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Sn ber'flärter greitöe fpracC> bie flutter:
,,<§>ieïj bag grüne fftütli. ©ort in beut Keinen

©Siefenfled gtoifdjen ben ©annen grübeln bie

brei l'eiligen Quellen."
„©Sag für brei |eilige Quellen?" fragte ber

Bube.
„Sin ber ©teile", berfetgte bie Mutter, „ino

bie brei ©ibgenoffen geftanbeu l)aben, Braken
Bei lurent ©cfjtoitr brei ^eilige Quellen Ijerbor,
Die Brunnen ber greifyüt, bie ftjpen nütffen,
Big bie Berge untergeben."

©ag gläubige ©emüt ^oggeliê toallte Bei ben

fciyiic^ten SBorten ber Mutter auf, er lebte in
feligen Söunöern, bie ©ränen ber Begeiferung
liefen il)in unauffjaltfam über bie SBangeit, in

l)ot)cm ©räum befangen, laut er mit ben ©Item
naclj SUtborf unb fat) ben Banntoalb, beffen

Bäume nidjt gefäjlagen merben bürfen, toeil

fonft bie Satoinen auf ben gleden fallen,

©djlummerlog lag er Beim fifeifenben göt)n=

fturm, ber geifter|aft um bie alten Käufer
feufgte, er Iforcfjte bem Sieb beg ©tadjttoäclfterg,

ber mit feiner Sange ben ©aft fcl) lug: „Soft, il)r
ipertn, unb lafjt eudj fugen," er fdjlidj ftcfj ang

genfer unb fat) im Monblidjt, bag ang gerriffe=

neu SBolfen brang, gtoifdfett alten maffigen

Käufern ben ©urm unb ben Brunnen, too ber

.itfiabe geftanben unb ©eil feinen ©cljuf; getan.
©Bie burfte man in ber ^peimat beg gelben

fcfjlafen
©er Slbfdfieb bom Bater ging ifim nicfjt fo

nafje toie bie frertbige ©atfadfe, baff er bie ge=

toeifjten ©teilen gefdfaut tjatte, too bie ©efdjicfjte

feineg Sanbeg Urfprnng genommen îjatte. ^©r
acfjtete eg faitm, baff am anbeten ©ag bag 3ßet=

1er umfülltg, Begenfturm ben frönen ©ee

peitfdjte, bie Mutter einfilbig toar, toeil ib>re ®e=

banfen mit bem Bater über ben @ott'f)arb toam

berten; il)m flutete ©onite burcl) bie ©eele, unb

er lebte unb fä)toebtc in ber Borfte'llung : ©Beim

eg bie einige ©cligleit ïoftete, mufe ici) bocE) ein

©idfer toerben, -id) muff einmal fagen, toie fdjöu

©ott bie ©Belt gemadf tjat!
©abei badfte er an fein eigeneg Sanb mit ben

Blauen ©een, ben ©ilberbergen unb ben fdfönen

©agen.
©uref) bie Steifen beg Baterg, burd) bie man»

rtigfaltigen BegieBmngen, bie bag ©Iternfauê an
ber Slrug mit ben itmliegenben Sänbern öerban-

ben, öffneten fiel) goggeli audj bie Singen für bie

©röffe unb ©cfjönljeit ber toeiten ©Belt. ©Beil ber

Bater oft fagte: „©Bie toir bie ©IIBogen rühren,
ftoffen toir fdfon an bie ©nben beg Sanbeg,"

fränfte fffl ber Bube an ber SHeinljeit ber

©efttoeig, bie auf ber Sarte bon ©uropa fo ger=

brüeft gtoifcfjen ben Sänbern lag, baff er fie mit
ein faar gingern bebeifen fonnte. ©r toünföfte,

fein Baterlanb mödfe größer fein.
©a fanb er eineg ©ageg auf bem Sdftltoeg

ein Bnfienben liegen, unb toeil er atleg, toag

befdjrieben ober beörudt toar, aufhob, fo muffte

er aud) tefen, toag auf bem geitunggabriff fanb.
@r fanb barauf einen ©prudf ber iffm toie für
i|n gebietet erfcfjien, ftieg in bie ©adjfammer
unb fdfrieb it)n an bie Brettertoanb über feinem

Bett:
„@§ ifl ba§ «einfte SSaterlanb ber größten

'
Siebe nidjt gu «ein;

$e enger eê bic£) ringë umfdjUeftt,
Se nä|er mirb'ê bem ®ergen fein!"

(gorifeijunß folgt.)

l£f)ellelänberbtuucf).

©e ffofeeb gumpet i'tber'n ßu
Unb 'g Cifli fait: „Blag müdfift bu?

©ßottfi üppe mit=m'r gänfle?
©Tti Blueter g'fädfg bet i ber Sd)ür,
Si l)ett nter'g bie gang ©Budjc für,
©Bann bu mid) mettift l)änfle.
Big artig, galt, unb girnmer b'tpanb,
©Bie'g Bruud) ift bo im ©Ifellelanb !"

©e ßoüeb fait: ,,©u tufigg ©l)inb,
3 mikl)t nu üppig froge g'fd)toinb,
Unb gar nüb l)inbetrüggfle.
Bier gönb e d)Ii ig Stübti ie,

©änn d;aft bie roijie llm()äng giel);
'g brud)i niemer inne g'gi'tggfle.
©er eint unb anbei" roär'g imftanb,
©Bie'g Bruucf) ift bo im ©f>eßHcmb.

©ag l)inb, bag roirb fitrgeufelrot,
©änfe, roill grab b'Sunnem abegol)t ;

„©Bag meinff?" fait'g, „git'g gli Böge?
©Beifst üppig, too fi g'()üre tot
Unb nüb grab i ber ßüig_
So türfft mer'g iool)l bo füge.

©n off'eg ©Bort i jo fiä Scbanb

Unb guete IBrnud) im ©beltelanb."

©e 3obeb mad)t en greubefprung,
©n Bieter f)üct), er ift no jung.
„So roill ig alfo möge!
©u bift nüb g'arm, bu bift nüb g'nd),

©äbft grab eg graueli für mid), -
©ag l)ä bi îoelle froge.
©n ©f)u^ d)aft 5a alg Unberpfanb,
©Bie'g Sruud) ift bo im ©I)ellelanb!

^ermann SBcßie, SBefetfon.
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In verklärter Freude sprach die Mutter:
„Sieh das grüne Rütli. Dort in dem kleinen

Wiesenfleck zwischen den Tannen sprudeln die

drei heiligen Quellen."
„Was für drei heilige Quellen?" fragte der

Bube.
„An der Stelle", versetzte die Mutter, „wo

die drei Eidgenossen gestanden haben, brachen

bei ihrem Schwur drei heilige Quellen hervor,
die Brunnen der Freiheit, die fließen müssen,

bis die Berge untergehen."
Das gläubige Gemüt Joggelis wallte bei den

schlichten Worten der Mutter aus, er lebte in
seligen Wundern:, die Tränen der Begeisterung

liefen ihm unaufhaltsam über die Wangen, in

hohem Traum befangen, kam er mit den Eltern
nach Altdorf und sah den Bannwald, dessen

Bäume nicht geschlagen werden dürfen, weil

sonst die Lawinen auf den Flecken fallen.
Schlummerlos lag er beim pfeifenden Föhn-
stürm, der geisterhaft um die alten Häuser

seufzte, er horchte dem Lied des Nachtwächters,
der mit seiner Lanze den Takt schlug: „Lost, ihr
Herrn, und laßt euch sagen," er schlich sich ans

Fenster und sah im Moudlicht, das aus zerrisse-

neu Walken drang, zwischen alten massigen

Häusern den Turm und den Brunnen, wo der

Knabe gestanden und Teil seinen Schuß getan.

Wie durfte man in der Heimat des Helden

schlafen!
Der Abschied vom Vater ging ihm nicht so

nahe wie die freudige Tatsache, daß er die ge-

weihten Stellen geschaut hatte, wo die Geschichte

seines Landes Ursprung genommen hatte. Er
achtete es kaum, daß am anderen Tag das Wet-

ter umschlug, Regensturm den schönen See

peitschte, die Mutter einsilbig war, weil ihre Ge-

danken mit dem Vater über den Gotthard wan-

derten-, ihm flutete Sonne durch die Seele, und

er lebte und schwebte in der Vorstellung: Wenn

es die ewige Seligkeit kostete, muß ich doch ein

Dichter werden, ich muß einmal sagen, wie schön

Gott die Welt gemacht hat!
Dabei dachte er an sein eigenes Land mit den

blauen Seen, den Silberbergen und den schönen

Sagen.
Durch die Reisen des Vaters, durch die man-

nigfaltigen Beziehungen, die das Elternhaus an
der Krug mit den umliegenden Ländern verbau-

den, öffneten sich Joggeli auch die Augen für die

Größe und Schönheit der weiten Welt. Weil der

Vater oft sagte: „Wie wir die Ellbogen rühren,
stoßen wir schon an die Enden des Landes,"
kränkte sich der Bube an der Kleinheit der

Schweiz, die auf der Karte von Europa so zer-

drückt zwischen den Ländern lag, daß er sie mit
ein paar Fingern bedecken konnte. Er wünschte,

sein Vaterland möchte größer sein.

Da fand er eines Tages auf dem Schulweg

ein Papierchen liegen, und weil er alles, was

beschrieben oder bedruckt war, aufhob, so mußte

er auch lesen, was auf dem Zeitungsabriß stand.

Er fand darauf einen Spruch, der ihm wie für
ihn gedichtet erschien, stieg in die Dachkammer

und schrieb ihn an die Bretterwand über seinem

Bett:
„Es ist das kleinste Vaterland der größten

^

Liebe nicht zu klein;
Je enger es dich rings umschließt,
Je näher wird's dem Herzen sein!"

(Fortsetzung folgt.)

Lhelleländerbruuch.

De stokeb guinpet über'n Iu
Und 's Lisli sait: „Mas möchtist du?

Wottst öppe mit-m'r zänsle?
Mi Mueter g'sächs det i der Schür,
Si hett mer's die ganz Wuche für,
Wann du mich wettist hänsle.
Bis artig, gall, und gimmer d'Hand,
Wie's Bruuch ist do im Chelleland!"

De Iobeb sait: „Du tusigs Chind,

I möcht nu öppis froge g'schwind,
Und gar nüd hinderrüggsle.
Mer gönd e chli is Stübli ie,

Dann chast die wiße Umhäng zieh;
's brucht meiner inne z'güggsle.
Der eint und ander wär's anstand,
Wie's Bruuch ist do im Chelleland.

Das Chind, das wird fürzeuselrot,
Dänk, will grad d'Sunne-n abegoht;

„Was meinst?" sait's, „git's gli Räge?

Weißt öppis, wo si g'höre lot
Und nüd grad i der Iitig stoht,

So törfst mer's wohl do säge.

En offes Wort i so kä Schand
Und guete Bruuch im Chelleland."

De Iokeb macht en Freudesprung,
En Meter höch, er ist no jung.
„So will is also woge!
Du bist nüd z'arm, du bist nüd z'rich,

Gäbst grad es Fraueli für mich, -
Das HS di welle froge.
En Chuß chast ha als Underpfand
Wie's Bruuch ist do im Chelleland!

Hermann Bebie, Wetzikon.
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