Tage.

Fragen: Finden sich in eurer Gegend auch Ruinen? Welche 
Erzählungen oder S a g e n  knüpfen sich daran? W elche Burgen sind 
noch jetzt in der Nähe vorhanden? Von wem werden sie bewohnt? 
Wer hat sie früher innegehabt?

16. Auf dem Stollen.

Von Aaberg aus kann der Stollen in einer halben Stunde 
erstiegen werden. Auf seiner Höhe öffnet sich dem Auge eine 
überraschende A u s s i c h t. Südwärts erblickt man zunächst das 
h e i m i s c h e  L e t t e n t a l .  W ie klein erscheint es! Wie nahe 
sind die Ortschaften beisammen! Der kleine Blankensee liegt 
so ruhig da. E r glänzt wie ein Spiegel. Unterhalb seines A u s 
f l u s s e s  erweitert sich das Tal ganz bedeutend, und zu beiden 
Seiten senken sich der Stollen und der Blankenberg ziemlich 
rasch ab. Das Talgelände breitet sich weiter unten zur Ebene 
aus, hinter welcher sich hinwieder ein weites H ü g e l l a n d  er
hebt. Im fernen H i n t e r g r ü n d e  zieht sich in südwestlicher 
Richtung eine anscheinend niedrige B e r g k e t t e  hin, deren 
K a m m  nicht einmal deutlich wahrgenommen werden kann.

Der Blankenberg ist nicht so hoch als der Stollen. Hinter 
ihm liegt ein weit ausgedehntes B e r g l a n d .  Ohne Zweifel ent
hält es zahlreiche größere und kleinere T ä l e r .  Einige der
selben lassen sich auch leicht erkennen. Noch weiter südlich 
erheben sich gewaltige, schneebedeckte H o c h g e b i r g e .  Diese 
sogenannten S c h n e e b e r g e  ziehen sich wie ein r i e s i g e r ,  
h i m m e l h o h e r  W a l l  von W esten nach O sten, als ob die 
Natur sie zur südlichen G r e n z e  u n s e r e s  L a n d e s  (natürliche 
Grenze) besimmt hätte.
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Ganz anders zeigt sich die L a n d s c h a f t  auf der Nord
seite. Da überschaut das Auge fast durchweg Hügelland. Nur 
einzelne niedrige Berge oder Bergzüge verkümmern die F e r n 
s i c h t .  Im V o r d e r g r ü n d e  lassen sich verschiedene T a 1 - 
g e b i e t e  unterscheiden. Hier wechselt mannigfaltig b e b a u t e r  
B o d e n  häufig mit  d u n k e l g r ü n e n  W ä l d e r n .  Diese be
kleiden nicht bloß die Höhen, sondern stellenweise auch die 
N i e d e r u n g e n .  W ahrhaftig, das Gelände muß fruchtbar sein, 
sonst wären nicht so zahlreiche Ortschaften über dasselbe aus
gegossen.

Blickt das Auge noch einmal rings umher, so scheint der 
Himmel überall die Erde zu berühren. Diese s c h e i n b a r e  
Berührung heißt G e s i c h t s k r e i s  oder H o r i z o n t .  Derselbe 
wird nach den Himmelsgegenden bezeichnet. Natürlich muß 
er sich bei jeder bedeutenden Änderung des S t a n d p u n k t e s  
wieder anders gestalten. Man unterscheidet darum auch einen 
e n g e n  und einen w e i t e n  H o r i z o n t .

0  wunderschön ist Gottes Erde 
und wert, darauf vergnügt zu sein; 
drum will ich, bis ich Engel werde, 
mich dieses schönen Lebens freu’n.

Fragen: Welcher aussichtsreiche Berg befindet sich in eurer 
Gegend? W elche Gestaltung zeigt der Boden ringsumher? Welche 
Täler, Berge, Hügel, F lösse, Seen und Ortschaften sind sichtbar? 
In welcher Richtung? Hinter welchem Horizonte geht die Sonne auf 
und wo unter? Von welchem Standpunkte aus erscheint er als ein 
enger, von wo aus als ein weiter?

17. |>aa ^djweijcrfanb.

@o Ijeifet ba§ Sanb, roeldjeä mir berooljnen. 2Ber î m an: 
gehört, ift ein © cfy n> e i j e r. Die <5 fy tt> e i j ift fein e i m a t= 
lanb, fein Sa te r  lanb.

2So immer mir oon einer ^ö ê eineä Sergeä in unfer fianb 
ljinau§ fdfjauen, mir fönnen e§ nirgenbä gang Überblicken. @3 
muß un§ bernnad) al§ ein große§ Sanb erfdjeinen. ©ocf) finb 
unfere 9^acf)f>arlanber ©eutfc^lanb, granfreicfy,
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I t a l i e n  unb Öfter reich einjetn ungleich größer, ^n ber 
Stat gehört bie ©djroeij ju ben fteinften Sänbern.

SRid̂ töbeftoroeniger ftê t fie an © <fy ö n h e i t unb © r f) a 6 e n = 
^eit ber Statur hinter feinem anbern Sanbe jurücf. ,3$re 
himmelanftrebenben Hochgebirge, î re anmutigen Stäler, i§re 
flaren glüffe unb ©een, î re lieblichen ©elänbe mit bem reichen 
SBechfel ber Sobent'ultur entlüden ba§ Sluge be§ Sefd)auer§. 
Ri^t umfonft roirb bie ©djroeij alljährlich 3ur ©ommerSjeit 
oon taufenb unb taufenb gremben Befudjt!

©ie befteht au§ 22 Sänbereien ober ßantonen. SDie= 
felben haben ficf) im Saufe oon âhrhunberten allmä̂ lidh an ein= 
anber gefd̂ loffen unb mit einanber oerbünbet. ®och baoon 
roerben roir fpäter SRä̂ ereä oernehmen. Vorläufig mag es ge; 
nügen, bie einzelnen Kantone in ber Reihenfolge tl)re§ 2ln= 
fchluffeS aufgugählen. ©ie Reiften: U ri, © jü9,5, Unter= 
roalben, Sugern, gürich, ®Iaru3, $ug, Sern, greiburg, 
©olothurn, Safel, «Sd^aff^aufen, 2lp:pengell, ©rau= 
bünben, Slargau, Sthurgau, ©allen, Sßaabt, Steffin, 
2Salli§, Reuenburg unb ©enf.

f r a g e n :  2Bte Ijeifjt u n fe rS an b ?  3Bie nennen roir e§ inSbefonbere? 
SB arum ? 2Ba§ Iä§t fic§ oon feiner ® rö§e fagen? 2Belcfye§ ftnb feine 
Sftacfybarlanber? — Sßoburdj jeidjnet ftd) bie ©d)toeij oor otelen üänbern 
ou§?  SBorauä läg t ftdj baS fd^Itegett? —  2Iu§ tote oielen Äantonen bes 
fteljt fte? 2Bie feigen btefelben? 3 n  m einer SJteifyenfoIae roerben fte gej 
roö^nlid^ aufgeja^It?  SGBie I;eigt euer ^ e i m a t f a n t o n ?

2ßir haben auf ©eite 91 einen deinen ^lan be§ Setten= 
tale§ betrachtet. Stuf bemfelben finb bie Serge unb bie Stal=

18. Mein Heimatland.
1. W o ich  einst zum erstenmal 

sah der Sonne lichten Strahl, 
wo ich gute Eltern fand, 
ist mein liebes Heimatland.

2. W o durch frisches W iesengrün  
lärmend klare Bächlein zieh’n, 
spielend in dem reinen Sand, 
ist mein liebes Heimatland.

3. W enn durch F eld  und AVald entlang  
V öglein zieh’n mit frohem Sang, 
denk’ ich bei dem Lustgeton’ : 
„Heimatland, w ie bist du sc h ö n !“

19. ^ tc  ^anbftarte.

SafeHb. IV. ®uben. 7
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ftäcfje, bie ©eroäffer, Ortf<$aften unb 33erfehr§roege bargeftetlt.
ä£)nltc£)er Sßetfe fann aud) eine größere Sanbfdjaft, ja ein 

ganjeö Sanb nergeiĉ net roerben. (Sin folget 5ßlan ober ein 
foldje§ S ilb  êî t eine Sanbfarte.

©elbftnerftänblich lä§t fidh ein 8anb nid̂ t in gleicher ©röße, 
fonbern nur nad) einem »ielfacfj Heineren SCRaf̂ ftaBe bar= 
[teilen. Sßirb g. S . ein Kilometer Entfernung burdf) einen (Senti= 
meter begeidljnet, [o Beträgt bie 23erfleinerung ben ljunbert= 
tau[enb[ten Steil ber roirflidjen ober natürlichen (Snt= 
fernung (1 : 100,000). 3 ê e förcte enthält in biefer 2öeife 
eine beftimmte Eingabe be§ ÜRafeftabeS, nacl) roeldtjem [ie ge= 
§eid)net i[t. SDemnadt) fann bie gerabe Entfernung groeier 
Ortfd̂ aften, bie fiänge einer Strafe, eineä ©ee§, eines 5'luffeä
u. f. ro. mit £)ilfe be§ 9Lfta§ftabe§ gang leid)t unb giemlid) 
genau gemeffen roerben. 2lllerbing§ muß man norauäfet̂ en 
fönnen, ba[j bie föarte felbft richtig gejeiĉ net fei. SDa3 ift 
aber möglid), roenn © ad) funbige ba§ ßanb nach allen 3Riĉ = 
tungen genau nermeffen haben.

^m roeitern mufj bemerft roerben, ba§ auf ber föarte feine 
befonbere Segeidhnung ber £immel§gegenben nötig erfd)eint. 
Sille harten roerben nämlich fo auögefü̂ rt, ba§ in ber 9itdjs 
tung nad̂  ihrer Oberfeite korben, in ber entgegengefet̂ ten 
9iid̂ tung ©üben, nad£) red£)t§ Often unb nad; linf§ Sßeften 
angenommen erfdieint.

Sanbfarten finb unentbehrliche $  i l f § m i 11 e l für ben 
Unterricht ber £anbe§funbe ober ©eog.raphie- @’e 
bürfen barum in feiner ©djule mangeln, ©inb fte für ben 
gemeinfamen Unterricht ber ©djiUer einer fölaffe (ÄIaffenunter= 
rid̂ t) bearbeitet, fo roerben fie an pnffenber ©teile ber Söanb 
beö ©chuljimmer§ aufgefyängt. ©ie he*feen barum al§ 
allgemeine Sehrntittel SBanbfarten. (S§ erfĉ eint 
aber geitroeife groedmä§ig, bafe jeber ©ĉ üler feine eigene 
ß a rte  in ber £attb ha&e- ©oId)e harten heiftm 
befonbere Sehr-mittel ^sanbfarten. 9iatürlid) finb 
biefelben nadEj einem fleinern üftafeftabe bearbeitet als bie ent= 
fpred̂ enben Sßanbfarten.
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SBas für ein üftafjftab ift auf ber 
2Banb- unb ber Jpanbfarte eureö ÄantonS angegeben? $ül)iet einige 
Sfteffuttgen ber Sänge beliebiger ©tragen, glüffe, Seen aus! 2\>eld)e 
größte 2lit§bel)tiung Ijat euer Kanton?

20. Betrachtung des Heimatkantons.

Betrachten wir nunmehr unsern H e i m a t k a n t o n !  Oder 
sollte das an der Hand unserer Kantonskarte nicht möglich 
sein? W ir wollen es versuchen, indem wir die Begrenzung, 
die Darstellung der Berge, Bergzüge, Talgebiete, Hochflächen 
und Niederungen, Gewässer, Ortschaften und Verkehrswege 
ins Auge fassen. Offenbar können in einer Kantonskarte nur 
die Plaupt- und die wichtigsten Nebenstraßen verzeichnet sein. 
Unter Umständen kommen natürlich auch die E i s e n b a h n e n  
als neuere Verkehrswege in Betracht. Sie sind durch fette 
Linien dargestellt und ziehen sich mehr oder weniger durch 
die Niederungen hin.

Aus der Bodengestaltung der einzelnen Gegenden läßt 
sich mit einiger Sicherheit auf die Bodenkultur und die Beschäf
tigung der Bewohner schließen. So eignen sich z. B. flache 
Niederungen in der Regel für den Wiesen- und Ackerbau, süd
liche Abhänge häufig für den Weinbau. Natürlich kommt hiebei 
auch die B o d e n b e s c h a f f e n h e i t  und die Höhenlage in Frage.

Der Kanton ist in B e z i r k e  eingeteilt, deren Grenze sich 
auf der Karte angedeutet findet. Im H a u p t o r t e  j e d e s  B e 
z i r k e s  halten die B e z i r k s b e h ö r d e n  (der B e z i r k s r a t ,  
das B e z i r k s g e r i c h t ,  die B e z i r k s k i r c h e n -  und die 
B e z i r k s s c h u l p f l e g e )  ihre B e r a t u n g e n .  Über diesen 
Behörden stehen die K a n t o n s b e h ö r d e n  (der K a n t o n s -  
r a t ,  der  R e g i e r u n g s r a t ,  das O b e r g e r i c h t ,  der E r 
z i e h u n g s r a t  und der K i r c h e n  r a t ) .  Sie versammeln sich 
jeweilen in dem H a u p t o r t  ( H a u p t s t a d t )  des Kantons, 
um da ihre S i t z u n g e n  zu halten und ihre G e s c h ä f t e  zu 
erledigen.

B eisp ielsw eise  F ra g en : W elche Begrenzung hat der Kanton 
im Norden, Osten, Süden und W esten? W as läßt sich im allgemeinen 
über die Bodengestaltung sagen ? W elcher K a n  to n  s t  e i l  ist nament-



98

lieh mit Bergen und Bergzügen besetzt? W elche Richtung haben die 
letztem ? Wo ist das niedrigste Gebiet zu suchen? W elche H a u p t  - 
und S e i t e n t ä l e r  durchziehen den Kanton? In welcher Richtung 
und Ausdehnung? W elche Gewässer gehören dem Kanton an? In 
welcher Richtung ziehen sie sich hin?

In wie viele Bezirke ist der Kanton eingeteilt? W ie heißen 
sie? Wonach sind sie benannt? W elche Begrenzung haben die ein
zelnen Bezirke? W elche Kirchorte sind in den einzelnen T a l 
g e b i e t e n ?  W elche gehören dem B e r g l a n d  an ( B e r g g e m e i n 
d e n ) ?  W elche Lage haben die einen und ändern Kirchgemeinden 
zur Hauptstadt? W elche Ortschaften werden durch Hauptstraßen, 
Eisenbahnen oder andere Verkehrswege verbunden? W ie ist das 
K l i m a ?  Was hat euch der Lehrer über die Bodenbeschaffenheit 
und Bodenkultur mitgeteilt? Welche P r o d u k t e  werden etwa aus
geführt? W elche eingeführt?

W ie heißen die Gemeinde-, Bezirks- und Kantonsbehörden ? Wer 
leitet in jeder Behörde die Verhandlungen? Von wem werden die 
einzelnen Behörden gewählt? Wer darf sich bei diesen W a h l e n  
beteiligen ?
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I. Des Orgetorix Plan.
Vor 2000 Jahren hieß unser Schweizerland H e l v e t i e n  

(Land der Herden). Die Bewohner (die Helvetier) waren ein 
freies, stolzes Volk, die Männer kühne Jäger und Krieger. 
Vermochten sie einem Feinde nicht zu widerstehen, so gaben 
sie ihre Hütten dem Feuer preis. Mit den Greisen, Frauen 
und Kindern, mit ihren Herden und Kostbarkeiten wichen sie 
dann in die W älder oder auf Berghöhen, die leicht zu ver
teidigen waren.

Zu jener Zeit galt O r g e t o r i x  als der reichste und an
gesehenste Helvetier. Mit einem Anhänge von 10,000 Schütz
lingen und Schuldnern erschien er bei den Volksversammlungen. 
Der Stolz verleitete ihn zu dem Gelüste, König über sein Volk 
zu werden. Doch er bedachte, daß das nur unter außerge
wöhnlichen Umständen möglich sei. Darum sprach er auf einer 
Landsgemeinde also: „Helvetier, eure Freude ist der Krieg! 
W ie mögt ihr denn in unserm engen Lande zusammensitzen? 
Auf nach G a l l i e n  (Frankreich)! Dort unterwerfen wir uns 
Städte und Völker mit unserm Schwerte!“

Viele Helvetier hatten auf einem früheren Kriegszuge mit 
eigenen Augen Gallien geschaut, das schöne Land, wo Trauben, 
Feigen und Oliven gedeihen. Darum liehen sie den W orten 
des Orgetorix ein williges Ohr. Eine allgemeine Auswanderung 
mit W eibern und Kindern wurde beschlossen. Doch zwei Jahre 
lang sollten darauf hin noch Vorräte gesammelt und Kriegs- 
wie W andergeräte gerüstet werden. NaCh Heinr. Rüegg.
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2. Des Orgetorix Fall.
In seiner Aussicht auf das Gelingen des ehrgeizigen P la

nes vergaß O r g e t o r i x  alle Vorsicht. E r ließ unbesonnene 
W orte fallen. Damals aber bestand ein Gesetz, das jeden Helvetier, 
der nach Fürstenmacht über sein Volk strebte, mit dem Tode 
bedrohte. Das Landesgericht lud Orgetorix vor sich, damit er 
über die erhobene Anklage sich aasspreche. E r erschien jedoch 
mit einem so starken Anhang von dienstwilligen Leuten, daß 
die Richter ihre eigene Unmacht erkannten. Ohne Spruch 
hoben sie die Gerichtssitzung auf. Orgetorix zog siegessicher 
nach Hause. Doch alsbald entstand ein Aufruhr des Volkes 
durch das ganze Land. Alle braven Männer gelobten, das Ge
richt gegen jede Unbill zu schützen. Um nun der drohenden 
Strafe zu entgehen, fand Orgetorix keinen ändern Ausweg, als 
daß er sich selbst das Leben nahm.

Die Helvetier zogen dann gleichwohl nach G a l l i e n .  Indes 
waren die R ö m e r  dort schon die Herren des Landes. Nach 
hartem Kampfe trieben sie die helvetischen Auswanderer in deren 
Heimat zurück. Doch römische Krieger und Beamtete kamen 
ebenfalls mit. So wurde auch Helvetien den Römern untertan.

Nach H elnr. RUegg.

3. ^enttarnt ate < îtaße unb güngCtitg.
Süon £elt>etien unb ©attien au§ brangen bie Körner norb= 

roärtS über ben :){§ein. ©o mürben fie êrrett ü6er einen 
großen Seit mm ©ermanien (©eutfdjtanb). 2t6er mit Un= 
mitte, ©cfmterj unb ©rimm trugen bie beutfdjen gleich ên 
hetüetifcfjen SRännern ba3 ,3 od) ber 9lömer. ©anj befonberä 
halten (ie ba§ Verbot ber 3 agb unb bie 2tnmenbung be§ romifctjen 
©erid̂ täroefenä. ©enn bie Urteile mürben nur in tateinifdjer 
(römifcher) ©pradje gegeben unb nad) rötnifdjen ©efetjen gefällt, 
©djroere Steuern unb ftrenge gronbienfte (Strbeit ô ne fiofyn) 
mürben hartherzig erpreßt. Stuf römifd̂ en Slltären fottten nid;t= 
römifrfje ß̂riefter ju @hren beä Ä'ai|erä in 'Jtom Opfer barbringen. 
23ergebtid) empörten fid) bie êtoetier gegen einen fotzen !3IDanS*



©ie rourben nur nod; här*er gefned̂ tct. 2ftit befferem ©liid 
bagegen erhoben ftc£) bie Deutfdjen roiber bie römifchen Unterbrüder.

©in germanifdjer gürft, ber ü6er ben ©tatnm ber ©heruäfer 
regierte, galt als ein greunb ber Körner. Darum fam fein 
©ol)n §ermann (tateinifd) SlrminiuS) fdjon al3 jlnabe nad) 
ber großen §auptftabt Kom in Italien. |>ier rourbe er neben 
ben ©öhnen ber Dornê rnften gamilien in nieten ffißiffenfdjaften 
unb in ber SSaffenfunft unterrichtet. Durd) förperlidje Straft, 
©eroanbtheit unb ©d)önljeit geidjnete er fid; in hohem ©rabe auä. 
Daju befa§ er einen fĉ arfen ©erftanb unb einen fefteit SBillen. 
Die Konter ernannten ihn gu ihrem SKitbürger unb gaben ihm bie 
©tetlung eineä ^hen®ffi$*erä‘ foldjer fam er nach Deutfdjlanb 
gurüd unb rourbe hiev 93efê I§̂ aber beutfdjer ©djaren in bem .Speere 
be§ 3Saru§. ©o hiefe ber römifcf)e ©tatt̂ alter in ©ermanien.

9t ad) 3 d )e r r .

4. ^ermann afe IHauit.
2lQe ©hrett, roeldEje §  ermann in Koni gu teil geroorben, 

hatten ihn in ber Siebe unb Sreue gu feinem Saterlanbe nid)t 
roanfenb gemalt, ©erabe in ber römifdjen |)auptftabt hatte 
er einfehen gelernt, roie bort ungeheure ©elbfumtnen r»erfd̂ roenbet 
rourben. 2111 biefe Keichtünter aber roaren ben unterroorfeiten 
QSölferit abgepreftt. Darum leitete nun JSpermann im füllen 
bie Sorbereitungeit bagu, ba§ beutfche SSolf non ber römifchen 
êrrfchaft gu befreien.

jjS3aru§ erhielt bie ßunbe, e§ feien in ber ©egenb be§ 
gluffe§ SBefer römifd)e Jtrieger unb Seamte teils erfragen, 
teils oertrieben roorben. 2luf ben Kat ĵermannö gog ber 
©tattlhalter mit einem gasreichen unb gut gerüfteten £me 
gegen bie Sßefer. Hermann roar ber Sßegroeifer. Durch bunfle 
©idienroälber unb moraftige Dalgrünbe gelangte ber 3 ug >u bie 
Sergfdhtudhten be3 DeutoburgerroalbeS. .Spier ertönte ring§= 
her non ben frohen ber ÄriegSruf ber ©ermanen. Der ©cfjreden 
unter ben Körnern mehrte fid), als» au 93aru§ ber Stricht fam, 
Hermann fei mit feinen Ärieg3fdjaren gu ben geittben überge=
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gangen. ^n fürchterlicher Sage, 
unter ©turmroinb unb falten 
êgenfdjauern burdjroad)te ba§ 

römifdje §eer bie 9̂ act)t.
2Cm Worgen erfc£;ien Jpet; 

mann auf einem naf>en, tyod): 
vagenben |)ügel. W it mächtiger 
©timme forberte er fein SSolf 
gum ftampf auf. SScrruö orb= 
nete ebenfaES feine Segioneit. 
2luf beiben ©eiten raurbe mit 
größtem £)elbennmte geftritten. 
Stber balb bahnten fid) bie 
®eutfd?en mit unroiberftehlidjer 
©eroalt ben 2öeg in bie Witte 
be§ röinifdjen feeres. SSoller 
Sergroeiflung ftürgte fiel) 23aru3 
in fein ©djroert. ©egen 50,000 
trefflidje römifdje ilrieger rcurben 
nerniĉ tet. ©eit biefer lieber; 
läge f'onnten bie Körner nicht 
mef)r feften $u§ in ®eutfd)lanb 
bemalten.

Wad) ® d)crr.

5. Jper l)ctftge {Suffus.

2luf ^rlanb, einer großen ĵnfel im Weere roeftmartä oon 
un§, roaren bie ©nrooljner fdjon jur êr Ofömerherrfdjaft 
jum ©hnftentum befeljrt. SDort beftanben fölöffer, in benen 
Wöndie als Seljrer be§ SSoIfeö beifamtnen roô nten. 3hrer 
einige entfd)loffen fid), bie Reiben in anbern Sanbern jum (Stiften: 
tum §u befeljren.

©n bamalä nodj faft ganj Sanb roar unfev
êloetien. .̂ iefjer fam au3 bem ebenen ^rlanb *>er Wönd)



© a 11 u § mit einigen ©enoffen. 3n föiib ev ©Ijriften.
Unoerroeilt feijte er feinen ©tab roeiter. 9iâ e am (Snbe bes 
obern gürid̂ feeä lebten in bem SDorfe £uggen Reiben. 2luf 
ber roalbigen $erge§l)ö{)e ob bem ©eeufer brachten fie iljren ©öt= 
tern (©onnengöttin, 3)onner;, 2Balb= unb föriegägott) Opfer bar.

$or biefeit Reiben prebigte ©aÜu3 mit begeifterten SBorten 
oon (£l)rifiuS, bem (Erlöfer. Slber bie £uggcner erroiberten: 
„Unfere ©ötter geben un§ reidjlid) ©onnenfdjein unb liegen. 
SBarum foUten roir iljnen untreu roerben?" 3 n êiligem CSifer 
fdlleuberte ©aöu§ ein Opfer non bem 2lttar in ben ©ee Ijinab. 
©a§ erbitterte bie Jjeibnifcfjen priefter fo fê r, baß bie cfyrifilidEjen 
Scanner meinen mußten.

©aöuä unb feine ©efäfjrten roanberten nun an ben Soben= 
fee. 3 n Slrbon fanben fie ein djviftlidjeS jtirdjlein, unb ber 
Prieftcr 20 i 11 i m a r naljm Ijodjerfreut bie gremblinge auf. 
SDod) ©aßu§ perlangte unausägefeî t barnacf), ben Reiben baS 
(Suangelium (bie frofye Sotfdfjaft non KfyriftuS) gu oerfünben. 
SDe^alb gog er mit einigen ©enoffen nacE) Sregeng. .Spier 
bauten fie ©emiife, pflangten Obftbäume, ftrid'ten 9lefce unb 
teilten ben ©eroinn if)re§ gifdjfangS mit armen fieuten. ©0 
erlangten fie baS gutrauen ber Umrooljner. Ungeftraft burfte 
Ijier ©allu§ bie ©ötterbilber in ben ©ee roerfen unb ben l)eib= 
nifd̂ en Tempel gu einer djriftlidjen £ird;e meinen. 9̂ ad; brei 
3 â ren roar in ber ©egenb oon Sregettg bas (Sfyriftentum ge= 
fiebert, SDarum fud̂ te ©alluS einen neuen 2öirfungsfrei3.

Wad) J?>ciiir. Jtiicflg.

6. 3>a$ # t. Raffen.
Über bie felfige 2Banb eine§ roalbigen VorbergeS ftürgt 

Ijeute ttoc§ roie oor taufenb unb niefyr ^aljren â3 glüßdjen 
© t e i n a ¢. SDann roenbet eä fid) naef) bem Sobenfee oberhalb 
Slrbon. 3 n êr Söalbeinfamfeit nalje bem raufdjenben 2Baffer= 
fall fiebelten fid) © a lluS  unb feine greunbe an. 33on Sären 
unb SBölfen ließen fie fid̂  nid)t fd) reden. ©ie bauten gellen, 
umgaumten ©arten unb pflangten ©emüfe. ©ie fammelten jpeiU 
frauter unb bereiteten Slrgneien für bie gerfireut lebenben îrten
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unb ^ager. 2luf iljren SBanberungen oerfünbeten fie freubig bie 
fielen be§ êitanbeä, be§ ©rlöferä oon 2l6erglaube unb ©iinbe.

Ijotyett SICter oon 95 ^a r̂en ging ©aUuä, eine fyolje, 
am üffianberftab etroa§ gebüßte ©eftalt, nod) jum Sefud)e nad) 
Slrbon hinunter unb l)ielt in ber föirdje bafel&ft eine ß̂rebigt. 
Slber feine SebenSfraft tuar bereits erfdjöpft. ©aöu§ ftarb plöt3= 
lid>. ©en 8eid)nam gölten feine ©cfjüler unb begruben if)tt bei 
feiner ^etle. ®ann Bereinigten fte ifyre SBoljnungen unter einem 
©adje ju einem fölo ft er. SDiefe§, famt ben ©arten unb 9teben= 
gebauben umwogen fie mit einer Qftauer. ,3U be§ oer=
ftorbenen ÜReifterä nannten fte if>re Slnftalt © t. ©alten. 
Salb grünbeten fie barin eine Ä t o ft e r f d) u t e. ,3m £)al6frei§ 
um ba§ «Stift Ijer aber entftanb attmafylid) bie ©tabt ©t. ©allen. 
.Spieuon erhielt ber jetzige föanton ©t. ©allen ben tarnen.

Wad) Jpcin r. iftiiegg.

7. Karl der Große.
So hieß ein Kaiser, der über Frankreich, Deutschland 

und Helvetien regierte. E r war groß und prächtig gewachsen 
und stark am Körper, aber auch mächtig an Geist und gutem 

Willen, seine Völker glücklich zu regieren. 
Das erzählt am schönsten folgende Sage: 
Kaiser K a r l  kam auf seinen Reisen durch 
sein großes Reich auch nach Z ü r i c h .  
Hier stiftete er bei der Münsterkirche eine 
Schule. Sie hieß darum später K a r l s -  
s c h u l e .  Als nun Kaiser Karl einmal zu 
Zürich in einem Hause nahe beim Münster 
am Mittagstische saß, wurde die Haus
glocke stark angezogen. Ein Diener schaute 

mach. E r berichtete dem Kaiser, daß eine 
große Schlange an dem Glockenstrange 
ziehe. Karl trat hinaus. Die Schlange 
neigte sich vor ihm und kroch eine kurze 
Strecke weg. Hierauf schaute sie wieder 
auf den Kaiser zurück und winkte ihm 
gleichsam mit dem Kopfe. Sobald er
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folgte, eilte sie gegen das Limraatufer hinab. Vor einem Schilf
gebüsch hob sie ihren Kopf und zischte zornig vor sich hin. 
Mitten im Röhricht saß eine große Kröte. Sie hatte von den 
Eiern der Schlange eines zerbissen und leckte mit der Zunge 
dessen Inhalt. Kaiser Karl ließ durch einen Diener das gar
stige Tier verjagen und töten. Neuerdings verbeugte sich die 
Schlange dankend gegen Karl. Dann kroch sie zu ihren Eiern 
und legte sich in Ringeln darüber. Kaum aber saß der Kaiser 
wieder vor seinem Mittagsmahle, so richtete sich die Schlange 
am Tisch empor. Sie hielt den Kopf über den Trinkbecher 
Karls und ließ aus ihrem Maule in den Wein fallen ein 
Gerstenkorn und einen Edelstein. Der Kaiser erkannte, daß 
dieses Geschenk sagen wolle: „W enn ein Herrscher gut und 
gerecht regiert, so wird sein Volk glücklich und reich.“

8. Königin Berta, die Spinnerin.

In W esthelvetien, im heutigen W a a d t l a n d ,  ließ sich 
ein deutscher Völkerstamm nieder, Burgundionen genannt. Sie 
nahmen die Sprache der Römer an. Daraus ist dann die fran
zösische Sprache entstanden.

Ein König Rudolf von Burgund wollte sein Reich ver
größern. E r führte darum Krieg gegen einen Herzog Burkhard 
von Schwaben. Doch Rudolf wurde bei W i n t e r t h u r  besiegt. 
Dann aber versöhnten sich die beiden Gegner, und Burkhard 
gab seine Tochter B e r t a  dem jungen Könige zur Frau. Diese 
zog mit ihrem Gemahl in das schöne Waadtland.

Aber so lieb König Rudolf seine Gattin hielt, so zog er 
doch etwa von ihr weg in den Krieg. Aus Italien brachte er 
die h e i l i g e  L a n z e  heim, mit der Jesus am Kreuze sollte 
in die Seite gestochen worden sein. Dafür, daß er dieses Heilig
tum einem deutschen Kaiser Heinrich abtrat, erlangte Rudolf 
die Vergrößerung des burgundischen Reiches bis an die A a r e  hin.

W ährend der Zeit, da König Rudolf abwesend war, regierte 
die Königin Berta. Sie ließ durch die Mitte des Waadtlandes, 
vom Neuenburger- bis zum Genfersee, eine Reihe von Türmen 
bauen. Dahin konnte die Landbevölkerung sich flüchten vor
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den Raubzügen der U n g a r n  und der S a r a z e n e n .  Städte 
und Dörfer wurden neu gegründet und Klöster gestiftet. Nur 
in diesen bestanden damals Schulen.

Oft ritt die Königin Berta zu Pferde von Gegend zu 
Gegend. Dabei handhabte sie während der Reise die S p i n d e l .  
So munterte sie durch ihr Beispiel zur Arbeit und Sparsamkeit 
auf. Überall mahnte sie zur Bebauung verödeten Bodens. Als 
König Rudolf starb, war sein Sohn erst 10 Jahre alt. Darum 
regierte die Königin Berta noch einige Zeit über ihr glück
liches Land. In  der Kirche zu P a y e r n e  (Peterlingen), nahe am 
Murtensee, wurde ihre Leiche bestattet.

9 . $ c r } o g  ^ e r ^ t o f b  V .
Sa§ ftöniggge l̂edjt oon Surgunb roar auägeftorben. 

2BeftI)elüetien uom ©enferfee bis gur 2lare gehörte nunmehr gum
beutfdjen ftaiferreidje. ©in £)ergog 
regierte im tarnen beö ÄaiferS über 
2Uamannien (9?orb̂ elt>etien) unb 
33urgunb.

2lber in ben ©djlöffern be£ £anbe§ 
rooljnten fogenannte abelige -Sperren 
ober ©rafen, roeld)e bem -ipergog feinen 
©efyorfam teiften rooflten. Sßiber 
biefe ftörrif̂ en ©egner fanb £ergog 
33 e r d) t o l b bie befte jpülfe bei 
ben ©täbten. Seren gufeoolf fämpfte 
tapfer gegen bie abeligen 9teiterfdjaren.

Sarum befd)lo§ ber |)ergog, fyalb= 
roegS groifĉ en ben ©täbten grei= 
bürg unb 23urgborf eine neue 
©tabt gu bauen. .Spiegu roäf)lte er 
eine auf brei ©eiten umftutete £>alb= 
infet an ber 21 a r e. 3$re Ufa' fteigen 
ba fteit auf. ©o mufete bie neue 
©tabt nur auf einer ©eite burd) eine 
üftauer gefdjüfct roerben.



107

©ie ©age melbet: <£)ergog Serd)toIb burĉ ftreifte biefe 
Starĉ alBinfel auf einer ^agb. Suftig erlang ba3 Hifthorn 
burd) ben prächtigen ©idjenforft. ©in großer Sär fiel gur 
Seute. ®a rief ber §erjog: „^er^aft unb ftarf, roie biefer 
Sär roar, foH bie Sürgerfcf)aft ber neuen ©tabt fein, bie id) 
hier grünben roiCf, fie foll barum Sern  heißen! "

Salb fanfen unter ben 2l)cthieDen bie Säume be§ Söalbeä. 
©ofort bienten fie als Sauljolg. ®ie 2Bur,$elftöde Boten baä 
gunbament ju ben Raufern. 3 U Surfer «geit ftanb bie hölzerne 
©tabt rote au§ bem Soben geroachfen. SRur auf ber Sattbfeite 
rourbe eine üftauer mit Stürmen angelegt, greie Säuern, 
ânbroerter, arme Slbelige unb Bebrängte SeiBeigetie Beoölferten 

bie ©tabt. ©o rourbe Sern ein gufludjtäort ber ©djroadjen, 
bie burd) ihr gufammenhalten ftarf rourben. —  ©er S ä r  ift 
heutigeötagä nod) ba§ Wappentier ber Serner.

9iad> $ e in r*  9Iüe.qg.

10. Graf Rudolf von Habsburg.

Nachdem Herzog Berchtold, der Begründer der Stadt Bern, 
gestorben war, wurde Graf R u d o l f  v o n  H a b s b u r g  der 
mächtigste H err in Helvetien. Außer seinen Schlössern und 
Gütern im Aargau besaß er die Grafschaft K y b u r g ,  die an 
den Thurgau grenzte. Zwischen dem Aargau und Kyburg lagen 
die Besitzungen des Freiherrn L ü t h o l d  v o n  R e g e n s b e r g .

Dieser H err hätte sich gerne die Stadt Z ü r i c h  untertan 
gemacht. Darum wählten die Züricher den Grafen Rudolf zu 
ihrem Hauptmanne. Dieser führte nun mit großer Schlauheit 
Krieg gegen Lüthold. Einige Burgen des Regensbergers, die 
nahe bei Zürich lagen, wurden rasch überfallen und zerstört.

Aber auf dem Ü t l i b e r g  stand drohend die stärkste Zwing
burg Lütholds. Es schien unmöglich, sie einzunehmen. Nun 
wandte Rudolf eine Kriegslist an. E r wußte, daß die zwölf vor
nehmsten Krieger in der Utoburg oft auf weißen Pferden zur 
Jagd ausritten. Zur Nachtzeit nun begaben sich zwölf Züricher 
unter Anführung Rudolfs ebenfalls auf Schimmeln in die Nähe 
des feindlichen Schlosses. Ein Trupp Fußvolk begleitete sie.



Als dann am Morgen der Ütliberger Jagdschwarm fortgeritten 
war, sprengten die Züricher Reiter gegen die Feste. Zum 
Scheine ließen sie sich von dem Fußvolke verfolgen, das die 
Züricher Fahne trug. D er Turmwächter mußte nun meinen, 
die Regensberger Jagdherren seien in Gefahr. Rasch ließ er die 
Zugbrücke sinken. Die Reiter sprengten in die Burg und zünde
ten sie an, nachdem die W ächter gefangen hinausgeführt worden.

Der tapfere und kluge G raf Rudolf wurde später zum 
deutschen Kaiser gewählt. E r regierte gleich Karl dem Großen 
gerecht und weise.

1 1 . ^ u ^ rm  tfff.
©in ©ohn non föaifer 9Rubolf, namen§ 2Xlbred;t, mar 

gleichfalls beutfdjer Äaifer. SDte ©age berietet, biefer §err EjaBe 
Böfe SSögte in bie Sänbdien U r i ,  © d)n>i;§ unb Unter = 
ra a I b e n gefdjidt. 3)iefe ©egenben liegen mitten in bem Sanbe 
ber alten êloetiev. r̂oifdjen ô̂ ert Sllpenbergen laufen 
bie Stäler gum 33ierroalbftätterfee au§. ffion bem Sanbdjen 
©cht»t)g ev̂ ielt êloetien ben tarnen ©djroetj.

jgn 33ürglen im Sanbe Uri roohnte ein mutiger Sftann, 
2 0 11 h e l m £  e 11. @r mar ein trefflicher S äg er un^ erfahrener 
©d)iffer. Sßeil er bie greiheit be§ SSolfeS liebte, haßte i^n ber 
Sanbuogt © e  fe ie  r. SDtefer lief} im g led en  Slltborf einen ^ u t  
auf eine hohe © tange ftecfen unb eine SBadje bagu ftellen. ^eber 
SSori’tbcrgehcnbe foEte fein § a u p t  entblößen unb fid) neigen. 
2Ber eS nirf)t tat, mürbe in ba§ ©efängniS geführt. ® ie  Seute 
nermieben fo Diel a l3 möglich, üf>er ben ?ßla^ ju  gehen. 2öer  
nid^t auäroeichen fonnte, grüßte höhnifd; ben £ u t .

®ine§ £age§ fdjritt SeU mit feinem Knaben Sßalter baher. 
(Sr büdte fid) nidjt. 3 IIV ©träfe für feinen ©tarrfinn foöte 
er feinem Knaben einen Slpfel oom Raupte fdjiejjen. £ell bat 
um ©nabe; aber ©efeler fannte fein (Srbaimen. 9Kan führte 
brn Knaben über 100 ©djritte meg utib legte einen Slpfel auf 
fein .Spaupt. Sftun flehte Stell ju ©ott, baß ber ©d)uß ein 
glüdltd)er fei. SDann gierte er fdiarf unb traf ben Stpfei mitten 
burd). Sa§ juf̂ auenbe SSolf jaulte t>or greube. ©efeler jebod;
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fragte ben ©cEjüt̂ en, idô u er einen groeiten Sßfeil bereit gehalten 
Ijabe. hierauf antwortete Seil: „glätte ber erfte $feil beit Slpfel 
üerfê tt, fo mürbe ber giueite bod) fictjer bein |jerg getroffen fyabeit!"

©iefer üöorte wegen lie§ ber Sogt ben ©djüljen feffelit 
unb in ein ©djiff legen, ©efeler felber rooKte mitfaljren in baS 
Sänbĉ en ©djro ,̂ roo Seil lebenslang in einem bunfeln Werter 
fd)macf)ten follte. 3lber als baS ©d)iff auf bem ©ee fû r, 
er̂ ob fid) ein geroaltiger ©turm. deiner ber ©Ziffer getraute 
fid) meljr, baS â̂ rgeug gu lenfen. 3n ^efer ^ ot t'eB ©e&Ier 
ben Seil loSbinben, bamit er baS ©djiff ans Sanb bringe, ©er 
Sefreite ruberte burdj bie braufenben Sßogeit einer oorfpringenben 
$el§platte am 2fyenberg gu. §ier ergriff er feine 2lrnibruft 
unb fprang auf ben geifert. Sange nachher lanbete ©eftler am 
fdjtoqgerifdien Ufer. 2K§ er burdj einen engen 2Seg, bie „fjoljle 
©affe", ritt, erfdiofe ifyn Seil, ©terbenb fprad? ber Sogt: 
„$)aS ift SeES ©efdjofe!" unb biefer rief: „®u fennft ben 
©d)ü|en. ©em Sanbe roirft bu nid̂ t meljr fdjaben! " —

(9tod) sZoIotl). Vefcburf).)

12. Arnold Winkelried.

Die Urner, Schwyzer und Unterwaldner machten schon zur 
Kaiser Albrechts einen Bund —  eine Eidgenossenschaft —Zeit
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unter sich und später auch mit der Stadt Luzern und noch 
ändern Orten, um sich gegenseitig wider fremde Gewalt zu  
schützen. Ein Nachkomme Kaiser Albrechts, H e r z o g  L e o p o l d  
v o n  Ö s t e r r e i c h ,  wollte diesen Bund zerstören. Darum zog  
er mit einem großen Heere, das er im Aargau gesammelt hatte, 
gegen Luzern. Aber bei dem Städtchen S e m p a c h  siegten 
die Eidgenossen. Leopold verlor im Kampfe das Leben. Diese 
Schlacht bei Sempach schildert das schöne L ied:

Laßt hören aus alter Zeit 
von kühner Ahnen Heldenstreit, 
von Speerwucht und wildem Schwertkampf, 
von Schlachtstaub und heißem Blutdam pf!
Wir singen heut’ ein heilig’ Lied : 
es gilt dem Helden W i n k e l r i e d .

Bei Sempach, der kleinen Stadt, 
manch’ Ritter wohl gespottet hat.
Der Heertroß zerstört das Kornfeld.
Doch warnend ruft dort ein Kriegsheld:
„In kurzem bringt euch blutig rot 
ein Eidgenoß das Morgenbrot.“

Man ziehet ins Schlachtgewühl 
zum heißen Kampf. Der Tag war schwül.
Im Sta.hlkleid, wohl glänzend furchtbar, 
stand Ostreichs geübte Kriegsschar.
Doch kühlt der Tod bald ihren Mut.
In unserm Land wallt Schweizerblut.

Sie ziehen mit freier Brust, 
im Herzen Mut und Siegeslust, 
zum Kampfplatz, wo man voll Schlachtwut 
dumpf röchelnd sich wälzt im Herzblut.
Es trotzt das Heer, die Not ist groß, 
und mancher stirbt vom Speeresstoß.

„Erhaltet mir W eib und Kind’, 
die eu’rer Hut empfohlen sind!“ 
ruft Arnold, umfaßt mit Mannskraft, 
drückt nieder der langen Speer’ Schaft’, 
gräbt ein sie tief zur Heldenbrust, 
mit Gott der Freiheit sich bewußt.

Und über die Leiche tritt 
das Heldenvolk im Sturmesschritt.
Der Schwertschlag erblitzet furchtbar, 
im Helmglanz erbleicht die Feindschar.
Und nun erdröhnt zu Berg und Tal
der freien Nachwelt Siegeshall. — h. Boi hard.
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13. (äufeitßerö.

ü̂nfunbjroangig fteine ©eifter 
mußten Ijinter Äloftermauern

%  Seben oertrauern, 
gojj fte in Slei — 
Ser tnöndjifdjen $eber 
30g mit einem §eer 
gerabe rote fromm 
Stftögen fie fprtngeit 
bafj fie otel ©uteö 
3mmer gtfdjäftig,

®a fam ein SUieifter, 
unb fte rourben frei, 
eittroanb fid) jeber, 
geeint freuj unb quer, 
in ber SBelt fierunt. 
feefen 3Kute§, 
eilig üoflbringett. 
roirfen fte fräftig,

bie muntern, beroeglidjen ©eifter 
unb loben gar fefjr î ren 3Jfeifter. SB. ö e r b a t f c .

SafeDb. IY. 2)ubeit. 8

ffior 400 3Qhren &elaB inan nur 
getriebene Siid;er. ©ie nntrben oon 
ben 9JJönc^en in ben Älöftern ge= 
fertigt. ©olcf; ein Sud; foftete fo üiel 
©elb, ba§ blofj bie reichften Seute eine 
Siblioihef anfegen fonnten.

3oha,m ©utenbergüon äftaing 
hatte fid̂  roegen Unruhen in feiner 
Saterftabt nach ©trafjburg gefluchtet. 
§ier fĉ nitt er Silber unb SBörter in 
.̂ olgtafefn, befirich biefe mit garbe unb 
brudte fie auf Rapier ab. SDabei fam 
ber rceife 2Rann auf ben ©ebanfen, man 
fönnte jebeä Sautgeidjen einzeln für fich 
auf bie ©nbfläd̂ e cineä ©täbchenä att§- 
fchneiben. SDtefe ©täbcfjen liefen fiel) 
beliebig gu ©örtern gufammenfê en. 
Sftad) betn SDrud aber fönnen bie ©täb= 
cfjen au§ einanber gefegt unb gu neuen 
©örtern gufammcngeffcHt roerben. ©o 
mad̂ t man e§ h?11̂  noch beim Sü<fier= 
bruef.
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©utenberg ift bemnach ber ©rftnber ber Sudhbrucferfunft. 
©ie ©tabuen he*t3en jê t nodf) Suchftaben gleich ben 3 eidhen, 
bk fie auf ba§ Rapier brucfen. ©agegen fanb ©utenberg balb, baß 
bie hölzernen ©täbdfjen fic£) gu rafch abnû en. ©er ©rucf rourbe 
alSbann fê r unbeutlidj. ©arurn fam ber ©rftnber barauf, bie 
©tabĉ en au§ nid̂ t gu ö̂rtern Metall, g. S . auä Slei gu gieren.

SBir Ijabcn es> alfo ©utenberg gu nerbanfen, ba§ mir nun 
fo rooljlfeile Südjer au3 benen auch örmfte Äinb
Diel ©uteS lernen fann.

14. Waldmann.
Vom Zugerlande zog daher 

ein frischer Knab’ von ungefähr.
E r kam nach Zürich — kreuz und quer — 
zu einem Gerber in die Lehr’.

Da trat der Meister einst herein:
„Gesellen, he, wer ist so fein
und schreibt mir gleich ein Zettelein?
Nach Basel muß berichtet se in!“

Doch die Gesellen konnten’s nicht, 
sie machten all ein lang’ Gesicht.
D a heischt der Knabe Zeug und Licht 
und schreibet, was der Meister spricht.

E r bringt, geschrieben schön und rein,
Den Brief dem Meister dann hinein.
Der spricht erstaunt: „Ei, ei, wie fein!
Du mußt einst B ü r g e r m e i s t e r  sein!“

Und sieh, welch W under dann geschah!
E r ward ein Bürgermeister da, 
wie Zürich keinen bessern sah.
Der Knabe hieß H a  n s  W  a l.d m a u n j a ! —

Augustin Keller.

15. ^liftofauö tJon 5er gftöc.
2Iuf einem £)eimroefen, $ lüe l i  genannt, bei ©adfjfeln 

in Dbroalben mol̂ nte ein angefehener .Spirt, ÜRtfolauä Seuen=



brugger. ©r iuar fftidjtev, SJatä^err unb .ft’rtcgä̂ auptinann. 
©einer gamilte ftanb er a(§ ein getreuer -£>au3uater t>or. ©d;on 
âtte er ba3 50. 2Uter3jahr erreicht, al3 er ben ©ntfcf)lu§ 

fa§te, ein ©infiebler gu roerben. ©e^atö nâ tn er für immer 
2lbfdE)ieb oon ben ©einigen.

©rft 30g ßtauä roeftroartä über bie ûraberge gegen 23 a f e t. 
2113 er aber oon bort auS bie 2ttpen nid̂ t mehr feljen fonnte, 
Bejmang t(jn ba§ .£>eimroeh. 3 n cinem 2ltpenroalbe h°d) °& bem 
Stüeli entbecften ihn Sanb§teute. Unter biĉ t ftehenben bannen 
hatte er ©d)û  oor ber rauben SZÖitterung gefunben. ®od) ben 
SBinter ä̂tte er ba nidjt überbauern fönnen.

Nur eine 2Siertet)lunbe com gtüeti entfernt, liegt am gTuffe 
30¾ e l a a eine einfame £alfd)lu(ijt, 3¾ a n f t geheimen. |)ier 
bauten bie Nachbarn bem 23ruber Älauä, roie fte nun ben ©in= 
fiebler nannten, eine Älaufe. hierher 30g er unb lebte ba 20 
^aljre. SDie 3effe roar nur roenige ©dritte breit unb lang. 
2Iufre^t tonnte barin ber etroa§ hoc§ geroad̂ fene üftann nicht 
ftefjen. $Da3 Säger war ein 23rett, ba§ Äiffen ein ©tein. 
2Bä§renb er ftdj unauSgefe&t mit bem 9iatf)benfen über geiftige 
Singe befestigte, füllte er faft feine 23ebürfttiffe feinet itörper§.

©0 fdljien 23ruber Jttauä nur auS §aut, Slbern unb Knochen 
3u befteljen. SDodj fein ©eift mar munter, unb feine 2lugen 
leisteten non innerem ©fanje. 2Sor ben 23efud()ern ftanb er 
barfu§ uitb barhaupt, angetan mit einem grobrooftenen, bis auf 
bie fönöchet veidjenben Äleibe. 9Sie(e Seute fugten unb fanben 
£roft unb 9iat bet ihm. Strmen roie SJieitfien gab er in gleich 
freunblid̂ eit SBorteit 23efdE)eib. Neugierige SRenfcfjen rote§ er non 
ftct), tafterhafte Seute mahnte er 311t 23u§e unb 23efferung. 
r̂oifdjen entjroeiten ©ibgenoffen ftiftete er 23erföhnung unb 

grieben.

16. Die Kappeler Milchsuppe.

Die Eidgenossen wurden uneins in religiösen Dingen. Auf 
die Predigten eines Pfarrers in Zürich hin — er hieß U l r i c h  
Z w i n g l i  — anerkannten viele Schweizer den Papst in Rom 
nicht mehr als ihr geistliches Oberhaupt. Die Anhänger des
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Papstes nannten sich Katholiken, die Abtrünnigen hießen Re
formierte. W ährend die Züricher und Berner reformiert wurden, 
blieben die fünf innern Orte — Uri, Schwyz, Unterwalden, 
Luzern und Zug — katholisch. Auf beiden Seiten wurde der

Haß groß zwischen den Geistlichen und ändern vornehmen 
Herren, nicht aber unter dem Volke. Das erzählt uns das 
schöne Gedicht:

. Die Eidgenossen an der Limmat Strande, 
sie folgen Zwinglis neuem Glaubenslicht, 
derweil das Hirtenvolk im Alpenlande 
für die Gebräuche seiner Väter ficht.
Von hier wie dort nah’n kampfbereite Haufen, 
um K a p p e l s  Feld mit Bruderblut zu taufen.

Die S c h w y z e r  haben Milch im Überflüsse, 
die Z ü r i c h e r  dagegen reichlich Brot.
Nun kommen jene zu dem guten Schlüsse:
„Warum denn nicht sich helfen aus der N ot?“
Und flink sieht man die fröhlichen Gesellen 
den vollen M i l c h n a p f  auf die Grenze stellen.
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„Die Milch allein“ — so rufen sie —  „ist blöde, 
und trocken ist das Brot für sich allein.
Wohlauf, ihr Zürcher denn, seid nicht zu spröde, 
brockt euer Brot in uns’re Milch hier ein!
Dann essen wir, was wir zusammen steuern, 
wir hier auf unserm Grund, ihr auf dem euern!“

•

Nicht zweimal lassen sich die Zürcher laden, 
im Augenblicke sind genug zur Hand, 
das schwarze Brot in weißer Milch zu baden 
und sich zu lagern um der Kufe Stand.
„Doch jeder soll auf seinem Grund sich letzen, 
sonst darf der Feind ihm einen Hieb versetzen.“

Das Mahl beginnt. Man achtet anfangs züchtig 
auf sein Gebiet bis zu der Mitte Rand.
Doch bald wird der, bald jener eifersüchtig 
und streift hinüber in des Feindes Land.
Flugs wird ihm nun, wie das voraus verkündet, 
mit derbem Löffelschlage heimgezündet.

Bald hatte sich ein weiter Kreis geschlossen 
aus beiden Lagern, anzuschau’n den Scherz, 
das muntere Gelärm der heitern Possen 
erfreute wärmend manches bied’re Herz.
„Wenn in dem Krieg die Gegner also hadern, 
so strömt des Hasses Gift nicht durch die Adern.“ —

Hagen bach.

17. IHtßofaus oScuentieröcr* gtßeßuttg.
SDie ©bgenoffen blieben in Äatfjolifen unb proteftanten 

(Reformierte) getrennt. Slber ba§ ba§ 2SoIf oon beiben ©eiten 
§reunbfd)aft unb Srüberlidjfeit forterljalten tonnte, ba3 erroieä 
ftdj im fogenannten Säuern?rieg.

SDie regierenben Herren in ben eibgenöffifdjen ©tfibten 
güricf), Sern, 2u$ern, ©olotf)urn unb Safel fcebrütften iljre 
Sanbleute mit ferneren ©teuern. SDeSljalb empörten fid) bie 
(fatljolifĉ en) (Sntlibudjer gegen bie ferner Regierung
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SDtefe mahnte bie Herren in Sern jur §itfe. 3 n Sangentljal 
rourbe beŝ atb über bie (reformierten) ©mm ent ater  Krieger 
ÜJiufterung gehalten. ®ie Sftannfdjaft oernahm, gegen men i^r 
Ä'riegägug gelten foOte. 9iun erftarten bie Krieger: „SSiber 
unfere Srüber im ©ntlibudj fämpfen roir uid)t. ©ie finb mit 
Stecht gegen i§re Obrigfeit aufgeftanben." 2Rit folgen Söorten 
liefen bie Männer auäeinanber.

2ll3balb berichteten bie ffioten au3 ben beibeti Satfdjaften 
hin unb h « : „® ie  Herren haben einanber £>ülfe jugefagt. Saffet 
un§ bem § e r r e n b u n b  einen S o l f S b u n b  entgegenfe ên! "  
3u biefem ^roede würbe eine allgemeine SanbSgemeinbe nad) 
© u m i 3 ro a ( b im ©mmental angefefct. ® a  trafen Sanbleute 
beiber 9teligion3parteien au§ ben Äantonen Sern, Supern, ©olo= 
thurn unb Safel jufatnmen. O b m a n n  ober fieiter beä So(fS= 
bunbeä rourbe 9 t t f o l a uä £e ue nb e r g e r ,  ein Junger Sauern= 
fohn auä bem ©mmental. ©r fträubte fich, bas 2lmt angunehmen. 
2lber baä 25olf fannte feine Sraoheit unb Klugheit. ©3 brangte 
ihn, bis er nachgab.

Sor ber SanbSgemeinbe ju ©umiSroalb rourbe nun ein 
S u n b e S b r i e f  Detlefen. SDann fdjroor bie ©efatntjahl ber 
anroefenben Scanner: ,,©en eibgenöffifdjen Sunb roollen roir 
getreulich halten. ®en Säuern aber foll oerbleiben, roa§ ihnen 
gehört, ©abei roollen roir einanber fdjü^en mit ©ut unb Slut."

9lacb *'>einr.

18. Nikolaus Leuenbergers Untergang.

Das Landvolk im Zürichgebiet wagte keinen Aufstand wider 
seine Regierung. Es ließ willig sich zum Krieg gegen den 
Volksbund aufbieten. Den gleichen Dienst leisteten auch die 
den Bernern Untertanen W aadtländer. Aber der Volksbund 
blieb gleichfalls nicht müßig. L e u e n b e r g e r  war tüchtig in 
seiner Führerschaft. Auf sein Geheiß liefen die Bauern als 
Boten willig durch Sturm und Regen. Seinem W ort und W ink 
war ein großer Teil des Schweizerlandes gehorsam. Seine 
Reden gefielen allem Volk. E r ritt zu Pferde in einem Schar
lachmantel, den ihm die Entlibucher geschenkt hatten.
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General W e r d m ü l l e r  von Zürich zog mit 9000 Mann
— Zürcher, G larner und Appenzeller — und 12 Kanonen gegen 
das aufständische Volk aus. Leuenberger befehligte über 20,000 
bewaffnete Männer. Bei W o h l e n s w i l  im Reußtale fochten 
die Bauern mit begeistertem Mute, zuletzt mit rasender Ver
zweiflung. Aber das grobe Geschütz der Zürcher riß blutige 
Lücken in ihre Reihen. Sie mußten weichen. Am folgenden 
Morgen unterhandelten sie mit W erdmüller. Sie gingen einen 
Vertrag ein, den sie nicht recht verstanden. Ihrem Versprechen 
gemäß zogen sie dann friedlich nach Hause.

Nun aber nahmen die Herren von Bern und Luzern schreck
liche Rache. Leuenberger wurde gefangen in die Stadt Bern 
gebracht. Mit einem Gurt von Stroh hatte man ihm ein höl
zernes Schwert umgebunden. So verhöhnt, wurde er durch die 
Straßen geführt und dann enthauptet. D er Preiheitsdurst der 
Landleute war von da an für lange Zeit unterdrückt.

Nach Heinr. RUegg.

1 9 . $ fc i» jo 0 g  d a t i e r .
©in glüdlicherer Sauer als ber Serner Seuenberger roar 

ber gifrdjer © h l i jo g g. bem 9>iebenborfe 2B e r m a 1S ro i l 
bei Üfter befaßen bie Srüber g e I i£ unb 3  a f o b ©ujer ein 
weitläufiges, aber roenig fruchtbares £>eimroefen. 2Beil Slafob 
ber jüngere Sruber mar, rourbe er ©Jjtijogg genannt.

SDiefer badete niel barüber nach, roaS bet ber Sauerfame 
beffer gemacht roerben fönnte. 3n ben fumpftgen ÜZÖiefett legte 
er 2%ugSgräben an. 2Bies ein 2lder lettigen ©onboben, burch 
ben baS SBaffer nid)t ficferte unb in ben bie Sßurjeln ber 
ß̂flanjen nur fdjroer einbringen fonnten, fo führte Äleinjogg 

fanbige ©rbe herbei. ©ann pflügte er fie unter, bamit fie ben 
feften ©runb lodere. SluS einem ©emifcfi non Saub, llnfraut, 
2lfd(je unb ©rbe geroann er burch öfteres Segiejsen mit fauche 
Diel guten ©ünger. ©arunt erntete jtleiujogg ab bem gleichen 
Sanbe balb groeU bis breimal fo oiel als früher. (Statt blo§ 
10 ©tüd Sieh fonnten bie ©ebrüber ©ujer nun 30 unb 
mehr holten, ©aburdf) befameit fie and; auS ben «Ställen rocit



118

meljr ©üngftoff. groei neue/ fe§r nufcfcare @eroäcf)te würben 
»on l̂einjogg guerft in ber §eimatgegenb eingeführt: bieföar: 
toffel al§ Nahrungsmittel für bie Wenfcfjen unb ber fölee 
al§ $uttergen>äd)S für baS 23ieh. Ra4 ytü,aa.

20. Kleinjogg als Lehrer.

Im  Dorfe W e r m a t s w i l  herrschte zu der Z eit, da 
C h l i j o g g  ein so guter Bauer wurde, große Hinlässigkeit. Um 
die baufälligen Häuser lag viel Kot. Die Gärten waren ver
wildert, die Zäune verfallen. Auf den unreinlichen Dorfplätzen 
tummelte sich die Jugend in zerfetzten Kleidern. Nun starb der 
alte Schulmeister, und zum neuen wurde Felix Gujer, der Bruder 
Kleinjoggs, gewählt. Dieser sagte freudig: „Jetzt ist der W eg 
offen, Böses auszurotten und Gutes zu pflanzen. W ir fangen 
bei der Jugend an .“

W er von je tz t an ungewaschen und ungekämmt zur Schule 
kam, mußte zum Brunnen wandern. Zerrissene Kleider waren 
aus der Schulstube verbannt. K l e in  j o g g  machte sich selber 
auch zum Lehrer der jungen Leute. Im Garten unterwies er 
ältere Schüler über die Pflege von Gemüsen und Blumen und 
im Pfropfen von Obstbäumen. Bald entstand ein schöner W ett
eifer unter dem heran wachsenden Volke. Die Knaben holten 
aus dem Walde wilde Baumstämmchen, setzten sie in guten 
Boden und veredelten sie. Die ganze Gemeinde fing an, längs 
den Hügelabhängen und Straßen Obstbäume zu pflanzen. Dann 
beredete Kleinjogg seine Nachbarn, daß sie ihr klein zerstückel
tes und weit auseinander liegendes Land gegenseitig austauschten. 
So erhielten sie größere, zusammenhängende Grundflächen und 
brauchten darum minder Zeit zum Gehen und Fahren von hier 
nach dort. Nach Heinr. RUegg.

21. Jlfo^s ^cbtttg.
23or mê r als 100 fahren —  gur 3 *it ber SReooIution ober 

Umroalgung —  gogen frangöfifc^e jpeerfcharen in bie 
©djroeig ein. ©in Seil beS @d)it>eigetDolfeS freute fid) barüber.



©enn rate jur 3eit be§ SauernfriegeS raaren aud; jefit roieber 
bie Herren unb Untertanen unein§. ©ie granjofen nerfpradfjen, 
baä Solf oon bem .£>errenjod(j frei ju machen. 2lber bie greU 
heitäbringer beraubten bann greunb unb geinb faft auf gleite 
2Beife. ©a befdjloffen bie ©dt) rot) 3er auf einer SanbSge: 
meinbe, fie roolien feinen granjofen in iljr Sänbdjett einjietyen 
taffen.

2110 9 ä 3¾ e b i n g raar ber SanbeSljauptmann oon ©dfjrotjj. 
©r roie feine Krieger gelten ficf) fefyr tapfer, ©ie granjofett 
jogen 00m güridfjfee her 9eSen *>ie ©djropjerberge empor, ©in 
$ßa§ bafelbft fyei§t ©c^inbellegi. |)ier leitete 9tebing bie 
Serteibigung. Sßäljrenb eineä meljrftünbigen Kampfes gelangte 
fein granjofe über bie ©ifjl. 2tber am nâ en ©jjetpaffe be= 
fertigte ein praljlljanfiger Pfarrer auö ©infiebeln. ©obalb e3 
ernft galt, ffô  er feig unb rijj feine SD̂ annfĉ aft mit. -ftun 
muffte aud̂  JRebing mit feinen roadern Seuten lanbeinroärts 
gieren, fonft roären iljtn bie granjofen nont ©fcel Ijer in ben 
jJiüden gefallen. Sei 9¾ 01 e n t u r m fiegten bann bie ©d)tm}$er 
auf offenem ^lan gegen bie anbringenben getnbe.

©eneral ©djauenburg, ber Slnfü̂ rer ber grangofen, eljrte 
ben |)elbenmut ber ©dEjrâ er. @r fcfilofj mit ifjnen für einige 
£age Söaffenftillftanb. Söafyrenb ber geit fonnte bie 
Sanbägemeinbe barüber abftimmen, ob fie grieben fd̂ lief̂ en 
rooHe. ©er Sanbeŝ auptmann erflärte in bem 9ting be§ Solfeä, 
ba§ er mit beit Kriegern bereit fei, ê renDott unte^ge^en. 
©ann aber fei ba§ Sanb ber 2But fiegreicfjer geinbe prei3ge= 
geben. 2Benn bagegcn bie ©ctjrô er auf bie |)errfd)aft über 
Untertanen uergid̂ ten, fo bleiben bie granjofen in ©inftebeln 
fteljen, fommen nidjt nacfj ©dfjropg unb verlangen feine förieg§= 
fteuer. ©a§ Solf möge nun roäjjlen.

2ftit SWehrheit rourbe bergriebenäfdhiufj angenommen. 
Siele Krieger jebod; litten bagegen geftimmt.
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22. Pestalozzi in Stans.
W eil das Ländchen N i d w a l d e n  sich der neuen Ordnung 

in der Schweiz nicht fügen wollte, wurde es unter hartem 
Kampfe von den 'Franzosen erobert. Sie verheerten Dörfer und

W eiler mit Mord und Brand. Bald jedoch wandelte sich der 
Grimm der Sieger zu milderem Sinn um. Sie teilten ihr Brot 
mit den hungernden und obdachlosen Frauen und Kindern. 
Rings in der Schweiz und selbst im Auslande wurden Gelder 
gesteuert zum W iederaufbau der zerstörten Ortschaften. Und 
als ein Engel des Friedens kam der Zürcher H e i n r i c h  P e 
s t a l o z z i  nach S t a n s ,  dem Hauptorte von Nidwalden. Da 
versammelte er verwaiste Kinder, deren Väter und Mütter im 
Krieg umgekommen waren, in einem verlassenen Kloster um 
sich. Hier war er ihr Pflegevater und Lehrer. Niemand, als 
eine alte Magd, half ihm dabei. Voller Herzensgüte sorgte er 
für das geistige und leibliche W ohl dieser armen Waisen. E rst 
als Nidwalden sich einigermaßen aus der größten Not erhoben 
hatte, verließ Pestalozzi seine Schützlinge, die nun da und dort 
zerstreut ihr Brot verdienen mußten.
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W ie war Pestalozzi solch ein K i n d e r f r e u n d  geworden? 
In seinen frühen Jugendjahren kam der kleine Heinrich nur 
selten aus dem etwas düstern Elternhause, das mitten in der 
Stadt Z ü r i c h  stand. D er Vater starb frühe. Heinrich wurde 
nun ein sogenanntes Muttersöhnchen, er blieb kindisch, unbehilf
lich, aber weichherzig, seelengut. Sein Sinn empörte sich bei 
jedem Unrecht, das er erkannte. In seinen Jünglingsjahren schon 
dachte er darüber nach, wie er dem armen Volk ein Helfer wer
den könne. Als er ein Mann geworden, hatte er viele Jahre lang 
verwahrloste Kinder zur Erziehung in sein Haus aufgenommen.

23. gfdjer non bcc
©in anberer ftabtgürdierifdjer 5lnabe, ftonrab ©fdjer, 

raol;nte raäfjrenb ber Sommerzeit oft itt einem ©djloffe feineä 
Saterg. §ier unter ben SauerSleuten lernte er ba§ Solf lieben, 
©eäfjalb ärgerte er fidj, raenn e3 oon ben Herren unglimpflidj 
befyanbelt raurbe.

21(3 junger 2ftann machte jtonrab ©fdfjer gerne ©ommer= 
reifen in bie 2llpen. ©o befugte er audj bie Stalfd^aft 
groifdfjen bem gürid jer; unb bem SB a len fee. ©ie falj 
fd̂ rec¥(iĉ  au3. ©ie S i n t Ij, raeldfje t>iel ©eröK au3 ben Sergen 
bringt, Ijatte bamit ityr Sett immer ö̂̂ cr auögefüllt. Run er= 
goffen fiĉ  bei jeber SlnfcfyraeHung bie SBaffer über beibe Ufer, 
©rünenbe Obftbäume unb raeibenbe gerben roaren oerfcfyraunben. 
Ringler trauriger ©umpf! ©er SBalenfee, beffen Slbflujj dou 
ber ô̂ en Sintf) guriiefgeftaut mürbe, I)ob fidj juraeilen fo ftarf, 
ba§ man gu SB a l e n ft a b t unb SB e f e n mit ©djiffen burd) 
bie ©trafjen fufjr. ©an! ba§ SBaffer, fo ftiegen cotter 2Jiobcr= 
gerud)§ oerberblidje ©ünfte auf. Sleid;, matt unb franf fallen 
bie Seraoljner ber ©egeub in bumpfer Stroftlofigfeit ba§ Übel 
meljr unb mê r road£)fen. £)ilfe fĉ ien unmöglich!

©er Slnblitf biefeä ©lenbe§ machte einen tiefen ©tnbrud 
auf ©fd̂ er. Slber erft naĉ  3 n̂ ren fanb er geit, einen plan 
gur Rettung gu entraerfen. Slnbere SRänner prüften iljn unb 
fanben î n gut. ©aä gange ©cfyroeigeroolf raurbe gu Seiträgen
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für ba§ Kettungäroer! aufgerufen, $m $ahre 1807 Begannen 
bie 2Ui§füfjrmigäar6eiten.

gür bie Sinth rourbe gunächft ein £  a n a 1 nacE) bem 2Balen= 
fee gegraben, bamit fie in beffen Siefe ihr ©efdjieBe aBtege. 
3m ÜJiai 1811 fdjlug ba§ ©eroäffer feinen neuen 2Beg unter 
bem gujauchgen einer großen 33oU3menge ein. Dann rourbe ein 
g ro e i t e r föanat Dom 2Balen= Bis in ben gürictjfee auSgehoBen. 
ÜBer bie große galjl ber SlrBeiter führte ©fctier bie Stuffidjt. 
^u Sßinb unb Sßetter BlieB er braunen, roatete im SCRoraft 
unb half üBeratl raten unb orbnen. 5ahre 1822 roar 
baä große 28erf oottenbet. DJiit freubigem 2Rute haben feiger 
bie SatBeroohner ba§ oerroüftete (SeBiet gum großen Seit urBar 
gemacht.

24. Heinrich Dufour.
Von der Revolutionszeit an, da französische Heere in die 

Schweiz kamen, bis zum Jahr 1815 gehörte die Stadt G e n f  zu 
Frankreich. Als nun die Genfer wieder Schweizer wurden, war

ihre Freudedarübergroß. E inStadt
bürger von Ge n f ,  H e i n r i c h  D u 
four ,  hatte unter der französischen 
Regierung den Rang eines hohen 
Offiziers erlangt. Aber sobald er 
mit seiner V aterstadt schweizerisch 
wurde, verließ er seine ehrenvolle 
StellunginFrankreich. AnderHoch- 
schule zu Gent wurde er ein be
rühm ter Lehrer (Professor). E r hat 
besonders für Erstellung guter Kar
ten über die schweizerischen Ge

birgsgegenden gesorgt. So gab er sich nun eher mit Arbeiten 
des Friedens, als mit solchen des Krieges ab.

D a entstand 1847 ein besonderer Bund (Sonderbund) der 
sieben katholischen Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, 
Zug, Freiburg und W allis. Doch die Gesandten von 13 Kan
tonen erklärten auf der Tagsatzung, dieser S o n d e r b u n d  müsse



aufgelöst werden, nur der Gesamtbund dürfe gelten. Dieser 
Ansicht waren auch viele Katholiken sowohl in Luzern als in 
Solothurn und St. Gallen, im Aargau, Thurgau und Tessin. Als 
es dann zum Kriege zwischen dem Hauptbund und dem Sonder
bund kam, standen auch Reformierte auf der letztem  Seite. Der 
sonderbündische General S a l i s  w arein protestantischer Bündner.

Die Mehrheit der Tagsatzung wählte Heinrich Dufour aus 
Genf zu ihrem General. Erst zwang er die Stadt Freiburg 
zur Aufnahme eidgenössischer Truppen. Dann zog er gegen 
L u z e r n .  H ier kämpften die Sonderbundsverteidiger wacker. 
Aber die größere Macht des eidgenössischen Heeres siegte. Die 
fünf übrigen Sonderbundskantone ergaben sich ohne Kampf. 
General Dufour sorgte nachdrücklich dafür, daß die Besiegten 
als eidgenössische Brüder freundlich behandelt wurden. Eine 
ihnen auferlegte Kriegssteuer wurde später auf Dufours Antrag 
zum großem Teile nicht bezogen. Seither haben sich die Eid
genossen, auch bei ungleichen Meinungen, besser vertragen gelernt.

Heinrich Dufour starb in hohem Greisenalter in seiner 
Heimatstadt Genf. Auch ehemalige Sonderbundsmänner be
zeugten an seinem Grabe, daß er ein wackerer Schweizer voll 
Vaterlands- und Bruderliebe gewesen sei.

25. J lus £ c if.
Söinter 1870 auf 71 führten SDeutfdtjlanb unb granf= 

reid; Ärieg mit einanber. SDie fdjtoeijerifdfje Söeftgrenge 
mürbe non einer eibgenöffifdEien §ere3abtcilung fitenge beroadEjt. 
3 r̂ ©eneral t̂e§ ^ergog non 2larau. ©r mu§te bafür forgen, 
ba§ feine frembe förieggpartei auf fdjroeijerifcfyen Soben oorbritige.

Unb bodfj fam im gebruar 1871 eine frangöfifdjje Slrmee 
oon 90,000 9Nann mit einer SKenge non Sßferben unb Jtriegä: 
gerät über bie ©dljroeigergtenge Ijerein. Söiefo ? 2luf franjöfif̂ em 
©ebiete maren fie in einem grojjen Sogen non einer beutfdjen 
êereSmaffe untfdjloffen. Nur längä ber fdfjroeigerifcfjen ©renje 

ftanben feine beutfefjen geinbe, fonbern nachbarliche eibgenöffifdje 
greunbe. SDiefe geigten ftdj bereit, bie bebrängten grangofen al§ 
©äfte auf ©ctjroeigerboben übertreten gu laffen. Nur mußten
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fte beim ©inntarfd) fofort iljre SBaffen ablegen. ©a§ taten bie 
fonft [folgen frangöfifdjen Ärieger rooljl ungern genug. ®odj fte 
konnten fid) gegen bie anbrtitgenben SDeutfcE>en nid)t metyr wehren. 
®enn inmitten be3 rauljen ^uragebirgS litten bie eingefd)loffenen 
grangofen großen Wangel an Nahrung, unb im tiefen ©dmee 
kamen fte uor Äalte faft um.

93eim Übertritt roaren Srot unb ©djufye für bie Wenfdjen 
unb §eu für bie ß̂ferbe ba§ näc£)fte 23ebürfni§. Wöglid)ft rafd) 
rourbe bie notleibenbe Wannfdiaft nacf» allen ©egenbett ber 
©d)roeig oerteilt, ©ine grofee 3 al)l litt infolge ber Stätte an 
rounben $üfeen. Siele £mnberte erlagen in ben ©pitälern ben 
erbulbeten ÄriegSleiben. ®od) überall im ©djroeigerlanbe finb 
bie armen ©afte freunblid) aufgenommen unb monatelang mit 
Nahrung unb ßleibung gut nerfefjen roorben.

Nad) bem $rieben§fd)luffe groifdjen grankreid) unb ®eutfdj= 
lanb gogen bie Sourbakileute — i§r ©eneral Ijatte 23 o u r b a f i 
gereiften —  in iljr £eimatlanb gurücf. 23eim 2l6fd)ieb fpradjen 
fie innigen ®ank gegen bie gaftfreunblidje ©djroetg auä.
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1. 3>a* gruwdjm ber ^ a t t j e »  tut ^ru^fiitö-

l.
©ie ftrenge ^errfdjaft be§ 2Binter§ ift enblid; üorBei. ©ie 

freunblid̂ e ©onne unb bie roarme griî ingsluft h^en ben 
©d>nee gefdjmolgen unb ba§ ©3 geBrod;en. ©3 naht für un§ 
SOlenfĉ enfinber ba§ frohe Dfterfeft unb für bie Statur ber 2luf= 
erftehungötag. ©ie garten $Pflängd>en in SBiefe unb gelb, bie 
fo lange unter ber ©djneebede gefdjlafen, ertr»ad;ert roieber.

)̂ier ba§ roeifee ©chneeglödlein fein garteä fööpf; 
ĉ eit empor. ©§ Bringt unä ben erften grühltngSgrufj. Salb 
folgt ba§ 9Ka§lieBchen ober ©änfe&lümdjen na^. ©ie 
© d) l ü f f e 161 u m e roid nidjt gurüd6leiBen unb labet bie Äinber 
ein, bie erften Slumenfränge gu flechten. 2lm JRanbe be§ Sadjeä 
fommt bie gelBe ©otterBlume heroor. ©ort, roo ba§ Säd l̂eiit 
bie Sßiefe Beroäffert, entftê t ein grüner D'iafen. Allerlei © r ä f e r 
ftreden garte Slättdjen in bie |)öhe unb Bereiten bem muntern 
gidlein ein ledereg Sftaljl. 2Sie rounberBar! Sag für Sag er= 
fcheinen neue Slumen, unb Balb ift bie glur Befleibet mit 
taufenb unb taufenb ißlängdjen.

„2Bo nutne’n au e§ 8ödf)tt ifd), 
fölüft’g SeBen ufe jung unb frifd̂  I "

©o oerroanbeln ftdj Balb Söiefe, gelb unb 2ßalb gu einem 
herrlichen Slumengarten. 2Bte ift e§ möglich, >̂aH kie P̂flaitgen 
nad; langem Söinterfdjtafe fo plöpdj roieber erroad;eti fönnen!

2.
2Bir roollen biefen rounberBareu Vorgang etroa an ber ©ottev= 

Blume gu erflären fudjen.
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SDer unterfte Seil beS ©tengelS, ber in ber ©rbe ftecft, 
tjat eine Serbicfung. GrS ift bieS ber 2öur jelftocf. ®erfel6e 
ftirbt im iperbft nicfjt ab. SBititer bleibt er burcf) bie Über= 
refte ber abgeftorbenen Slätter »or bem (Srfrieren gefdtjütjt. 
grüfyling fenbet ber liebe ©ott ben roarmen ©onnenfdjein. ®ann 
entfpringt aus bem ÜJSurjelftocf ein neuer ©tengel mit neuen 
Stättern unb 93lüten. gaft alle frautartigen ^ftanjen ber SBiefen 
baben einen SBurgelftocf unb fönnen batjer niete 3 â re lang 
leben. SCRan Ijeißt folctje ß̂ftangen au Sbauernb.

®ie ß̂ftanjen auf bem Slcferfelb hingegen fterben im §erbft 
ganj ab. 'äftan muß bat)er im grüfyjatjr ben ©amen in ben 
locfern ©rutib auSftreuen. 9tad) roenig Sagen roirb ber ©amen 
fdjon Söurjetn unb Slätter auSfĉ lagen. f̂tangen, bie man aU= 
jä̂ rtid̂  neu anfäen muß, Reißen einjährige $ f  langen.

©ang anbevS ift eS bei ben Säumen, ©ie entfielen audf) aus 
ben ©amen. 2tuS jebem gefunben Stpfelt'evn fann ein mächtiger 
Slpfelbaum roerben. £)aS bauert aber gar niete 3a r̂e- 3cnen großen 
Sirnbaum fyat ber ©roßnater gepftangt, als er nocf) ein 5lnabe roar.

$m §erbft fallen bie Slätter oon ben Säumen. ®iefe 
fielen im Söinter fatyl ba. Stber man erfennt an ben äußerften 
r̂oeigen fleine, rotbraune Stnfd̂ roettungen (Sollen), ©te finb 

mit tjarten Stättctien gut gugebedft unb gegen bie Sßinterfätte 
gefegt. ©ieS finb bie St n o f p e n. ^m grütjling fangen fie an 
gu fc£)roetlen, unb balb entftetjen auS itjnen Saub unb Stüten.

©o t)at ber tiebe ©ott bie D̂ atur mit gar mannigfaltigen 
Kräften auSgerüftet. 2tuS bem ©amen, aus bem Söurgelftocf, 
auS ber fönofpe fprießt jeben grü l̂ing neues fieben tjeroor. §ier 
entfielt ein fctjroaĉ eS £  r a u t , bort ein fräftiger Saum, fyier 
ein garteS ©raS, bort ein fnorriger ©trauet). ®ie Jiatur 
ift gu frifetjem, fröljlicfyem Seben erroadtjt.

2. Blüte und Frucht des Apfelbaumes.

In unserem Obstgarten stehen Apfelbäume, Birnbäume und 
Kirschbäume. Schon hat der Kirschbaum sein weißes Frühlings
kleid angezogen. Bald steht auch der Birnbaum in vollem Blüten
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2.
Das B l ö t e n s t i e l c h e n  ist grün und zart, es leitet die 

Nahrung in die Blüte und später in die Frucht. Oben trägt es 
eine becherartige Anschwellung mit weißen, filzigen Haaren. 
Dies ist der K e l c h .  E r endigt in fünf Zipfel. Der Kelch trägt 
die übrigen B l ü t e n t e i l e .  Zunächst sehen wir fünf große, 
rundliche, rötlich-weiße Blätter. Sie zieren die Pflanze, wie die 
Krone den König. Daher nennt man sie B l u m e n k r o n e .  Die 
Blumenblätter sind nicht bloß z i e r l i c h  g e f ä r b t ,  sondern sie 
verbreiten auch einen w o h l r i e c h e n d e n  D u f t .

Am Kelchrande, innerhalb der Blumen
krone, sind die S t a u b g e f ä ß e ,  mehr als 
zwanzig an der Zahl, angewachsen. Sie 
bestehen je  aus einem zarten S t a u b f a 
d e n  und aus einem gelben, gefurchten 
Kolben, dieser heißt S t a u b b e u t e l ,  weil 
er den B l ü t e n s t a u b  enthält. Der in
nerste Teil der Blüte, welcher aus der 
Mitte des Kelches hervorwächst, heißt 
S t e m p e l .  E r besteht aus dem F r u c h t 
k n o t e n ,  aus fünf hohlen G r i f f e l n  und 

aus einer klebrigen N a r b e .  D er Fruchtknoten ist im Kelche 
eingeschlossen und enthält die S a m e n e i e r c h e n .

Sofettb. IV. Subtn. o

schmucke da. Zuletzt öffnen sich 
die Knospen des Apfelbaumes. 
Aus der einen bricht ein Büschel 
zarter Blätter, aus der ändern ein 
Sträußchen von 6 bis 10 schönen, 
rötlichen Blüten hervor. Dieselben 
sind vom Schöpfer gar wunderbar 
eingerichtet, denn aus ihnen sollen 
sich die schönen, wohlschmecken
den Äpfel entwickeln. W ir wollen 
daher die Apfelblüte aufmerksam 
beobachten.
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Soll nun die Blüte zur Frucht reifen, so muß der Blüten
staub auf die Narbe fallen. Von hier gelangt er durch die 
hohlen G r i f f e l  zu den Eierchen im Fruchtknoten. Dieser 
Vorgang heißt B e f r u c h t u n g .  Staubgefäße und Stempel sind 
also notwendige Glieder einer gesunden Blüte und dürfen darum 
nie fehlen. Kelch und Blumenkrone hingegen dienen mehr nur 
zum Schutze und sind nicht streng notwendig.

3 .

Bald nach der Befruchtung fallen die Blumenblätter ab. Die 
Staubgefäße verdorren, während der Kelch von W oche zu 
W oche größer wird. Doch fällt gar mancher junge Apfel vor
zeitig ab. D er Baum könnte sie ja  nicht alle ernähren. Oft 
kommt eine k a l t e  F r ü h l i n g s n a c h t ,  und die Früchtchen 
erfrieren. Oder während der Blütezeit weht ein trockener, warmer 
W ind — der F ö h n  — und die Blüte verdorrt. A uf allen 
Obstbäumen halten sich auch g e f r ä ß i g e  R a u p e n  und W ürm er 
auf. W enn unsere Singvögel diese schädlichen Tiere nicht so 
emsig zusammensuchten, so bekämen wir wohl gar keine reifen 
Äpfel. Hat das Apfelfrüchtchen alle Gefahren überstanden, so 
reift es zum goldgelben, wohlschmeckenden Apfel heran. Der

selbe ist rund, an der Spitze und am 
Stil etwas eingedrückt. E r enthält ein 
saftreiches, säuerliches oder süßes Fleisch. 
Innen ist ein l e d e r a r t i g e s  S a m e n 
g e h ä u s e .  Dieses enthält in seinen fünf 
Fächern die braunen Apfelkerne. Aus 
diesen kann man wieder junge Apfel- 

Tig. 3. Die Apfelfrucht, bäume heranziehen. Das eßbare Fleisch 
des Apfels ist nur die schützende Hülle des Samens.

Der Apfel wird roh, gekocht oder gedörrt gegessen. Auch 
bereitet man daraus ein gesundes Getränk, den Apfelwein oder 
Most. Gutherzige Kinder vergessen nicht, im W inter die Apfel
kernchen für die hungrigen Singvögel aufzuheben.
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3. 1)cr $ fa m m  be* ^ipfcfßaumcö.

l.
©er kräftigfte Seil be§ SlpfelBaumeä ift ber ©tamm. ©r 

entfpringt au§ ber SZÖurgel, roeldje feljr kräftig ift unb fid; roeit unb 
tief in ba§ ©rbreidf) uerjroeigt. ©er ©tamm ift etma 2 m Ijocfj. 
5n biefer £öfje oeqroeigt er fid) in 2 bis 5 faft gteidj ftarke 
£>auptöfte. SDiefe ucrgabeln fid; in bie Sreite unb in bie <£öf)e unb 
btlben auf biefe 2lrt bie Ärone beä Saume§. 2ln ben lebten 
Sergroeigungen ber Slfte finb bie Slätter unb bie Slüten.

©er ©tamm be§ 2lpfefl>aume§ ift in ber 3 u9en̂  küntt unb 
fdjroad). Wan ftü̂ t ifjn baljer burdj einen ^faf)!. 2tn biefent 
roirb ba§ ©tämmcfjen feftgebunben unb gerabe gezogen, ^etjt 
kann man e§ ttocf) biegen, ffreden unb gieren, roie man roill. 
©er alte Saum hingegen lä§t ficf) nidfjt meljr gieren. Dfjne 
$fa§l roürbe baS junge ©tämmdien nerfrüppeln, ober ber 
SBinb roürbe e3 abbredjen. ©leidet ein foldjeä ©täumtdjen 
nidfjt einem föinbe?

2.
Son 3af)r 31t ĵafjr roirb ba§ ©tämmdien biefer unb bie 

ßrone mastiger. @§ roädfift oon innen I)erau§.
©er äu§erfte braune Seil be§ ©tammeS ift bie 9tinbc. 

2lm jungen ©tämmdien ift fie glatt. Sei ältern Säumen roirb 
bie Ninbe burd̂  ba§ 2öacfj3tum t>on innen gefprengt. ©ie ger= 
bridfjt in Sorfen. Siele kleine, fdjäblidje Siere legen if)re ©ier 
unter biefe Sorken. ©ie ©inguögel Rupfen bafjer gar emfig 
©tamm auf unb ab, befonberä im SBinter. ©ie fuefjen biefe 
kleinen ©iercfjen unb gerftören auf biefe Söeife oiele fcfjäblidie 
Infekten, ©er fleißige Sanbmann mu£ überbieS ben ©tamm 
oon gett ju geit reinigen. WooS unb alte Sorkenftüde roerben 
abgekrafjt unb baburdf) bie ©dfjlupfroinkel ber n̂fekten gerftört.

©er innere Seil ber Ninbe ift nodf) roeid̂ , faftig unb grün= 
lief). ©ie§ i|t ber Saft. SBtrb bie Ninbe ringsum bis auf 
ba§ |jolj abgefefjält, fo mu§ ber Saum abfterben.
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3 .
Unmittelbar unter ber ^inbe liegt bas roeidje .Spolg ober ber 

©  p l i n t. (Sr ift im griif)jaljr unb im Sluguft faftig. Sin biefer 
©teile roadjft ber Saumftamm alljährlich um einen [Ring in bie 

Side. Slm burcfjfdjnittenen ^olgftamm er= 
fennt man biefe 3tinge gang beutlid). ©ie 
heijjen^afjrringe. Slnbenfelben fannman 
baä Sllter beä Saumftammeä ablefen. S a 3  
fefte, gäfye f)olg liegt innerhalb ber jüngften 
Jahrringe unb Reifet föernholg. ^ n  ber 
üftitte beä ©tammeS ift ein rneißlidjeg, 
roeidie§ ^>olg, ba§ SRarüholg. Son  iljm 
au§ gehen i u x d )  baä föernljolg bi§ an bie 
Otinbe bie SÜRarfftra^len, roelcfje roie 
baä üftarf au§ meinem §olge hefteten, 

gig. 4. »urc f̂djnitt eines (Sin Saum  fann innen gang hohl unb 
.fioijftammes. fau( fejn/ unb bennodj ftirbt er nicht ab. 

S a 3  ÜRart^olg ift alfo gum geben be§ Saumeä nicf)t nötig, meil 
ber ©aft burdt) ©plint unb Saft ftrömt.

S e r  © tam nt leitet ben © a f t  uon ber SBurgel gur jlro n e . 
© r hebt S lä tte r  unb S lü te n  gu S uft unb ©onnenfcfjein empor, 
^ flan g e n , melc^e einen £)olgftamm befi^en, äf;nlic£) roie ber Slpfel; 
baum , ^etfeen S ä u m e .  (S§ gibt Saubholgbäume unb Stobetholg: 
bäume. S e i  biefen jtnb bie S lä t te r  büntt unb fd)mal roie SRabeln.

4. Die Wiesensalbei.

l .
Die Wiesensalbei wächst wild in trockenen Wiesen, an 

W egen und Hecken. Sie hat eine braune H a u p t w u r z e l  und 
sehr viele S e i t e n  w u r z e l n .  Aus dem W urzelstock kommen 
meist mehrere S t e n g e l .  Aber diese sind nicht holzig wie 
beim Apfelbaum, sondern weich und grün. Die Wiesensalbei 
hat also einen K r a u t s t e n g e l .  Sie ist eine K r a u t p f l a n z e  
Der Stengel ist vierkantig, behaart und hohl.
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D ie  B l ä t t e r  sind g e g e n s t ä n d i g ,  weil je  zwei ein
ander gegenüberstehen. Die Anwachsungsstelle des Blattes bildet 
mit dem Stengel ein kleines Grübchen. Das ist die B l a t t -

2.

F ig .  5.

a c h  sel .  Aus ihr treten Aste hervor, welche dem Hauptstengel 
ganz ähnlich sind. Der Stengel ist oben und unten beblättert, 
die untern Blätter sind g e s t i e l t ,  die obern hingegen sind s i t z e nd  
und viel k l e i n e r .  Alle sind h e r z f ö r m i g  und am Rande 
g e k e r b t .  Die Blattfläche ist runzlig.

3.
Die B l ü t e n  stehen rings um den Stengel herum in einem 

Q u i r l .  Unter jedem Quirl sitzen zwei kleine Blätter. Der 
K e 1 c h ist einblättrig, zweilappig. Die Blumenkrone ist blau. Sie 
besteht aus einer Röhre. Diese spaltet sich oben in eine Ober
lippe und in eine Unterlippe. Die Oberlippe gleicht einem ge
bogenen Helm. Die Unterlippe dagegen ist dreiteilig, kropfig.

In der Oberlippe liegen zwei gebogene Staubfäden. Aus der 
Spitze des Helms ragt der zweiteilige Griffel hervor. E r steht 
höher als die Staubbeutel. Die Blüte kann sich daher nicht gut 
befruchten. Nun befindet sich aber im Grunde der Blumenrohre
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ein Honigtröpfchen. Das weiß die Biene gar wohl. Sie kommt 
hungrig dahergeflogen, setzt sich auf die Unterlippe und nascht 
mit ihrer langen Zunge den Honig. Dabei drückt sie auf den untern 
Teil der Staubfäden, so daß sich die Staubbeutel gegen den 
Rücken der Biene bewegen. So wird der Blütenstaub an den 
haarigen Leib der Biene abgestreift, wie wir es in vorstehendem 
Bilde sehen. An dem einen Honigtröpfchen hat sich aber die Biene 
noch nicht satt getrunken. Sie fliegt davon und setzt sich auf 
andere Salbeiblüten. Gar leicht können dabei einige Körnchen 
von dem Blütenstaub, welchen die Biene davon getragen hat, 
auf die Narbe fallen. Nun ist die Blüte befruchtet, und ihre 
Sameneierchen können sich entwickeln. Die Salbei schenkt also 
ihren Honig nicht umsonst aus, sie erntet dafür reichliche Früchte.

5 . $ t e  ^ d t e t t t o f e .

1 .
©ie SHofe unfern- ©arten ift bie Königin ber Slunten. äöie 

fyerrlid) buften bie garten, fc£)öngefärbten 23Iumenblätter! ÜSie 
gterlidj unb lieblictj ift bie halbgeöffnete Stofenfnofpe! Unfere 
©artenrofe Ijat in £)ede unb Sßalb eine roilbroadjfenbe ©djroefter, 
bie £>eden= ober ^mnbärofe. ©ie tnufe mit anbern Pflangen 
um i§re ÜJialjrung fämpfen. 2tu<$ entbehrt fie ber forgfaltigen 
pflege burcf) bie ÜKenfdfjen. ,3 l̂'e Slumen finb baljer oiel 
magerer unb Heiner unb buften nid;t fo lieblidj mie biejenigen 
î rer mofylgenâ rten ©d)roefter im ©arten.

2.
©ie §ecfeitrofe Befitjt einen §  o lg ft am m. ©iefer ift aber 

oiel fdjroäcfier unb fleiner als berjenige be3 2lpfelbaume3. ©ie 
ift bafjer nur ein ©trauet), ©tammcljen unb $fte finb mit 
fidjelförmigen ©tadeln befê t. Keine 9tofe oljne ©ornen! ©ie 
©tadjeln filmen nur in ber 9linbe feft. ©ie Säfte bagegen fom= 
men auä bem -fiolg fjerauä unb burdjbrecfien bie Oiinbe.

©a§ Slatt beä DRofenftraudEjeS ift gufammengefefct, 
benn an einem gemeinfamen Slattftiel fielen mehrere (5— 7)
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3 .
2lu§ bem roilben 9tofenftraudE) fann man eine eble ©arten: 

rofe Ijeranjieljen. ©a§ ©tammchen roirb non ber §edfe in ben 
©arten oer[e|t. 9lun fĉ neibet man au§ bem ©tammchen ber

®lättchen. SDie einzelnen ißtattd^en finb eirunb unb am 
9¾ a n b e gegähnt. @3 fielen je jroei Slättc^en einanber 
gegenüber, nur an ber ©pi£e fifct ein Statteten, geroöhnlidfj baS 
größte, allein. ©aä Kofenbtatt ift alfo unpaarig gefiebert, 
©ie obere, ber ©onne gugefê rte Slattflädje erfdjjeint bunfel= 
grün, bie untere meljr blaugrün.

gig. 6. Slüten unb Slätter.
3ig. 8. Hagebutte.

©ie 3 3 1üten fteljen an ben ©nben ber 3 n,e^9e* ® er 
föeldj ift bauchig, oben eingefdjnürt unb enbigt in fünf langen, 
3ierlicf)en gipfeln. 2öenn fiĉ  bie Stute öffnet, fo legen ftd; 
bie îpfet jnrüd. ©ie Slumenfrone beftê t auf fünf hellroten, 
ruitblidjen blättern. Stuf bem JMdjranb finb fê r niele ©taub; 
gefaße. ©iefe oerroanbeln fidj bei ber ©artenrofe in lauter 
Stumenbtätter. ©ie erfdieint batjer als gefüllte 3¾ofe.

©er grüne, fteifd̂ ige Jleldj ber |)edenrofe uerroanbelt fidj jur 
roten Hagebutte, ©ie fdjliefjt niete harte ©ämĉ en ein, roeld̂ e 
}roifdf)en fteifen paaren liegen, ©ie rote, fleifdjige ^üOe ift eßbar.

gig. 7. ®urc$fd;m!teiie 
9Jofenblitte.
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©artenrofe eine Änofpe au§ unb Binbet fie forgfältig unter bie 
9tinbe be§ toilben 9?ofenftocf3. ©er Seljrer reiß un§ biefeä Jlun[t= 
ftücE bei unferm nächten ©pagiergang auĉ  geigen.

6. Der Winterreps oder Lewat.

l.
D er Reps ist eine k r  a u t  a r t i g e  A c k e r p f l a n z o .  Im Mai 

und Jun i steht er im goldgelben Blütenschmucke da. Zahllose 
Bienen summen von Blume zu Blume und naschen Blutenstaub 
und Honig.

Das Repsfeld ist vom Landmann schon letzten Herbst be
stellt worden. Von dem ersten Schnee hat sich das braune Samen
körnlein zu einer starken Hauptwurzel und mehreren boden
ständigen Blättern entwickelt. Die zarte Pflanze hat unter Eis 
und Schnee den W inter überdauert, ohne Schaden zu nehmen.

2.
Im  Frühjahr hat nun der Reps vor ändern Saatpflanzen 

einen großen Vorsprung. Rasch entwickelt sich die Hauptwurzel. 
Bald ist sie fingerdick, unten zugespitzt wie ein Pfahl. Man 
nennt sie daher P f a h l w u r z e l .  Sie befestigt die Pflanze im 
Boden. Seitlich an der Pfahlwurzel entspringen zahllose kleine 
Fäserchen, welche das Erdreich nach allen Seiten durchdringen. 
Sie saugen die Nahrung aus dem Boden und heißen daher S a u g -  
w u r z e l n .

Auch der S t e n g e l  wächst lebhaft in die Höhe. Bald ist er 
meterhoch. Oben verzweigt er sich in mehrere Aste. Stengel und 
Äste sind stark beblättert. Die B l ä t t e r  sind gelappt und blau
grün. Die obern Blätter umfassen den Stengel und sind sitzend.

Die Blüten stehen auf dünnen, fast gleich langen Stielchen, 
welche an verschiedenen Stellen der Aste entspringen. Man 
heißt diesen B l ü t e n  s t a n d  e i n e  T r a u b e .  D er Kelch ist 
vierblättrig, die vier goldgelben Blumenblätter bilden ein K reuz. 
Der Reps hat also eine K r e u z b l ü t e .
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Es sind sechs Staubgefäße vorhanden, von denen vier länger 
sind als die ändern zwei.

Ara Grunde der Staubgefäße befinden sich vier 
kleine Wärzchen, welche von Honig gefüllt sind. 
Diese Honigdrüsen locken die Bienen an. Durch den 
häufigen Besuch dieses Insekts wird die Befruchtung 
der Blüte gefördert, ganz ähnlich wie bei der Salbei.

3.
Nach der Befruchtung fallen die Blütenteile ab, 

bis auf den Fruchtknoten. Dier entwickelt sich zu 
einer langen S c h o te . Die Schote hat eine Scheide
wand. Zu beiden Seiten derselben liegen die kleinen 
Samen, welche sehr viel Öl enthalten. Man gewinnt 
dasselbe durch starkes Pressen. Früher wurde der 
Reps viel häufiger gebaut als jetzt. Man kannte 
weder das Petroleum noch das Leuchtgas. So mußte 
man damals an den langen W interabenden beim

Fig.  9. . . .  °
Schotenfrucht, trüben Ollicht arbeiten.

D er Reps ist keine wildwachsende Pflanze wie die W iesen
salbei, sondern er gehört zu den a n g e b a u t e n  oder k u l t i 
v i e r t e n  Pflanzen.

7. 2>te ange f laute  grßfe.
1. JAnfaat uträ ©ntroidilung.

üfteine 2Wutter pflanzt atljäljrlicf) im © arten ein 23eet (Srbfen an. 
D en n  mir effen bie grünen, füfjen puffert gerne, unb im Sßinler 
fdjmedft bie (Srbfenfuppe fetyr gut. 3 $  ha&e ber üflutter testen §rüf)= 
ling  beim Sfopflanjen beä (M'en&eeteS geholfen. D a 8  roar gar luftig  
unb leljrretdj baju.

D a g  (Srbreid) totrb jucrft burdj UmftedEjen unb § acfen  ganj 
lodfer g e m a lt. 2lu(!j D ünger roirb in bie (Srbe oergraben. S u 8  biefem 
foH bie SBurjet it)re 9?al)rung faugen. f f i ie  rounbetbar! § ie r  ift (Srbe 
unb D ünger, unb barauä foH bie ©rbfe «Stengel, S lä tter  unb efjbare 
© am en bilben!
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STa§ (SartenBeet roirb nun in Steifen abgeteilt. iê c êifie 
madfjt man etroa Ijanbtiefe Södjer. 3n icbeä 8od(j fommen 10—12 
(Srbfen. SDie 3 roifdfjenräutne roerben mit bem 9iedjen fĉ ön oerebnet, 
unb ber 2Jtenfdf) überläßt bie Slnfaat getroft ber Sftatur.

®er liebe ©ott fcf)itft [Regen unb ©onnenfdfjettt, unb nad£) roenig 
Sagen Ijebt jebe @rbfe ein garteS ©tenjjeldE)en mit jroet runblidjen, 
bidfen Stätten in bie §öfye. SDiefe Stättdfjen erfennt man ganj gut 
aTS bie beiben £älften beS ©amenS. ©ie Reißen ©amenlappen ober 
Keimblätter. ®aä junge 5ßflänjd(jen jieljt auö î tien bie erfte 5Mjrung. 
©ie fdjrumpfen bafjer aufatntnen, je rnefjr bie junge f̂lanje roäcbft.

Salb ift bie SBurjel fo erfiarft, baß fte nun felbft bie 9iaJjrung 
au§ bem Soben auffaugcn fann. 3roifd)en ben ©amenlappen geigt 
fidj eine Änofpe. SDiefe entroicfelt ficf» rafdj} ju einem neuen ©tengel* 
glieb. Oben an bemfelben jroeigt fidj ein SBIatt ab. 2lu8 einer neuen 
Änofpe entfpringt ein neues ©tengelglieb, unb balb ift bie ß̂flanje 
groß geroorbcn.

2. ßßfdjm bnng ber ÖErbfenpflanfe.
®er frautartige ©tengel ber (Srbfenftaube ift nid)t fo ftarf 

roie berjenige be§ 3Rep§. (Sr fann nidjt felbftänbig aufrecht 
ftefyen. SSftan muß ifjn bafyer mit einem ß̂fal)l ftü̂ en. SDaä 
jufammengefe^te Statt ift paarig gefiebert. SDer 
S la t t f t ie l  enbigt oben nicE)t mit einem Slatt roie bei ber 
SRofe, fonbern er läuft in einen feinen ©ral)t au§. SD i e f e 
ffianfe ift gleictjfam bie £)anb ber (Srbfenftaube. ©ie roinbet 
fid) um ben feften ß̂faljl, unb auf biefe Söeife fann ftdf) ber 
ranfenbe ©tengel aufridE)ten unb feftljalten. ©o genießt 
bie (Srbfe mit £ülfe ber jlrüdfe Suft unb ©onnenfdjjein. 3 U 
bent jpauptblatte gehören noc§ je jroei große Nebenblätter, 
©ie finb Ij a l b fyerjförmigunbumfaffen ben ©tengel. 
SDie Slüten fyaben eine gar merfroürbige gorm. SDer föeld) ift 
glodfig, fünffpaltig. SDer Ärone befielt auf fünf ungleich großen, 
roeißen ober blauroten Slumenblättern. SDiefe finb fo geftellt, 
baß fie einem fiijenben ©cfymetterlinge gleiten. (SDa§ nacE) oben 
gerid()tete große Slumenblatt êißt g a Ij n e, bie jroei gleid; großen, 
jufammenneigenben Slätter an ber ©eite ftnb bie glügel.
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©iefe letztem fd̂ ließett baä © dj i f f dj e n ein, roeldEjeS au3 groei 
an ber ©pî e üerroadjjfenen Slättdjen befielt. 3 nt ©ĉ tffĉ en 
finb geljn gu einem ©dfilaudj tiemmdifeue ©taubfäben unb ber 
©tempel.)

©er grucfitfnoten entroicfelt fidj gu einer 
ü I f e. ©ie Befielt aus groei langen, fleifdjjigen 

Slättern, rael̂ e burch eine Sftaljt »erroad̂ fen 
finb. 3>nnern ber ^ülfe finb 4—6 ©a= 
men, bie runben ©rbfen, angeraachfen. ©er Wat)- 
rungSftoff für bie ©amen rairb anfänglich in 
bie |)ülfenblätter abgelagert, raeldje baljer eßbar 
finb. ©ie ©amen ftnb bann noch Kein. Salb 
aber rairb bie |)ülfe bünn unb holjig, unb bie 
©amen reifen gu ben großen, fugeligen ©rbfett 
au§. ^e t̂ fpvingt bie $ülfe t)on felber auf. 

©ie drbfehat eine©cfimetterlingä= 
8*9- io- blüte unb trägt eine |)ülfenfrucfjt. 

© ie^ i i l f e  ^at feine ©dljeiberoanb roie b t e © clj o t e.

8. Oie Tollkirsche oder Belladonna.
l.

Die Pflanze ist eine gar wunderbare Küche. Bald kocht sie 
aus W asser und Erde eine nahrhafte Erbse oder eine zuckersüße 
Birne. Bald aber bereitet sie geheimnisvolle Säfte, die den 
kranken Menschen gesund machen oder aber unsern Leib zerstören. 
Jene Pflanzen, aus denen man heilende Tränklein für den kranken 
Menschen bereitet, heißen H e i l -  oder A r z n e i p f l a n z e n .  
G i f t p f l a n z e n  hingegen haben so starke Säfte, daß sie die 
Gesundheit von Menschen und Tieren gefährden, ja  ihnen sogar 
den Tod bringen.

2.
Die gefährlichste Giftpflanze unserer Gegend ist die T o l l 

k i r s c h e .  Sie wächst im schattigen Walde an unheimlicher, ver
einsamter Stelle. Ein dicker Wurzelstock treibt alljährlich krautige 
fast mannshohe Stengel, die im Herbst wieder absterben. Der



einzelne Stengel ist rötlich angelaufen, fingerdick und verzweigt 
sich oben in viele Äste. Stengel und Äste sind mit großen, 
eiförmigen Blättern besetzt. Dieselben verbreiten einen unan
genehmen, betäubenden Geruch und sind wie Stengel und W urzel 
giftig

ln  der Blattachsel entspringen ein bis zwei Blütenstielchen. 
D er Kelch ist einblättrig, fünfzipflig. Die Blumenkrone besteht 
auch nur aus einem Blatt. Sie ist g l o c k e n f ö r m i g ,  am Rande 
gelappt und von blaßrötlicher Farbe. Innen an der Blumen
krone sind fünf Staubgefäße angewachsen.
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Fig. 11. Durchschnittene Beere. Zweig der Tollkirsche mit Blüte und Beere.

Bald fällt die Blumenkrone ab, und der runde Fruchtknoten 
entwickelt sich zu einer B e e r e .  Dieselbe ist anfangs grün, dann 
rot, endlich bei der Reife glänzend schwarz und hat ungefähr
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die Größe einer Kirsche. In dem weichen, saftigen Fleische 
sind sehr viele braune Sämchen eingeschlossen.

D ie  T o l l k i r s c h e  i s t  e i n e  a u s d a u e r n d e  K r a u t 
p f l a n z e .  S i e  h a t  g r o ß e  B l ä t t e r ,  e i n e  g l o c k i g e  
B l u m e n k r o n e  und  e i n e  B e e r e n f r u c h t .

3. Vergiftung (lureli Tollkirschen.
Gar häufig kommt es vor, dass unerfahrene Kinder im einsamen 

Walde die Tollkirsche treffen. Verlockend lachen ihnen die glänzenden 
Beeren entgegen. Sünde und Versuchung gehen ja immer in glänzen
dem Gewände einher.

Unglückliches Kind, zieh’ deine Hand ab von dieser Frucht, sonst 
ist es um dein junges Leben geschehen! Doch es hört nicht die 
warnende Stimme: „Iß keine Frucht, welche du nicht als unschädlich 
und ungefährlich kennst!“ Es ißt von den fade süßlich schmeckenden 
Beeren nur einige Stücke, was leider schon zu viel ist. Nach kurzer 
Zeit wird es unwohl. Der Augenstern erweitert sich. Ein betäubender 
Kopfschmerz stellt sich ein. Halb ohnmächtig taumelt es dahin. Bald 
weiß es nicht mehr, wo es ist. Die bangenden Eltern finden ihr 
liebes, blühendes Kind nur als eine Leiche wieder.

Wenn bei Vergiftung durch die Tollkirsche rasch ärztliche Hilfe 
hinzutritt (Erbrechen), so kann öfters das Schlimmste verhütet werden.

Merkwürdig ist es, daß gerade die Giftpflanzen auch Heilkräfte 
besitzen. So kann der Arzt das Gift der Tollkirsche gegen Augen
krankheiten anwenden.

Die wunderbaren Säfte der Pflanze können also zum Tode oder 
zum Leben führen.

Wir wollen uns die Lehre merken:
„Esset keine Früchte, von denen ihr nicht ganz bestimmt wißt, 

daß sie gut und genießbar sind!“

9. 3>te w i f t e  oStfie.
1.

3m Sanbe Kanaan ift bie £>eimat ber weiften Silie. ®ort 
roarfift fie roitb, bie fjerrlicfje Stume. Söegen ifjrer ©djönljeit ift 
fte gu unä oerpflangt morben. @ie ift bie fd̂ önfte gier= 
pflange unferer ©arten. @3 gibt nocf) Diele anbere
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Ŝffanjen, roeldje Bei uttS blofe im ©arten ober im Sreibljauä 
geheimen. 3 n roarmem fiänbertt ber ©rbe road)[en [ie roilb unb 
roerben bodj oiel größer unb glcingenber al§ bei un§ unter ber 
forgfältigften pflege. 2Bie bort unter bem roarmen £)im= 
m e I 3 [t r i d) bie fangen oiel reifer, größer unb [d)öner roer= 
ben als bei un§, [o g e b e t e n  [ie bagegen i n  fa l tenSanbern  
oiel [pärlid̂ er al§ in unferer ©egenb. Unfere gro§e Sanne 
oerfümmert bort gu einem friedjenben ©traud).

Die roeiße Silie fyrt in ber ©rbe eine 3  » i e 6 e l (gig. 12 
unb 13). Diefelbe beftê t au§ 20— 30 in einanber gebastelten 
33lattern. ©ie fann mit einer ltno[pe oergtidien roerben. 2lu§ 
ber 3 îebel [plagen nadj unten bie Sßurgeln au§, nad) oben 
treibt ber ©tengel.

gig . 12. 3roiebet, äußere Stuftest. gtg. 13. $)ur${djnitt bet 3n>ie6el.

Die SBurgeln bilben einen ®ü[d)el. Sitte einzelnen 2Bürgeld)en 
[inb ungefär gleich ftar -̂ 5Die Stlte befitjt al[o Kebenrourgeln.

Der ©tengel, roeldjer au§ ber 3 ra'ê el herDOr̂ r*^  ̂ W 
runb unb [a[t meterhod). <Sr i[t mit (änglidjrunben, [djmalen 
23lattern befetjt.

2lm obern Seil beä ©tengelä hanSen 3— 8 rounberbar 
[djöne unb lieblid̂ e Slüten. ©ed)3 fdmeeroeifje, gro§e ®lumen=

2.



Blätter finb gu einer ©teufe gufammengeftetft, ber föetdj fehlt, 
©ie ©tütenhülle ift alfo nur einfach-

3 tu Innern ber prächtigen ©tumenfrone fê en roir fedjS 
große Staubfäben mit großen, golbgelben Staubbeuteln. 2öer 
ben herrlidjen SDuft genießen miß, befommt fidler eine gelbe 
ß̂rife an bie Kafe.

©er große Stempel hat eine breiteilige Karbe unb einen 
breifäd)erigen {yrudfjtfnoten. ©iefer entroidelt ftdj gu einer St a p = 
fei, roeldhe bei ber Keife auffpringt.

©ie neue $ftange entfteht fetten au§ bem Samen. SBährenb 
be§ Sommers bilbet ftd) eine neue, unterirbifdfie fönofpe ober 
r̂oiebel. 2lu3 biefer entfteht im grühling eine neue Sitienpflange.

©ie Sitie itt ihrem fchtieeigroeißen Stiitenfdhmude ift baS 
Sinnbilb ber Unfcfjulb.

10 . 3>cr
©er Söeigen ftammt roie bie roeiße Silie aus bem 2ftor; 

gentanbe. ©r roirb feit uralter 3 eit gebaut unb ift bie roidjtigfte 
alter Jtulturpflangen. 2tt§ man ben Sßeigen noch nidjt anbaute, 
mußten fich bie 2Renfcf)en burdjj ,5agb unb gifdjfang ernähren. 
Sie Ratten baher tiodj feine bleibenben Söohnfitje. ©rft burdl) 
ben 2lnbau beS SBeigenS fonnten fiĉ  bie SOienfĉ en an einem 
häuStid̂ en |)erb niebertaffen unb Stäbte unb ©örfer bauen.

1. Änfaat mtb ©ntiwrkUwg i>.es lüßijens.
©er 2tnbau beS SBetgenS ift roohl bie roidjtigfte 23efd̂ äfti= 

gung beS Sanbroirtä. ^m |>erbft ftreut ber Säentann baS föorn 
in baS lodere, gutgebüngte ©rbreidj. ©alb beginnt bie Saat 
gu feimen. 2tu§ bem ©runbe beS SamenfornS entfpringt ttadj 
oben ein garteS Stengetchen mit ineinanber gefdfjatteten Slättdhen. 
KadE) unten roädfjft ein SBürgcldjen. ©aS £)auptroürgeldjen ftirbt 
jebod) batb ab, bafür entroideln ftdj eine ÜKenge gletdjftarfev 
Kebenrourgeln. Sie bitben einen Süffel unb gehen nidjt tief in 
baS ©rbreietj. ©er SBeigen fann baher feine Kauung nidjt au§ 
ber £iefe holen roie etroa ber fölee unb bie ©fparfette. ©r ift 
feine tiefgrünbige, fonbern eine obergrünbige f̂lange.

141
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©er ^nljalt be§ ©amenfornS ift Balb aufgeBraudfjt. ©a§ 
junge f̂langdjen mufj fid) nun felfift ernähren. 2ßof)l iljm, 
wenn e§ ein reicf) gebüngteS (grbreid; finbet! Salb fommt ber 
SBintev. ©a§ garte f̂längdjen müfjte toô l erfrieren, roenn e§ 
nidf)t unter ber f̂ ütjenben ©ĉ neebecEe rooljloerroaljrt roare. ©dfjnee= 
arme Söinter finb bafyer bem Söeigenfelbe nachteilig.

3» ben fonnigen Sagen be§ gruljlingä ermaßt ba§ garte 
2öeigenpftängd(jen gum neuen 2ßacf)§tum.

2. jBefdjmbung bes

gig. 15. @injelne Slüteit einet Jöeijenä^re.

©er SBeigen l)at Büf<f;elförmige NeBen = 
murgeln, au§ melden meift mehrere ©tengel empor; 
road£)fen. ©er ©tengel beS SBeigenS ift ein $a lm ,  
benn er ift oBeit unb unten gleidjftart unb burd; 
knoten gegliebert. Sê tere fdjlief̂ en je ein ôtyleä 
©tengelglieb burd; ©djeiberaanbe aB. Sei jebem jt'noten 
tritt ein Slatt au§ bem ©tengel lj«oor. ©er untere 
Seil beö SlatteS umfd)lief]t baä folgenbe ©tengelglieb 
roie bie ©dieibe baö ©dfjroert, biefer Seil be§ SlatteS
l)ei§t baljer Slattfcfyeibe. ©er oBere Slatteil 

ffidjenä^re. ftê  Dom ©tengel aB unb ift lang unb fdfjmal, 
i inealf  örmig.

©er ©tengel enbigt oBen in eine $ljre. 2luf einem ge= 
nteinfd̂ aftliĉ en Slütenftiele, ber ©pinbel, fifeen roectjfelroeife 
roieber Sä̂ rdjen. 3SergeBen§ fud̂ en roir f)iet nad̂  ber fc£)önge=
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färbten Slumenfrone. ©ie 23lütenf)ülle beftefjt nur auä grünen, 
fteifen ©pelgblättern. ©ie erftengroei ©pelgblätteljen fdjließen 
ein fleineä, meift oierbtättrige§ Sfljrdien ein. ^n *>en innern groei 
©pelgblättern finben roir enbliĉ  Staubgefäße unb Stempel (gig. 
15). 3ur 23liitegeit (Sunt unb ,3uli) finb bie ©pelgblättdjjen 
geöffnet. 2ln bünnen gäben fangen brei ©taubfäben IjerauS. 
©er grud)tfnoten trägt groei feberförmige Narben, ©obalb ber 
Slütenftaub auf bie Narbe gefallen ift, ffließen fid; bie Slüten= 
fpelge mieber ju.

3. £)tß (j$rntß.

9Jun beginnt eine rafdjje SSeränberung mit ber Spange. ®er 
grudjlfnoten füllt fid) mit einem füjjlidjen 2J?ildjfafte. ®ie Reißen 
©ommertage reifen i§n enblidf) ju einem garten, mehligen ©amenforn. 
©tengel unb 33lätter, roeldfje bisher grün unb roeidO roaren, roerben 
nun Ijart, Ijolgtg unb gelbroeiß. ®aä roallenbe Kornfelb Ijarrt ber 
©rnte. SBefd̂ etben neigen fid) bie mit reidjer grudfjt belabenen £)alme 
gur 6rbe, nur bie tauben $f»ren tyeben fiotg iljr £aupt empor.

©Knitter unb ©djjniiterinnen fommen am frühen 3Jiorgen unb 
mätjen baä Kornfelb ab. 2lm Ŝ ad̂ miltag roerben bie bürren .gmlrne 
in ©arben gebunben unb in bie ©dfjeune geführt. üftuntere Sieber 
ertönen 00m Ijeimfeljrenben 93oIf, unb ber Sanbmann Ijebt banfenb 
feinen Sl'ef gurn Fimmel, ber feine ©aat fo reidfjlitij gefegnet Ijat.

3n ben nebeligen §erbfttagen roerben bie ©arben gebrofd&en. 
grüljer roar baä eine befd&roerliejje §anbarbeit. §eute benû t man 
faft überall bie SDrefdjmafdjine, bie meijt non 5ßferben getrieben roirb. 
®ie gelben ©amenförner faden babei auä ben ©pelgen. ber ÜJiutjle 
roerben bie Ijatten Körner groifefjen groei ©teinen gu SKeljl gerrieben. 
SDurd; ein feineä ©ieb entfernt man bie rotgelben ©amenljullen 
(©rüfdj), unb auä bem roeißen SKeljl bäcft man baä 23rot, ofjne 
roeldfjeä roir nidf)t leben fönnten. SCarurn bitten roir ben lieben ©ott 
um unfer täglidf)’ Srot.

SSiele Kinber roiffen ntd̂ t, roo baä Srot §erfommt. ©3 muß 
burd(j gleiß unb arbeit unferer ©Item müfjfam erroorbeu roerben.

93afettb. IV. S)uben. 10
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I I .  Das Torfmoos.

l.
Die Moose sind gar zierliche und bescheidene Pflänzchen. 

Im  W alde, auf Bäumen, ja  selbst auf Hausdächern und Steinen 
siedeln sie sich in geselliger W eise an. Es gibt gar verschie

dene Arten von Moosen. Das 
Torfmoos, das wir betrachten 
wollen, kommt in feuchten W ie
sen, in Sümpfen und stehenden 
Gewässern vor. Es ist leicht 
kenntlich an seiner gebleichten, 
ins rötliche spielenden Farbe.

2.
D er 2 — 3 cm hohe Stengel 

ist oben gabelig verästet. E r 
trägt unten feine W urzelhaare. 
Die Äste sind mit kleinen, sitzen
den Blättern dicht besetzt. Diese 
Blättchen haben eine abgerundete 
Spitze und sind d a c h z i e g e l 
a r t i g  gelagert.

Am Gipfel der Ästchen ent 
springen dünne Stielchen, welche 
an der Spitze eine kleine, eirunde 
K apsel, die M o o s b ü c h s e ,  
tragen. Diese Büchse ist mit 
einem F e d e r h ü t c h e n  geziert. 
Unter dieser Haube hebt sich das 

Flg. I0. Deckelchen, und aus der geneig
ten Büchse fällt ein feiner Staub. W ie sonderbar! Das ist 
nicht etwa der Blütenstaub, sondern gleich die r e i f e  F r u c h t .  
Das Moos entwickelt somit eine Frucht, ohne Blüten zu tragen. 
Es ist eine b l ü t e n l o s e  P f l a n z e .  Die kleinen, staubigen 
Körner, welche aus der Büchse fallen, heißen S p o r e n .  Sie 
sind so klein, daß sie der W ind nach allen Seiten vertragen
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kann. Fällt der Sporen auf feuchte Erde, auf ein Hausdach 
oder sonst wohin, so entsteht daraus ein neues Moospflänzchen.

In  sumpfigen Orten bildet das Torfmoos dichte, bürsten
artige Lager. D er untere Teil der Pflanze verwest, sinkt ins 
W asser zurück und bildet d e n  T o r f .  Oben auf dem Grabe 
des abgestorbenen Pflänzchens wächst es lustig fort.

3.
Das Moos ist nach unserer Meinung eine unvollkommene 

Pflanze. Es hat keine eigentliche W urzel, die Blätter sind fast 
verkümmert, Blüten kommen gar nicht vor. Dennoch kann 
das Pflänzchen fröhlich gedeihen und sich vermehren. Ja , im 
H aushalte der Natur ist es sehr wichtig! W ie gerne lassen 
wir uns im schattigen Walde auf ein weiches Mooslager nieder! 
Gewöhnlich ist dieses feucht, denn es hält den Regen lange 
Zeit zurück, um in Tagen der Trockenheit andere dürstenden 
Pflanzen damit zu tränken. Das Moos wächst selbst auf nack
ten Steinen und bereitet dadurch höheren Pflanzen ein gutes 
Erdreich.

So erkennen wir, daß in der Natur jedes Geschöpf, ob es 
vollkommen oder unvollkommen sei, an seiner rechten Stelle 
ist. Das stolze Pferd und der arme W urm im Staube, der 
gewaltige Eichbaum und das bescheidene Moospflänzchen — 
jedes Geschöpf muß im Zusammenhang mit den ändern Wesen 
die Aufgabe erfüllen, welche ihm der Schöpfer angewiesen hat. 

„Schön ist die Natur!
Bach und Wald und Flur 
spricht: Es ist ein Gott!
Von des Baumes Moos, 
aus der Mutter Schooß 
tönt's: Es ist ein G ott!“

12. grgdmtfle.
I. £>ie f̂fanje ift ein tebenber 'Jtaturförper. Sie ent= 

ftefjt au§ bem ©amen unb treibt SBurjeln, ©tenget, Slätter unb 
33(üten. Slu8 ber Slüle entroicfelt fid) bie grudjt, roektye roieber feim»
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fähige ©amen enthält. Sftadjbem bie §rud)t gereift ift, ftir&t geroöljn= 
lieh bie f̂lanje ab.

©§ gibt einjährige, jroeijä^rige unb auSbauernbe 
P̂ffanjen. ®ie jroet= unb einjährigen 5j3f(anjen roerben angefäet, jene 

im »̂erbft ('Jtepä), btefe im grütjling (©rbfe). 3jm £>etbfte fterben 
beibe ab. ®ie auSbauernben f̂lanjen entroicfeln fid) im grüfiting 
aus ßnofpeit. Sei Säumen unb ©trautem fielen bie ßnofpen 
an ©lamm unb $ften, bei auibauernben Ärautpflanjen hingegen im 
SBurjelftocf. (Sitie, Soßfirfche.)

SDie meiften auSbauernben Sßflangen oevlieren im êrbft bie 
Slätter, anbere behalten biefelben unb finb barum immergrün. 
(Sanne, ©techpatme.) 3m SSMnter ftetjt baS 5öad)3tum ftilt.

I I.  gibt roitbroadjfenbe unb Kulturpflanzen. 2Handje 
ber lederen finb au§ fremben Sänbern ju un§ gebracht roorben. 
(SEBeijen, Sitte.) ©ie roerben oom 2Jlenfdjen forgfättig gepflegt, a n = 
gebaut, roeil er ihrer 511m Seben bebarf. Unter ber pflege ber 
3ftenfdjen roirb bie f̂lanje ootlfommeiier, oerebelt. (£>e<fenrofe 
— ©artenrofe; ^otjapfel — SRofenapfel.)

I I I .  ©ine ooltfommene f̂tanje hat SBurjel, ©tengel, 
Slätter unb Slüten (grüßte). W a n heißt biefe f̂lanjenteile 
©lieber ober Organe. ©3 gibt aud) blütentofe SPftanjen 
(2ftooS).

1 . |Uuv;cl roädift nadj unten, ©ie faugt bie SRahrung 
au§ ber ©rbe unb gibt ber 5ßflanje feften £>alt im Soben. Siete 
Sßftanjen h“l>en eine ^fahlrourjel mit oielen ©augrourjeln 
(SRepg). Stnbere f̂lanjen ha&en nur gleich ftarfe ^ebenrourjeln 
(Silie, SBcijen).

2. iQ e v Stengel. Wad) ber Sefd;affenf)eit be§ ©tengelS gibt 
eS Säume, ©trauter unb Kräuter. f̂lanjen mit ftarfem 
ôljftamm Reißen Säume. ®ie ©träudjer haben aud; einen au§; 

bauernben §oljftamm, berfelbe ift aber nicht ftarl unb meift non 
©rnnb auä oeräftett. SDie Äräuter hingegen fabelt einen roeidjen, 
grünen ©tengel, ber jebeS 3ahr abftirbt. ®er ©tengel ift ein $  a l m, 
roenn er Knoten hat (SBeijen), ein © cf) a f t , roenn er unoerjroeigt 
unb blattlos ift (Söroenjahn). SDer ©tengel ift runb (SlebS) ober
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fantig (SBiefenfalbei), frierenb (©rbbeeren), ranfenb (©rbfe) 
ober ftarr aufredjt (£oHfirfd(je). Seim iffieijen ift er ungeteilt, 
beim 9ieb3 unb bei ber Stottfirfdfje in äffte oerjroeigt ober gabel= 
äftig.

©er Stengel roädfjft in bie >̂6̂e unb in bie SDicfe. ©r leitet 
ben Saft oon ber SBurjet ju Slatt unb Slüte.

3. ^«0 illrttt ift rcie bie 2Sur$el jur ©rnäfjrung ber f̂lanje 
notraenbig. ©3 ftrebt nadj Suft unb Sonnenfî ein. SDafyer jroeigt e3 
fld& com Stengel ab unb entroicfelt ft<Jj meift ju einer auSgebreiteten 
Slattfläctye. ©3 ift grün. ®ie Stattformen finb fet)r oerfd̂ ieben. 
Sie bieten ein ©rfennungSgeidjen für jebe Pflange.

4. |ite glitte. ®ie Slüten fielen oft in Süffe ln  (2lpfel= 
baum), balb bilben fie eine £raube (Sftepä), balb eine 5Ŝ re 
(SBeijen). ©ine oollftäitbige Slüte beftefjt au3 ÄeldE), S  turnen* 
frone, Staubgefäßen unb Stempel. Äeld̂  unb Slumenfrone 
finb nur StütenfjüHen. Sie finb unroefentlidpe Organe unb fönnen 
bafjer oft fefjlen. Sei ber Silie fefjlt ber .feiet), beim SBeijen bie Ärone. 
Staubgefäße uitb Stempel finb roefentlid̂ e Organe. Sie bürfen baljer 
bei feiner frudfjttragenben Slüte fehlen.

a) ®er Äetcf) ift geroötjnlid) grün. Salb ift er einblättrig 
('Jtofe), balb meljrbtältrig (3tep3), abfaUenb ober bleibenb.

b) ® ie  Slumenfrone aeidfjnet fid̂  meift burc§ iljre frönen 
garben unb buref) ifjren ©erudjauä. Sie ift einblätt = 
rig (StoUfirfĉ e) ober meljrblättrig (Sftofe). ®ie einblätt= 
rige förone ift glocftg (Stotlfirfd̂ e) ober lippenförmig 
(SBiefenfalbei). ®ie metyrblättrige Ärone ift bei ber Stpfelbtüte 
au§ 5 gleiten Slättern gebilbet, alfo regelmäßig. SCer 
9tep8 Ijat eine ßreusblüte, bie ©rbfe eine Schmetter* 
lingäblüte. Sei aßen Slüten fällt bie Ärone ab.

c) ® ie Staubgefäße befielen auö Staubfäben unb 
Staubbeuteln. Sefctere enthalten ben Slütenftaub. ®ie 
gafjt ber Staubgefäße ift fejjr oerfdjieben (üBeijen 3, Sitte 6, 
2lpfelbaum mefjr al§ 20).

d) Se r Stempel befteljt auä grud&tfnoten, ©riffel unb 
9tarbe. SDer §rudf)tfnoten enthält bie Sameneierdfjen. ©r 
trägt oft nur einen ©riffel (Stollfirfd̂ e), oft mehrere ('Jtofe).
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Soll bie Slüte jur $rucf)t reifen, fo muß ber Slütenftaub 
auf bie SRarbe fallen. 93on ba gelangt er burd) ben bohlen 
©riffel ju ben ©ameneierd)en beä $rucf)tfnoten§. ©iefer 
Sßorgang Sefrudjtung. ©urd) Ijonigfudjenbe 3n= 
fetten rairb biefe tjäufig beförbevt unb baburdj bie $rud)tbar* 
feit ber f̂lanje oermehrt.

e ) ©ie grudjt bilbet fid) auä bem grudjtfnoten. ©ie enthält 
bie ©amen, ©ie grudjt ift balb eine a p f e l , roeldje bet 
ber SReife auffpringt ((Srbfe, 9lep3), balb eine $pfelfrudjt, 
balb eine Seere (£oflfirfd)e).

N B .  ®tefe (Ävgebniffe fin b  bei S e g im t ber folgenbeit jroet 3 a!)te §ftu 'ie  je= 
roeilen j u  loiebetEjoIen.

13. Pflanzen, Tiere, Menschen.

Als der Schöpfer die Erde bekleidet hatte mit allerlei 
Kräutern und fruchtbaren Bäumen, jegliche Pflanze mit ihrem 
Samen, da rief er auch die Tiere zum Leben. Das W asser 
regte sich mit lebenden Wesen aller Art. Kleine und große 
Fische, Schnecken in zierlichen Gehäusen, schwimmende Eidechsen 
bewohnten das Meer. Einige dieser Meerestiere tauchten aus 
dem W asser, der Schöpfer gab ihnen buntes Gefieder und 
mächtige Flügel, so daß sie froh und leicht in der Luft leben 
konnten. Auf der festen Erde entstunden die kleinen und großen 
vierfüßigen Tiere, ein jegliches in seiner Art. Tausend und 
tausend an Zahl bewohnten sie Berg und Tal und suchten 
unter den Bäumen und K räutern die zuträglichen auf. Auch 
kleine, niedliche Tiere kamen hervor, bunte Schmetterlinge und 
zierliche Käfer, sie flogen von Blume zu Blume und nährten 
sich von Honig, Blütenstaub und Laub.

Mitten in dieses bunte Leben wurde der Mensch gestellt, 
das höchste und edelste Geschöpf, die Krone der Schöpfung. 
E r sollte Herrscher werden über Pflanze und Tier. D aher ent
brannte ein wilder Kampf. Zuerst verfolgte er die w i l d e n ,  
reißenden Tiere, rottete sie aus oder verjagte sie in die Ein
öde. Andere Tiere lockte er zu sich, schützte und pflegte sie, 
und sie gaben ihm alles, was er zum Leben nötig hatte. So
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gewöhnten sie sich als H a u s t i e r e .  Auch mit den Gewäch
sen tra t der Mensch in Kampf. Die W älder reutete er aus, 
an ihrem Platz baute er sorgfältig allerlei K räuter und Gräser 
a n ; einige gaben ihm Speise, andere Kleidung, wieder andere 
dienten zur Nahrung für sein Vieh. So ist der Mensch König 
geworden über Pflanzen und Tiere. Doch hat der Kampf noch 
nicht aufgehört. Im Schweiße seines Angesichtes muß der 
Mensch sein Brot essen, heute, wie vor tausend Jahren. Der 
Acker trägt nur Dornen und Disteln, wenn er ihn nicht pflügt 
und düngt; statt goldener Früchte erntet er Unkraut, wenn er 
nicht guten Samen ansäet. Hier kommt ein schädlicher Käfer 
und frißt Laub und Blüten von den Bäumen. Dort setzt sich 
eine gefährliche Laus an die W urzeln der Reben und tötet 
den Weinstock.

W enn der Mensch in diesem unaufhörlichen Kampfe nicht 
unterliegen soll, so darf er e i n e s  nicht unterlassen: er muß 
fortwährend Tiere und Pflanzen b e o b a c h t e n  und die nütz
lichen und schädlichen von einander u n t e r s c h e i d e n  lernen. 
Die Kenntnis der Natur, die wir so notwendig brauchen, kommt 
aber dem Menschen nicht im Schlafe, sondern erst durch 
fleißiges Lernen in und außer der Schule. Laßt uns darum 
die Schulzeit fleißig benützen! Nachdem wir die Pflanzen ein 
wenig kennen gelernt haben, wollen wir nun die T i e r e  
betrachten!

14. ipic (Aauöürtijc.
1 .

©ie einen runblidjen ^opf, einen fcf)lanfen, gefdjmei:: 
bigen l'eib unb oier ftarfe, giemlid; furge Seine. Den langen 
©djroang beroegt fie im t30rne un̂  'n êr §reube.

Äopf, Kumpf unb ©lieber finb bie »̂auptteile be3 
DierleiBeS. 21m Äopfe unterfcfyeiben mir ba3 SEftaul mit 
Oberlippe unb Unter l ippe, bie Kafe,  bie Slugen 
unb bie £>hren-

©ie Kafe ber Äat̂ e ift nadt, bie Oberlippe gefpalten unb 
mit ©d;nurrl)aaren Befetit. ©ie Slugen finb grog unb grau,
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ber 9lugenftern ift fpaltförmig, bc§ &age§ fdjmal, bes Nachts 
roeit geöffnet unb leud£)tenb. Sie föatje fieljt baljer aud) bei 
Nad)t giemlid; gut. ©ie O r̂en finb furg, aufrecht.

Nafe, Slugen unb DIjrai finb ©inne3roerfgeuge, fie 
bienen bem Stiere 3um Niedren, gunt ©eljen unb gum |)ören. 
©ie Äat̂ e ât ein fd^arfeä 2tuge unb ein feine3 © ehör.

©a3 ©ebi§ ber ßa^e ift feljr fdfjarf. 3m Ober; unb 
Unterfiefer ftê en je fed)§ Heine, nteiftelförmige ©c^neibegähne.
f)inter letzteren ftê t in jcbem tiefer je ein großer, fpitjiger (£ c£ = 
galjn. @r êi§t aud) Neifjgaljn, roeit er gum gerreijjen ber 
Seute bient. Nun folgen bie 8 adfeng5 hne, oben je 4, unten 
je 3. ©ie finb fyöd'et'ig unb gadfig, aucf) bicfer unb breiter al3 
bie Sorbergâ ne. ©ie bienen meljr gum Saiten unb Zermalmen 
ber ©peife. ©a3 ©ebi§ geigt un8, baf? bie föaije ein f l e i f = 
freffenbe3 ü£ier ift.

©er Ä'a{jenfu§ ift eine roeidfie ©ammetpfote, baf)er ber 
leife ©ang. ©ie nabelfdjarfen, frummen drallen finb beim 
©eljen eingegogen. ©ie roerben als 2öaffe unb beim ,Klettern benü̂ t.

©a3 ge l l  ber 5t'a<3e ift mit roeic£)en paaren befettf. ©ie 
garbe ber §aare ift fê r uerfdjieben, balb fĉ marg ober grau, 
balb roeif; ober gelb, oft geftreift ober uielfarbig.

2.
©ie Äajse bringt lebenbige 3>unge gur 2öelt, roeld̂ e noch 

bliitb unb hilftoö finb. ©ar gärttict) roerben fie oon ber 2Rutter 
gefäugt unb gehütet. Oft trägt fie biefelben an bie ©onne, 
fpielt mit ihnen unb unterrid)tet fie in ihren fünften. Söenn 
©efahr broht, fo pacft fie mit bem SJiaul ihre kleinen am Nücfen 
unb trägt fie an einen gefehlten Ort. Sobe3mutig ftürgt fie fid; 
felbft in ba3 brennenbe £>au3, um ihre jungen gu retten. 3ft 
ihr ein folc(je3 abfyanben gefommen, fo miaut fie ängftlid) ben 
gangen Sag unb ruft betrübt nad; bem Verlorenen. ©0 geigt 
bie ft'aije bie Ijingebcnbe, anfopfernbe Mutterliebe.

© ie ßa^e hat r 01 e 3, roarmeg S l u t  unb im 
$ n n e r n  ein Änodfjengerüft. ©ie gebiert lebenbige 
3  u n g e unb fängt biefelben, fie ift ein ©äugetier.
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15. Lebensweise der Katze.
Ein junges Kätzchen ist gar ein m u n t e r e s ,  p o s s i e r 

l i c h e s  Tier. Überall findet es ein Spielzeug. Es duckt sich 
nieder, schlägt mit dem Schweife und springt hoch und weit 
in einem Satze. Je tz t richtet es sich auf den Hinterfüßen auf, 
gebraucht die Vorderpfötchen wie Händchen und wendet sich 
zierlich und schnell nach allen Seiten.

Doch schon in früher Jugend erweist sich die Katze als 
ein g r a u s a m e s '  R a u b t i e r .  Ein furchtsames Mäuschen 
kommt aus seinem Schlupfwinkel hervor und sucht nach Bro
samen. Das Kätzchen hat die Maus erblickt. Es verläßt sein 
Spielzeug. Mordgier blitzt aus seinen Augen. Es duckt sich 
auf den Boden, streckt die Krallen aus den Tatzen und richtet 
die Ohren in die Höhe. Je tz t macht es blitzschnell einen Sprung, 
und die arme Maus zappelt hilflos in den Krallen ihres Tod
feindes. Da beginnt ein neues Spiel, aber ein gar grausames. 
Die Katze läßt die gefangene Maus laufen, fängt sie wieder, 
läßt sie neuerdings frei, bis sich endlich das arme Mäuschen 
vor Todesangst nicht mehr rühren kann. An diesem Spiel sieht 
man so recht die grausame K a t z e n n a t u r .  Kinder, welche 
Käfern oder Fliegen Beine oder Flügel ausreißen oder andere 
Tiere zu Tode quälen, haben auch eine solche Katzennatur.

Aber gerade durch ihre Mordsucht wird die Katze zum 
nützlichen Haustier. Sie befreit unsere W ohnungen von den 
lästigen Mäusen. Ohne Katzen würden sich die Mäuse so stark 
vermehren, daß wir unsere Wohnungen verlassen müßten. In 
Ägypten wurde daher die Katze als ein heiliges T ier verehrt.

Doch wird die Katze auch s c h ä d l i c h ,  denn sie lauert 
nicht nur den Mäusen auf, sondern sie verfolgt auch die nütz
lichen Singvögel. Und wer unserem Freunde Schaden zufügt, 
der schadet auch uns.

Die Katze ist äußerst r e i n l i c h .  Sie leckt das weiche 
Pfötchen, streicht und wascht sich damit auf allen Seiten. Das 
S c h m e i c h e l n  versteht sie sehr gut. Gar zutraulich streichelt 
sie an unseren Beinen. W enn wir ihre Liebkosungen vergelten, 
so spult (spinnen, schnurren) sie gar gemütlich.
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Mit dem Hunde lebt sie fast immer im Krieg. Doch gar 
m u t i g  und t a p f e r  verteidigt sie sich gegen ihren viel größeren 
Gegner. Sie zieht den Rücken zusammen, sträubt die Haare 
und blickt wild drein. Je tzt pfaucht (schneuzt) sie und haut mit 
den scharf bekrallten Tatzen um sich. D er Hund fürchtet ihren 
Z o r n  nnd wird meist von der Katze in die Flucht geschlagen.

(T e ilw e ise  n a c h  S c lie r r.)

16. £ ö w .
1.

©er Söroe ift ber ftönig ber Siere, benn er übertrifft fie 
aüe an Äraft, Wut unb ©eioanbtfjeit.

©ein Körperbau ift bemjenigen ber ßaije ganj (iljn- 
licf). 2lud) baä ©ebi§ unb bie Pfoten beä Söroen finb gleict) 
befĉ affen roie bei ber fö^e. Wan galjlt î n baf)er ju ben 
Ä a e n a r t e n.
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©ein ge l l  ift einfarbig, braungelb. ©a§ SWannd̂ en hat 
eine ftarfe 90¾ä^ne unb eine ©cpraangquafte (23üfdt)el= 
fcfjroang). SDie Wähne ift bie frf)önfte gterbe beä Sßroen. ©ie 
»erleiljt ihnt ein ftoljeä, mannlidjjeS 2lus>fehen. ©er Söroe rairb 
über 2 m lang, 1 m hoch unb 150 kg fd;tuer. ÜJiit bem 
meterlangen ©cfiroanje fann er felbft einen fräftigen Wann nieber= 
fdf)lagen.

2.
©e§ 9?adjt3 jieht er auf Kaub auä. üftit b o n n e r ä h »1 i e nt 

® e 6 v ü 11 oerläfjt er feine gelfenf)öf)te. (?r neigt ben Äopf jur @rbe 
unb holt au§ feiner breiten 33ruft fo gewaltige £öne Jjeroor, bajj ba= 
oon bie ©rbe erbittert. 0 cf)fen unb f̂erbe erbeben in ihrer §ütte, unb 
bie Siere ber Sffiüfte laufen fĉ eu nach allen ©eiten. Sefct l;at er ein 
Kinb erfpäE)t. (Sr ergebt ben ©dfjroeif unb peitfdjjt bamit bie (£rbe. 
©ie lange üftäljne richtet fidj empor, unb au3 ben Slugen blifcen Job 
unb Serberben. 2Jn gewaltigem ©prung ftürjt er fich auf fein Opfer, 
©a f)ilft feine ©egenroeljr, mit 3 äf)nen unb Äraßeu hat er baä 9tinb 
im DMcfen unb 9tacfen gepacft. SBie geroaltig mufj feine Äraft fein, 
benn er fpringt mit biefer fchraeren 33eute felbft über einen 3 m hohen 
gaun leidjt l;inroeg!

©eine ^ahljeit ift oollenbet. ©eit 9ieft fc!)leppt er in feine ein= 
iame gelfenhöhle. ©ort roartet bie fiöroin mit ihren jungen auf ihn. 
(5r cerforgt fie fleijjig mit frifd;em gleifdj unb ridjtet bie täppifdjcn 
jungen jum gange ab. ©ie fiöroin hängt gar järtlid) an itjren 3un* 
gen unb oerteibigt fie mit grenjenlofer 2But gegen jeben geinb.

SBentt ber Söroe nicht oom junger geplagt roirb, fo ift er rufjig 
unb ungefährlich. 2lu3 feinen braunen, flaren Slugcit b lieft 
Streue. ©en TOenfdfjen greift er nicht an. Söirb er aber burch 
fühne Säger gereijt, fo fê t er fich 9ar mannhaft jur SK et) r. (Sr 
fämpft, fo lange nod̂  ein gunfen ßeben in ihm ift. <5r bleibt im 
£obe nod) ber ßönig ber Stiere, ©ie Söroenjagb ift bal;er fehr ge= 
fä̂ rlich-

SBirb ber fiöroe jung gefangen, fo läfjt er fich Ahnten. ©egen 
feinen §errtt jeigt er ftch bann fehr anhänglich unb treu, ©ar 
feltfame ©efdjicfjten er$äf)lt man oon ber ©anfbarfeit unb ©rojj- 
mut beS Söroen.



154

3nt 9Ittertum toaren bie Söroen »iel häufiger a(3 jefct.
<£äfar, ein römifcfjer gelbljerr, lieft einft jur ©eluftigung beä SSolfeä 
400 (ebenbe ßöroen oorfü^reti.

3>efct ift ber ßöroe in einöbe, felfige ©egenben be3 Reißen Qrrb= 
teitg juröcfgebtängt.

17. Das Rind.
l.

Das Rind hat einen eckigen, großen Kopf. Am dicken 
Halse ist eine herabhängende Haut, die W a m m e .  Der Leib ist 
dick und plump, hat einen kantigen Rücken und einen Quasten
schwanz. Die Beine sind stark. Der Fuß endigt in zwei Zehen, 
w'elche in hornigen Hufen stecken. Das Rind ist daher ein 
Z w e i h u f e r .  Zwischen den Hinterbeinen befindet sich das Euter 
mit 4 Zitzen (Zapfen).

Das Gebiß gleicht dem der Katze durchaus nicht. Im 
Unterkiefer sind 8 Schneidezähne, im Oberkiefer keine. Dagegen 
hat das Rind eine lange, rauhe Zunge, welche zum Abrupfen 
des Grases benützt wird. Eckzähne fehlen ganz. In jeder Kiefer
hälfte stecken 8 breite, flache Backenzähne. Aus der Beschaffen
heit des Gebisses erkennt man deutlich, daß das Rind keine 
Tiere zerreißt, sondern auf Gras und Heu angewiesen ist.

Das M a u l  ist groß, die O b e r l i p p e  dick, fleischig und 
glatt. Die N a s e n l ö c h e r  stehen weit auseinander. Die großen, 
blöden A u g e n  sind seitlich am Kopfe. Die S t i r n e  ist breit 
und stark. Sie trägt zwei glatte, gebogene und h o h l e  H ö r n e r ;  
diese sind die gefährlichste W a f f e  d e s  S t i e r s .  — D i e  
O h r e n  stehen seitlich auswärts. Sie sind groß, behaart und 
beweglich. D ie  H a u t  ist mit glatten, anliegenden H a a r e n  
bekleidet. Die Farbe ist verschieden. In der Schweiz kennen 
wir hauptsächlich zwei Viehrassen, d a s  B r a u n v i e h  und d a s  
F l e c k v i e h .  Bei letzterem ist die Färbung entweder schwarz
weiß oder rotweiß.

2.
Eigentümlich ist beim Vieh das W i e d e r k ä u e n .  Wenn 

das Rind sich satt gefressen hat, so zieht es seine Füße unter
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sich und ruht behaglich aus. Nun beginnt es, seine Mahlzeit noch 
einmal zu kauen. Das verschlungene F u tter kann es aus dem 
Magen wieder heraufholen, um es zwischen den breiten Backen
zähnen fein zu zermahlen.

3.
Im Altertum gab es bei uns auch wilde Stiere, A u e r 

o c h s e n .  Sie hatten eine lange, zottige Mähne und schwarz
braunes Haar. In vielen Ländern (Südamerika) ist das Rind 
verwildert. Man sieht dort oft wilde, herrenlose Herden von viel 
tausend Stück. Solche Herden werden oft von reißenden Tieren 
angefallen. Dann wissen sie sich aber gar geschickt zu ver
teidigen. Die jungen Kälber und die schwachen Kühe werden 
in die Mitte genommen. Die Stiere bilden mit ihren harten 
Köpfen und den gefährlichen Hörnen einen geschlossenen Ring. 
W ehe dem Tiere, das einen Angriff wagt! Es würde mit den 
Hörnern an die Erde gespießt. — Ein vereinsamtes Rind hin
gegen fallt den Raubtieren gewöhnlich zum Opfer. Es wird 
von hinten angegriffen, wo es sich nicht verteidigen kann. Aus 
diesem Grunde wohl haben sich die Rinder gewöhnt, g e s e l l i g  
zu leben. Auch bei den Tieren gilt der Spruch:

„Eintracht macht s ta rk !“

18. 3>a$ afe «Äauötier.

®er grüjjling fjat itt Serg unb £al frifdjeä, faftigeä ®ra§ ge; 
bradjt. ©er ©enn (Äüfjer), roeldjer fein SSief) im ©talt überroinlerte, 
rüftet fid) gur 2llpfaf)rt. ©in ftatttidjer 3 ug, an roeldjent jung 
unb alt [id) freuen, beroegt fidj burd)8 grüne £a(. SorauS ber luftige 
(Sennerbube. (Sr jaucht noDer greuben. 9tî t tanger roiU er im 
State bleiben. (¾ jiefyt il;n Ijinauf gur frönen, luftigen unb freien 
Sllpe. £>iuter iljm giefyt bie £>eerful). Sie trägt einen großen 
23lumenftrauß auf ber breiten «Stirne. ®ar ftolg läßt fie bie ©tocfe 
an itjrem §a(|'e ertönen. Sur ®e‘te *n muntern Sprüngen 
baö Äalb. Sftun folgt bie eigentliche £erbe, ein langer 3 ug »on 
geftecften unb braunen 2Rild)f ü̂ ien. ©ie beroegen iljren Äopf im 
Statte gu ben Ätängen ber ©locfe. Eitlen im 3 u9e »ft ber unfreunb= 
lidie ©tier. (Sr hat eine Diel breitere unb ftärfere ©time, einen
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roeit fräftigeren Suaden als bie Kühe. (Sin mutiger unb [tarfer ©enn 
fü^rt ifm an einem ©trief, roetetjer um bie frummen £>örner ge= 
fchtungen ift. ©enn ber ©tier ift nicht fo gutmütig roie bie Kut). 
(Sr gerät leicht in 3 0n1/ befonberS roenn er rote Südjer fie^t. ©r 
beginnt bann ju t> r u m me n ,  fenft ben Kopf auf bie (Srbe unb rennt 
mit feiner ftarfen ©tirne altes um, roaS ihm in ben SBeg fommt.

SÜBährenb biefer fröhliche 3ug talaufroärtS ^ur faftigen 2t I p * 
roeibe geht, mufi ber 3 u 9 0(^ f e  abfeitS ber ©traße im Stcferfelb 
arbeiten, früher fpannte man je jroei unter ein 3 t0(h e'n- Sangfam, 
aber mit großer Kraft jiehett fie ben ?ßftug burd) baS ©rbreief). ®e= 
butbig taffen fte ftd) oor ben 5pf(ug roie t>or ben ©rnteroagett fpannen. 
©er Sattbmantt Knute ihrer bei ben befdjroertichen gelbarbeiten nidjt 
entbehren.

^m  ©taü tjält ber ßaubroirt auch 2)¾itd)Cühe* ©r füttert fie 
fleißig mit ©raS, £teu ttnb ©atj. ÜJiorgenS unb abenbS roerben fie 
gemolfen. ©ie ^ ild )  ift baS befte unb unenbetjr(id)fte SßahrungSs 
mittet, bejonberS für Kittber. ©ie mad)t rote Sacfen unb frohen 
2Rut. 9luS ber ®lilch, toeldEje man in ber Haushaltung entbehren 
fann, roirb in ben Käfereien Käfe unb 23utter bereitet. Siete Sanb= 
roirte hatten auch ®i af t od) fen.  ©iefetben erhalten guteS gutter unb 
roerben roenig jur 21rbeit gebraust, ©atier roerben fie fett unb tdjroer, 
800— 1000 kg. ©ie liefern unS baS nahrhafte Ochfenf t e i fdj .

©aS 9linb ift tiiifer unentbebrtichfteS Haustier. Sßir föttnen 
roeber feine TOild), nod; feine Slrbett entbehren, ^iad) feinem Sobe 
effen roir fein gleifch, feine ju Seber gegerbte £>aut tragen roir an 
unfern güfjett. 2luS bem SRinbSfett bereitet man Kerjen unb ©eife, 
aus ben Römern unb §ufen Kämme unb Knöpfe.

19. Der Buchfink.
D er Buchfink ist ein gar niedliches und schönes Tierchen. 

E r hat einen hornigen, zugespitzten Schnabel mit scharfen Rän
dern. Zähne fehlen ganz. E r verschlingt die Beute ungekaut. 
Furchtsam und bittend schaut der Buchfink uns mit seinen zwei 
Äuglein an. Yon den Ohren sehen wir nichts. Dennoch hört 
er sehr gut, wenn ihm sein Gespiel freundlich ru f t: „ F in k ! F in k ! 
F in k !“ oder wenn der heisere Schrei eines Raubvogels ertönt.



157

— Die zwei kleinen, dünnen Beinchen mit den vier Zehen können 
ihm nicht als Waffe dienen. Auch zum Gehen sind sie fast zu 
schwach. Dafür gab ihm der Schöpfer zwei kräftige F lü g e l .  Es

sind dies gleichsam die Arme des 
Tierchens. Sie sind mit langen 
S c h w u n g f e d e r n  besetzt. Kräftig 
ist auch die Brust gebaut. So 
schlägt er denn mit seinen Flügeln 
gar rasch die Luft und f l i e g t  
pfeilschnell über die Erde dahin. 
W er wollte ihn nicht beneiden, den 
leichtbeschwingten Luftbew ohner!

D er ganze Leib, mit Ausnahme 
des Schnabels und der Beine, ist mit 
F e d e r n  bedeckt. Das Finkenmänn

lein hat ein braunrotes Brustgefieder, einen braunen Rücken 
und schwarze Flügel mit je  zwei weißen Streifen. Gar prächtig 
schimmern und schillern die Federn, besonders im Frühling, 
wenn die Sonne scheint und der Fink fröhlich von Baum zu 
Baum hüpft. E r ruft dann seinem g r a u g e f i e d e r t e n  W e i b 
c h e n .  Dieses hat ein einfacheres Kleid als das Männchen.

D e r B u c h f i n k  i s t  e i n  V o g e l .  E r  h a t r o t e s ,  w a r 
m e s  B l u t ,  i m I n n e r n  e i n  K n o c h e n g e r ü s t ,  e i n e n  
m i t  F e d e r n  b e d e c k t e n  L e i b ,  z w e i  B e i n e ,  z w e i  
F l ü g e l  und  e i n e n  h o r n i g e n  Sc hna be l .  E r  l e g t  E i e r ,  
a u s  d e n e n  s i c h  w ä h r e n d  d e r  B r u t z e i t  d i e  J u n g e n  
e n t w i c k e l n .

20. ^ftnßcnfdicn. 
1 .

3tu $rüf>ling wiegt fid) ber ginf gar luftig auf ben 3 >w*gen 
ber Säume unb fingt imermüblid̂  feine munteren Sffieifen. 3;et$t 
haut baS ginfenpaar ein jicrlid)e3 sJJeftdjen auä SDJoosi unb 
Halmen. Sorgfältig rotrb e3 in eine 2lftgabel befeftigt unb innen 
mit £>aaren unb gebern auSgepolftert. ®a3 2Beibd)en legt nun in 
bas 9̂ eft 5—6 blaugrüne, rötlidj blaugefprenfelte Gier, roeldje eS 
14 Jage brütet. 9htn fdppfen bie jungen fj«au3. Sie §aben fiel)
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nmfjrenb ber lörutjeit auS bem 6i entroicfett unb bie garte Sdjale 
gefprengt. ©ie finb aber noct) feljr unbel)tlfli<h unb nur mit 
grauem gl au nt bebecft. 2Bie eiet 5M h’ unb 31 rbe11 haben 
nun bie alten ginfett, bie junge 53rut gu ernähren! gort unb fort 
bringen fte [Raupen unb anbereä Ungeziefer unb (egen fte in bie auf= 
gefperrten Sdjnäbel ber 3>un9en- Sorge unb Äuntmer machen ihnen 
auch bie gasreichen geinbe, roeldje ben jungen gittfen nact)fteLIen. 
Stäme ein böfer fRaubooget Ijerangcflogen ober eine fdjlaue Äa(je (jeran- 
gefd)lidjen, bie armen ginfeneltern fömtteit il;re 33rut nicf)t fd)ütjen! 
93alb finb bie Sorgen überftanben. ®ie junge 23rut ift flügge ge= 
roorbeit. 3n ber erften 3 e'1 uaĉ  ihrem 2Iusf(iegen roerben bie jungen 
ginfen gar forgfältig oon ben alten begleitet, oor ben geinben ge# 
roarnt unb im SRaupenfang rooljl unterrid;tet. ©ie gelehrigen 
jungen fönnen balb felber SRaupen unb $ftftcfen fangen, £>aö 2Beib-
d)en bringt nun ihr Sfaft roieber in Orbttung unb legt nochmals (Sier.

2 .

3m §erbft, roenn bie falten 'Jfebel über bie ©toppelfelber ftreifen, 
ift ber gin! nid)t mehr fo luftig. Sein (Sefattg ift oerftummt. 2JJan 
hört nur nod) feinen eintönigen 3tuf: „ginf! ginf!“ Gr roirb unruljij 
unb fud)t feine Äameraben auf. ?lun fliegen bie ginfen in großen 
3ügen roeit, roeit oon bannen. Sie fudjen bie roarmen Sänber auf, 
roo ber 2Binter nid)t befannt ift. ®ort lebett fte in großer ®efeß= 
fefjaft als ®äfte, brüten jebod) tütf)t.

©ine grofje 3ahl ginfettmännlein bleibt jebod) aud) im SBiuter 
bei un§ gurücf. SaS ift eine f»arte 3 e'* für biefe armen Serben. 
£ro|j feineä bitten ®efieber§ leibet ber ginf oon ber Mite. SUtd) 
oom §unger roirb er oft geplagt. ©ie Seeren unb grüßte an roilben 
Sträu^ern unb SBalbbäumen mangeln. Söalb unb gelb ftnb mit 
tiefem Schnee bebecft. ©er 23ud)ftnf leibet gro&e SRot. Sefct fliegt 
er bittenb auf bie genfterbanf unb pieft bie Srofamen auf, roeldje 
guthergige Äinber if>m unb feinen Seibenögenoffen geftreut haben. Sefjt, 
roie er unS mit feinen SÜuglein banfbar anblicft!

©nblich ift bie böfe 3eit überftanben. ©er grüfjltng naht. 2luä 
fernen Sanbett fommen bie Äameraben roieber hergeflogen. 2lud) fie haben 
auf ber roeiten D'teife manche ©efaljr überftanben. ©od) balb finb bie 
Jage ber 9lot oergeffen, unb ein luftiges ginfenleben beginnt oon neuem t
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21. £ far.
1 .

®er ©tar ift ein gar munterer unb fröfyliĉ er 3 uS00BeI* 
SBenn er Bei un§ onfommt, fo ift ba§ Sßetter noct) redt)t trüb, 
©djneefloden roirbeln bem $rül)ling3&oten in3 ©eficfjt. S)a§

unb ift erftaunt, ba§ l)ier noĉ  atte§ fo rointerlid; aus>fief)t. ©a§ 
Sanb, ba§ er oor wenigen Sagen uerlaffen, mar fd;on fo fd̂ ön 
gefcljmüdt mit ©ra§ unb Slumen! Unfer SDörfdfjen mufj iljm 
bod) aufcerorbentlidj gut gefallen, ba§ er baS fd̂ öne, reiche 
Sanb oerläfjt unb ju un§ gurüdfeljrt!

©onberbar! ^erbft, at§ ber ©tar oon un§ weg 30g, 
hatte jebes gebenden auf ber ©ruft unb auf feinem 9iuden 
eine roeifte ©piije. ift fe'n ©efieber fcfymarg mit grün=
liebem ©cfjimmer. 2ßir erkennen iljn aber gleicfymofyl, nid)t blofe 
an feinem gebefjnten ©efang, fonbern aud; an feinem l£örper= 
bau. S)er ©d&nabel ift fo lang al§ ber Ü'opf unb fdjnmrj, 
bie gü§e finb rotbraun unb mit breiten ©djilbdjeit bebedt. 
®rei 3 efjen finb nadf) oorn, eine nadj) f)inten gerid;tet. £>er 
©dfimanj ift furj, bie glügel finb lang unb fpititg. SDie ganje 
föörperlänge betragt 22 cm.

2. Lebensweise.
Die Staren lieben Geselligkeit. Zu Hunderten und Tausenden 

sitzen sie oft beisammen und singen in fröhlichem Gewimmel ihr 
H oihoh! Jetzt fliegen sie schnurstracks davon und schweifen ziellos 
wie eine Wolke aus lauter Vergnügen über die Erde. Sind sie end
lich des Schweifens müde, so schwenken sie plötzlich herab auf die

Saitrib. IV. Dubrn , .

ftört aber ben ©tar nid)t 
in feiner §röf)lidpeit. $er= 
gnügt fingt er fein Sieb in 
bie SBelt f)inein. @r fefct 
fid) auf bie f)öd()ften SDäd̂ er 
unb Saume unb plaubert 
mit feinen ©efpielen oon 
ber frönen, rceiten Neife. 
Gr begrübt mit munterem 
©efcfjraäk feine Heimat
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W iese. Da hüpfen sie durcheinander, schwatzen, pfeifen und singen 
gar drollig. Sie durchstöbern das Gras und suchen Schnecken und 
Würmer, Heuschrecken, Raupen und Käfer. Stechende Fliegen, Brem
sen und anderes Ungeziefer schnappen sie sogar vom Rücken des 
Viehes weg. Freilich schmecken ihnen auch die Kirschen, sowie die 
süßen Trauben gar trefflich. Die Schaden, den sie dadurch anrichten, 
wird aber reichlich gut gemacht. W ie viele schädliche Raupen und 
Schnecken verzehrt nur ein einziges Paar Stare während eines Som
mers! Der Star ist daher ein sehr nützlicher Vogel.

Da er zu wenig hohle Bäume findet, um in dieselben sein kunst
loses Nest zu bauen, so macht man ihm Nistkästchen an Bäume und 
Stangen. Der Star bezieht dieselben sehr gern. Im April legt das 
Weibchen 5 —6 schön glänzende, lichtblaue Eier und brütet sie aus. 
Nach vierzehn Tagen schlüpfen die Jungen aus. Vom grauen Mor
gen bis zum späten Abend holen nun die Alten Schnecken und Kerb
tiere herbei und füttern damit die junge Brut. Zum Singen haben 
sie jetzt keine Zeit. Oft müssen sie das Nest gegen allerlei Feinde 
verteidigen. Besonders die Krähe ist den jungen Staren aufsätzig 
und raubt oft mit ihren Krallen das Starennest aus. Umsonst ist 
dann das Klagegeschrei der unglücklichen Mutter. Gegen die starko 
Krähe vermag sie sich nicht zu wehren.

Ist die Brut allen Gefahren entronnen und endlich flügge gewor
den, so geben die Eltern den Jungen noch 4 —5 Tage das Geleite. 
Nicht wahr, das ist eine kurze Lehrzeit? Sie genügt aber vollkom
men, denn der junge Star kennt jetzt schon alle Künste der Alten. 
Ziellos fliegt die jugendliche Gesellschaft über Feld. Die Alten ziehen 
unterdessen eine neue Brut heran. Ist auch diese groß geworden, so 
suchen jene mit der zweiten Brut die ersten Kinder auf. Sie ver
bringen nun den ganzen Sommer in lustiger Gesellschaft und unter 
fröhlichem Gesang. Im Herbst, wenn der erste Schnee unsere Fluren 
deckt, so ziehen die Alten mit der lieben Jugend wieder den wär- 
raern Ländern zu.

W er den Star kennt, muß ihm lieb gewinnen. Er ist genügsam, 
klug und sehr gelehrig. Er lernt Lieder pfeifen und Worte nach
sprechen. Seinem Pfleger ist er dankbar und anhänglich. Er wird fast so 
alt wie der Mensch.

22. Der Laubfrosch.
l.

Letzten Sonntag hatten wir eine besondere Freude. Meine 
Schwester Anna und ich waren auf Besuch bei unserm lieben 
Oheim. E r bewohnt iu der Nähe der Stadt ein schmuckes, allein
stehendes Häuschen, welches von einem schönen, blumenreichen
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Garten ganz umgeben ist. An einem Ende des Gartens befindet 
sich ein kleiner Teich. Ein sprudelnder Springbrunnen liefert das 
W asser. Goldgelbe Fischchen schwimmen gar lustig und hurtig 
im Teiche dahin. Am ändern Ende des Gartens hat der Oheim 
aus Drahtgeflecht einen großen Käfig gebaut. Darinnen sind 
mehr als hundert fremde Vögel, wie ich noch keine solchen ge
sehen. Ih r prächtiges Kleid schimmert in allen Farben, und aller
lei lustige Vogelweisen erklingen den ganzen Tag. D er Onkel 
ist ein besonderer Freund der Tiere. E r kennt nicht bloß die 
Namen aller seiner Vögel, sondern er weiß auch von jedem 
seiner Lieblinge gar seltsame Geschichten zu erzählen.

2.
W as uns Kinder aber besonders in Verwunderung setzte, 

das war ein kleiner, niedlicher Frosch. E r saß in einem mit 
Papier zugedeckten Glase und stieg auf einer kleinen Leiter auf 
und ab. „Seht! liebe Kinder,“ sagte der Oheim, „das ist ein 
Laubfrosch. Ich besitze das Tierchen schon seit acht Jahren. 
Es macht mir viel Spaß. Bei schönem W etter steigt es in die 
Höhe. Bei Regenwetter verbirgt es sich unten im Glase. Im 
Sommer füttere ich es mit Mücken, Fliegen und W ürmern, im 
W inter frißt es sehr wenig, weil es fast beständig schläft. Auch 
dieses Tierchen hat Verstand. Es weiß ganz gut, wenn ich 
ihm F u tter bringe.“ D er Oheim hielt je tz t dem Frosch eine 
Fliege hin. Sofort stieg der Frosch aus dem Glase, setzte sich 
auf den Rand und lugte mit seinen zwei kleinen Äuglein nach 
der Fliege aus. W ir konnten ihn je tz t genau betrachten.

3.
Der Laubfrosch hat einen 4 cm langen Körper, welchem 

der Schwanz fehlt. D ie  H a u t  ist nackt, klebrig feucht, oben 
blattgrün, unten graulich-weiß. Zwischen beiden Färbungen zieht 
sich ein schwarzer, gelbgesäumter Streifen hin. Die kleinen V o r 
d e r b e i n e  haben vier Zehen. Die H i n t e r b e i n e  sind viel 
stärker und haben je  fünfZehen. Diese sind mit zarten S c h w i m m 
h ä u t e n  verbunden. D a s  M a u l  des Laubfrosches ist breit, 
enthält s p i t z i g e  Z ä h n e  und eine l a n g e ,  k l e b r i g e  Zu n g e .  
Dieselbe wird zum Abfangen der Mücken und Fliegen hervor
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geschleudert. Die N a s e n l ö c h e r  können nach Belieben ge
öffnet oder geschlossen werdeD.

U nter jeder Zehe hat der Laubfrosch ein kleines Saug
näpfchen. Mit Hilfe desselben kann er sich an glatte W ände, 
an Baumstämme, ja  selbst an die B lätter der Bäume festkleben. 
Der Laubfrosch ist daher nicht bloß ein geschickter Hüpfer 
und ein s c h n e l l e r  S c h w i m m e r ,  sondern auch ein g u t e r  
K l e t t e r e r .  Am nächsten Turnfest soll er den ersten Preis 
bekommen.

D er Frosch ist ganz kalt anzufühlen, denn sein Blut ist 
nicht wärmer als die Luft oder das W asser, in welchem er lebt.

23. gefielt uttb gittuJtrftfuitg bea oSaufjfrofdjcs.

1 .
SDer Saubfrofdj lebt nur im §rü§ja§r in Seidjen. Sei be= 

ginnenbem ©ommer flettert er auf ©traudjer unb Saume unb 
fonnt fiel) bei fcpnem SBetter auf ben f)öd)ften Slättern. £)ier 
oben füfyrt er ein gar luftiges geben. 3e|t Ijüpft er oon Slatt 
gu Statt unb wirft feine lange gunge nad; fliegen, Üftiitfen 
unb Olaupen au3. 9iad; Sonnenuntergang beginnt er feinen 
©efang. 3 n ên warmen ©ommernad)ten fcfjreit er bi§ 2ftitter= 
nadjt immer: „Krät), trat)! “  SDabci treibt er am .Spalfe eine 
grofje, fd)roarje © d) a 11 b I a f e auf. 3m £>erbfte, raenn fliegen 
unb üjlücfen feltener werben, »ertast er feine SBoljnung. ©r 
fud)t ben £eid) auf unb oergräbt fid; mit bem übrigen $rofcfy= 
gefdjledjt in tiefen ©djlanun. §ier l>alt er, in ©S eiftarrt, 
feinen totenäfjnlidjen SBinterfdjlaf big jum Oftertag. 
^rüljjaljr wirb eS im ©djlamme wieber (ebenbig. ®a3 grofcf)= 
(eben beginnt oon neuem.

2.
®a3 3Beibd)en legt jeî t in funtpftgeS SBaffer oiel taufenb 

Heine, fd)leimige @ier. ®ie §rül)ling§fonne brütet fie au§. 2lber 
wie wunberbar! 2lu§ biefen (Sierdjen fd)liipfen nicf)t etwa junge 
$röfd)e ljerau§, fonbern fdjwarje gifcfjdjen mit biefen köpfen 
unb bünnen ©djwänjdjen. SJian Ijeifjt fie Kaulquappen ober 
9to§Eöpfe. ©ie fdjwintmen luftig im SBaffer um̂ er unb



näfjren fidj oon f̂langenftoffen. 9iadj 3 bis 4 Monaten beginnt 
eine Serroanblung. 2lu§ ber fdjroargen ©d)leiml)aut treten 
juerft bie .̂ interfüjje, bann bie Sorberfiifce §eroor, ber ©dEjroanj 
fallt ab, unb auS bem fdjroaqen gifd)lein ift ein junger grofd) 
geroorben. ©r fommt nun an bie Oberfläche be§ SBafferS, benn 
er Ijat jê t Sungen unb mu§ baljer an ber Suft atmen. Nun 
friert er auf ba§ Srocfette. 2öie ein »̂ünbdjen fefet er ftcfy 
auf bie Hinterbeine unb lauert ber gliege auf. Stile 14 Sage 
roed)felt er feine -£)aut roie roir TOenfdien baä £)emb.

2öenn er ben ©tord) Ijeranfliecjen f i e f) t ober ben 2)ienfdjen= 
tritt  ̂ö r t, fo plumpft er rafdf) iu3 Söaffer unb lä§t e§ fid) 
in feiner alten jpeimat roof)l fein. ©runbe be§ 3öaffer§ bleibt 
er jebocf) nid;t lange. Salb ftrecft er feinen Kopf roieber au§ 
bem Söaffer empor, fĉ nappt nad; Suft unb freut fid) beä gellen, 
roarinen ©onnenfd;ein§.

3.
£> e r Saubfrofd; tj a t ein inneres Änod)enge = 

rüft, rote3, falteS S lu t .  © r f'ann auf bem Sanb 
unb im SBaffer leben unb ift bafyer ein Slmpljibium. 
©r entroicfelt fid̂  au3 bem ©t unb ntad̂ t eine Serroanblung burd̂ .

24. 3>et

1.
©o roie ©rbe unb Suft oon allerlei Sieten belebt finb, fo 

birgt aud) baä SBaffer t>iel taufenb unb taufenb ©efdljöpfe. ®a 
roofynen bie fleineti unb großen gifcfje ofyne ® ’c tyerrlid)
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mu§ e§ ba unten im ftaren ©ee ju leben fein! SDie ©onne 
fd̂ eint fo freunblidj auf ben ffiafferfpiegel, unb baä gifcfjleitt 
fd̂ roimmt oergnügt f)in unb Ijer, auf unb ab. SDodj) aud; îer 
ift fein grieben. ®ie ©efdf)öpfe be3 SBafferg leben in eroigem



Kriege. ©a§ fteine roirb oom größern oerfofgt, unb biefeS muß 
ftdj nor bem nod) größeren flüchten.

2.
Ser gefäljrlidljfte unb gefraßigfte Kaubftfd) in unfern ©een 

unb Steifen ift ber <£)ect)t. Sein SeiB ift lang geftredt, fd̂ mal 
unb mit garten ©puppen Bebedft. ©er Kücfen ift fcfjroärjlicf), 
ber S3audj roeißlicf), bie ©eiten finb grau mit getben glecfen. 
©er niebergebrücfte Äopf enbigt in eine breite ©d̂ nauje. ^m 
großen 2tiaute fî en an bie 400 Heine, ftadjelige ä̂fyne. ©ie 
bienen nur jum §eflfjalten ber S3eute.

2Jiit $üßen ober g-lügetit fönnte ftdj ber §ifdj im SBaffer 
nidjt roofyl beroegen, barum Bat er $toffen. 3tm ?ßtâ  ber 
S3orberfü§e ftnben mir bie jroei Sruft f tof fen, ftatt ber |)in= 
tetfüfce Befifct er jroei S3 a u cf) f I o f f e n. ItBerbieS t)at ber >̂edf)t 
nodf) eine Stfterftoffe, eine 9¾ücfenfloffe unb eine große 
©djroanjfloffe. 9Rit biefen SeroegungSroerfjeugen fdjtägt 
ber §ecljt baS SBaffer unb fdjroimmt pfeitfdE)neIt batjin, er ift 
nid)t mtnber fcf)nett unb geroanbt im SBaffer at§ ber S3ogel in 
ber Stift, ©er £>ed)t atmet burdj dienten. finb bieS 
2 feitliclje .Öffnungen am £)alfe. ©ie Befielen auS nieten jiers 
lidjen 23ogen. §ier fommt baS rote, falte Stut beS $tfcf)e§ 
mit ber Suft, bie im SBaffer ift, in S3erüf)rung. ©o roie ber 
ÜJienfcfy im SBaffer erfticfen mu§, fo ftirbt ber §ed)t, roetttt er 
au§ bem SBaffer in bie Suft nerfê t roirb.

©er £)e<f)t oerfotgt alte Stiere, tceldje er Bemeiftern fann, 
§i|d)e, §röf4e, SBaffernögel, ja felBft feine eigenen jungen 
bienen iljm ûr ©peife.

3.
3m grüt;jaljr legt baS £)edl)troeiBdt)en an bie 100,000 

Eier, au§ biefen fĉ lüpfen nad) roentgen Sagen bie jungen, 
©iefe tragen baS ©ict)en nod) monatelang an ifyrem SeiBe nad;. 
©ie gieren barauS i§re erfle Kafyrung. Sft fte aufgebraudjt, 
fo fällt ba§ (Sidfjen aB, unb eS Beginnt für bie jungen ba§ 
KäuBerteBen. fommen bie meiften um, Benor fie grofj
roerben. ©ie roerben non anbern giften, non ifjren ©Itern, ja 
felbft non ben ftärfern ©efdiroiftern aufgefreffen. §at ein junger
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£>ed;t © liicf, g erä t er n id)t in ba3 Stefc ober a n  bie 2IngeI be3 
g ifd )e r3 , fo roirb er fefyr g roß  unb  a l t .  (53 g i6t £)ed)te »ott 
1— 2 m S änge, 10— 20 k g  © eroidjt unb 100 3 a r̂e 2IIter. 
£>a3 g le ifd ; be§ £ e d jte 3  ift fe^r fd)m acf§aft.

© e r  i p e d j t  f jat  r o t e 3, E a 1 1 e 3 9 3 1 ut ,  i m  3 n n e r n  
ei t t  f t i t o d j e n g e r ü f t .  (Sr b e r o e g t  f i d)  b n r d ;  g l  o f f e n ,  
a t m e t  b u r d ;  Ä i e m e t t  u t i b  f a n n  n u r  i m  S ß a f f e r  
l e b e n .  (Sr i f t  e i n  g i f d ; .

25. Der große Kohlweißling.
l.

Die Schmetterlinge sind gar zarte, zierliche Wesen. Darum 
sind sie auch die Lieblinge von groß und klein. E iner der be
kanntesten Sommervögel ist der Kohlweißling. Sein Leib glie
dert sich durch 
zwei Einschnitte 
deutlich in drei 
Teile, in K o p f ,
B ru s tu n d l l in -  
t e r l e i b .  E r ist 
d ah ere in K erb - 
t i e r  oder In 
sekt.

Am Kopfteil 
befinden sich 
zwei F ü h l e r ,  
zw eiA ugenund 
eine aufgerollte, 
lange Z u n g e .
Die Fühler sind 
amEndekolben- “■ RauPe’ b' P,1PPe’ c- Schmetterling.
artig verdickt. Sie dienen dem Schmetterling zum Tasten, Riechen 
und Hören. Die großen Augen sehen nach allen Seiten gleich 
gut, denn sie sind aus viel tausend Äuglein zusammengesetzt. 
Die Zunge ist ein hohler Rüssel, womit der Schmetterling vom 
Tautropfen trinkt und den Blumenhonig nascht.

165



166

Das Bruststück trägt sechs schwache, gegliederte F ü ß e  
und vier große, gelbweiße F l ü g e l .  Die Spitzen der Vorder
flügel sind schwarz. Beim Weibchen tragen die Flügel überdies 
noch einige schwarze Punkte. Beim Berühren der Flügel be
merken wir einen feinen Staub. E r besteht aus zierlichen 
S c h ü p p c h e n ,  welche den Flügeln Glanz und Farbe ver
leihen. Sie können daher mit dem Gefieder der Singvögel ver
glichen werden.

Der Hinterleib besteht aus sieben Ringen und ist wie Kopf 
und Brust mit feinen Härchen dicht besetzt.

2.
D er Kohlweißling führt ein heiteres, schuldloses Leben. 

Vereinzelt im Frühling, scharenweise im Sommer flattert er in 
Garten und Feld von Blume zu Blume. Jetz t setzt er sich auf 
eine Repsblüte. E r stellt die Flügel in die Höhe und streckt 
die lange Zunge hinab zum Honigtröpfchen. Sein Mahl ist zu 
Ende und nach wenig Tagen auch sein heiteres Blumenleben. 
Bevor er stirbt, sucht er ein Kohlfeld auf. Hier legt das W eib
chen mehr als 100 gelbe Eierchen auf ein Blatt.

3.
Aus jedem E i c h e n  schlüpft nach einigen Wochen ein 

grünliches Räupchen hervor. Dieses ist sehr hungrig und darum 
äußerst schädlich. Es frißt sogleich ein Loch in das B latt und 
hört nicht auf zu fressen, bis es zu einer 3— 4 cm langen, 
fetten R a u p e  herangewachsen ist Nicht umsonst heißt man 
diese Raupen Teufelskatzen, denn sie nagen und nagen, bis 
vom dicken Kohlblatt nur noch die Rippen übrig bleiben.

W er würde es diesem gefräßigen Tiere ansehen, daß in 
ihm ein schöner, zarter Schmetterling steckt? Die Raupe ist 
graulich-grün, voll schwarzer Tüpfel und Härchen. Der Kopf 
hat zwei starke Freßzangen. D er Leib besteht aus 12 fleischigen 
Ringen, von denen 8 mit Fußpaaren versehen sind. An jeder 
Seite sehen wir 9 Luftlöcher zum Atmen. Die Raupe häutet 
sich viermal, dann kriecht sie an W änden oder Bäumen empor.

Hier kleidet sie sich in ihr Totenhemd. Sie wird zur fest- 
schaligen, gelben, schwarz-getüpfelten P u p p e .  W ährend 14



Tagen hangen sie wie tot da. Jetz t kommt der Auferstehungs
tag. Am frühen Morgen sprengt sie die Schale, und aus der 
Puppe ersteht der zart geflügelte Schmetterling. Mit dem Rau
penkleide hat das T ier auch seine Gefräßigkeit abgelegt, denn 
es lebt je tz t nur noch von Tau, Honig und Sonnenschein.

Das neue Geschlecht der Schmetterlinge legt im Spätsom
mer wieder Eier. Die daraus entstehenden Raupen verpuppen 
sich und überdauern den W inter im Schlafe.

D e m  K o h l w e i ß l i n g  f e h l t  e i n  i n n e r e s  K n o c h e n 
g e r ü s t ,  s e i n  B l u t  i s t  f a r b l o s .  E r  h a t  e i n e n  g e g l i e 
d e r t e n  ( g e k e r b t e n )  L e i b ,  6 F ü ß e  u n d  4 F l ü g e l .  E r  
ma c h t  e i ne  V e r w a n d l u n g  dur c h .  E r  i s t  e i n Gl i e d e r t i e r .

26. Oie Weinbergschnecke.
l.

Das muß ein starkes T ier sein, daß es sein Haus mit sich 
herum tragen k an n ! Langsam kriecht die Schnecke mit ihrem 
Häuschen im Garten und im W einberg von Pflanze zu Pflanze. 
E ine breite Straße von weißlichem Schleim bezeichnet ihren 
W eg. W enn wir sie oben am Gehäuse fassen und empor heben, 
so zieht sie sich ganz in das Schneckenhaus zurück. Es ist 
dies eine harte Schale mit vielen Windungen. Dieselbe ist innen 
mit einer festen, glatten Haut, dem M a n t e l ,  ausgekleidet. 
Halten wir die Schnecke einige Zeit ruhig, so streckt sie lang
sam ihren Kopf hervor. An diesem bemerken wir das Maul 
und 4 Fühler. Die zwei hintern Fühler sind länger. Sie tragen 
an der Spitze je  ein schwarzes Pünktchen, es sind dies die 
Augen der Schnecke. Je tz t streckt sie auch den fleischigen 
F u ß  heraus. Dieser dient zum Kriechen und sondert Schleim 
ab. W ollte man die Schnecke aus ihrem Häuschen ganz heraus 
nehmen, so müßte sie sterben. Seitlich am Mantel ist ein rundes 
Loch, das sich bald öffnet und bald schließt. Es dient zum At me n .

2.
Die Schnecke nährt sich von Pflanzen, sie geht aber nur 

bei feuchtem W etter und im Morgentau auf Nahrung aus. In 
lockere Erde macht sie ein Loch, welches mit Schleim ausge
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mauert wird. Hier legt nun die alte Schnecke ihre erbsengroßen 
Eier, etwa 30 an der Zahl. Das junge Schnecklein, welches aus 
dem Ei kriecht, gleicht schon vollständig der alten Schnecke. 
Es trägt bereits sein zartes Häuschen auf dem Rücken. Die 
Schale wächst mit ihm und wird hart und spröde. Zum W inter
schlaf zieht sich die Schnecke in das Häuschen zurück und ver
m auert den Eingang mit einem harten Deckel. D i e j D e c k e l -  
s c h n e c k e n  werden im W inter häufig gesucht. Man bereitet 
daraus eine leckere Fastenspeise.

D e r S c h n e c k e  f e h l t d a s  i n n e r e  K n o c h e n g e r ü s t .  
I h r  B l u t  i s t  f a r b l o s .  D e r  L e i b  i s t  n i c h t  g e g l i e 
d e r t ,  e r  e r s c h e i n t  a l s  e i n e  M a s s e .  D a  d a s  T ie r  
s e h r  s c h l e i m i g  i s t  u n d  a u c h  S c h l e i m  a b s o n d e r t ,  
s o  n e n n t  m a n  es  S c h l e i m t i e r .

27. grgefintfTr.

1. <£tnteüttttg. Sämtlidje befprodjene £iere fann man eiu= 
teilen in Wirbeltiere, ©liebertiere unb Sdjle untiere.

S?a(je, Stidjfinf, Saubfrofd) unb ,̂ ed)t tjaben roteä Shit unb ein 
Knoctyengerüft. Sie finb Söirbeltiere.

®er Schmetterling f;at fein Änocf)engeTÜft, fein Slut ift favfc 
lo§, ber Seib ift beutlidj gegliebert. ©r ift ein ©liebertier.

2)er Seib ber Sdjnecfe ift nid)t gegliebert. ©r bilbet Dietmeljr 
eine fcbleimige, roeidje -Kaffe, bie Sdjnecfe ift bâ er ein Sdjleimtiev.

®ie SEBirbeltiere finb unter fid; fetyr oevfcttieben. 2ftan teilt fie 
bâ er ab in Säugetiere, Sögel, Slmpljibien unb gifdje.

Kafce, Söroe unb SRinb âbeit roteö, roarmeS Slut nnb einen mit 
paaren bebecften Seib. Sie bringen lebenbige Sunge jur SBelt, bie 
eine 3eit lang gefäugt roerben. ©ä finb Säugetiere.

Su^fint unb Star finb and) warmblütig. 3()r êib ift mit 
gebern bebecft. ®ie Sorberglieber finb gu glügeln entroirfelt. £>ie 
jungen roerben au3 ©iern gebrütet. ©8 finb Sögel.

®er §rofcf) ift ein faltblütigeg Ser. 6r fann auf bem Sanbe 
unb im SBaffer leben. ©r ift ein 2Impljibium.

üDer .Jpedjt bot faltcä Slut. ©r fann nur im ©affer leben 
unb atmet burd) Kiemen, ©r ift ein g i f¢.



169

2. (i'myfuiöumv 2llle £iere Ijaben ©mpfinbung. ©ie 
freuen fid) ifjreä öebenä unb fügten ben ©djmerj. Siele Stiere fönnen 
greube unb ©dEjmerj burcl) ityre ©timme auebrüdfen (Sud&fitif unb Äaije).

Um bie Umgebung roahrgunefjmen, befifcen alle £iere ©inneS= 
roerfjeuge. ©efüljl unb ©efiĉ t fehlen bei feinem ber befprodjenen 
Stiere. Die SBirbeltiere haben überbieg noch ©ehör unb meiftenS aud; 
©efdjmacf unb ©erud). — Die Stiere befî en aud) geioiffe geiftige 
gähigfeiten. ©ie Fennen î re greunbe unb geinbe gar rool;l. ÜJM 
Särtlidjer Siebe f)üten oiefe it;re jungen, ©tnige erlernen mand;erlet 
ßünfte (©tar), anbere tnad;en roeile [Reifen unb ftnbeit ü6er Saub 
unb 2fteer iljre Heimat roieber. (Sudjjftnf, ©lar.)

3. iJciuctjunij. 21 Ile Stiere haben Seroegunggroerfgeuge, 
fie fönnen baher ihrer Währung nachgehen unb fich oor betn geinbe 
flüchten. unb grofd) befijjen Seine jum ©ehen, Rupfen unb 
Klettern. Sudjfinf unb ©d̂ metterling Ijaben Seine unb glügel, fie 
fönnen baher geben unb fliegen. Der §ecl)t fcljroimmt mithilfe 
ber gfoffen. Die ©dEjnede friert mit §ilfe beg gangen Seibe§.

4. gebe». 2lHe Stiere entroitfeln fid̂  aug ©ierti, nur bie 
©äugetiere roerbeit lebenbig geboren. Die jungen finb nod) gart unb 
fdjroacfj unb bebörfen meift ber pflege ber Sillen, ©ie nehmen burd; 
ben üftunb Währung gu fid; unb roerbeit balb fo groß roie bie Sitten, 
©inige Stiere nähren fid; non Spflattjen (SJJinb, ©cfjmetterling, ©djjnecfe). 
Die meiften leben »on gleifd) (Söroe, grofd; unb £>ecl)t). Dafier ift 
unter ben Stieren ein eroiger Kampf um Seben unb Nahrung. 
Dag ©tärfere oerfolgt baS ©chroädjere. SebeS £>er bat feinen Stob= 
feinb. ©g roê rt fidj feines Sebenä. Dabei bienen ihm balb bie 3äf>ne, 
balb bie ©lieber alg äßaffe. 9tur ber ©d̂ metterling ift fd>uk= unb 
roaffenloS. Die Stage beg Stieres finb gejäl;lt. 9?ad) fürgerer ober 
längerer Sebengbauer ftirbt eä unb macht feinen SJachfommen l̂a .̂ 
©S roirb gu ©taub unb ©rbe, roooon eg genommen ift.

5. -AutOttljrtlt. Die £iere beleben bie ©rbe, baS SBaffer 
unb bie Suft. Äajje unb ©(fjnccfe beroohnen bag Satib, ber êdjt ift 
ein SBaffertier. Sucfjfinf unb ©d̂ melterling führen iljv luftiges Seben 
auf ber @rbe unb in ber Suft. Der grofeh hält fich balb auf bem 
Sanbe, balb im 2Baffer auf.



170

S n f j f l ( t ö u c r $ e i t f ) i i i &

$ p v n d | l t d ) C  A l i f e i l u i t i v
®r|far Äbfrtjmtt.

Scfcftürfc.
a. $  e r l) ä 11 n i § b e 3 Jfi n b e § ju  @ o 11.

'Jlvo ©eite
1.* Gott grüße dich! Julius Sturm . . . .  5
2.* Wo wohnt der liebe Gott? Wilhelm Hey . . .  5
3. ® ie groei ©efcfyroifter. (Sfjviftopf) ©djmib . . .  6
4.* Gottvertrauen. Karl E n s l i n ............................................7
5. ®er Schmetterling. © t e r n ......................................................7
6.* Wandersmann und Lerche. W. Hey . . . .  7
7.* Das Tischgebet. Friedrich G ü l l ........................................... 8
8. 2>ie £reue. griebr. 9lb. jirummadjer . . . .  9
9. 9lHe§ jum Outen. § e r b e v ......................................................10

10. ®a§ betenbe Äinb. (Sljr. © d jm ib ........................................... 10
11. @lauben§treue. £l)oina§ © d j e r r ........................................... 11
12.* Gott und die Eltern. Friedr. Rückert . . . 12

b. F a m i l i e n l e b e n .
13.* Die Schwalben. Adalb. von Chamisso . . .  13
14. $>te golbene “iDofe. (Jljr. © d jm tb ........................................... 13
15. Die Glieder. Joach. Heinr. Campe . . . . 14
16. ®te fieben Äinblein. g . 91. Shummadjer . . .  15
17.* Das Lamm. Robert Reinick . . . . 16
18. $>a§ S eil, © d j l c ^ .................................................................17
19. Das Rechenexempel. Job. Peter Hebel . . .  17
20. ©er @ro§oatcr imb fein (Snfel. Orimm . . . .......... 18 
2 1 *  ®er 2Jlild)iopf. O l e i m ......................................................19
22. Die Pfirsiche. F . A. Krummacher . . . .  20
23. Das Tränenkrüglein. Bernstein . . . . . 21
24. 2)er ©amätng. £>. ^ e f t a l o j j i ........................................... 22



c. K t n b e r g c m c i n f dj a f t.%ro (£cjtt
25.* Zur Schule. Fr. Güll ......................................................25
26.* Versuchung. R. Reinick . . . .  25
27.* Das junge Roß. Ch. F . Weiße . . . . .  26
28. D ie £oEfirfd)e. 21. Ärummadjer . . . . 26
29.* Die zwei Hunde. G. C. Pfeffel . . . . .  27
30.* Gaul und Peitsche. Fr. G ü l l ...........................................28
31.* Od)§ unb ®fel. pfeffel • ......................................................29
32. D ie beiben üßflugfdjaren. 2tug. ©ottl. iDieifjnev . . 29
33. Der £)unb unb ber SBolf. S effing ...........................................29
34. Der STiuß. ©o!otl)urn. 2 e f e b u d ) ...........................................30
35. Der fluge © t a r ........................................................................... 31
36.* Wie soll es sein? H. K l e t k e ...........................................31.

d. SD t e n i enf dj l i djc  @e f e Uf d ) a f t .

37.* Die Nachtigallen. R e i s e r ......................................................31
38. Danfbarfeit. £ § . © d ) e r r ......................................................31
39. Hilfe in der Not. Th. Scherr . . . . .  32
40.* Kein Mensch zu Haus. Fr. Rückert . . . .  33
41. SBieberoergeltung be§ @uten. ©djerv . . .  33
42.* Der blinde Geiger. Joh. Staub . . . . .  34
43. Der ©pe«^t unb bie £aube. 21. @. -Dieigner . . .  36
44.* Die Kröte und das Johanniswürmchen. Pfeffel . . 36
45. SDer Söroe unb bie DJiauS. SB. (Jurtmmtn . . .  36
46. Besser offene Hand als geballte Faust. A. Stöber . 37
47. Der Huge Stidjter. ^ e b e l ..................................................... 38
48.* Tango. Augustin Keller . . . . . .  39 .
49. SDie bvei JpauSväte. Söertolb STuerbad) . . . .  40
50. Vaterländischer Sinn. Th. Scherr . . . .  40

e. SJiaturle&en.

51. SBiendjen im gtüljting. 2B. Qfurtmann . . . . 4 t
52.* Des Blümleins Wachstum. Lieth . . . .  42:
53. SDev £ierqualer. 30. ( J u r t m a n n ........................................... 43
54.* Die Feldarbeit. K r u g ................................................................ 43,
55.* Die Lilie auf dem Feld. Spitta . . . . .  44
56. SDie ©djnecfe, ber ©fei unb bn§ güHen. Jperbev . . 45
57.* Einkehr. Ludwig U h l a n d ......................................................46
58. Der grofje §unb. 2lnberfen ......................................................46
59.* Das gerettete Blümchen. Goethe . . . . .  47
60. SDer SBoIf. ©£)r. © d j m i b ......................................................4g.
61.* Der Fleiß der Tiere. S e u m e ........................................... 48
62. SDer .Spirfd} ant 23ad)e. 21. © . äfteifjner . . .  49
63. Der Hase und der Fuchs. Bechstein 49,
64. D ie bunfelblaue SEBiefe. © a m p e ...........................................50-

171



17‘2

Bnm ter Abfdjnitt.
Ubuitg$ftoffe juc 2piari)(cf)ic.

A. 2lu§ bev ©afcs unb SSÖortlefire.
^ro . ©eile 9lro ©eite
1. ©afcgegenftanb unb ©a(jau§= 6. S ic formen be§ perfönlidjen 

fage . : .......................54 §ürn>orte3.........................61
2. Ser 2Iu§bru(f für ben ©a|}= 7, Sie ß̂erfonalformen be§ Sä; 

gegenftanb . . . . . .  56 tigfeit§roorte§...................62
3. Ser 2lu§brucf für bie ©afe= 8. Sie Zeitformen . . . .  63 

au§fage............................57 9. Sie erjäf)lenbe Sergangenljeit 64
4. Sa3 ©efc l̂c t̂ b. Singnwter 59 10. ©rrceiterungen jum ©a^
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11. ©ä ê, SBörier, ©ilben, finute 66 14. ©roßer 2lnfang§bud)|labe . 68
12. Trennung ber ©ilben . . 66 15. (Srgebniffe.......................69
13. Äurje unb lange ©ilben . 67

Abteilung.
©rftßr Ab Irljuttt. 

.'öcimathinbc.
1. S ie  Jpeimat..............................75 10. Die Bevölkerung . . .  87
2. Sa§ ©i^ulf|au§ . . . . 75 11. S er S a u e r ..................... 88
3. Das Schulgelände . . . 77 12. Die W einlese . . . .  89
4. Die Himmelsgegenden . . 78 13. S ie  Üiac^t..............................90
5. ©runbplau be3 ©djulges 14. S a §  £algelänbe . . . .  91 

l ä n b e S ....................................79 15. Eine Burgruine . . . .  92
6. Die nächste Umgebung des 16. Auf dem Stollen . . .  93 

Schullandes..............................80 17. S a §  ©djroeijerlanb . . .  94
7. SarftcDung ber näcfyften Utn= 18. Mein Heimatland .. . . 9 5  

gebung. ber. ©d)ull)au§liegen; 19. Sie SanbFarte . •. . 95 
fcfyaft . ' . v........................ . 8 1  20. Betrachtung des Heimat-

8. Das Dorf Aaberg . . .  84 k a n t o n s .............................. 97
9. Sa§ SorfgelSnbe . . .  . . 85

Bnmter Äbfdjnitt.
S agen  unb (#cfd)iri)tcn auö alter unb neuer .Seit.

1. Des Orgetorix Plan . . 99 4. Hermann al§ SJlann . . 101
2. D es Orgetorix Fall . . 100 5. S er  Ijeilige @allu3 . . . 102
3. jpermann al§ Änabe unb 6. S n §  Älofter © t. ©aßen . 103 

J ü n g l i n g .............................. 100 7. Karl der Grofie . . . .  104



8. Berta, die Spinnerin . . 105 18. Nikolaus LeuenbergersUn-
9. föerÄOfl Serdjtolb Y. . . 106 t e r g a n g ...............................116

10. Graf Rudolf von Habsburg 107 19. Äletnjogg al§ ffiauer . . 117
11. äBtfljelm ¢¢£1 . . . .  108 20. Kleinjogg als Lehrer. . 118
12. 3Irnolb SBinfelrieb . . 109 21. 9tebing . . . . 1 1 8
13. O u te n b e r g ........................111 22. Pestalozzi in Stans . . 1 2 0
14. W a ld m a n n ........................  112 23. (Sfcfjer ooit ber £intlj . . 121
15. 9JifoIau§ oon ber ftlüe . 112 24. Heinrich Dufour . . . 122
16. Die Kappeler Milchsuppe 113 25. 2lti5 neuefter • • • 123
17. iTiiFotaiiö Seuenbevger§ @r=

D e b u n g ..............................115

D ritter Äbfdjmtt.

SCuä bei* 'Jiatuthntöc.

1. $ a s  (Snuncfyen ber $fl<mjen 14. ®ie Jpau§fa(je . . . .  149 
im gritfjltng . . . .  125 15. Lebensweise der Katze . 151

2. Blüte und Frucht des 16. SDer S o r n e ........................ 152
Apfelbaumes . . . .  126 17. Das R i n d ........................154

3. ®er ©tnmm be§ 2lpfcl= 18. ‘5)a§ SRiub nlä §auStier . 155 
b a u m e § ..............................126 19. Der Buchfink . . . . 1 5 6

4. Die Wiesensalbei . . . 130 20. g in fen teb en .........................157
5. £)te £)ed£enrofe . . . .  132 21. ®ev © t o v .........................159
6. Der Winterreps . . 1 3 4  22. Der Laubfrosch . . . 1 6 0
7. '£ie eingebaute (Srbfe . . 135 23. Seben unb (Sntimcflung beö
8. Die Tollkirsche . . . 1 3 7  Saubfrofcf)eä.........................162
9. 2)ie roeifje S ilie . . . . 139 24. ®er J p e d ) t .........................163

10. ®er 2Bei^en........................141 25. Der große Kohlweißling. 165
11. Das Torfmoos . . . .  144 26. Die Weinbergschnecke . 167
12. @ rgeb n tffe ........................  145 27. (S rg eb n iffe .........................168
13. Pflanzen, Tiere, Menschen 148








