
Das stille Dorf. 

Es liegt ein totes Dorf am Weg, 

Gestorben sind Kirche und Hùtten. 

Zerschossene Triimmer umsàumen den Steg; 

Ein Lindenbaum trauert inmitten. 

Es hiïllt in silberne Schleier ein 

Der Mond dièse Walstatt in Flandern. 

Ich dachte der lieben Heimat am Rhein, 

Als ich hindurch musst wandern. 

Vom Krieg erschlagener flandrischer Ort, 

Glûckloses Mannekensvere. 

Du weinst — doch mahnst du mit ernstem Wort 

Und gibst eine starke Lehre. 

Wie du, so starben im Feuertanz 

Der Dôrfer gar viele und Stadte. 

Sie sâumen in grossem Totenkranz 

Der Gràben und Feldwachen Kette. 

Doch hinter den stillen Orten der Front, 

Die draussen in Feindesland starben, 

Ein Bildnis voll leuchtender Schônheit sich sonnt: 

Die Heimat in lieblichen Farben. 

Die Heimat, die Heimat im friedlichen Gluck, 

Fernab von der Lohe des Krieges. 

Heiss fliehet zu dir unsre Sehnsucht zurûck, 

Und stolzer sind wir des Sièges. 

Die Heimat schliesset um uns ein Band, 

Das hâlt uns und lasst uns nicht wanken. 

Deutschland, o Deutschland! Du herrliches Land! 

Dich griissen aile Gedanken! 
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Aus dem Tagebuch des Hanns Lieber aus Ulm 

uber Albrecht Dûrers Reise nach Briïgge. 
2. Fortsetzung-. Nachdruck verboten. 

Hernach sind wir in des Kaisers Haus gegangen, der 
der Prinzenhof genannt wird. Der lag verlassen und still. 
Ein alter Knecht, der uns durch aile Sâle und Gemâcher 
fûhrte, sprach leise und schlich uns voran, als wolle er 
Schlafende nicht wecken; und seufzend ôffneten sich die 
langgeschlossenen Tûren, schrieen in den rostigen Angeln 
und bewegten die dumpfe Luft, dass der Staub aufflog. 
Durch blinde Fenster kam ein meergriin widerwillig Licht, 
das aile Gegenstânde so aussehn liess, als stânden sie in 
einem tiefen Wasser. Und der Knecht sprach stockend von 
allen, die hier geboren und gestorben warèn, gelacht und 
geweint hatten, mit einer fernen, ahnenden Erkenntnis von 
der ungeheueren Gewalt der Seele Karls des Kiihnen, des-
sen Waffenknecht er gewesen war, in einem Saal ganz aus-
gefûllt durch ein aufgebautes, kôstlich purpurnes Zelt : 

»Hâttet ihr ihn gesehn, wie ich, am Vorabend der 
Schlacht bei Nanzig, er sass in diesem mit Gold und Edel-
steinen geschmûckten Zelt, das hernach seine eigenen 
Schweizer Landsknechte ailes Zierrats beraubt haben, ge-
krûmmt unter den um ihn geballten Gewalten wie ein ge-
spannter Bogen, wie eine mit âusserster Kraft zusammen-
gepresste wiitende Faust; und ailes zitternd um ihn herum 
und blass, auch der sonst so lustige Evreux, der Schwager, 
denn kaum einer hatte noch Zutrauen zu seinem Schicksal. 
Da fing er an zu reden, durch uns hindurch, als sâhe er uns 
nicht, als musse er nochmals ailes beweisen und erklâren, 
und wie nun die Worte von seinen Lippen schossen, ein-
zeln, dann dicht, ùbersturzend, sich jagend und einander 
stossend, und ailes begann: ich will, ich will, und von 
neuem, ich will, kam uns aile ein Grauen an, solche Gewalt 
des Willens miisse das Gefâss des Kôrpers sprengen und 
versengen mit seiner Glut und Spannung. Da sagte der 
Narr, als er wieder schwieg und sann, leise und schmeich-
lerisch: »Ihr wollt nicht, Herr, Ihr mûsst, der Wille der 
Welt sitzt in Euerem Herzen !« Karl nahm die Worte fiir ein 
gut Zeichen. Ich ritt des andern Tages hinter ihm, immer 
hatte ich dièse Worte in meinen Ohren. Ihr wisst, wie 
sich der Tag gewendet hat. Erst zwei Tage spàter hat 
ihn der Narr gefunden unter einem Berg von Leichen, er 
lag mit dem Gesicht in einer Pfiitze; es hatte etwas ge-
froren, und da wir ihn umwandten, loste sich das Fleisch 
der Wangen, dass er kaum noch zu kennen war.« Der 
Knecht schlug den Zelteingang zurûck. Auf einem Kissen 
sahen wir eine papierene, goldene Kônigskrone liegen, wie 
sie sich die Kinder schneiden. Dabei lachte er zornig auf: 
»Der Narr hatte sie ihm geschnitten und ihn aufbahrend 
damit geschmùckt. Ich habe ihn halbtot dafûr geprûgelt, 
aber der Evreux wollte nicht, dass man sie ihm fortnehme !« 

Albrecht hôrte ernst zu und nickte manchmal, obgleich 
ich doch nicht fur môglich halte, dass er dièse Geschichten 
schon gehôrt hatte. Und der Knecht sprach weiter von 
Maximilian, dem Fremden, und der Hochzeit des lustigen, 
schônen Herrn Philipp und der verliebten Frau Johanna, 
Herrin von Toledo, Castilien, Léon und Granada. Wir 
kamen durch manches schône Gemach mit allerlei fremdem 
Gérât, und immer anderer Menschen Schatten zogen an uns 
voriiber, von denen ich kaum die Namen jemals gehôrt 
habe. Aber immer wieder und ôfter, wie in der Légende 
der Heiligen das Wunder, so tauchte stets von neuem ein 
Namen auf, der Marias von Burgund: Vor einem kleinen 
Altar Rogiers, bei einem spanischen Federballspiel, einem 
vergriffenen Stundenbuch und einem venetianischen Spie-
gelein: er schien wie der blasse, blinde Hauch, der sich 
ûber das geschliffene Glas gelegt hatte uber allen Dingen 

und Kammern des Hauses als eine mûd gewordene, fast 
vergessene Traurigkeit. Und als wir in den oberen Gang 
kamen, der zur Kammer fuhrt, in der Maria gestorben ist 
und der alte Diener noch gebeugter und zôgernder ging 
und die im ganzen Haus eingeschlossene, gestorbene Luft 
noch driickender und gepresster wie angefullt mit Klagen 
und haltlosem Jammer auf uns lastete, hôrten wir aus einer 
offen stehenden Tur zwei Stimmen, die eines Mannes, be-
herrscht und grossartig, und die ângstliche einer alten Frau. 
In der Tûr angekommen, sahen wir Meister Nicolaus, den 
Astronomen des Kônigs von England, und ohne uns mit 
mehr denn einem leichten Kopfnicken zu grûssen, herrschte 
er die Alte an : »Erzàhlt weiter !« Und dieselbe, die das 
Sterbezimmer ihrer toten Herrin nicht mehr verlassen hatte, 
erzâhlte schleppenden Tones wie eine oft gebetete Litanei, 
dieweil die gekrâuselten Flùgel ihrer seltsamen, weissen 
Haube zitterten, von der tollen Jagd in Wynendaele, der 
schônsten Herrin, die allen voranritt, von dem jâhen Sturz, 
dem mondelangen Krankenlager und den vieien vergeb-
lichen Bittgângen des trauernden Volkes: »Sie war so 
tapfer, wenn sie wusste, dass Herr Max auf der Stiege war, 
legte sie die blonden Locken um ihr schmal geworden 
Gesicht, ^liess sich die Laute reichen, und ihre blassen 
Finger versuchten die alte Mélodie zu greifen, die Herr 
Max so liebte.« Die Alte schwieg, als lausche sie. Der 
Astronom war an den Tisch getreten, auf dem die Laute 
lag, fasste an die zârtlichen, verblassten Seidenbânder, die 
vom Lautenhals niederhingen, und holte sie hoch. . Im 
Niedergleiten riïhrten sie mit einem leichten, wehen Ton 
an die Saiten, und der leise Klang an unsere Herzen. Da 
wandten wir uns schweigend hinweg und verliessen das 
Haus. Auf der Strasse stach uns die goldene Mittagssonne 
hell in die Augen. Die Kinder spielten singend zu unsern 
Fiissen. Ich horchte auf sie, froh, mich nach den alten, 
tristen Geschehnissen dem jungen, heiteren Leben zu-
wenden zu kônnen und verstand, dass sie so spielten, als 
sei ein Kind die Kônigin und ein blondlockig Biiblein war 
der Kônig, und trug mit steifem Haupt ein golden Papier-
krônlein. Auch Albrecht blieb sinnend stehn und lachelte 
mir giitig zu: »Hanns, gibst Du mir heute mehr Recht 
denn zu Antwerpen? Du hast gehôrt, wie sie aile ge-
storben sind? Wo lag ihr Gluck? War die papierene 
Krone viel anders denn die des Bûbleins?« Und Nicolaus 
lâchelte hôhnisch, 

«Meister Albrecht«, fragte er, »Ihr habt in Kôln den 
neuen Kônig Karl gesehn 1 Kônig Heinrich hat mich ge-
schickt, seiner Person Charakter und Eigentumlichkeit zu 
ergriinden und dem lângst gestellten Horoskop zu ver-
gleichen. Ihr wisst als Maler von der Aehnlichkeit der 
Gesten und Gesichter in einem Geschlecht und« — er 
sprach leiser, — »habt auch Ihr die Dîisterheit seines Sinns 
und die Verstôrtheit seines Herzens gemerkt? Ihr wisst von 
der Tollheit seiner Mutter Johanna, und nun sagt, Ihr kanntet 
ja Herrn Max, ist es wahr, dass er in den letzten Jahren stets 
seinen eigenen Sarg in seiner Nàhe haben wollte ?« 

Albrecht nickte ernst. »Ja, sie mussten ihn jede Nacht 
in seine Kammer tragen, und auf allen Reisen fiihrten sie 
ihn hinter ihm her wie seinen Schatten.« 

Nikolaus lachte nicht mehr. »Es muss sich ailes nach 
den grossen Gesetzen der Sterne erfûllen!« 

Wir sind dann zum Goldschmied Marx gegangen und 
haben dort gespeist. Da waren auch der Genuese, der 
Venetianer, und mit diesem Giulietta, seine schône Geliebte. 

(Fortsetzung folgt.) Lt. Flesche. 
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Knocke-Dorf. Aufn. v. V.-Feldw. Tellgmann. 

Knocke. 

An der Nordost-Ecke von Westflandern, an sandige 
Hûgel gelehnt, sechs Kilometer von der hollàndischen 
Grenze und einige hundert Meter von der Nordsee entfernt, 
schlief seit Jahrhunderten eine kleine bescheidene Siedelung, 
der grossen Welt fremd und eigentlich nur den eigenen Be-
wohnern bekannt. 

Vor beilâufig dreissig Jahren ist dièse Siedelung, ein 
kleines Bauern- und Fischerdorf, zu neuem Leben erwacht 
und ein grosser Badeort geworden — Knocke. Und weil 
so viele Angehôrige des Marinekorps sich in Knocke um-
gesehen und viele von ihnen sich dort heimisch gefûhlt 
haben, lohnt es vielleicht, sich etwas nàher mit Knocke und 
dem was drum und dran hângt, zu beschàftigen. 

Im Mittelalter floss zwischen Knocke und dem von 
Dante schon als Cassandria erwâhnten hollàndischen Ort 
Cadsand der Wasserlauf, der Brûgge mit dem Meere ver-
band und es zu dem machte, was es dereinst war, zu einem 
Haupte der Hansa, einem Venedig des Nordens. Und wenn 
friiher die Briigger Schiffe, mit Schâtzen reich beladen, an 
Knocke vorbeifuhren, den Belfried von Brûgge als weithin 
sichtbares Seezeichen vor Augen, sahen sie wohl zahlreiche 
kleine Fischerboote sich nàhern, deren Insassen sich be-
miihten, Gewûrze, bunte Perlen und Stoffe einzuhandeln. 

Die Jahrhunderte flossen dahin. 
Brûgge ist eine sehr stille, weit vom 
Meere entfernt liegende Stadt gewor-
den, und wo frûher der Meeresarm, 
der Zwyn, seine Fluten binnenwârts 
wâlzte, dehnen sich jetzt auf dem 
angepolderten fruchtbaren Land weite 
prachtvolle Aecker. An einer Stelle, 
dort, wo sich der Wasserlauf des 
Zwyn am lângsten gehalten hat, gibt 
es eine besondere Augenweide. In 
den Sommermonaten leuchtet es dort 
von malvenfarbigen und roten Blûten, 
ein rosiges, duftiges Meer, so weit das 
Auge blickt. Die Immortellen des Zwyn 
sind es, reizende Strohblumen, die 
als schônstes und billigstes Andenken 
an Knocke und Flanderns Kiiste jahre-
lang den Nâhtisch der Eheliebsten da-
heim schmiicken kônnen. 

Wie verschwand der weite, tiefe 
Meeresarm, dessen Entstehung fur 
Brûgges Handel lebenspendend, des-
sen Verschwinden seinen langsamen 
Tod bedeutete? Er ist allmiihlich ver- I 

sandet und dasselbe Meer, dessen 
Wogen die Fahrrinne gerissen, be-
deckte ihn wieder mit Schlick und 

er eue 

Sand — unaufhaltsam. Noch im Jahre 1468 brachte ein 
einziges Hochwasser 150 Schiffe in den Hafen von Sluis, 
im 16. Jahrhundert hatte der Wasserarm noch bei Sankt 
Anna, dessen massiver Turm, âhnlich dem ehemaligen Wahr-
zeichen von Nieuport, wie ein Lug-ins-Land Stadt und Land 
ùberragt, eine Breite von 1700 Meter. Doch schon fing 
man an, mehr oder minder grosse Strecken angepolderten 
Landes einzudeichen und als im Jahre 1872 der von Belgien 
und Holland gemeinsam errichtete «internationale Deich* 
quer uber die Gegend des ehemaligen Meerbusens gelegt 
wurde, wars endgultig mit der Herrlichkeit vorbei. 

Viel fremdes Volk hat hier gehaust, Spanier und 
Franzosen zumeist. Wer die Geschichte nicht nachlesen 
oder es so nicht glauben will, mag eines schônen Tages zur 
»Mutter Siska« nach Osthoek hinauspilgern und sich an 
den lecker zubereiteten Waffeln erfreuen. Dann wird ihm 
Mutter Siska, ob er will oder nicht, erzâhlen, dass sie nicht 
nur im »Baedeker« einen Stern habe, sondern auch — und 
das ist der Knalleffekt — rein spanischer Abkunft sei. Nicht 
Siska, sondern Franziska da Fonseca sei ihr Name und ihr 
Vorfahre habe hier mit spanischem Kriegsvolk gelegen. 
Das kann schon stimmen. Denn im Anfang des 17. Jahr-
hunderts, als der spanisch-niederlândische Streit bestand, 

haben zahlreiche spanische Hilfsvôl-
ker, die zum Teil vielleicht den Zwyn 
herabgefahren sind, hier mit ihren 
Streitkràften gelagert. 

Aus dieser Zeit stammen auch die 
Forts, deren Ueberreste und Spuren 
noch heute auf Knocker Gebiet vor-
handen sind. 

Der neuere Teil von Knocke, die 
Lippensstrasse und die »Zoute« (»Salz-
land«) bieten nicht viel Bemerkens-
wertes. Von Interesse ist es vielleicht 
zu erfahren, dass der bei vielen An-
gehôrigen des Marinekorps bekannte 
Gasthof »Zum Schwan« friiher das 
Gefâss tiefgrundiger Beratungen der 
auserwâhlten Stadtvâter von Knocke 
war; am 9. Mârz des Jahres 1871 
wurden die Sitzungen des Gemeinde-
rates dorthin verlegt. Jetzt schmûckt 
ein neues grosses Rathaus den Kron-
prinzenplatz der Stadt. Zu nennen ist 
noch die alte, trauliche Dorfkirche, 
deren im Jahre 1632 errichteter Turm 
schône architektonische Formen auf-
weist; das Innere der Kirche birgt 
mehrere wertvolle Bilder alter Meister. 

Kaptltn. O. J. 
httu rm. 
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Unsere Pferde. 

Im Winter bin ich oft von Ross zu Ross geschritten. — 
Dreiundzwanzig war damais deren Zahl; — Sie standen 
nicht immer im molligen Stall, — Sondern in feinen Hâu-
sern wie in kleinen Hûtten. 

Durch hohe Fenster schauten sie manchmal, — Mit 
hûbschen Tapeten waren die Wânde ausgeschmiickt, — 
Vereinzelte Deckenmalereien haben oft mein Auge ent-
zûckt. — Doch selbst Parkettboden dazu ergab noch 
lange keinen guten Stall. 

In hohen Râumen war es viel zu frostig, — Denn 
die Oefen wurden hier ja nicht geheizt, — Das hàtte 
die Tapeten gelôst und die Farben verbeizt. — Das 
Zaumzeug wurde hier auch immer sehr schnell rostig. 

Angenehmer war es in hingeduckten Hiitten, — Die 
Stuben waren hier nicht hoch, noch lang oder breit, — 
Statt Oefen machten Pferdelungen da warme Behaglich-
keit. — Der Wind kam auch nicht hui huiend hier hinein-
geritten. 

Die Streu bestand aus Stroh oder trockenem Torf-
moor, — Und nur sparsam durfte dièses verwandt wer-
den. — Doch murrte keines auch von den einst ver-
wôhnten Pferden, — Obwohl's nie Abwechslung gab 
durch Sâgemehl oder auch nur Schilfrohr. 

Knapp war die Kost fur jedes Ross bemessen. — 
Manch Ungewohntes kam in die improvisierten Krippen. 
— Aus allen Winkeln wusste jedes die Kôrner heraus-
zunippen. — Fast aile schnupperten in der Streu nach 
etwas mehr zu fressen. 

Was schleppten die nicht ailes nach den Diinen! — 
Bauhôlzer, Eisen, Betonsteine, spariische Reiter, Draht-
rollen, — Proviant und Munition selbst im Geschiitzes-
grollen. — Sie scheuten nicht einmal beim Platzen 
schwerer Minen. 

Die Strassen sahen ja durchweg noch gut aus, — 
Doch keine Wege gab es in dem Diinensand. — Mancher 
Wagen war handhoch eingesunken und wie festgebannt, — 
Aber ohne viel Zurufe zogen sie ihn stets wieder heraus. 

Scharf pfiffen eisige Winde gar oft vom Meer herein, — 
Auch da ertrug ein jedes Ross das nôtige Warten an dem 
Wagen. — Mit leicht gesenktem Kopf wusste jedes die 
strenge Kâlte zu ertragen, — Gleichzeitige Sandstûrme 
erhôhten manchmal noch die Pein. 

Der letzteren Einfluss sah ich nicht selten an der 
Pferde Augen, — Denn die Wimpern hinderten nicht 
jedes Sandkorns Zutritt, — sodass gar manches Auge an 
Trânenfluss und Schmerz litt. — Dagegen kann freilich 
man wohl keine Brillen brauchen. 

Von unsern Gâulen wurde zwar keiner tôdlich ge-
troffen, — Doch von Strapazen und Krankheiten so aller-
hand — Stand mancher recht triibselig da in seinem 
Stand. — Doch Besserung liess die wârmere Jahreszeit 
wohl auch erhoffen. 

Es wich auch bald der Erde fahles Gelbgraubraun, — 
Denn die Fruhlingsfee im weissen "Kleid kam aus Him-

melshôhn — Mit Blumen im Haar und einem Lâcheln 
wunderschôn. — Durch Zauberspruch erweckte sie nun 
aile Flur und Auen. 

Des Herrgotts Botin rief auch die Sànger von sud-
lichen Gauen, — Mit Zwitschern, Jauchzen, Tirillieren 
trafen die auch bald ein. — Begriisst von grossen Men-
schen und herzigen Kinderlein. — Wie reizend ist doch 
schon allein ein heimkehrend Schwalbenpaar anzuschauen. 

Die Ruhezeit von unserm Régiment fiel gerade in den 
Mai, — Und meine Kompagnie kam allein in einen kleinen 
Ort. — Die leichtbeschwingte Sângerschar konzertiert hier 
immerfort, — Nur unterbrochen vom Sternenfunkeln bis 
zum Hahnenschrei. 

Fur unsere Rosse begann nun auch die Sonnen-
zeit, — Denn zugewiesen wurde ihnen ein weiter Wiesen-
plan. — Bei der ersten Weide schauten sie sich ver-
wundert an, — Aber dann begriffen sie doch langsam 
ihre Freiheit. 

Sie beschnupperten sich gegenseitig mit den Nasen, 
— Dann galoppierten sie in Haufen zickzackartig her-
um — Und warfen manchmal einander vor Freude fast 
um. — Erst nach Ermiidung fingen sie allmâhlich an zu 
grasen. 

Zwischendurch fingen sie immer wieder an zu jagen, — 
Selbst die Rippenhàuter konnten wie Renngâule rasen; — 
Von ihren Niistern schnob nur so der Schaum in Blasen. — 
Sie schienen Wettrennen untereinander auszutragen. 

Spiele machen sie natiirlich auch. — Mit Wâlzen, 
Bâumen, spassigem Keilen und Beissen vertreiben sie sich 
die Zeit, — Ein zugelaufener Esel erhôht noch die allge-
meine Lustigkeit. — Schâkernd schnappen sie manchmal 
nach dem kleinen Grauch. 

Ganz jâmmerlich iate das Langohr im Anfang, — 
Doch hat sich als Beschiitzer ihm ein Schimmel zuge-
sellt, — Der sich beim Angriff vor den kleinen Kerl 
hinstellt. — Die beiden machen jetzt oft gemeinsam einen 
Spaziergang. 

Das saftige Gras scheint die Rosse vorziiglich zu 
nàhren. — Bei einigen hat es zu solch gutem Aussehen 
gefûhrt, — Als sei ihre Haut nun mit Oel oder Speck 
eingeschmiert. — Verschwunden sind die Rippen selbst 
bei ganz diirren Mâhren. 

Nachts sind die Gâule in wirklichen Stallen unter-
gebracht — Und viel reichlicher haben sie hier auch 
Streu. — Dazu hângt in den Raufen obendrein noch 
Heu. — Das ist gegen den schauernden Winter wie Tag 
und Nacht. 

Ganz selten werden jetzt einmal Pferde eingespannt, — 
Sie sind, wie wir, von jedem schweren Dienst befreit. — 
Nun naht sich schon wieder das Ende der Ruhezeit, — 
Und bald ist die Freiheit ausgegrast, ausgespielt und aus-
gerannt. 

Mit frischer Kraft ziehen sie bald wieder die Wagen. — 
Ihr Dienst wird jetzt ein wenig leichter sein, — Denn eine 
Feldbahn fâhrt nun in die Stellungen hinein. — Doch 
immerhin ist's Schluss mit den schônen Wiesentagen. 
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Es werden wohl auch einmal die Friedensglocken 
lâuten. — Unsere Rosse kommen dann auch als Siéger 
mit heim, — Doch stellen sie sich kaum im alten Stalle 
wieder ein. — Gute Menschen wissen, was die einge-
brannten Zeichen bedeuten. 

* 

Erganzung und Kritik. 

Auf der Wiese liegend las ich mir vorstehende Reime 
einmal selber vor, — Da spiirte ich auf einmal hinter mir 
so was wie ein Pferdeohr. — Verwundert wandte ich mich 
ein wenig im reich beblumten Grase — Und sehe von 
unten aus wirklich eine krumm gebogene Pferdenase. 

Aufdringlich schnupperte der hagere Rappe an mir 
herum, — Schliesslich wurde mir seine etwas feuchte 
Schnuffelei zu dumm. — Mit diesem Heft bekam er einen 
ziinftigen Schlag aufs Maul, — Und darauf wieherte der 
wie toll um mich herumhopsende Gaul. 

Seine Wiehertône und sein Augenmorsen sind hier-
mit ubersetzt: — »Menschenskind, mit diesem Wortgequâl 
hast du mich sehr verletzt. — Gerade m e i n e n seltsamen 
Stall hast du naturlich vergessen, — Ich habe damais 
dort aus einer Marmorkrippe gefressen. 

Das war ja einst ein Raum fiir liebâugelnde Schnapp-
fische, — In den Ecken standen noch lingerdickbeinige 
Stûhle und Marmortische. — Bilder und tûrengrosse Silber-
scheiben hingen einfach iiberall, — Und kleine Schlag-
sahnen- und Kaffeeeimer hatte ich sogar im Stall. 

Trotz der Helle muss dieser Stall verhext gewesen 
sein, — Denn ich stand doch beim Schockschwernot darin 
ganz allein. — Ich mochte nach allen Seiten und sogar 
der Decke sehn, — Ueberall sah ich doch unweit von 
mir einen Hâuler stehn. 

Es war stets der gleiche schwarzhâutige Gaul, — 
Hager, bàrenfussig, Struwelmâhne, dâmliches Maul. — 
Trotz oft Nasenbeschniiffelung konnte ich doch nie den 
Kerl erreichen, — Ich wollte ihm gern durch Auskeilen 
uni Beissen meine Meinung geigen. 

Durch dièses elende Gespenst bekam ich schliesslich 
eine nervôse Unruh, — Da kam auf einmal zu mir herein 

eine widderhornige Kuh. — Durch uns zwei glaubte ich 
sicher das Rippengespenst zu verscheuchen, — Leider 
musste ich mich aber vom Gegenteil ûberzeugen. 

Denn hinter den Silberscheiben sah ich jetzt sogar 
noch eine Kuh, — Mein Zàhneklappern erpresste meiner 
Gefâhrtin manches Muhmuh. — Die zwei Gespenster 
fuhren mir bald derartig in die Glieder, — Dass ich wie 
gelâhmt sank auf mein Lager nieder. 

Ich will dir ja nicht ail die erlebten Schrecken be-
schreiben, — Die wiïrden mir ja selbst meine Mâhne in 
die Hôhe treiben. — Kurz: Auf einmal kam zu uns ein 
Seesoldat herein — Und brachte mich durch Heben wie-
der auf mein zittrig Gebein. 

Er fiihrte mich langsam zu Pferden nebenan, — Und 
hier beruhigte ich mich allmâhlich dann. — Viel lieber 
hâtte ich eine schwere Schiesserei ausgehalten, ■— Als 
jene Tagesschauer und Zitternâchte zwischen Geister-
gestalten. 

Schliesslich sind in der Erinnerung auch Hâsslich-
keiten schon, — Deswegen soll mein Erlebnis mit in 
deinem Hefte stehn. — Fur Satzbau und Inhalt hast du 
freilich kein rechtes Geschick, — Das sieht selbst ein 
Pferd auf den ersten Blick. 

Deine Worte miissten viel heller und fliiss'ger sein ; — 
Ein Reim musste glânzen wie Gold und Edelstein. —■ 
Das Ganze musste wie ein besonnter Gebirgsbach flie-
ssen. — Die Leute miissten sie wie geistige Austern ge-
niessen.« 

»Verehrter Herr Musste halte bitte das Maul, — 
Das Kritisieren ist nichts f'ir einen Gaul. — Es kritisiert 
sowieso schon manches Kamel auf der Weit — Zum 
Zeitvertreib und naturlich auch fiir Geld. 

Ueberdies brauche ich mich nicht mit Dir zu strei-
ten, — Unter meiner Reimerei braucht kaum ein Dutzend 
Menschen zu leiden. — Deine Verstandesskala sah ich 
recht deutlich an den Silberscheiben, — Mit dir suchte 
ich in dieser Hinsicht nicht in Verbindung zu bleiben.« 

Der Rappe machte nun verachtungsvoll Kehrt, — 
Zu seinem Verdruss hat er mich nicht belehrt. — Ich 
habe aber auch nichts von ihm gewonnen, — Und nutz-
los ist wieder einmal etwas Zeit verronnen. 

Feldwebel Chr. Otto. 
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Eine kiïhne Patrouille. 
In einer Julinacht verliess eine Patrouille von drei Mann 

der 1. Kompagnie eines Matrosen-Regiments die eigene 
Stellung, um Erkundungen der gegeniiberliegenden feind-
lichen Anlagen vorzunehmen. Fiihrer der Patrouille war 
Unteroffizier Richard Abraham aus Stettin, ein Mann, der 
sich durch fast tollkiihne Streiche seit jeher ausgezeichnet 
hatte. Sein Eisernes Kreuz hatte er sich bereits vor Jahres-
frist dadurch erworben, dass er in drei aufeinanderfolgenden 
Nachten ohne fremde Hilfe die Leichen von elf in frûheren 
Kâmpfen gefallenen deutschen Soldaten aus der unmittel-
baren Nâhe der feindlichen Linie hereingeholt hatte. Vor 
kurzem erst war er am hellen Tage, gedeckt vom hohen 
Gras, zur feindlichen Linie hiniïbergekrochen, hatte von 
einem franzôsischen Posten, der in der ersten Ueber-
raschung nicht daran dachte, die Waffen zu ergreifen, eine 
Zeitung erbeten und ihm im Austausch eine Aufklârungs-
schrift »Wer hat den Krieg verschuldet?« in die Hand 
gedriickt, um dann unter dem Feuer der inzwischen auf-
merksam gewordenen Grabenbesatzung zuriickzulaufen. 

Dièses Mal handelte es sich namentlich darum, fest-
zustellen, wo die vorgeschobenen Lauscherposten des Geg-
ners lagen, da einer der eigenen Leute durch Gewehrschuss 
eines dieser Posten in der Nacht vorher schwer verwundet 
war. Besondere Vorsicht war geboten, weil der Feind nach 
mehrfachen Patrouillengângen unsererseits in den letzten 
Nâchten, bei denen es teilweise zu Handgranatenkâmpfen 
kam, scharf aufpasste. Die Patrouille erreichte aber, von 
der Besatzung einer auf 40 Meter an die deutsche Stellung 
vorgeschobenen feindlichen Feldwache unbemerkt, einen 
Kanal und schlich von dort weiter vor bis zur feindlichen 
Hauptstellung. Hier wurde ein franzôsischer Lauscher-
posten festgestellt, der aber, da die Morgendàmmerung 
nahte, anscheinend schon eingezogen war. Die Patrouille 
kroch weiter vor und es gelang ihr, sich unbemerkt in das 
feindliche Drahtverhau zu legen, um von hier aus Be-
obachtungen liber die Stàrke der Besatzung zu machen. 
Plôtzlich jedoch wurde die Patrouille vom Gegner bemerkt. 
Es ertônte ein Alarmruf, und im heftigsten Infanterie- und 
Handgranatenfeuer sprangen die drei Mann aus dem Stachel-
draht heraus und suchten fiir einen kurzen Augenblick 
Deckung in dem Lauscherposten. 

Um der Umfassung zu entgehen, galt es, schnell einen 
Entschluss zu fassen. Ein paar Handgranaten wurden in 
den feindlichen Graben geschleudert, der Augenblick der 
Verwirrung beim Gegner benutzt und im Hervorspringen 
aus dem Lauscherposten, um nicht beim bevorstehenden 
Lauf iiber das 200 Meter breite deckungslose Gelânde be-
hindert zu sein, noch schnell mit dem Rest der Hand-
granaten dièse sorgfâltig ausgebaute Anlage vernichtet. 
Da — kaum erst 50 Meter vom Feinde entfernt — schreit 
Unteroffizier Abraham auf und stiirzt zu Boden. Nicht 
achtend der eigenen Gefahr kehren die anderen beiden, 
Matrose Bauer und Obermatrose Goldfisch, um und 
wollen helfen. Wàhrend Abraham noch ruft: »Es ist nur 
der Arm, weiter !«, erhâlt Bauer einen Schuss in den Leib 
und bleibt stôhnend liegen. Den schwerverwundeten 
Kameraden zurucklassen geht nicht, also wirft Goldfisch 
sich hin, packt ihn an den Armen, und so gut es geht, 
unterstiitzt von Unteroffizier Abraham, der ausserdem noch 
eine schmerzhafte Verwundung durch Handgranatensplitter 
am Bein hatte, kriechen sie unter Aufbietung der letzten 
Krâfte zuriick. Wieder miissen sie an der feindlichen Feld-
wache vorbei, aber keine weitere Kugel trifft sie. Nach 
grossen Miihen erreichen sie die eigene Stellung, klettern 
mit Hilfe ihnen entgegenkommender Matrosen iiber den 
Drahtverhau und sind in Sicherheit. 

Wâhrend Unteroffizier Abrahams Wunde sich als nicht 
schwer erwies, war bei Bauer leider aile Hilfe vergebens. 

Einige Stunden spâter erlag er seiner schweren Verletzung. 
— Am nâchsten Tage aber konnte man im franzôsischen 
Tagesbericht lesen, dass »ein deutscher Handstreich im 
franzôsischen Feuer gescheitert sei.« 

Alte Reime in neuer Fassung. 
Unsichtbar in hohem Bogen 
Kommt sie heulend angeflogen, 
Schreibt sich mit zwee weechen B, 
Aber schmeisst Béton entzwee. 

Die Bombe. 

Schmiegt sich zârtlich an Soldaten. 
Windet sich um seine Waden 
Rund wie Deckblatt um Zigarre, 
Fest wie Faust umspannt die Knarre. 

Die Wickelgamasche. 

Einer nannte ihn dem andern 
Tief vom Balkan bis nach Flandern. 
Sehr schon friedlich hat's geklungen, 
Aber war zu frûh gesungen. 

Der 17. August. 

Auf Balkon in Blumentopf 
Einsam wâchst ein Kappeskopf, 
Reift allmâhlich, wird hùbsch rund 
Und dient nun als Urlaubsgrund. 

Der Landwirt. Artl.-Mt.R.Policke. 

Vom Ausguck. 
Man schreibt uns: 

In Ostende fûhrten zwei Seesoldaten folgendes Ge-
spràch: 

A. : Wie lange mag wohl der Krieg noch dauern? 
B. : Na, ich schâtze etwa 3 Jahre. 
A. : Wa—as!? Drei Jahre!!1? 
B. : Ja, glaubst du Rindvieh, er wiirde noch langer 

dauern ? 

Die Kompagnie eines in Ruhe liegenden Matrosen-
regiments hâlt Gefechtsiibungen ab, bei denen der Kom-
pagniefiihrer Aufgaben stellt. Der Hauptmann zum Ma-
trosen Meyer: »AlIe Vorgesetzten sind abgeschossen. Sie 
sind als âltester Mann Kompagniefùhrer. Handeln Sie 
danach!« 

Meyer springt sofort vor die Front und ruft in forschem 
Tone: »Guten Morgen, Kompagnie!« 

»Guten Morgen, Meyer«, erwidern ihm seine 
Kameraden. 

Das Eiserne Kreuz I. Klasse. 
(Fortsetzung.) 

Unteroffizier Hermann Worch von der 10. Kompagnie 
des 3. Mar.-Inf.-Regt. war wegen seiner in den Kâmpfen um 
St. Georges Ende Dezember 1914 an den Tag gelegten 
Tapferkeit und unermudlichen Verwundetenfursorge im 
stàrksten Feuer zum Sergeanten befôrdert worden. Er hat 
sich als der kaltblûtigste, beste Patrouillenfuhrer in zahl-
reichen Fàllen bewâhrt. Als Feldwachhabender und Zug-
fùhrer war er seinen Leuten ein Vorbild aller soldatischen 
Tugenden. Nach den Maigefechten an der Union-Ferme er-
hielt er das Eiserne Kreuz II. Klasse und wurde wegen wei-
terer Auszeichnung vor dem Feinde zum Vizefeldwebel be-
fôrdert. Am Tage darauf schlug er einen feindlichen An griffs-
versuch auf die Terstille-Ferme ab. Er hat besonders vom 
30. Mai bis 2. Juni in vorderster Stellung Aufklârungs-
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Tor der Grossen Hemme. Uffz. Fr. Eichhorst. 

Patrouillen mit grosser Kaltblûtigkeit und Schneid durch-

gefûhrt. In einer Nacht hat er dicht vor der feindlichen Vor-

stellung starke Patrouillen auf 15 Meter herankommen lassen 

und ihnen durch Feuerùberfall empfindliche Verluste beige-

bracht. Seine Beobachtungen sind von grôsster Bedeutung 

auch fiir wirksame Artilleriebeschiessung gewesen, sodass 

ihm auch die I. Klasse des Eisernen Kreuzes verliehen wurde. 

Im vergangenen Winter starb er den Heldentod. 

(Fortsetzung folgt.) 

Am Scherenfernrohr der Zeit. 

Jiingst in Flandern war Parade 

Vor dem Kaiser, unserm Herrn. 

Ailes, was in Ruhe grade, 

Eilte hin aus nah und fern, 

Infantristen, Artillristen 

Unsrer vierten Feldarmee, 

Pioniere, Kavallristen, 

Landmatrosen, fern von See, 

Dann die wackern Seesoldaten 

Von dem dritten Régiment, 

Deren frische, kecke Taten 

Jedermann mit Achtung nennt. 

»Donnerwetter, das sind Kerle«, 

Hat der Kaiser sich gedacht, 

»Solche Truppe ist 'ne Perle«, 

Und er hat sich eins gelacht. 

Und sie schmissen raus die Beine, 

Dass der Staub in Wolken pufft, 

Siehts der Franzmann mal, ich meine, 

Denkt er sich, 's gibt dicke Luft. 

Dicke Luft ist's auch fiir jenen, 

Der den Frieden prophezeit, 

Manchem gab er stilles Sehnen, 

Bis zu Essig ward die Freud. 

Gern ein Trinkgeld sollte haben 

Dièses Hokuspokuspack, 

Hâtten wir's im Schûtzengraben, 

Zahlten gleich wir's auf den Frack. 

Fritz von der Yser. 
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Matrosen=Erinnerungen an Ypern. 
»Wer hat den Siegeskranz getragen, 

Der nicht vom Uebermut 

Der Feind, in Schweiss und Blut 

Und Kummer, hat gewusst zu sagen?« 

»In Schweiss und Blut und Kummer«, so hat in der Tat 
ein Matrosen-Regiment vor Ypern den Siegeskranz getragen. 
Es war im April und Mai 1915. Wie schauten sie verwundert 
die Kameraden von der Armée an, als die Blaujacken an-
rûckten: »Ja, gehôren die denn nicht aufs Wasser?« »Nun 
wohl, aber da driiben die Kanadier, sind sie nicht auch 
iibers Wasser heriibergekommen und die Schwarzen ? Die-
sen Leuten »Wasserratten« auf den Pelz!« So gings denn 
im Schweisse des Angesichtes, es gab schon recht heisse 
Tage. An den Feind! Gerade zur rechten Zeit, denn Ende 
April endlich war es gelungen, den 
hartnâckigen Gegner durch einen 
gliicklichen Gasangriff aus einer Stel-
lung in die andere zu verjagen, iiber 
Poelkapelle, iiber Langemark, St. 
Julien hinaus, wo das Matrosen-Re-
giment und ein Marine-Infanterie-
Regiment eingesetzt wurden. Die 
warme Fruhlingssonne beschien ein 
weites Kampffeld mit Hunderten, mit 
Tausenden von Leichen: Kanadier, 
Hochlànder, bleiche Inder und 
Schwarze lagen neben den Strassen, 
draussen auf den Feldern, in den 
Wassergràben und in den eroberten 
Schutzengràben. Geradezu massen-
haft vom Artilleriefeuer niedergemâht 
sah man die zusammengeschossenen 
Haufen im sogenannten Totenwàld-
chen und auf den Hôhen von Zonne-
beke und Frezenberg. Der Feind 
hatte eine grosse Niederlage erlitten. 
Die eroberten Strecken dehnten sich 
Stunden weit aus, und die verlassenen 
feindlichen Schiitzengrâben, zum Teil 
mit Leichen gefullt, dienten als Wahr-
zeichen der gewonnenen Schlacht bei 
Ypern. In drei, vier, fiinf und mehr 
gewundenen Linien zogen sich dièse 
Gràben immer nâher Ypern zu, dem 
Mittelpunkt des Kampfes. Nun galt 
es, dièses Gebiet zu halten und wo-
môglich noch weiter vorzuriicken. 
Stand ein Matrosen-Regiment beiHet 
Saas und Steenstrate im Westen am 
Yserkanal, so hatte das andere 
Matrosen-Regiment, von dem hier die Rede ist, mit der 
Marins-Infanterie die Linie gegen Wiltje und St. Jean un-
mittelbar vor Ypern zu halten. Weite Strecken waren zu 
marschieren, um bald hier, bald dort Grâben zu besetzen. 
Das Ziel war des Schweisses der Tapfern wert. Aber auch 
des Blutes! Manch toter Kamerad war seit Oktober und 
November des Jahres 1914 vor den feindlichen Draht-
verhauen liegen geblieben, die erst jetzt auf dem eroberten 
Gelânde ihr Ehrengrab gefunden. Von treuen Kameraden 
wurden sie endlich zur Ruhe bestattet unter den Segens-
worten der Feldgeistlichen. Dièse Toten mahnten zum 
blutigen Kampf. Die feindliche Artillerie sollte noch man-
chen Gegenstoss vorbereiten, um das verlorene Gelânde 
wiederzugewinnen. Wie wurden doch Langemark und die 
Strassen von Poelkapelle, St. Julien und Zonnebeke—Pilkem 
unter Feuer gehalten, wie hart wehrte sich der Feind mit 

Abschiedslied. 

«Fahrwohl, fahrwohl, Du Liebste mir, 

Ich kann nicht langer mehr bleiben. 

Ich ziehe so weit, so weit von hier 

Und ziehe weit iiber die Heiden. 

Weit iiber die Heide und iiber den Sand 

Mit traurigem Herz und mit Sinnen; 

Wohl mag ich finden mein Vaterland, 

Doch treuere Lieb nicht gewinnen.« 

»Ach, siehst Du nicht Bliiten iiberall 

Und der Baume Bliihen und Spriessen? 

Auch soll wohl noch morgen die Nachtigall 

Mit andern Vôglein Dich griissen ! 

Sie singen Dich iiber Heide und Sand, 

Du lausche mit offenen Ohren ; 

Sie singen Dir bis in Dein Vaterland, 

Was treue Liebe geschworen !« 

»Nun hôre ich kleiner Vôgel Gesang, 

Und ziehe ich iiber die Heiden, 

So tut mir auch ail mein Leben lang 

So weh und so weh das Scheiden.« Fl. 

Antwerpen im J. 

seinen Maschinengewehren von dem sogenannten Wasser-
schloss aus und aus den Gehôften bei Frenzenberg, Fertuin 
und Wiltje ! Wer vergisst die nâchtlichen Stunden, wo in 
Reih und Glied die toten Kameraden des Régiments zu-
sammenlagen im rasch geschaufelten Massengrab ein-
gebettet, Friihlingsgriin rings umher, eine Saat besserer, 
kiinftiger Zeit! Und auch so manches Einzelgrab hier und 
dort schmuckte die Matrosenmiitze mit den schwarzen Bân-
dern, die im Winde flatterten. Aber dièse Grâber waren 
auch die herrlichen Zeugen der blutigen Abwehr des 
Feindes. Hingestreckt lag ein Matrose, die erstarrte 
Hand noch erhoben zum letzten Kampf, ein anderer 
Kamerad, ein noch junges Blut, schaute uns im Tode 
noch lâchelnd mit offenen Augen an, als hâtte er uns 

Wunderbares zu sagen. Unvergess-
lich ist gewiss allen der tapfere Kom-
pagniefiihrer,KapitânleutnantFranke; 
wie lag er feierlich aufgebahrt neben 
einem jungen Unteroffizier und dem 
braven Sanitâtsmaaten Gietl im Kirch-
lein von Poelkapelle. Am Herzen des 
Offiziers lag das Bild der Gattin mit 
dem lieben rosigen Kinde, das sie 
ihm vor wenigen Tagen geschenkt, 
die letzte grosse Freude auf Erden. 
Nur ein Gott im Himmel vermag sol-
che Opfer zu lohnen. Der Sanitâts-
maat Gietl aus Niederbayern fand den 
Heldentod der Liebe in dem Augen-
blick, wo er einen Verwundeten zu-
riickholen wollte. Er liegt auf dem 
schônen Friedhof in Hooghlede be-
graben, ein guter Kamerad, einen 
bessern findst du nit. Sein Weib und 
zwei liebe Kinder weinenum ihn. Wie 
viele solcher Todesopfer verdienten 
hier noch genannt zu werden, im 
Herzen der Kameraden sind sie ver-
ewigt. Doch zwei grosse Verluste 
diirfen hier nicht verschwiegen wer-
den. Das zweite und dritte Bataillon 
des Régiments mussten rasch hinter-
einander ihre Kommandeure, Kor-
vettenkapitân Pfarrius und Fregatten-
kapitân Grupe, den Heldentod ster-
ben sehen. Beide Seeoffiziere kron-
ten dieBlutopfer der Tage von Ypern, 
ein erhabenes Beispiel fur das Regi-
giment und ein Ruhm des Marine-
korps in Flandern. 

Diesen Tapfern auf der Wahlstatt gesellen sich die 
vielen Verwundeten zu, die so heldenmiitig auf den Ver-
bandsplâtzen und in den Feldlazaratten das deutsche so 
echt christliche Kaiserwort befolgten: »Lerne leiden, ohne 
zu klagen.« Doch nein! Einen Kummer hatten sie aile, dass 
sie nicht mehr mitkâmpfen durften fiir Kaiser und Reich. 

So bewahrheitet sich das Wort »In Schweiss und Blut 
und Kummer«, aber der Siegeskranz gebuhrt dem Régiment, 
und der Uebermut der Feinde fand eine eherne Stirn. Das 
Régiment durfte anfangs Juni zuriick zu seinem Korps. 
Ypern, du stolze Trummerstadt, und ihr, murmelnde Wasser 
der Yser, erzâhlen miisst ihr immerdar von den Heiden der 
deutschen Marine. Ein Marinefeldgeistlicher. 

Abdruck der Aufsàtze, wo nicht ein anderes ausdrûcklich 

vermerkt ist, mit Quellenangabe gestattet. 

Herausgegeben von Korvettenkapitan Erich Edgar Schulze, Admiralstabsoffizier beim Generalkommando des Marinekorps. 


