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Frisch, Efraim, Journalist '^R-C.2.232
geb. 1.3. 1874 Stryj bei Stanislau 1034
gest. 29.11.1942 MiTtmchwi Ascona

1. Sutor, Gody "Das leere Haus und ^enobi**
Woltwocho 4.3.1960 Buchbe^ rechung
Ztg. Aus sehn Ip

2. Stern, Guy "Zum Tode von Fega Frisch" Allgemeine
Ztg. der Juden in Deutschland Duesseldorf 10.7.1964
Photo kopie v Ztg. Aus sehn Ip

3. MuRhsam, Margaret T. "Hüterin des Erbes: Fega
Frisch" Aufbau Dec.25, 1964 Ztg.Ausschn Ip

ll.Nanie 2. Beruf Journalist 3. Frisch , Fega 4. Stern,
^*^^^^

;

[Guy ö.Lion, Ferdinand 6 .Noue,-'*^rkur 7. Mass ^md Wert 8. Fotos
prisch g.r^nn, Thomas (j 10. Vagts »Alfred ll.ßubar,

-Martin 12.Frisch,Efraimr!*ut

'}

1



i;«h.ai*Lü ei'xscn, nitraim AH-C.Z.232
103420. Foto n.p« n.d. Ip Kopie eines

Originals im Besitz des Leo Baeck

Institute in Fotoalbum
21. Vagts, Alfred ^'Erinnerung an den »Neuen Merkur«"

n.p. n.d. Mas ch -Sehr 3p

22. Brief Vagts, Alfred an Dr. Kreutzberger,

SJ^erman, Conn., August 12,1967,
Mfl.55ch,Schr. origin., 2J P/betr.
Geschieh 03 der "Auslandspost**

23.-105. 22 Karten und 61 Briefe an Martin Buber
1907 - 1935 Photo kopien v Handschr u Masch.

Sehr 97p Liste in Akte 6. Karte

g.ICirU Frisch, Ei'raim AR-C.2.232
106. Tebans lauf Foga Frisch Ascona ca. 1959 1034

?^asch.Sehr Ip

107. Foto von Gemaolde Efraim Frisch, Oolgeinaelde von
Suzanne Cava llo-Schu lein. Original im Besitz des
Loo Baeck Institute Ip

108. Brief Efraim FrischC^n Prof.Albrecht Mendelssohn-
üartholdy} Muenchen 31.3.1921 eig Handschr u
Unterschr Ip 2. Ex Photokopie

109. Brief Efraim Frisch(an Eduard Rosenbaumj Muenchen
13.12.1921 eig Handschr u Unterschr Ip 2. Ex Photok.

110. Brief Albrecht Mendelssohn-Bartholdy (an Eduard
RosenbauuO Clifton Hampden n.d. eig Handschr
Unterschr Ip 2. Ex Photokopie

108-110: ErlÄa^eru n von Frl.Foerg

u

zu

» ,

V. .,»

t'/V .

/

.

r», •

• •• •

Karte Frisch, Efraim

AR - C.Z.232

1034

111. Korrespondenz zwischen G. Joshua Lifschitz und

Deutsche Akademie fuer Sprache . ^^^^^1^;:^^^"
^

Darmstadt. Inhaltsverzeiynis des P^^:^^^^f^^^^^^
Buchest-Deutsche Intellektuelle 1910-1933 - Eine

S^lung von Zeugnissen.'» 1984. -s handelt s.ch_

um die Aufnahme des Textes -.-Erziehung zur Lxte-

112. SfÄo^fe llrBrilfel"^^ die Deutsche Akademie

> fuer Sprache & Dichtungmit Erteilung der Genehmi-

gung den Aufsatz "Erziehung zur Literatur" abzu-

drucken. Von ß. Joshua Lifschitz. Mit Kopie des

Aufsatzes. 1984.

» .

.

•-. •'. •
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AR-B.361
3466

Frisch, Efraim, Archivea
Nachtrag zu: H.a. Briefe (privat)

AR-B.283
2ö23

Morgenstern, Christian (und Margareta)

t^'^'* ILTAllV
'" ^^-^-'^ATelegran^n, 1 Umschlag

Liste in Akte

Frisch, Efraira, (Jollection
deschaeftskorrospondenz des

"Neuen Mer^xir" 1918-1925

1. Liste der Ndman, in 2Ö B^ )ndan enthalten

Vasch.D r hschr 17p mehrere tausend Briefe

2. List« der Kamen wie 1. in alphabetischer Order

442 Absender Masch.Schr 28p

ÄR-B.A.147
315

I.Name 2.Neuer Merkur 3« Autographen A.-Z

FriMcli, ^'IfrLiir-, Colloction
An^.o r;.i.T):ion

l.iTto • ou -'ricfo»! u Karton, rutorr^chri fton
r'Un '3^v' LiooratM' 1^'ir- 192[>

!
' r' n c •] . 1 ) ' r c •

i f^ c I ir 1 Vr

L'^it :^-..' ton in S-'-fo

AR- I^.A. 1-1-7

1 .'Ifu.io ;'.''ri3fn .'^.''iruf .^<>hH: f t ' it ',? Y^^f^ ^.. AMlocraT>hnn A-

o

Friech, STraim, Collection «^ p ^jn
Autographen Nachtrag (^,,3 ^eort, ITueller 3316'

1. ''onrnH, Vi -hael G^org "«rlag)
2. Frisch, lüfr^in

3. Guenthar, Htns v.
4. Hardakopf, For^JinAiii

5. Kausenstein, Wilhelm
6. Hiller, Kurt
7. Hirth, Friodrich

Q* q""*". .^'^^^^''^^^^ ^- Zuschrift Christian Morgenstern
9. Scüaukal, Richard

5^x10 u^jx n

Liste in Ai<:te

l.Name 2.Autographon A-Z

* 1%
'

•

•• •

t .

!^1.-,

.'.•



(loc:/h t/-^ ,.5y

AR-C.P60
2463

Frisch, Kfraira, Archives
I. a. Manuskripte (Handschrift)

No.1-10
Linte in Akte, Mas eh. Sehr 22p

b. Manuskripte (Maschinenschrift)
No . 1-8

Li:'te in Akte, Masch.Schr 12p

c. Vcroof f ontlichungen
No . 1-8

Liste in Akte, Masch.Schr 16p
d. Kritiken

IIo.A-G.

Liste in Akte, I.'.asch ..f'-c.hr Ip

l.Narne 2. Archives Collectitins 3. Autographen A-Z

AR-Z.631
2469

AR-Z.647
2533

2.Karte

2-Karte Frisch, Efraim, lirchives
^

Yi. Briefe an und von Efraim und Fega Frisch

.j
Liste in Akte,

•illl- Persoonliches

] No.1-32
"•? Liste in Akte

•t

Masch.Schr 22p und 6p

Masch.Schr 3p

AR-B.283
2523
AR-C.89P
2Ö49

^ 1

AR-C.1l.97
4014

Frisch, Kfraim, Archives
IV. Vriria

a. Mannnkrinte , Vc^roe f f nntlichu if en
I j • hJ i ch t o

1 .-f

.

Liste in Akte
b. ^eit'mrren, '^HitunüsausschnittG 1^14-1969
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* (S f T a i j« f *| A : 1^ a § ö e r l ö b n i f?.

Gondle. ( 3. J^i^wtr, jyeilafl. iöalin). i^i \\t

ÖQ& (SrttliiiflSrveit cmcö junflen XiojterS, t>ai

inbtffen nijtiö JlnfänqexbaftcäJ oeriäti ^leje
fchiidjte (Srjäljliinfl baut fid), üon einer uiiflCi

iDöbnlid) feinen (^ompoi'ition fc€l)errjd)t, roie oon
ielbft nur ecbten i^oxm ber ^Jiooelle auf. 2)i€

''^Jiijijoloflie ift cmbiincUid) nnb nxi^r, oljne je

»ur 2lnalt)fe auöjuarien. ^Viit i^ntereffe, fcaö

fid) bi? jum inntafkn U)fitaefü^l fieiaett, fdjaut
bcr l'ti« ba§ baraeftellte edjidfal an: eS ift

DaSjcniae etne§ itnübt-n, bcffen fein ori^antfme
:)iatur an feiner feelifdj Uüiren llmtucU ^n
©runbe ^eöt. "Dicie ^ilJelt ift bie iüöijd)« einer

{leinen (?alijiid:cn 6tabt; aber bic iJ^ooeÜe tft fo

ipenifl eine (^bettocicfdjidite, roie fie tiae (5r^

3iiel}unfl8£^efdbid»te m; feine anderen als biAtes
rijdje, fleflülicnbc ^)lbfid}ten jmb m bem til>eif

beä junflen ^ii^ter?.

/^^//^^yM'^

'/ir /•''

(@. 5ifd,^r^ «Betlag Serlij.- ©ef,. ^ 2^M
§f, j^J^jf.f„j,^!

fiA big 5um intrlöftcn ÜJlitßetul)! fteiöcrt,
f^?"^^^5,,7'^J,«en

baraefteUte ©dudfal an: e§ ift bag eniüc eine§ Knaben, beffcn

fe'n^olöanifi?^^^ an feiner feeliU ,i?arren Uim.elt jugru^

Ut. liefl feelt ijt bte jübifc^e
""^^^/^^"J" «ff\^fe «t ei^^

Sber bie 9lßueüe ift fo n)enig eine
®^^\V'^^1$ Ä. oef altenbe

(§raiet)un9l9efd,td^te ift ; !eine anberen al§ btjtm^c^c, geftaltenoe

2lbfid)ien fiub in bcm SQ3erte be§ junßen 2)idjter§.

n ^

(^tatm ;^rtfrfi. 5)a^5 ^cdobnife. ^^oueae. 3. Sifdjer,
-öerliu. (gö ift '^i^^ (Irftlinfl^mer! eiiie^ junflen ^i^ter^,
ba^ lubeffen Jueuifl 5(nfänflert)afte^i bcrrätl). 2)iefe fdjüc^te
mhMwm baut fic^, üon einer unflemölinüc^ feinen (^om
pofttion beticiTfdit, toie nou fetbft m eckten ^lorm ber
yeübeUe auf. ^ie ^43fi)C^oIoflie ift einbnuflliA uub malir,
obne le nur ^InalDfe au^^^uarten. W\i 3ntereffe, \^Qi^^ fidj
^um mniflften imitflefübl fteiflert, üerfolflt ber iiefer \iOi^

barfleiteüte @d)icffa(. (5^; ift ba^jeuifle einet? Sl'naben, beffen
fem orflonifirte y^atur an feiner feeüfd) ftarren Umwelt au
C%unbe flebt.

*^^««- ©iefioect ^^tpnftein.

r.J'^

" e f r a nn ;v r i f d, : X a ö Sj e r l ö b n i {3

5JiOüelie. (3. i^lAa, JÜeilaq. Jöerlip). I5i ift

had (Srflliuflliusrf emcö lun^en XiatetS, 'hoA
in^tfjen niAtä ^InfüncierbafteS ücrrätt). Xieic
fd}lid)te (STjü()lnnfl baut fid), uon einer unflc-
iDöbnlid) fanen (^ompofiiion bebeirfdjt, roie oon
felbft \\xx eAlen ivorm ber yioöcUe auf. Tie
^ji)i)i30loflic ifi embiinfllid) nnb «Kiljr, oljne je

Äur «tnalDJc ausMiartcn. iDiit ^sntercffc, ba§
fidj bt? jum mniflften UJiitflcfül)! Ueiflert, fdjout
ber li'efer baS baraeftflltc ^djidfal <x\v. eö ift

Da^jeniac cincS .Hnabm, fccfien fein otflanifirte
9iatur <xx^ femer feclifd) tiaircn UmiDclt lu
®runbe pebt. Xicfc ^Belt ift bic iübiidjc einer
tieincn flalijifdien Slabt; ober bic Dionellc ift fo
reienifl eine OJbcttoflcfcbidJte, ipic fic (ine (5r--

jiebunfl3fl£fd)i(ble itt ; feine anberen als bidite--

rifdjc, fleftaltenbe ^ilbfid)ten nnb m bcm ili^eif

beö iunflcn XidjierÖ.

* c>^ fllflrTr,n nmi vSprmnnn Kccmann 5Jiüd),

rxc^

VHS etne .^alentprobc ntöJQte ict) auc^ t5:rratm ?vrifif)y 55ud)

„X5a§ 5^erlöbui§, ®efd)id)tc cine§ ^^naben"''0 tobeub eriüä^nen.

SJtit bemcrfcn»tt)crtcr ^raft ift bay SJ^ilieu einer f(eincu jüDifd^cn

Öaubgemeinbe — in ©ati^icn tüo^l — ;^uc X5arftettuufl i]cbrad)t.

W\i tiefem ^crftäubni» unb inuiaiftem SJiitlcibcn empfitiben trir

ba§ @d)ic!iat bc» ^wbenfnaben, ber ,^u uerträumt ift, um '^^w %\v
f^3rüd)en einc§ für ben Sof)n e()rflei,vnen ^-IJater» oxi feine iöcgabunfl

nenüflcn ^u !üunen. ^arl3io§ner er.^ä^lt im „Stuf be§ Öebenö" **)

tauber, correct \m^ in ani]emeffenem Stil, tuie ein burc^ ®d)tüiub-

fucf)t bem 3::obe ^-Verfallener iufolfle einer ijicbe mit tüilbor Scibcn»-

fd)aft fid) an§ ii^cben fiängt, um fcf)lief?Uc^ \i'0^ nur fd)mer,püller

fterbcn \\\ muffen. X)er flemaltfame Xob, beu ber ^-lUTfaffer ben
bciben aJMttelperfonen anbid)tet, fällt leibcr üöttifl au§ bem (i^araüer
ber (5r,^ät)(unfl. Otto .'oauferg (£r?;äf)(una ^i^itt „V^e()rer ^o^anueö
J^o^anfen"***), bor bcm Iraumc (ebt, ein großer 93ilb^auer -^u

fein, leibet (\xi füfjlidjer uub fentimentalcr 3tom.*intif )xxC^ üjrle^t fo

bie elementare t^orberunq, bie in erfter iUnic an jebc ^id)tunfl ,^u

fteöcn ift: inncrlid) tüaf)r ^u fein. X)cr ^-I^ormuvf innerer llniüal)r-

l)aftii]fcit ift ,^u einem 'J^cile au^ flCflen W „^^reu,^fa()rt" f)

5U ergeben, bie ^aul Sl^a^n flefd)riebcn unb im Untertitel alö

„®loffen ^xi \it\\ ^llanb einci? ^cbcnS" diaraftcrificrt ^at. X)tm

^i^erfaffcr fel)lt jcber lüJaf^ftab ridjtifler Sclbftcinfdiä^uaa beffen,

iüa§ er ))[t)d)oloflifc^ ^u bcflreifeu \\\\\i i\\ bcraältigcn imftanbc ift,

fo bafg er gerabc '^^ fomifd) tnirft, lüo einen bebeutenbcn (Stnbrucf

^u er.^ielen "feine 5(bfid)t ift. ^n einer Steige für/^crcr unb tängcrcr

5(p^orii^mcn entmidvlt er ben liebenSgaufl eine§ 9Jiaune-j, ber nad)

ber ^^eriobc be§ Uebermcnjd)ent()um5 mit Scmuf^tfein in ^Kefignation

enbiqt. X)ie gerabe^u peinlich lüirfenbc ^crfe^lunn i0?a^n§ bcftc^t

barin, baf§ er feinen „.v>clben" mit üottcm ©rufte einen grofjen

®ele()rten nid)t nur, fonbern qdxA) einen grofKn "^olitifer fein läfi?t,

ber, üt)ne mit ber Söimpcr ^u pc!en, fid) 93i§marcf ebcnbürttii fü()lt

nnb biefem @cfül)l mit flerabe,^u grotc-'^f lüirfenber 8clbftflefättifl!int

5ai§bruc! gibt, "tiOi er in SSaf)rl)eit '^^^) beftenfatt^ al§ C£afef)auö-

Stterat brüten ^KangeS ,^u claffificieren märe. X)ie flrotcy! fümifd)e

58irfung felne§ „.s^clben" fäHt felbftuerftänblid) in aller Sd)mere
bem ''2(utor -^ur iiaft unb id) betone ba§ in DoUer lUbfic^tlid)fcit

auö einem gan,^ allnemeinen ©runbe. C53 ift nämlid) ein fc^limmer

unb faft fletüüt)nl)eit§mäfnflcr geiler unferer Öiteraten, bafö fie für

bie 3iealitöten bc§ üffentlid)ett i^eben§ in ^jolitifc^cr unb focialer

S3e,^iet)ung ni(^t \i\t Spur be§ 55erftänbniffe0 t)aben, bafS fie burc^

unb burc^ unpolitifd)e d^araftere ftnb unb bol) öftere mit einer

21nmaf3unn, bie bie Cberfläc^lic^!eit eingibt, ba§ gan,^e i)ffentlid)c

Öcben tior i^re Slrtiftentribüne ^ie^en. X)aö (Srgebni§ finb natürlid)

uubetüufgte §an§U)urftiaben, njie 9Jlal)n§ 53udi' eine ift. ^n biefem

S^ne ift bo§ umfo bebauerlic^er, at§ SD^?al)n übcratt ba in feiner

„^reu,^fa^rt", \t)o er innerhalb ber if):n uerlic^cncn (5mpfinbung§-
unb (Srfal)rungmüelt bleibt, fid) al» ein fcinfinnigcr unb geiftreic^er

^^oet ermei§t, bcm !eine§tt)eg§ eine getoiffe CSigenirt ab,^ujpred)cn ift.
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v 2)a0 SSerloBni^, @e[d6!dbte

eCneS ^R^naSen (Berlin 1902, (S. ^ t [ d& e r S^erlag). 3)iefe ©efcjic^te

^ift offenbar au§ einem perfönlici^en (5rlebni| berauS ßefd^ricben; fte

eröffnet wette ^^erfpeftiben. |)inter ber ©efd^id^te beS einen Knaben

tauit bie ©efc^id^te üteler Knaben auf. @g ift ber Jl'onflift einer

/p^antaftifcl^en 5^inbeg[eele mit ber (Snge unb 2)üfterfeit beö elterlid&en

^au[e§, Dornebmlid^ aber mit ber unbeugfamen |)ärtc beS SSatcrö

felbft, bie ber S^erifaffer barpeKt. 5lnfang^^ fürd^tete ber 5l^nabe ben

Sßater, ber au§ beut Knaben emen ©elebrten mad^en n)itt. 2)a§ 5linb

mu§ lernen; aber auS ben bcÜigen «Schriften ber Suben [c^öpft [eine

JJbantafie ^^tabrung, bie ibm bie Ibä^lidje ®egenn?art im büfterftcn

Sid^te erfd&einen Ia§t. 3n biefem iübi[d)cn SJiilieu giebt e8 für 5llIeS

SSorfd&riften ; nid^tö üerfte^^t fid^ bon felbft; 5IHeg mu§ ertaubt trerben,

ber Qluögang, bie S3efreunbung mit ®d&ulfamerabcn, baö @piel, baS

S3aben im freien, an biefer unbeilboUen @ngc mad^t ba8 crfte

trirflidbe 6reigni§ auf bie @eele beS ÄinbeS einen unauöIöfAlid^cn

©inbru^. ®ine S?ern?anbte bertrenbete ibn eines S^agcS }um $tebeS=

botenbienft — fie gelbt fpäter mit einem Dffijier burdb- 5lber jum

^anf für feinen Dienft tat fie ibn ge!ü§t; ibre ©eftalt bemä^tigt

fid^ feiner ^bantafie, unb Sßirflid^fcitSleben unb >l;raumleben ber=^

mifdben j\db nunmebr für ibn. 3n ber @dbule uurb er unaufmerffam;

er erjäblt einem ©dbulfreunbe bon feiner b^imlidben ©cliebten. 9^un

tt)irb er ücn ben (Sdbulgenoffen genedft, berfpottet. 3)aS Verborgene

|)eiligtbum feineö ^^erjenö trirb in ben 5lotb gejerrt. — 3)er 2ebrer

beflagt fi(^ beim Spater über baß fd^Icd^te ^orträrt^fonimen beS

©obneö. (Strenge 2)?a^reaeln trerben ergriffen. 5(ber ^arte erjeugt

SBiberfpenftigfeit; Ungereapti^feit |)a6. 2)aö lliäbrige 5linb ad^tet

ben Sßater ni^t mebr. ®eine Sornaußbrüd^e erfdbeinen ibm mebr

fomifdb alö furdbtbar. ©in Sanbaufentbalt njar ibm t>er[prcdbcn

trorben; man n.nU ibm baß ^'erfpredben nid^t b^Itcn; aber burcfe 2^rD^

unb bollftänbige Unbotmä^igfeit fe^t er feinen SBillen burcB. 5(udp

babin iebocb folgt ibm ber ®pott feineä ©dbulfreunbcö. 2:Dbfranf

fommt er jurüa; eine ergreifenbe @jenc fpiclt ftc^ ab: ber ^ater,

ber am (Sterbebette beö 5l1nbe8 um bcffen Siebe iuirbt; unb berSlnabe,

beffen ^ai fidb 2uft madbt. „®el) binauö* fdbreit er. Unb ber

SSatcr mu§ binauSgeben. 3)ae Äinb ftirbt; unauggefprocben, aber

fübIBar bleibt bo5 cntfet^lidbc Scib bc§ SSaterS. 4)er SSortrag ift

fdblidbt unb einfadb, bielleidbt ju fd^Iid^t; er befdbränft ftdb auf bag

©barafteriftifdbe unb S^otbtrenbige, aber er ift ettraö blutlcö. 5)ie

feelifc^en Suftönbc beS A'naben, befonbcrS ba8 Sneinanberfdbmeljen

>at\\ jlraum unb SBirflidbfeit ftnb mit Sßabrbeit bargeftcHt. @g ift

im ©anaen ein gett)innenbe9 öudb.

3« ben ^id^tern, bie neuerbingö burdb bie ^odbflutb ber neuen
ßrfdbeinungen immer mebr bei @eite gebrängt hjurbcn, gebort leiber

audb ® 1 1 f r i c b 51 u g u ft Bürger, ber alö ä}tcfDrmator unfereß

SSolfeliebeö unb alö eigentlidber ^egrünber ber beutfdben S3allaben«

bidbtung irobl ein gutes S^ledbt bat, bon iebem gebilbeten 5)cutfd^en

gefannt unb gelefcn ju trerben. ^reilidb feblte eS biöber an einer

preiStrertben ®efammtauögabe, ba in ben befannten billigen

iÖibliotbcfen immer nur bie ©ebidbte, unb audb bicfe meift unbolt»

ftänbig, neu gebrudft njurben. 9lun foU, trie n^ir böten, in Spf^ay

te f f c 9 3^euen Seipjiger Maffifer«vlu9gaben eine neue ©efammt*
uSpabe SSürgcrS erfd^einen, bie, üon 2Bolfg. 2Burjbad^ berau8»

gegeben, nidbt nur bie (5Jebidbte^ fonbern au^ bie $rofa'@dbriften unb
bie Ueberfe^ungen entbalten n^irb. 2)ie ^luöaabe njirb bei billigem

"Greife fidberlidp ireite SSerbreitung ftnben. vludb bon ben 2öerfen

erbinanb ^i^aimunbg trirb für 5JJar ^effeS 9ieue Seipjiger

:lafftfer'5luSgaben eine neue @efammt»Vlu8gabe borbereitet,

bie j)r. (Sbuarb ©aftle (SBien) beforgt. 2)ie 3luggabe trirb auct?

aKe nadbgelaffenen ©d^riftcn 9fiaimunb8 entbalten unb ftd& burdb forg»

faltige Suf^tn^n^nftcUunfl QÖcr in ^rage fommcnfcen %ziit auSaetdbnen

;

bei bem in 5lugfidbt genommenen bitligen ^^reife (geb. 1,60 c^.) njtrb

biefe neue 2lu8gabe bc0 trefplidben ^olfäbidbterg Stielen boc^»iU=

fommen fein.

/

LITERATUR. /

Etraiin Friscli. „Das Vi-rlöbiiis", Gescliiclite eines

Kii{il)eii. Berlin 1*.M)2, S. Fischer Verlag.

1)1(3 Leiden einen armen Jiulcnknaben in einer kleinen 8taclt

unter rohen Mitschülern ein«n- Talniudehisse, unter besehriinkten

Eltern. Da« enge Gefängnis eines kleinbüro-erliehen Lebens, in

welchem die eine tiefe Knabenseele sehnntchtet: keine Ueber-

treibung steigert diese leidenschaftliche Erregung, diese heftigen

seelischen und sinnlichen Schmer/en eines frühreifen Knaben, viel-

mehr ist die IJeobachtung durchaus wahrhaft, echt und ein-

leuchtend. Nirgends findet man bei soviel scheinbarem Familien-

frieden so viel Knechtschaft, so viel frühe Ereignisse, welche

einem jungen Geschöpf einen ,
Knacks" für's ficben geben, welche

ein Gemüth aufs furchtbarste verbittern, nirgends so viel frühe

Leidenschaft, früh bis zu einer unerträglichen (iewalt gesteigert

und so gefährlich in ihrem lU-and. nirgends lindet man so viel

edle Kraft der Seele in der Jugend, als gerade bei den Juden.

Ja man kann sagen, dass solche heftig lodernde Knabengemiither,

solche frühvergiftete, in Leid und Tod g<'hetzte Kinderseelen für

dies unselige Volk geradezu typisch seien. Typisch ist diese

'I'yrannei und mörderische Wohlanständigkeit, diese trübe Streb-

samkeit und sinnlose Hast des Lebens ; typisch diese Art, Kinder

/u treten aus Liebe, Seelen zu morden aus Elterngefühl, typisch

ist endlich jene Krisis, welche entweder junge Gemüther bricht

und für eine grleiche Autfassung des Familienlebens mürbe macht,

oder sie in einsamer Qual verenden lässt, wie dieser Knal>e L<'()

verend<'t, in dessen Schicksal ein Theil jener gemeinsamen grossen

Tra«n)die der indischen Kasse mit schöner Kraft und mit der

Sicherheit, welche nur da« Erlebnis verleihen kann, dargestellt ist.
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(gpljrrtim Srifji^. S)aS 55crr5Bni5. (6, gifd^cr,
<3cTltn 1902.)

CDie Öcjrfjidjte cincS ^ubenfnabcn, ber feine befcbranfle Umacbung
ubcrroj^t unb baron ju ©ranbe gcl)t. e§ pajficrt nidjt oiel in ber Gr.
jaglung. !dco ift nic^t nur inteneftuca begabter als bie g-amilie unD
btc 5lameraben, nein, ba3 wäre \a nur ein (^Hucf für iljn. äöa§ ifnt
elenb mad)t unb woran er ftirbt, baS ift fein 3)td)(cr(icmüt unb ein
©mn, ber bmauöftrebt qu8 ber Gngc ber ,^ubenc]ane.' 3al)rbunbcrtc
lang l)aljen fte bort gcbnuft in j(l)cuer ^urücfi^cnoAcnljeit, gcbrücft unb
gtl)c|jt, bie a5orfal)rcn bc§ Meinen l'co, unb eine (joffnungSIo'e ^raurinleit,
eine wnübernnnblicije ?yurcbt unb ^^ibneigung ror ber anbeten Silelt tft ba5
©ipteil t;er jctjt Scbenben. Unter bicjen fanatifc^en 3J?cnfc^cn mit ben
flemcn £»cr5cn ift fein ¥Ia(j für ba§ jart empfinbcnbe mnb, unb c§ i't

gut, baö c§ bei feilen ben büftercn GtbcniDinfcI oetlofjt. ^cbcr %ac^
lüäre i-ocl) nur du locltereg 3Äarli)rium. 3:nnlc 2ca, "^epl bie ©c^ioefter
Man\t, bie gute, ucrfdjncblertc 9Jhitter, ber ftrenge, raul)c Jöater, ber
ötulalc leorer unb afte jonftigcn ^^Jebenfi^iiircn finb üotsüt^licb bcobaditct
unö gut ficjcldjnct, nnb fo \md}i baö ganjc Sl^uc^ einen barmoniid)cn
ismorucf. p
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C^in üicloerfprec^enbcS Xalciit, beni allerbtngS bcr er;

Surf öi'iinblid) mtBlanc^, ift auc^ 0? f r o i in ^T* r i f dö. beffi

(^rsäliluua ;,^ a § iS e r I ö b it i fe", CvJefcr)idne cine^ «ihiabc!

auf cincirf iöcben fpiclt, auf bem cinft ^arl (5mü ^-ransD

X^^orbeeten Jjflücfte, ^aS •öcrlöbniB ift bie (iiefd)tcf)te c(nc§ früh

reifen Xluabcn. bc§ iftinbeS einer pDlui)d)=iübifcf)en <V-amilie. 4)ei

iytnabc mirb biidjftäblicfi 3U Üobe öeprügclt üou feinem roI}eii

Sater. 1)10 23tlber an§ bem l'cbcu ber polnifdöen 3ubeu fmb

cd)t unb gut gcfet)en, aber ütel iw ^ag^aft, oft nur angebeutet,

ba§ fcftmätcrt ftarf bcn !Jöertt) be§ l^öcalcolürits, 2)a§ ^43ubertät§^

brama in bcr .^nabenfcetc aber, baS rein menfcf)Iid^e STlotm ber

l(^r;dt)lung, ift mit toller S?ünftlcrfrf)aft erfaf3t. ^a§ tft eS, toa?5

oon bem ^lutor üict Seffcreö erlioffeu läßt, al§ btc nun einmal

in üielcr v'nmfidit üerfeblte (5rftling§arbeit»_

yf^>^^c:^¥&^y^^.^^2^-^^^-^^^^

-^//^ .^^^^ /T"/

Inabcu, ^^^^" *[!V'in''&c^u^ ÄdlütS 5?nturtmie.

[diilbcrt >^ a^cifaficr i»\^),SV\,f'Vi\r btc Seinen, unb fem CS-l)\:^

St ^^avbeitet :^'^^""^,''Ä
d 4 itunU fiii- feinen. Sc[)n

r t)c,iCS3eleI)vten" oor '^^l'l^''^ „,^*^„ f^Svein.'m ^ficuubc bauf bct

,

Mnabe fid) nV^"^^^^'l\' i.nb" b?c nclfu 5aemauben. 'Avcmbe ?Jcen=;

biit ®u unnbl)angia V"^ r'l,r^„ ein C-»cim t)nt; ba fil3C^u

den finb fd)led)t. Gei frot), ^'\^J.^V' J^ult i nb ba§ iUebeö^S lerne." ^S-ü«^^ ^l^,\^;;i" di fei In ?f'^^^
bebiUinif^ bc§ Minberl)ei.^cns. em.t ci ij

^.v.^icl)univ?fi)ftcni.
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35ttd)er- unb Jeitfdidftettfdiatt.

3 eröffnet ttJcite ^crfpeftilgen. |)inter ber^feefd^td^te beS einen 5^na6en

Ttaud&t bie ©ef^i^tc üieler Knaben altf. @ä ift ber ^'onflift einer

jpbantaftif^en ^linbct^feele mit ber (Sngc unb 2)üfter!eit beö elterlid&en

i.Kaufes, Dornebntlid^ aber mit ber unbeugfamen S^hxk beS SSaterö

felbft, bie ber SSerfaffer barfteKt. SlnfangS fürd^tete ber ^Inabe ben

= ä>ater, ber au§ bem Änaben einen ©elebrten mad^en tuiK. ^a§ ^inb

j mu| lernen; aber au9 ben bciligen ©d^riften ber Suben f^öt)ft feine

i)I)antaftc ^tabrung, bie ibm bie bä^Ud^e ©egenmart im büfterften

Siebte erfd&einen läßt. 3n biefem jübifd^en 5!JJilieu giebt eS für OlUeö

SSorfdbriften ; nid&tö bcrftebt fid^ üdu felbft; 5llleg mu§ erlaubt irerben,

ber vluögang, bie S3efreunbung mit (Sd^ulfamerabcn, baS ©piel, ba8

S3aben im §reicn. 3n btefer unbcilüoHen ©ngc mad^t ba8 erfte

njirflid^e (Sreigni^ auf bie @eele beö Mnbeö einen unauölöfcblid^cn

©inbrud. Gine S>ern>anbte ücrn^enbete ibn eines :ilage8 jum $iebeö=

botenbtenft — fte gebt fpäter mit einen. Dffijier burd^. 5lber jum

2)an! für feinen 2)ienft bat fte ibn gefügt; ibre ©eflalt bemacbtigt

ftd^ feiner ^^bcmtafte, unb SBirflicbfeitßleben unb 2:raumleben Der^

mifdijen ftd^ nunmebr für ibn. 3n ber ©d&ule irirb er unaufmerffam;

er erjäblt einem ©dbulfreunbe Don feiner bßimlid^en ©eliebten. ?tun

n)irb er »on ben (S^ulgcnoffcn genedt, üerfpottet. 2)ag berborgene

^eiligtbum feines ^crjenö nnrb in ben ^otb gejerrt. — 2)er ^ebrcr

bcflagt fi^ beim ^ater über baö fd)led^te 2Sorn?artöfommen bcS

@obne§. (Strenge iDh^rcgeln merben ergriffen. 5l6er ^ärte erzeugt

SBiberfpcnftigfeit; Ungered^ti^fett ^a§. 2)aö lliäbiiöe 5l1nb ad^tct

bcn SSater nid)t mebr. @eine Sornauöbrüd^e erfd^einen ibm mebr

fomifc^ al0 furd^tbar. (Sin Sanbaufentbalt xo<xx ibm berfprcd^cu

tDorben; man njiU ibm baS SSerfpred^cn nid^t balten; aber burcfe 2;ron

unb bollftänbige Unbotmo^igfeit fe^t er feinen Sötllen burcb. 5lucb

babin iebccb folgt ibm ber (Spott feineö Sd&ulfreunbeö. 2;obfranf

fommt er jurüd: eine ergreifenbc ©jene fpielt ficb oh: ber Spater,

bcr am Sterbebette beS 5\inbe8 um beffen Siebe wirbt; unb ber^^nabe,

bcffen ^ai fidb 2uft mad&t. „@eb binauö" fdbrcit er. Unb bcr

Später mu§ bin^uSgeben. 2)aö 5^inb ftirbt; unauSgefprodjen, aber

fübibar bleibt baS entfet^lidbc Seib bcö 25ater8. 3)er 33ortrag ift

fÄli^t unb einfad&, üieUeid}t ju fd^lid^t; er befdbränft ftd& auf baS

(Sbarafteriftifd^e unb ^lotbn^enbige, aber er ift etttjaö blutlos. 3)ie

ifeelifcbcn Suftänbe bcS 51'naben, befonbcrS baS Sneinanberfd^meljen

bon ^Iraum unb SBirflid^fcit fmb mit Söabrbeit bargeftcUt. öS tft^

im ©ansen ein getcinnenbeS ^ud^.

Cj^'

^^'/t// V/i^- A-^^' oy" ^//

«^- «eine ^'^mVll7'tX:^^t^J^ ^<^^.
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^-^ud)o^^: 'Xie ^-l^erbältniffc oinfad)cv ortbobover ^uben einer fleinen gnfi

,^ifd)eu Stabt. ^^(ber biefcö ^iUu'lobni? bat \\\^i4 mit bem .»pelben bcv
(^r.^iiblung, bcni tlciuen ^'eo, ut tl)nn: Teffeu "i^evlöbni^i ift ein :j:raum,

eine 3ebnfud)t, bie ein üiet älterci^ ^\TJäbd)en eriuertte, bie aw^-i biefem
•Streife mit einem jungen Cffi^ier ent|licl)cn mivb — ober entflobeu ift.

—
"-M "^c^^i ift nur fomeit berührt, al^ cg in t>a<i ^eben be$ fteinen

rs
l^ .rr»rr! .rr.n:rc>gtJC 'L>C ' .",^crurjr.iCCi>c g^
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'-l^iui)0'o: 'Jie '-1^^1)11111111)0 oinfad)CV ortl)obovor fsubeu einer fleiuen c^ali^

,^ifrf)eu 3tabt. '^Iber biefeö '-yerlöbui^? l)at nid)t^ mit bem .S^elben ber

C5:r,^al)luncv bem tleiuen l'co, ,^u tt)uu: 'Xeffen 'lievlübni^ i[t ein Iraum,

eine 3el)n[nd)t, bie ein Diel ältere^ 9Jiäbd)en enuecfte, bie au'5 biefeni

Greife mit einem junt^en Cffi,^ier entfliegen luivb -- ober entflol)en ift.
—

%{[ t)aö ift nur fomeit berül)rt, <\{<o e§ in 'ixx'i ^eben beö fleinen

^lyor^o

^tiii^
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clfjät)ritieu ^'eo eiiiöveift. i&x \]i ein feufiblco .Viiub, ein Ivaumev, bcffcn

Silu(^t)cit unb öciftic^e ^rül)vcite einen uninbeviu->l(en ^ontvaft ,^u feiner

feueren ^)kinl)eit unb uevtvaumten .^{inblid)teit bilben. '2lu$ biefem Siontvafte

iH^()en alle ^'eiben unb Quälereien, bie feine junj^e Seele erleben muf?,

l)erüor. Unb ha^ ift ba^ '^^oetifdie bes '-öucl)c^:i, bap e§ tro^ aller Okaliftif

ber Xarftelluurtunb ber pacfenben ^)Jiilieu,^eid)nunii bod) im Wanden mirtt U)ie

QJ^
m

1!)

y\

.;« Miiuevmütiaes ilaoi)cl)C« yicS, t>n« ci» •'»ün» fiuflt imb unter JI)väncii

L u n,^^^ • • «^* u>eifnu*t. ob fid, ba« *«cl, in bi.>«uln-,f:

r ii KU 0, c bev .s.int,e.icele, cinvoihcu («ftt. ft* ift .uoht ,^u ,«e.u„

l ef ,. wo foiuc« nnbevcu dfiaDvin«. .Vüuicn, ^ov lo o,,ie" "cvanlaflt

mX -ilbov bcuinjcigMiclMbe.. Me Siunft t.o.;nulov., bn« man icmm

^rl^von <>...ri^i«HHr^er IB Berlin SW. 46, IHn.l.urKcrstras.se a.

In neuen AuHngen liegen vor und se.cn als «esclK-nke edelster

An empfoMen die nun in „.einen. Verlage verenM.-ten Bnch.-r Vnu
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fleineu .Soclt>cn glaubt, mit il)m träumt uub meint, a^icuidieu uub ^natuv

uno er aniicl)t uub auf fid) mivfcn läfU. Uub bavum in biofc tuv^e (&x-^

ümm mehr de eine .^ute pfudiülomictie" ober „ed)t realiftiid)e" Dar.

ftelluuci tiemöt)ulid)er %xt eie c^kbi in ilirer ftiU - cinfadien *.Unfe em

8tüd mal)reu, erareifenben ^ebeue, uub, mor fie einmal c^'l)ort t)at, mirb

fic uid)t leid)t mieber uerrtelfeu. Osolianna Tyriebberg.

r
\
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X. '^. Tod akrl3bnt3,x^,Vcfcf)icbtc einc3 ^iiaBcn bon

(Sfraim ?^ r t f d). ©cneiuitÄ'. 'I^on Sienfricb ^ r c b 1 1 j rf).

^Jlcrtaq bon S. fv i f (^ c t , ©erlin 1902. 2i3ir bcrbanfcn

bcm 5Scrtafl üotK^. ?^ifcf)cr, SSctlin, eine at'or)C 9f?et^c fiorfift

intcrcffanter ^ublifationcu ; trir erinnern nur an bic 33üd)cr

öou b'5tnnun;^to, C. (5. .'öarltebcn, «abriete Denier, ^ktbur

^rfini^ter. ^ic beiöcn eben öcrmerftcn ®d)riften bilben nbcr

mobl fauni eine uterboHe 5Pereirfieruna unfcrer bentfcbcn

l'cTtürc. ^^cibe Cc^riftfleffer fdicincn b[tcrrcid)ifd)C Sanb§=

teutc %\x fein; fte iinb meniqitcn^S bei un§ bi?bcr imbefannt.

„"Da« S?crlöbni§" iit eine fogcnanntc ©Iieitoflcfc^id)tc, ba

bie auSfdnagncbcnbcn ^jgerfonen bc§ 3flomQn§ nid)t j^ufaUia

,^nbcn ftnb, fonbcrn bicfc ^TPcenldicn unb bic [ic umgebenben

^iVrbattnifie nur in ber fd)Qi1 abcicfd)Toficnen ^ubenfdiaft

"iner ftcincn pali^iHten Stabt beftcbcn fönnen. ^ie ©e^

idiid)te umaicbt babcr ein frember fticfiper ^unftfrci?, unb

'^^, öon einigen C^pifoben (ibgefcf)en, nffgemcin menfcblid)c

^ntereffcn üon fpe,sicll jübifdien ^i^erböltniffen übermogen

merben, fo crlifd^t ba§ ^ntercjic für ben armen ^ubcnfnabcn

ber burc^auS^c ?!3ei?t)eit bog 2:a(mub erlernen foH, batb.

A^^^l-

I

LITERATUR.

Efraim Frisch. „Dfis Voilr.bnis", Gescliichte eines

Knnbeii. Berlin T.tO'J, S. Fischer Verhi<r.

Die Leitlt^ eincM armen Jiulcnknabeii in einer kleinen Stadt

unter rohen JWitsclinlern einer Talmudck»8se. unter heschränkten

Eltern. ^M^ en^e (Jemn,s.niiH eines kleinhür-erhchen Lebenn. m

welchem die eine tiefe KnaUenseele Hchmacht.'t :
keine Ueber-

tvei'bnng stei<?ert diese leidenschaftliche Erreornncr, diese heftigen

•'«eelisciren und sinnli.l.c. Schmerzen eines frühreifen Km.l)en. viel-

mehr ist die Beobachtung durchaus wahrhaft, echt und ein-

leuchtend. Nirgends tindet man bei soviel scheinbarem Familien-

frieden so viel Knechtschaft, so viel frühe Ereignisse, welche

I einem jungen (lescböpf einen ,
Knacks'' für's Leben geben, welche

j
ein (UMnüTh aufs furchtbarste verbittern, nirgends so viel frühe

Leidenschaft, früh bis zu einer unerträglichen (iewalt gesteigert

und so gefährlich in ihrem Brand, nirgends Hndet man so viel

edle Kraft der Seele in der .Tug^Mul. als gerade bei den Juden.

.Ta man kann sagen, dass solche heftig lodernde Knabengeuiüth.u-,

I

solche frühvergiftete, in Leid und Tod gehetzte Kinderseelen für

'

dies unselige Volk geradezu typisch seien. Typisch ist diese

Tyrannei und mörderische Wohlanständigkeit, di.^se trübe Streb-

samkeit und sinnlose Hast des Lebens ; typisch diese Art. Kind<;r

zu treten aus Liebe. Seelen zu morden aus Elterngefühl
.
typisch

ist endlich jene Krisis, welche entweder junge Gemüther bricht

und für eine gleiche AutTassung des Familienlebens mürbe macht,

oder sie in einsamer (^lal verenden lässt. wie dieser Knabe Leo

verendet, in dessen Schicksal ein Theil j<'ner gemeinsamen grossen

Tragödie der jüdischen Hasse mit schöner Kraft und mit der

Sicherheit, welche nur das Erlebnis verleihen kann, dargestellt ist.

(). St.

' V
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If ül)n im§ (r f r a i m ^v r i f d) 'i? 'Mxwan „2 a § "!i.> e r l a.e n i B
^

\^^ ifr bie riicfd)id)te eine>^ itnabcn, bie un^ ber Xiditcr crjirtilt, r.\v>j

fiir afte3 Svtiöuc \\n^ (^iute begcijrenen vN^i'iticn mit tUtPm, 3a:tcm

(im|)finben, btr lauflfam 3U :3:obe oequälr lutrb ^on fcu;#m '-i^otn-, I^cr

Ibie ^-yoraüge feine» 3üt>neö riidu erlennr, iniD ber mi-^ ^m mit (»ctDau

Umcn ^almubgeleörtcn macl)eii mill. Oon feinen Sciftrern, rceldje i:ic

äarten iVcimc, bie in ber ^rufr 'bc^i träume rii dien ;?(ungcn fd)liinrmcrn,

brmal scrtrcren, \)0x\ feinen IHlterSvienoueu, bij^'' ilui mir hrcbilCvcr

0)raufamfeit liefen unb Derfütgcn. Seine iU^iiKr unb feine (^dinseiicr

Tüt)len mot)L baß ber .^nabe ein befonber^ geotteteg Minb iit aber lic

fiub 3U fd>ma*, um ben harten unb fanatiTdien imaniiern, m Deren

•pänbe ha^ 3<l]icffai bes Shiabcn liegr, SiSJiOerjranb entgegen 311 letjcn.

unb fo l>oÜ3ie^i fid; t>a^ irübe (iiefit)icf^t)eö armen jungen b\i^-i\\n\

bitteren Cinbe. 't'lm Sterbelager feiueg. ^obneg crft erfenm ber i^ater,

ber C'3 auf feine !!!Beife gut mir ifim-'' gemeint t)atrc, lueld) em Ijojjec

(iieifr bier serftün luarb; ober tuie yf iict> in feinem tiefen Sd>mer3 uln'c

fein Stinb, beugt, um ibm bie fidifrlieiße Stirn 3U tul)lcn, ba idUict;,:

ber fd)on l^Ib a^eimißtlofe bie Muicn tmb menbet fiA mit 2Sorteu_i^cv

'->,ornesJ unb be§ ^afje* bon feinem (irseuger. — <t^i lu em menier^

bafte^i e^ctengemälbc, ba-^ ,((ffraim a v i f di in feiner 2id)tung üur

unfcren klugen aufrüQt, uiit) namentlid) Glteni unb (ir3iebern tonn

biefeö ^udi um ber päbaj^fogifdjen l^e^ren loiaen, bie cl prebigt, nid^t

n?arm genug empfobleiv* rcerben. Xen '^eruarrageniien hterariidjcn

(frseugniffen, um ber^ Sjerbreitung- fidi ber 2. ?5ifd>er'fd)e ^^eilag

r^:i?erlini berbicni ge^ad}t bat, reibt c5 fidi luürbig an.

/jU^'^ yi^^^' ^/^^
^^///r/ c rf^

i" „vi uiUtic
>"'^;i',"'"T,i,, fKigen 1 "u't bcv ?CKV
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\\Axm imnajtcn ^2)Ji tue 11(31 ftcii^-it.

.«nn&cu/t.cn-:n fein ovüaiuficviejlc.a »''V^.l"^ycU

Ulc ^^uiüc^^t fo u,cn^j eil. (.iKttuo^J^;;!^- ^^
junacu '5)icf)tcv9. _
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te T V a im Ö? r i f Ä}. 5;»i*« 53 c r t ö D tt i f^. 6. Sif«^«. 23ernn.

ein tief evöieifenbe^i-itJtm) ift bicfe ®cj(i)idötc einest Knaben ; man

nierft il)t' iüi5L.^(m, DoB fie ein evfllinöMücr! ift. 5)er 33cr-

foffer reil)t üiflfDö^i" ben feltcncn ©d)rittftellern ön
,

bie in ber

Pinbeöfcc;(^iejcn lüic in einem offenen 23nd), bie il)ren ^nrtcfteii

OieauoÄ^n nQ(i)iufpüren tüiffen luie ben Ijeifeen, bmiflcn i^ämpfen

ihrefintfüUung. %oA \xc^<\\\^i ©efd)icf fo mandjer veicf) begabter

5linber, m i b c r ft q n b e n /^n iuerben bon iljrer nödjfteu Um«

ncbiing unb unter lieblofeu Sieljanblunfl .^u berbotien iuie ifixit

^fldnadjen oljne Söaffcr. ift üuc:^ \i(xi beä {{einen Oubenfnaben ßeo.-

S^er Ijarten , berftnnbnifelofen ^'^udjt beB raltcu Jöaterä unterlieat'

ber <^art befaitcte/finittlerifd) bevanlaflte 3unöe. ©ine friilje Siebe,

bei" ber er Sroft iiid)t, luirb il}m boIIcnbS 3nm JüerTjänfliiift bnr(5

bie Cual ber nnöeftifiten ©cl)nfud)t, unb in bem 6d)ulfreunb, bem

fiiinenrofien ©uftab, erlüodöft ifjm ein neuer Reiniger. ®er einaiQi

gietter qu§ einem ßcbcn botl Dual ift bem armen «einen S)nlber ber SoU

2)ie einfadjc ©efd)i^te ift mit erareifcnber SSaTirljaftigteit er^äl)lt

Sa8 SDfiilicu ber fleinen öQliaiftÖen ßanbftabt, ba§ ßeben bct

iiibifdjcn JBeUöIferunö. Q"t iwßl«i)ßi^ ber bo^ipeltc 2)vncf 3Q!)rr)unberte

lonner politifc^er Unterbrücfung unb ber eineuQunfl in erftarrtc

©cfeOcäfouneln laftet, finb lebcn^boü gefdjilbert. Slui biefcr Um»

nebmtfl IjeranS berftclit mau bie IjDffnnnQälofc 2rauriä!cit, bie oul

Ceoä 5ßciterl)au3 faflct, unb ber in iljver aJ^ifd^ung mit brntüler

©elualt nur robnftc 9laturen lüibcrfteljen fünuen, Uiäljrenb bie

fcnfitiuen boii^uifc^en anfßeriebeu luerbcn. Slud) ©fraim ^rtfd) .^cigt

u«3, baö C'3 «i" OrrtI)nm ift, ju Qlauben, ber ^inbcr Scibeu feien

fleii'ier al» unfere eigenen, bie un8 fo luid)ti3 bimfen.
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' Papier, einmal immtr 9./

^ibcr[ti-cbeubcu Scjcr etiiiimunn unb Stnt^eit 311 m^^

inittcln. _ .

SSic tit ctuc anbete $Belt treten h)ir, hjcnu \m na^

btefcm (Sfiaraltcrbilbc einer Iro^iaen ??taucnn(ttur bic

Heine mi etnfa^er ediacht^cit c;ctraqene ©ejcfnc^tc cine§

5tnaBen, .^ a 95 c r I ö b n i ^'' *) toou ^ ^ lu a l m

?V r t f *, Äur .^anb nefjmcn. etc öci)ort fiolb unb JPialb

-i jenen W.ettoc^efcfiic^ten, bic Dor einigen go^r^c^nten

mit orDBcui (rrfoln in einen engen ^eiö gebaniitc iicbenö^

erfdicinunncn in bcn SBcrcicf) ber er.iäWenbcn toift aogen.

Sic (^[)c.ttü9efd}iditc ift Iciber im V(u§fterbcn begnjren,

^cncr liitrom nioberner CSuttur, ber in bic ja^r^un^J^tt-

lannc 5Ibnc]d)Ioffcnr)cit be^i ^^ctto§ l^incin feinen SSeg

fanb, Iiat^bütt all hk fpccifijdjen iöefonbcrrjctteu, bic auf

bcn vxrinucrungen eine^3 langen ?3lartt)rium^5, auf alten

rvamiacn.Irabittonen unb örtlidTjcn Ucbexltefcrungcn aur*

oebaut ioaren, attniälig öcriüi)d)t. So ge.^t, feit biefc l^alb^

öcrfdiuttcte SScIt allen ^Hugen freigelegt ift, em gan.jeö

l^^enrc ber rcaüftifdien lC^r,^aö(^tng uerlor^n, unb tm lauten

(betriebe ber C^rofeftabt üerflingt ber (5timmung§;^auber

eines iFtilicuS, an ba^3 bic ^d)idfalc Unaaölkjer mtt

taufenb yv^^cn ge!nüpft lüarcn. (Sin JDcnig ijon biefcr fiaift

ntfintet bie (vr.{äf)Iung üon T^rifc^. Sir U^erben mitten

fiineinocfiibtt in ha^% eutturbilb, in mt^m bie 5lnaben

nodi in ber ^ebantif(^en CSrüärung bc§ alten ^eftamentö

aufcr^.oqen unb Don jebem ,'5aud^, moberncr S5itbnng l^et-

meftfd), abgefd^Ioffen iücrbcn. Sn biefcr \ä)\vnkn 5Xtnfo=

fpbärc |näd)(t ber tleine ,£co empor, ein fd^a^er, faaifter

^nabe, ber fi^' toon bcn alten «üc^ern hieg ^u hm
)8onncnftraf)lcn be^ Öebcne> ^,<^\)nt Wat feinem 95er}tanb=

nife für bic ^inberpfl)4e c^eigt un§ ber «erfaffer, lüic bad

©cmüdi bee>, tnaben üon ben biblifdjcn S8or)teüungen )mit

Ieibcnfd)Dftlid)cm Sfntrjcil erfüllt toirb, unb irie babur^

eine franfijaftc Sieisbarfeit ber ^^antafic cntftelf)t, bic

unter bcm ßtuicfpalt ber erträumten unb erlebten SSelt

unfäglid), leibet. Sn biefcr erlebten Mr!ü^!eit tiber ift

bcm ^abeu ein rauTjcr nn\> roTjer ^ater gciüorben, ber

bic fpärlid)en 23rodcn feiner Zuneigung nad) ben gort^

f^ritten hc^:> (So]^nc§ im ^ibclftubium auötlPicilt. Sn
überreizte (Stimmung bc§ Sünglingd fällt bic S3efannt-

f(5aft mit einem fotetten lOiäbdjcn, ha^ an bem fti(( in

) ^erlitt, <5. Sifdjet, 1902, 199 <&eitcu.

fidr gefebrten Knaben ein pdjtig Dcrrauf.4etibe§ ^snter--

ef[c fafet. Sn il)m aber, entfep fic buri^^ etncn. ^uj einen

£luctl übcrftrömenber (Sm^finbungcn, bic W i^^^^^,^"^i^^.

öcrlajfcu. Su feiner ^inbilbiing§!raft terbiditct J4 ,

bic

ßrinacrung an ha^ $oc^gefül)l bicfe^ Slugenblid^ git ber

^miMieit, baB er mit bem i)Mbdicn tocrlobt fei, unb ba^

ibii hai midial mit x^x ^ufammcnfüljren tocrbe. Uiib m
biefcr ßuöerfidit Ujirb er nid^t irre, trofebent ferne (^ttJar.

mcrifdie 9Ieigung einer Uutoürbigen sugetallcn ift» bic

balb eine SBerlorene unb ^ßcrfcftollcnc ift. Unb mm bc=

oinnt für £co ein fiarteS a}lcrtt)rlum, U?^ nn^^
^^i-,?^"'

falfer in beiucglid.rn unb kiücgtcn ^^öiicn su fd)ilbcrn

lociB. Sn ber gequälten Äinbcvfeelc too%c5t rid), «tu tra--

qifdjed' Jßer'fiänqniß, um nt#5 qerinaer, al5 e§ um ^r^

Üic^fcnc iijaltct Scr «ater I)ält U^^ Traumleben be§

euftuc^S für $8crftodtf)eit uni uutcrimrft ijn grai^rimen

;^üd)tigungcn. 3:ic furc^tfamcMr betäubt in M bt«

itimnie ber^Ratur unb finbcncinc 51bme^r fuD ba^ joer^

lidnanifiöott ittigtoerftanbene Sinb. (Smc $0 cutc öon mu
fd,ü?ern verfolgt iftn unb .^err: ,ba§ fuBc ^^^ctinniB feiner

eeelc in ben Äot^. ^ur htr^^toor feiner 5lnrlo)u^ig all

ein mmiä in ba§ üer^ärnrc ^<ifcm
^^^./.f^^^^^^^^^

bie föxfdieinunq eincd Äfüc^:^ ber in ^atleib unb 5ln.

l^eil in bic Bunben ber i^ir^h^clc ben )^al|am !un^

lerifdier Offenbarungen träufelt ec^r fem .^»^^ «^^Jj^^^K^

crbÄcr' eic^cr^cit ift e^jnotimrt ba| jmi (|emut^,

ba^^ nur i^ciben em^funben #, ^on ber ^^^htfi!Jcr bic

(vn'üKlunq aller bum^fcn unb Inbcto-uBtcii <^lu(fe§fcMiid)t

erhofft, feo tocrgolbet biefcr 5ktan Ĵiufannnen mit te

CSrinnerung an bic ticrlorcnc ^<tv^^^ n bie letzte ßlunbc

be§ Ücinen 3:ulbcr§.
|

(g% ift nur eine cinfaäe; fpd)jc. aber ^ßa^ tu

qrcifenbc Äinbergef^ii^io, bie nr ^ gt'i* crgaHt. ^ol tft

ber culturgef^ic^tli^e Ä)xnlcrpruub, auf bcm Jic fid) ab*

fpielt, t)oni 3ug ber ßeit überholt 5it ber ^freien, offenen

ediule, ymt ^on $t)qtene unb ^^äba^^oai!, ijt eine btr^

artiqc ^raqi! eincS j^inbcrntrrianr^ml" 5ßutc faumme^r

bentbar. 5lber über bieje iiücfiicm ^^ttoagung ¥)mau§

fdibcbt un§, hjemi Vinr in ßrgnfTtr.,;eit ba^^^udj ä"

bnbc gelefen l)aben, ber (^kbauU 00t, baß mcllcic^t

moatdier überi^c?igtc Jöa^.r au^ btefcr Sccturc 3U licbc=

üoOerer (^rfprfd>ung ber Äinberi; - igcnrert tocrben

tönnk
' " 2>t. ^uii^n .^olsucr.

m. JOttttbrs ,,€inlettttttg in Mc pijilolopljie^
*

^^11 .Einleitungen" unb „(Sinfül)rungeu'' in bic W^^'^

fobbie ift fein 9)lanqcl. ©§ fei nur au bic trc]flidicu 5(r.

beiten tiön ^aulfen, 5lülpe, Scrufalcm er.

S c?t.Tun\t ein neues $8ud) bicfer^.^rrt au^ .
ber ;^^c er

ber U)i flen ctiartiic^en '45r)UD]upgic, ^mj^iu.... r y

erfcöicncn/^eröorgegangcn ift e§ au^3 ^>i5ork)uugcn bic

Sunbt Saljrc f)inburdi an ber 2cip.^tgcr UmiicriUat f)tcit

©d bebeutet eine m\^ itjilüommenc Scrcidierung ber

öbiloioöfiifdien £itcratur. 2^eun abgefcficu baiiön, ba^

fcM ein Won mcWad) bearbeitetes (gebiet m ber Danb

eine^ felbftftänbigen unb grünblid)en ^cnlcrS £id}t ern^

^änqt h)Ut $Ian unb S^md be§ ©unbMicu J^^udic^

tecfentlidi toou bTn anberen „(Einleitungen" aK SaT^renb

biefc >Ib mebr unter SßoranftcUung ber eigeneii lieber^

Beugungen, Bali tor^vtf^treife in ber gorm einer !riti|dicn

»uditung bct toerf(^icbenen etaubpun!tc, öor^ug^-iuc fc

eine i^djilbcrunq be§" gegenträrttgcn c^u[tanbc^5 ^^'^^1^%

foöbic geben-, toä^lt bie neue „(Einleitung'' .„au ^idiacf^lid)

ben Scq ber gefcfticfimcben Drientintng^ „ecM^rfud) 3U

feigen, äie bie^ß^ilofo^^bic fclbfi unb hnc bic pl)tloio.

rfnf^en^pröblcmccntftanben fmb, um l)iebatr(fi .^u einem

MtcmötifdKu etubium fciefer SBiffcnf^aft m ifircr gegen.

bärtigen S8erfaffung t)or;5ubcreitcn^ J!)er innere 3^i^

fammcnTöanq ber ^^ilofo^l)i)dien ^ebau!enentiindlinigcii

mb mittelft biefcr bic ÄlarfteHung ber lunfhgen^ Hurgabc

ber $bilofo^!)ie, ba^ ift e§, ira§ Sßimbt im Sluge r;at.

ghir bi?. jur ediircllc ber Pilofo^r)ic imfl er fufiron r

um baC^a^ ber ^i)ilofop5ic ald foldjcr sugeSort f«t
biefc (Einleitunig öon (ic^ au^. 9^id)t mjebc mogfidic ^?3^^

lofotobie foU fic einführen, fonbern bicjc 6d^rift fotl aU

eina biftorif*=^!rhifc^c ^ßorbereitung .^u jener föcrjanblung

ber 'ÜSbilofoöbic Bctraditet hjcrben, bic aur bcn Sufammeu:»

^ang mit ben ^ofiütjcn 3Biffenfd]bften ba^ ^u)ßU

qeiüiÄt legt. ^ ^ , ^ •

.

• t«

«föir haUn alfo eine inirflid^c ß t n l c 1 1 ;; n g m bic

q^ilofobbic, nidit ^^5l)ilofoj3l)ic ferbft Dor un§, toälircnb

bic meiften anberen einfdjlägigen ediriftcn un§ S^rlcgun*

gen ber eigenen SBeltanfc^imngcn i^rer S^erfaffcr mdjt.

gcitJJtO* ^® dirjelmöntt, 1001.

k
'

" i
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SCßar bie bcjonberc 5ä!)icifeit bev ?(ufnaftme bicjeS ®otte§=

Qebanfeng bei beu 3ubcn l)ovi)anbeu ? gieleu bie gilben nid)t

immer unb immer mieber in bie Söielöötterei äurücf ? ©djon in

bcr SSüfte Qriff aJlofeS jum §ilf§mittel ber ©d)lad3t, um bie

3uben aum 93eteu au ueranlanen. S)a§ ßolbene 5laU), bie

Slftarte, jelbft ber OJlolod) !ucl)teu fiel) uou Seit 3U Seit im

3ubeutt)um breit ju mad)eu. 3)er ^iücffaü aur 93ielc^ötterei ift

in ber ®efii)id)te be§ 3ubcnt^um§ oft au üeraeic^nen, unb nur

ben 93emüt)ungeu Der Qeiftici 93eU)u6ten be§ ä)olfe§ oelaug e-^,

oft nur mit ?lnmenbunti bou ©emalt, bie Suben iw\\\ ©otie

be§ aJlofeg awi-*"if3wfüt)rcu.

9iae§ ba§ f)at alfo SSJlofeS uid)t gerabe aur SOßat)! biefe§

93oIfe§ Deranlafet. 9hir bie 2ßiberftaub§fraft, ^artnädiöfe t

unb 3äf)iateit ber ^uben, bie er am beften in 5leöl)pteu

beobaditen fonnte, oeranlafjten it)u au biefer 2[öalt)t. 3ll§ 9f{amfe-i

unb ^^t)t()om gebaut mürben, erfaunte 9}lofe§, \>o!^ biefe§ 23olf,

crft oorbereitet au ber 5(nnal)me be§ gemattiöen ©ottec-

öebanfen§, fid)er and) biefe 9Jliffion burd) bie 2)ranflfale \\\\^

Folterqualen ber Sabrtaufeube tragen mürbe.

9luf einer l)ol)en ©tufe ber 5^ultur ftanb ba§ 3ubentl)ui;i

nod) nicbt, al§ aJiofe§ e§ au§ ?legt)bteu fül)rte in ba§ ge^

feguete ßanb. S)ie ^uben plö|?Ud) au§ ibren nod) im Reiben-

tbum ftedenben ?lufii)auungen unb ®emot)nl)eiteu reifjen, mau

ein 2)iug ber Unmöglid)feit obne bejoubere überirbifd)e @i=

fd)ütteruug. (£r mufete ibnen bie ®otte§ibee offenbaren, um

fie in bie ^eraen ber 3uben einaugraben. ©eine 6ittenlel)reu

unb feine fonftigen SSorfdjriften mußten fid) ben ^Infcbauungett

bcr Suben in 5legl)pten fo meit mie möglid) anpaffen.

Unb maS 9Jlofe§ mit ben ^uben tl)at, traten bie 93egrünber

ber cbriftlid)en ßebre, al§ fie bie Reiben au Sefeunern biefr;

mofaifdien ©otte§ibcc mad)en moUten. et)riftu§ a^iftte feinen

aimgeru ben 2öeg, um bie ?lrt biefe§ monotl)eiftifd)en iReligion^=

ft)ftem§ bem gefammten Jgeibentbum au eröffnen. 5lrot? einiger

mefentlid)er 3ugeftänbuiffe. meld)e (Sl)riftu§ mad)te, um bie

9lufnal)nie biefer l)o()en ®otte§ibee bem infaruirten ^eibentl)um

au crleid)tern, gab e§ bie fürd)terlid)ften 5!ilmpfe, unb muütcu

^aufenbe Don 6l)nften ben 3Jlärtt)rertob fterben, ebc ber 33er=

treter be§ cbriftlid)en ©ebanfenS, ber qjapft in IRom, au ber

5!Jlad)tfüÜe oon beute gelangen fonnte.

SDieüJliffion be§ 3ubcntbum§ ift in il)ren mefenttid)en Ibeiten

nod) nic^t erfüUt. %\t 5?nlturOölfer baben ben 3Jionotl)ei8mu§

burd) baS Sbrifteutbum unb ben 3§lam anerfaunt, aber nocb

leben auf ber ®rbe mebr Reiben al§ Sefenner beS einaigen (Sottet!

©benjoiuenig mie ber gebilbete Siube an ben ftarren

®ebräud)en ber Crttiobo^ic unb ben Oeralteten gormeu ber

2)ergaugenbeit feftbält, ebenfomenig fanu er beim Uebertritt

aum (£t)riftentbum \iQ:^:> apoftolifcbe ®lauben§befenutnif} bc-

fd)n)ören, ot)ne fein ©emiffen au belaften. Söic Diel mebr 5tro[t

mürbe bie 9ieligion Slaufenben gemäl)ren, menn ber ©laubi-,

ben bie Üieligion oerlangt, fid) mit bem miffenfit)aftUd)ea

(Stanbpunft be^ 5meujd)en uereinen lief^e! 'Jiur ber ®otte§«

glaube be§ 5Jlofe§ ift mit ber 90ßiffenfd)aft nid)t im Söiber-

fprud). "^(xw fann fein «eben nid)t mit einer qualoollenßügc

belaften unb fott am menigften ba unmal)r feiU' momanXroft

unb Jöertraueu beanfprud)t, aOöabrbeit unb ßauterfeit fud)t: in

ber Üieligion. iS§ giebt aber 6l)riften unb :3uben, bie einen

gemcinfcl)aftlid)en ©tauben b^ben unb bie bod) ocrfd)iebeneu

9teligion8gemetnfd)aften angeboren. 23}enn bio üleligione.i

ibren 9}ll)ftiai8inu§ fallen laffen unb nur bie ©ittenlebren unb

ben reinen ®ottc§glauben au i^vem ^ogma machen, fo unr^

bie 3eit be§ 3)lcffia§, bie ©rfüaung ber ^liffion be§ 3uben=

tbnm§, gefommen fein.

93i§ bal)in muf^ bie Humanität, bie toal)re 5!Jlenfd)lid)feit,

eine golbene 3Jtittelftra&e finben aur 93efreiung ber ^lenfd^bcit.

aur erl)altung be§ göttlid)en 5rieben§ auf ®rben!

Ctß̂ ^
X^

'^tntxt btmxx^i^)t iTittnatut.

§ liegen bor xi)^imi ®raat)lunöen, bie fid) bie ?lufgabc

gefteüt t^ab^— »oenn man auerft Oon ber Xenbena

reben rm - bie $ft)d)ologie eine§ jübifcben ^^nabeu

mit an feinen Sreuben unb ßeiben näl)er au faffen. S)ic

lebteren übermiegen freilid) - unb ba§ ift fein SBunber. ®ie

iübifcbe (graiebung§art unb -meife ift bocb im ©runbe ge»

nommen ein Ueberbleibfel ber büfteren ©bettoaeiten, 100 ber

ftarre ^onferoati§mu§ unb bie blinbe »egeifterung für bie

3beale einer längft babingefdiiebenen Jöergangeubeit al§ mafe=

gebenbe Saftoren erfcbeinen. ©0 loar e§ uor Seiten in

2)eutid)lanb , fo ift e§ beutautage im Dften. 2)ort, mo bie

iübifd)e ä)ol!§maffe unb fogar ber iübiid)e DJlittelftanb nid)t

ooüftänbig europäifd) finb, mo nod) ba§ ^id)t ber grfenntnifi

mit ben fiufteren 9)täd)ten ringt, muffen mand)mal tragifcbe

5Tonflifte entfteben, unb fie finb bann befonber§ traurig, menn

al§ Seibenbe, al§ mit ber ßaft ber ^orurtbeile Ueberbürbete

aarte, feinfül)lenbe iunge5laturen,bie inberübermiegenben3}lel)r«

aabl ber Satte im fcbtoeren Kampfe unterliegen, al§ gelben

berbortreten.

©ine befonber§ fein burd)gefül)rte unb in bie Xiefe gebenbe

S)arftellung ber mi^oerftanbenen ©eele eine§ iübijdjen Knaben,

ber, oon feiner Umgebung geplagt, oerfolgt unb gefoltert, au

©runbe gel^t, giebt un§ bie ©fiaae auS bem iübifdjcn mein-

ftabUeben uon ©fraim Srifd).\) 8eo, ber a»uötfiäbrige ^^elb

ber ©raäblung, mufs bem unbeugfamen 2BiUen feine§ ftreng»

ortboboj:en U)ater§ Solge leiften unb tagau§, tagein unter ber

?luffid)t eine§ uerfnöd)erten ßel)rer§ bie langmeiligen alten

Folianten ftubiren. Sr mub ©elebrter merben, Üiabbiner

oielleid)t. (S§ loirb ibm feine Sreibeit gegeben, unb ber 5)ater -

ein ecbter §au§tl)rann - üor bem ?lüe§ aittert unb auf Suf?=

fpiben gebt, oerftebt feinen 8d)era. 2)a§ ^inb aber febnt ficb

nad) bem freien Öeben, nad) 8iii)t unb ©onne. m liegt in

feinem ^iatureU eine gemiffe Söebmutl), eine gebämpfte 8el)n»

fud)t, bie in a)erfd)loffenbeit unb mbftijd)e ?lpatbie au§artet.

ßeo \)a[ Ulm ^ameraben, feine greunbe, fennt fein ©piel,

feine ^reube - unb au ^anje ficbt er immer bie mürrijdjen

©efid)ter; fo Oerbirbt er in ber fd)mülen ?ltmo|pärc ber eioigen

?lngft uor bem ftrengen U)ater. Sin banfbarer 93oben für

fonftiftreid)e Situationen!

SReifterbaft unb bod) böd)ft bi§fret fd)ilbert ber ^erfaffcr

bie 2)orgängc in bcr gemarterten ©eele be§ Knaben, ^ein

moxi ber ©ntrüftung über ba§ üerbafjte ©bftem, feine

tenbenaiöfe Xirabe gegen bie Quälerei be§ iugenbUd)en

©i-bmärmer§. !Daburd) geminnt bie Gcraäblung an fünftlerifcber

Söirfung, unb man muf? bie (Sreigniffe mit regem 3Jlitge[übl

uerfölgen. ^veilid) ift bie ®efd)id)tc an jogenannten Sreigniffen

nicbt bejonberö reicb; e§ ift
Jo^wic mir jd)on bereits beruor=

'jeiroim ^rifcj><'^§ Jöedöbnife. ®dd)id)te cine§ ,Knaben.

SBcvlin 1902. ©. ^jfficv. - SW oti a •t)evma n n. ^^offafi. etlebniffc

einer iunflcn>^te. ßeipaift 1902. ^. ©eeuiauu ^krfjfolgcv.
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^esaet wird • nur ist es zweifelhaft, inwieweit die Antisemiten

besser lind als die Juden. Dass der Araber von Haus as

dts wen "er skrupellose Element sei, ist .schwerlich azi

-

iiehnTenPolt.sch kommt allerdings nur eine dünne Schich

riPr Araber direkt in Betracht, da nur die naturalisierten

Ar«hPr das \v4hlrecht haben. Das hindert aber nicht dass

^e Menge der Nichtwählenden den Chor der Judenieinde

^ihr verstärkt Die Juden, auch die orientalischen, haben

^as Wahlrecht aYs nämlich im Jahre ^^JO
C^i^^e ni i e u x in

P«ri^ eine Zeitlang in der provisorischen Re^ueiung sass,

be'nütztre: Tine v'orübergeirende Ministerherrnchkeit um

politisch für seine Stammesgenossen in Afrika zu soi^^^^^^^

Es ist nicht unmöglich, ^^^^1^'",°^^"/^*^^^,"^ f/j^^rrd^^^
vnn damals in Zukunft noch Judenblut kosten wira, aenn

^m Punkte Wahh-echt besteht eine offenbare politische

^vorzugung der Israeliten. Rechnet man hinzu dass der

Antisemitismus in Frankreich überhaupt im Au stpig^^^^^

und dass ieder Gegensatz gegen das Ministerium VValdecK

Kotissfau'ohne W^eiteres 'den Antisemiten zugute kommt

so beereift man, dass hier ein Boden ist, dei tui die

GesSe%ies Judenthums -eht peit^lich werden ka^^^^

Bei ieder Geschäftsstockung heisst es : Das st der J de

Wenn der Wein keinen Absatz findet : das ist der Jude

Wenn die Schiffe der Hamburg- amerikanischen Gesellschaft

mii zwei Stunden hier halten: das ist der Jude! Es klingt,

als würde Algier ein wirthschaft.politisches Pai-adies^ sein,

wenn es nur eben erst seine Juden erschlagen hatte.

Zum neuen rumänischen Handwerkergesetz. Wie rumänische

Rlätter berichten, hat der rumänische Minister des Innein

^in Runcisch^eiben an sämmtliche Communalbehorden des

Landes erlassen, in dem er sie «ufforder ^'e Arbei en

die sie zu vergeben haben, womoghch
^,^^,

^^"}'^"'J^^^^^^^^
Handwerkern zukommen zu lassen, und «^{"^ «^;. ;^'^'^^;

Personen in diesem Sinne einzuwirken. - \^l^f^^'^^^^^L
debatte über das Handwerkergesetz war von den Juden vie^

die Rede, und obgleich in der Gesetzesvorlage die Juden

nicht ein einzigesmal ausdrücklich erwähnt smd begrussten

doch nahezu sämmtliche Redner den Entwurf als einen

S^öblichen Versuch, den rumänischen Handwerkerstand vor

unberechtigter jüdischer Concurrenz zu schützen. Natuilich

fiel es keinein einzigen Deputierten ein, zu fragen was

denn die zur Beschäftigungslosigkeit gezwungenen judischen

Handwerker anfangen sollten. Bloss Minister Ca p ^.ubte

seinen alten philosemitischen Ruf, f\
;|bng;"%»;-^

-^fj;;^
Zeit stark gelitten hat, dadurch rehabilitieren zu müssen,

da s e linmal dießemerkung machte, durch dasSchimM
auf die Juden allein werde den R^i«^^»t",."J,^h^,f'^^^^^'"

werden; diese müssten sich bemühen, ehrliche Arbeit zu

lefJten, dann werde es ihnen Wohlergehen. Sonst zeigte der

ffanze Verlauf der Debatte, dass die Gefühle des Hasse,

legen die Juden, auch in dan Kreisen der Intelligenz, immer

mehr zunehmen.

Bücher- und Zeitschriften-Rundschau.

.Ein

Efraim Frisch : ..Verlöbnis".*)

Hauch weht durch die Lande", singt Leo

Rafaels in seinem Psalm. Der mächtige Hauch der

z onistischen Idee lässt manch starres Eis autthauen und

manch grünspriessendes Leben auftauchen, m Zeichen

es Zionismus stehen die meisten Schöpfungen der

bedeutendsten modernen .
jüdischen Künstler. Es seien nur

Namen wie Zangwill, Lesser l ry, Morris Rosenfeld und

Lilien genannt. Eine Freude ist es, zu sehen, wie sich die

Kräfte des jüdischen Stammes jugendlich regen und bewegen

Und immer neue Männer bringen ihre hohen tackeln und

zünden sie an den heiligen Flammen des herrhchen

Auferstehungsteuers an. Ob sie sich laut zum Zionismus

bekennen oder nicht, Juden smd sie, Juden, die durch die

Heimkehr zum Judenthum geläutert, die reichsten Schatze

ihrer Begabung mit Geberhänden dem armen, ha7^nden

Volke zu FüsSen streuen, auf dass es lichter und leichter

den Weg zur Sonne und Heimat finde. Zu diesen neuen

Männern gehört auch Efraim Frisch, dessen erste Er-

zählung .Verlöbnis- soeben in Fischers Verlag erschienen

ist Bedürfnis und Befreiung muss Efraim tnsch sein

iu^'^pndfrisches und zugleich ernstreifes Buch gewesen sein.

Geschichte eines Knaben" nannte er es in seiner schlichten

Bescheidenheit. Diese Geschichte ist aber eine Tragödie,

die tief ergreifende Tragödie eines Kindes, welche ihres-

gleichen sucht. Der Russe Ssologub zeichnet auch fruhreile

*) Berlin, S. Fischers Verlag.

Leiden der Kleinen und wunderliche Wunsche der fruh-

verwundeten winzigen Herzen,
^^^^"^«|^^,^;",J^Vihren Er

verborgensten Saiten der judischen ^^.^1%^,^^^^" .^"'r^f^^^

bringt uns aufwühlende Bilder, docn ^^'^ Eb^"^'^^/.,,V"l,

sehe lässt sich von Carl Busse sagen, der im ,,Kleinen

Ben" e'nen Judenknaben darstellt, welcher ein Christen-

Sehen Hebt, von christlichen Buben misshandelt wird

hl den grossen, fiammenden V^^orten seines Vaters eines

keinen Shylocks, keinen Trost findet und ms Wasser

^eht Grosse Wirte finden wir bei Frisch nicht. Darin

g etht er Sienkiewicz, der mit den einfachsten Mitteln

Meisterwerke der Kinderseelenmalerei .^.^/^^^haffeiihat^ Statt

grosser Worte finden wir im „\erlobnis" eine grosse

heimliche Sehnsucht und einen tiefverborgenen, zehrenden

Schmerz. Eine Sehnsucht, welche nur J^"\l^^"f"'
^^/^^^en

dumpfen Kellern hausen müssen; ein Schmerz, welchen

jene tragen, denen man Sonnensegen versagt . . .

Leo Braun, ein zarter, blasser Jndenknabe, der das

schwüle Cheder in einem galizischen Städtchen besucht

zuhause eine allzu strenge Erziehung
.f"^X\ "f./'^J^

starken Hang zur Freiheit und Schönheit besitzt, wird bei

der Verlobung seines Verwandten Methusalern von dei

stillbewunderten grossstädtischen
v^'^^^*^' ' .pr.? RHefe

Pepi zum Tanze aufgefordert und dann mit einer^^Biiete

in die Conditorei geschickt. Das Schreiben war fu ihren

Geliebten, einen hübschen Lieutenant
^^f'^^^'^f-ß^J^!^^

mit der erwarteten Antwort zurückkehrt, erfasst ihn das

selig erregte Mädchen und küsst ihn^eiss auf den Mund.

Der Kuss sollte das Verhängnis des Knaben werden Der

unruhig verträumten Nacht folgte ein schrecklicher Tag

ein Tag an dem Leo Zeuge einer erschütternden Scene

war. Der lamentierenden alten Tante Sarah entführte man

ihre Tochter Pepi. Seit ihrer Taufe war sie für de Familie

verschollen, verstorben . . . Doch ihr Kuss lebte und glühte

In Leos keuscher Seele mit aller Gewalt und Leidenschaft.

Der tief gehegte und gehütete Schatz von erlebtem und

erträumtem Glücke verlieh dem Kinde eine verklar^^^

Schweigsamkeit. Der Kuss war für Leo eine Offenbarung,

ein Gelöbnis, ein Verlöbnis, ein Mysteriuni - und bald ein

Martyrium. In einem Augenblicke der Schwache hat er

das theure Geheimnis seinem schlauen, erzverdorbenen

Kameraden Gustav anvertraut. Er hat den Vorhang^ seines

Traumpalastes gelüftet und das Glück in Loid verwände .

C.flUv ouältibn und fühlt ihn auf Abwege. Endhch verrath

er das Geheimnis Leos dem Cheder, wo die Jungen ihn

verhöhnen und seinen Traum, seinen Kuss, seinen Schwur,

sein Verlöbnis, seine Hoffnung in den Koth ^^^Ä^^^
vernachlässigt das Studium, wird daher vom schroJSatr^en

Vater getadelt und einmal sogar misshandelt. VerAj%i}4ie

legen sich ins Mittel und setzen es durch, dl|fe^ihn uer

Vater nach Horki schickt, wo die Mutter '^^\i^WP^^^''
weilt. Im Freien athmet der schwache ulPi^^.VtfWT««

Knabe auf, verkehrt mit dem schwindsüchtf^eti^^» m^iw
Marcus, der sein Geheimnis erräth und s(^ti;..^W- cfcei

Abreise des Todkranken trifft Leo mit ^y^l^^-J^^ftßß*^-^!
sammen. Der neidische Verfolger bescha^^tJ^l^arjFeiis

beliebten Knaben vor den D«f",,."?S|^^^».d als
Geheimnis preis. Leos verhaltffit.W "<*3?f5^^fJ^ i,^,„
ihn Gustav bald darauf auf. der,jA\>^eö]fWer|X^/hetzen

und zu verhöhnen beginnt, «türzt vrsi% wie hlf.md aut

den Peiniger und Verräth«r un.'/ciiiugt ibn blutig

Nach einem kurzen Fiebeit^ stir^.»^.der ungiuckhche Leo an

„gebrochenem Herzen".

Gorkijs Lied vom Fa^-^en preist die Tollkühnheit O

kühner Falke! ImKÄmpf^^'v^Pemtlenb.st du verblutet^.. Doch

kommen Zeiten - u^deines edlen Geissen Blutes v er-

gossene Tropfen Wplui#""dentllammen in fielen heissen

Herzen ein wild.. -^üScn nach Licht und Fie heit^ ...

Marcus' G^i^ ediUchj^t verworrene, verlorene Lieder von

Traumesflug und >Volkenzug. Die Kühnheit fehlt. Es fehlt

die Kraft. Da'4>>risch sein Volk so schwach gesehen,

mmt nUt 5l4der, wenn man bedenkt, welches Motiv

ihn ffeleftet ld*.'Wie der Zionismus die Fehler des judischen

;Y^ ,!.nr^rerheimlicht, will auch Frisch den Weg
QiiZßh VV ^.Urfeeit zum Licht* weisen. Und er bringt uns

schi^ry/^^^^^^

Exi^teiJen, "von' halben Gegensätzen, die sich in Leo und

Gustav verkörpern, von sonnenlosen Tagen und stummen

Oualel . . Er singt seinen eigenen Schmerz in einfachen

Wort/i die eine eigene Poesie und Stimmung athmen.

Etwa/von der Intimität seines Freundes Hirschfeld zittert

mit |i der rührenden Erzählung, und die prächtige Klein-

male'e erinnert an Perez. Bei alledem trägt sie^ den

Sten?P'l der wahren Originalität und stellt ihren Verfasser

in di? Reihe der Besten der Jungen, die im Gegensatze zu

Kunde von Wunden, die man zarten Seelen

Fehlern unserer Erziehung, von traurigen

Nr. 11 ,,Die i^\

den früheren Sittenschilderern (Kompert, Kohn, Franzos)

Seelenmaler sind. Sie alle, Zangwill, Perez, Zlocisti, Jaffe,

Wassermann, stehen bewusst o.ler unbewusst unter d^m

Einflüsse des Zionismus. Ihnen gesellen sich immer neue

Träumer und Streiter hinzu. Ringende und Schaftende,

Denker und Künstler scharen sich langsam um das

einigende, leuchtende Banner, das über die niedrigen Dächer

des Ghetto hin ins hohe Reich des Lebens und der l^reiheit

flattert . . . .Ein Hauch weht durch die i^»^de . -^



Nr. 11 „Die ^ WtW' Seite 7

^fibüi)^*

I'

\

i

Von Seite der Isr. Allianz zu Wien werden wir er-

sucht, Folgendes bekannt zu geben: Seit einiger Z^it gehen

J^eute in Wien und verniullich auch in anderen Staaten mit

Spenden-Sammelbuchern zugunsten der bedrückten rumäni-

schen Glaubensgenossen herum; die Sammelbucher smd

angeblich von einem Verein „S c h o m e r 1 s r a e r in

Bukarest ausgestellt und tragen eine Stampiglie dieses

Vereines in hebräischer, deutscher und rumänischer Sprache.

Nach eingezogenen zuverlässigen Erkundigungen hat der

unter erwähntem Namen in Bukarest bestehende Verein

niemanden beauftragt, S|)eiiden zu sammeln, so dass man

es in diesem i^^alle mit einem B e trüge zu thun hat, durch

welchen das Mitleid mit unseren in der That unter einer

immer grausamer werdenden Gesetzgebung der furchtbarsten

Noth preisgegebenen Glaubensgenossen in Rumänien nicht

ohne Erfolg ausgebeutet wird.

*

Wien, 4. März. Die vereinigten zionistischen Cori»ora-

tionen des VI.. VII. und XIV. Bezirkes veranstalten am
<^ März l. J. anlässlich des Puiim-Festes in den Sälen des

Hotels ,Zur goldenen Birne% VIL, Mariahilferstrasse 4cS,

einen geschlossenen Familien-Abend. Karten im Vorverkauf

ä ti Kronen bis inclusive lU. März erhältlich in derHedaction

der „Welt", IX., Türkenstrasse \). An der Abend-Cassa

gelangen Karten nly in beschränkter Anzahl, nach Mass-

gabe des verfügbaren Raumes, zum Preise von 2.50 Kronen
zum Vierkante.

^elfr^^bi'oniU.
Eine angebliche „zionistische Candidatur."Eine Wiener Tages-

zeitung bringt die Nachricht von einer zionistischen Can-

didatur in den Wiener Gemeinderat. Dem entgegen erklären

wir, dass die zionistische Partei weder mit der Candidatur,

noch mit dem Candidaten das geringste gemein hat.

Bekämpfung des Antisemitismus. Man mag so alt werden

wie Methusalem — man lernt doch nie aus. Fuhr ich da

vor ein paar Tagen in der „Elektrischen" und traf doit

einen alten Herrn meiner Bekanntschaft, einen Juden

natürl^. der aber als „alter i<Ser" das Judenthum nur als

„u<»ttiw*'ldiche Privatangelegenheit" gelten lassen will, und

m^ittife^^ion ist Ischen Anschauungen aufs heftigste bekämpt.
' ' '^

lern Lesen seines Leibblattes beschäftigt. . .

efV'^i^'^ '^" diesem Orte ein Weilchen, doch bei

^»'»^^altestelle musste er aussteigen. \'or dem

agens faltete er das Blatt schön zusammen,

t einer graziösen Handl>ewegung dem

mir die denkwürdigen Worte:

ethode, den Antisemitismus zu

^.Tramway steige, kaufe ich

^«WÄiin vor dem Aussteigen

iederhole ich das zwei-

niimlich im Grunde

üb.^

Con
.Seh

bekä

mir ein

dem Con
und dreimal des Ta'W*'

SU' .^ind nur durch

irregeführt und

lung wird der

eküirt und
. • . i echtigte

tüÄ^^ämpfr

er

ihres Herzens gar ke tie A^itv^vt-

das Lesen der antisemitSIfc ^v H. Mn,
aufgereizt. Durch das Les»^ ' r lib>

eine oder andere von diesen . ';

wird einsehen lernen, dass d ;i<i»ti

Menschen sind, denen er böses

ich den Antisemitismus in gerausc

Weise. Und würden alle Juden mein©!

es gäbe habi keinen Antisemitismus m
und verliess stolzen Schrittes den Wagen

eine grosse That gethan zu haben . . .
Hätte

Scene nicht selbst erlebt, ich würde ihre Na?Rle^1ilijng

für einen dummen Witz halten. Nun aber konnte iiji mich

nicht enthalten, mir selbst zu sagen: Wenn es s o Vissieht

in manchen jüdischen Köpfen, ist es begreiflich, daskda für

die Erfassung des Zionismus kein Platz ist. Oyancta

simplicitas 1 i"
•^•

Juden im amerikanischon Unabhängigkeits-Kriege. In llesen

Tagen, da anlässlich des Besuches des preussischen P\inzen

^Hi Weine

Heinrich in den Vereinigten Staaten von Nordamerika

soviel an den glorreichen Befreiungskrieg der Amerikaner

zur Erlangung ihrer Unabhängigkeit (1774) erinnert wird,

ist vielleicht auch die Reminiscenz am Platze, dass in

diesem Kriege Juden sich auch vielfach ausgezeichnet

haben. Von hervorragenden Stabsofficieren sind zu nennen:

der General-Quatiermeister der amerikanischen Armee,

namens Balthasar Melchior. Vor Beginn des Krieges

hatte er eine jüdische Gastwirtschaft in Philadelphia inne.

Der Stabschef des berühmten Generals Arnold war der

Lieutenant-Colonel Frank, ebenfalls ein Jude.

Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens

in Berlin hat folgende Leitsätze seinen Mitgliedern und der

Oell'entlichkeit übergeben :

Leitsätze für deutsche Juden.
1. Die Grundbedingung für Staat und Gesellschaft

bildet das Recht.
i2. Die Bekämpfung und Unterdrückung einer vom

Staat anerkannten Religionsgemeinschaft und ihrerAnhänger
auch wenn sie die Minderheit im Staate bilden, widersprich

dem Rechtsbewusstsein jedes gesitteten Volkes.

:;. Die Uebung der jüdischen Religion und ihrer

Sittenlehre widerspricht in keinem Punkte den sittlichen

Grundsätzen des modernen Staates; Gehoimlehren kennt

das Judenthum nicht; also ist es rechtens, die Juden den

Bekennern der christlichen Religion in staatsbürgerlicher

und gesellschaftlicher Beziehung gleichzustellen.

4. Der Antisemitismus verletzt das Grundgebot der

Nächstenliebe, das der christlichen und jüdischen Religion

gemeinsam ist.

b. Der Antisemitismus urtheilt und handelt durch

Hass geblendet; er geht vom Rechte zur Rechtlosigkeit und

führt zum Anaichismus
<•). Wer den Antisemitismus fördert, macht sich zum

Mitschuldigen seines frevelhaften Treibens; wer ihn be-

kämpft, tritt für Ehre und Wohl seines Vaterlandes ein.

7. Den Glauben seiner V^äter hochzuhalten, ist Ehren-

sache : das gilt in gleicher Weise für Juden wie für Christen.

5. So wenig die Gesammtheit der Christen verantwort-

lich il>t für Verstösse Ein/einer gegen Staats- und Sitten-

gtset'zT So wenig kann da.^ Judenthum die Ausschreitungen
einzehier Israeliten hindern oder verantworten. Jeder Jude

weiss, dass ein eingewurzeltes Vorurtheil für s e i n e Fehler

die Gesammtheit seiner Glaubensgenossen zur Recherschaft

zieht, und dass es ihm deshalb mehr als jedem anderen

Volk.sgenossen obliegt, Selbstachtung und Selbstzucht

zu üben.
i». Nur die Zusammenfassung aller im deutschen

\'olke vorhandenen sittlichen und geistigen Kräfte hat

Deutschland zur Einheit und Grösse geführt. Diese Güter

zu wahren ist Pflicht jedes Patrioten.

10. Niemand darf zurückgewiesen werden, der für das

Vaterland Gut und Blut, geistigen und sittlichen Besitz ein-

setzt, mag er Jude oder Christ, arischer oder semitischer

Altstammung sein. Höher als alles steht das V'aterland ; das

Heil des Vaterlandes aber beruht auf Gerechtigkeit.

Wenn wir nicht irren, haben wir diese Weisheit schon
irgenilwo gehört. Wo? sagen die Redactionen der liberalen

und jüdisch-assimilatorischen Blätter, die seit Jahren mehr
oder weniger salbungsvoll dasselbe predigen. Es hat also

der Ausschuss des Centralvereines das Pulver gegen den

Antisemitismus zum tausendstenmale erfunden, ein Pulver

schlechtester Güte, denn der F>ind fühlt sich nie getroffen.

J:]s liegt oft viel Kinderspiel in einer tiefen Weisheit.

Die Juden und der Antisemitismus in Algier. Einem afrika-

nischen Keisebrief des deutschen nationalsocialen Pfarrers

Naumann entnehmen wir folgende Skizze: „Ich möchte
nicht aus Algier berichten, ohne der jetzt brennendsten

Angelegenheit zu gedenken. In der Stadt Algier leben etwa

l').()U() Juden, das ist reichlich 10 Percent der Bevölkerung.

Diese Juden zerfallen in zwei Theile : modernisierte fran-

zösische und ursprünglich orientalische Juden. Das Ver-

hältnis ist also in gewissem Sinne tier Lage in Wien ver-

wandt, wo auch die Oberschicht der Juden im Deutschthum
aufgeht, der Volksbestand als solcher corporativ weiterlebt.

Aus dieser Lage ergiebt sich, dass die Judenfrage ebenso
im französischen wie im arabischen Stadttheil spielt, u. zw.

in beiden Lagern als Frage der Con(;urrenz. So fand sich

in dei- antisemitischen Parole zum erstenmal ein Ziel, das

Franzosen und Araber zu vereinigen imstande war. Daher
erklärt sich die Wucht der ersten antisemitischen Erfolge.

Natürlich wird den Juden hier alles zum Vorwurf gemacht,
was überall in der Welt von den Antisemiten gegen sie

Weltäß Nr. 11

pecuniären Erfolg, dass das Comit«^, wie im Vorjahre, K. 100

der jüdischen Toynbee-Halle in Prag zugewendet hat.

Crajova (Rumänien). Hier wurde ein zionistischer Verein

„B'nei Zion Jehuda Hanasi" gegründet, in dessen Ausschuss
folgende Herren entsandt wurden : A. B. N a t h a n s o h n,

Präsident ; S. C e r b a u m, Cassier ; L. M. R o s e n z w e i g,

Secrelär; D. S c h ä f f e r und S. Petrianu, Ausschuss-
mitglieder

Brunn. ( J ü d i s c h - a k a d e m i s c h e V e r b i n d u n g



-13
tf^

/2.
3' ^^KOA) -:^^ /^^ö"



i

/{/ryi^
1^ /„ /

"^

i4



.ly

'' V
./-

^; .:',' '•'iKft^MRÄfi'S
^i':\-2' * '^-'-

^ 2^/c ^ C^ n
Z-^^^./^ / ^

^ i'
/ <: ^ <^ <L <. ^v <^<.^. . /4^ /

<B f to im JJr i

Cccr
,.3 e it b t". Storno n.

^^^ erfl^^f!»^ uiviivjn b-T^TOS ip crfdjiencn
®§ tft bie ©cfdjid^te ctne§ 5J?cnfd)en, ber unter ein
fadjen. önfprud)§rofcn 3}len[c^cn cufmädjft, 9^ot un.
ßnK'crjrung fenncn rernt unb bod) üon Quem in
nerlid^ unf'crüljrt blclM. §iac§ Sd)Icdjtc unb öUc
S3cr[ud)un9cn piaücn cn bicfcm aTtcnfdjen ab, bcr
mit offenen SIu:)cn burc^ bic Bclt Qd]t — ein
Ccbcngfud}er, bcr in fid^ fefBft bie Grfüüung fiubct.
Gme fion.s neue Wlo\opl)k tritt un§ f}ier mt'
sieocn, ein Ccbcnemut un6 ein ßetenlmille. bcr in
ben f)cutiGen fdjrocrcn 2aeen fo tittor notmcnbig
ift. 2^a§ 58udj fornnit in einer Qati^ befonbcrs ße»
fdjmQrföoaen Slu^ftcttuno ^^erüu§. —gi

•y

prii^^^cx t^^f^-

OJlomait, SScrIag a3runo eaffirer, Berlin.)

^n ptad^tboü ni^igcr Sürad^c, tote \\t nur bie

93eftcn iDOGcn bürfcn, bieienioen, ^le @lut unb

Temperament beibergcn bürfen hinter ber m^re
füMer Ueberlegcn^eit, treidle aber bod^ q1§ JytöSte

crfcnnbar, lüitb ^ier bon ?y t i f c^ ^^""v^"
°^^^^'

ncUitcn 8citromane genaltct. ^n ben Shebcrungen

bcö cinfad)cn ficben« tüädjft, einer unter bieten,

Bcnobi auf, ein VUm. ben bie UnbefongcP^eit

unb bie Eingabe on bie SBcIt unangrcubar mnd^cn.

S\bin ber fid) iebcm Giubrucf überläßt unb mit djm

fidj tMnbcIt, fönncn mebcr 5lot no^ Cinltaui^^ung

eimaä anljabcn; oaeS. moburc^ "iici^ i^cben gemein*

bin leine Stampfer obnütjt unb übcrtraltjgt, praat

an i^m ah ober tt)irb i^m nur 8«m Slniporn aut

feiner feliinmen fomcten^aftcn ßaufba^n

5n bicfcm JTloman micb auf Dem ^-»mtergruribe

untrer Süirüic^tcit, Sinn unb ^uljalt einer öe»t

in einer Wcfialt uerbic^tet. gcnobi, m bcr burger.

lid^cn Q3elt ein i&od)itapIec toiber ^Si^lf "'. »j*
"

SSal^r^cit ein neuer ®on «^"»l^^f „^•=^J"?'J'

1

i?lbcntcucr^, ein Sd^eiuroelen, üor i>f^en;A^a^lM

tah 2Sirnid,e äum S^cin fmcb ~- mit t^i"
/j J»"

neuer Ji)Pu8 gcftaltct, eine ^i*^»"""^ ""^^„'^^

mobernen ^-ÖJclt. bcr trir, oljne fie ju fennen. auf

2d)ritt unb ^ritt begegnen unb bie ^ler .<^«ni er)ten.

iJ\ bon einem ^W^i enibcdt morben »H Cr ttnrb

um Siinibol. 5" b^n emitcn unb ^eiteren (Ir.foben

?)icie«' ecbcn?. bi« an lein fon|cQUcnted
""^n^^v?^

rabi'ric einer Seit unb einer ©dt JöicLS, M-i

un ;rT öJiran .^^o.^JtaPler. .nb
.^^^^^^^^f^^

fa4i"icrt, mirb bon ictjt an bicUcic^t a\v „^eiw*

bi:;muS" crtannt lueiben.

oc^>hjLe ?j>

ii
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Gff<

oeitic,

[vohyrjV-Vrfrfjrbev fett bcm .,^^erli3bm§" nur
" —

;itt nun itttt einem
[tifc^cS üeroffcntlicfit I)at, tri

an „3 e 11 1-^ ^ Vi£^
»i t ein T(act}al)mnn.iv--

,9tomi3'Mant ober
iieiiu ^•eriü.'^nblnunvfünitlcr, ^
W'^ntiman-'?>orf)fta^lcr, bcr bcnt :r;ranp, fem .s^ nt

bcficrcr abelioercr, ocff!omntcner ^^ornt ^u crthdcn,

foltUuent nadxiibt. ^x benel)! fleine TvolKijniwn

unt» .?>ucbftapc{eien, nid)t mu nd) ',it bereutem on^

hcvn nm bcr flrQl)loube, hn 5ihtteipnnft. bc^'. al qcj

n»cincn .^sntcrcfjcü fteijcnbc nnb öcn niD^ltdiU üicl

ac (^

^ /^

SOlenfdrcn belüunbertc 3Kcnid), hjcnigiteng für fu^c

8cit ni fdn ober ^u fc^inen, ber er im (^run^c

Jüirfltd) ift. 5rif* !t<:nt in B^^^ob^ einen Ii}pu5 bor,

ten. 2^an
man feit

ranqemn?nrerbinc,ö faun nlcl)t Dcrfdjiriicflcn mcrbcu,

^af( er bic ^orm unö ironifd)-nclaficne .t>altunfl

JbontaS mQ.Xi\\^ nllsu t)irtu0'3 beljerrfrf^t unb bKjc

^:j?trtuofität unücriio^Icn bcmonftritrt.

Ul^L^

v^ /

, C^fritim <?rif(fK „äcnobi", ^Homan. (^u Gk^nälcinen 6,50 Ä.
^'il'erlai^ ^iU-uiio C^affircr, aHn'Iin.) — %xk biefcm Dlomnii unrb

tuif bem .<pinterorunbc unfercr SBirfli^feit, Sinti nnb "snliaU

einer ^jcit in einer ÖJeftaU bcrbid)tct. 'g^w^^A, in bcr bnrner*

Iid)cn SBoIt ein öod>)taplcr luiber S3?iUcn, ift in SBnlnTjcit cm
neuer ^ou Cnijote be& inneren 3l>bcnlcncri<, ein SdjeinU-efeiT,

bor beffen SR?ar)tI)cit baö SS? iiilirf)c ^um Sd}cin mirb. ^i.e <;ef)n»

fud)t unfercr i^cit lutc^ llnbcfauöent)eit ift (ilcid)fani in Wm
bcrförpert. ^
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SftaimM4$ Somati: ,,3enol)r'.

5)cr SScrfaffcr bie|e§, im ^öerlaßc Uon 23runo (ioffirei* crfd)ie=>

neuen Söctfes fcfiricb bor ettuo 15 ^nf)ren, ober tft es nod^ länger

l^cr, feine crfte ^Jiobeüe nnter bem 3:itel: „2)aä iöcrlöbniö". <3. %\\ä)tx.

brucfte fie bamalö. unb ber fd)mäci)tige, fleine 93anb fonb in ttw

Greifen ber ßiterarifd)en ftarfe iöeadjtung, oljne in bic <3cf)id)tcn beä

großen ^^ublifum§ 3u bringen.

6ö roar eine meIand}oIiid)e ©efd)id)te, qu§ ber ein \)öä)\i eigen«

artiger jEon flang, obiuol}! 5;cd)nif unb ^arbenfüfjrung ftarf burdj

.'^x^rmann ißang unb anbcrc bcriifjmte ^Htufter bceinbrucft fc^iencn.

lUiein ©Ott, c§ war ein ?lnfang3n3crf, aber ein (Srlebni^ tuar in

il)m fo 3art unb bebutfam, fo retnlid) unb feufdj be{)anbelt luorben,

tia^ man lueiteren Slrbcitcu biefe^ ^Dianne» mit. einiger S|?annun9

cntgcgenfcben tonnte

^ie (xriünitung^boÜcn foüten nidjt auf il^rc Sfiedjnung fommen.
6|raim %x\\d) fdjiücnfte 3um 2:r)eoter über, loar ein paar '^Qi)Xi

Dramaturg, um bann bie fübbeutfdje 3pit-fd)rift: „2)er neue ^Of^erfur"

I)erau§3uoeben, bic unter feiner Seitung 3u einem ful^renbcn Organ :

in unfcrcm (Seifte^Ieben mürbe.
\

''Rad) einer unenblid) langen ^^'aufc beröffentlidjt er jc^t bicfen

JRoman „3enobi". ein ungen)ölinlid)eä öud) unb bon fo iüßer JRcifc,

boß man in ibm eine Erfüllung feinet ^ugenboerfpredjenä crbürfcn

barf vlUein bie (Seftalt. bie bicfem '^\\&\fi ben 9iamen gibt, ift an

fid) CUT 5w"b — ift in unferer mobernen, epifdjen x:itcratur eine

Gingularttät. für bie cy feine iöorbilber gibt.

Ül^cu ift ^^zwüW: ^ui öruubc gencmincn ein uubcträd)tltd)e3

IVlenfdienfinb. ntd}t in bic SBelt ge[c|jt, um traft feiner öaben
ober Gnergicn eine irgenbmie beöeutenbe yioüe 3U fpicien. %\\

fubalterner 3teIIe friftet ei fdjicd}! unb red)t fein S^afcin. fo txi^

tl fid) jd^einbar faum tolint feinen [}aü ber fd:etnbüi taufcnb onberen

9lctd)t. forgfdltiger unb grunDIid)er 3u uiiterfud)en. Stbcr nun
cntbecft Diefcr Gfraim {Jtifd^ an feinem 2/lobeÜ güfl«' burd^ V\^

i»^'
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Senobi üu§ t>n Statiftcric ber Sc5cn§foniöt)ie rjevou-^eljobcn inib

in eine gveüere, fcitfamc SBcleudjtunG gerücft iDirb.

(Sin llnbeträd)tli(i)er entpuppt ficfj al§ bcfcfjcner S3ernKinblunQ§«

fün[tlei\ ber über{}au|)t er[t in ber ^Jictomorpfjofe Qufblüf)t 5)cr»

lunnbeln, fid) ipanbeln — immer neue SJia^fen anlegen, ba^

allein ift (2inn nnb (SrfüHung feiner (Jstftcn3.

iTenn S^nobi ift befierrfii^! Don bem unf)eimlid)en triebe, be«

beutenbc Ü.Uenfd>en, bie in feinen ÄreiS treten, nodj^uafjmen unb. roie

ber 3)id;tcr eä ausbrüdt, „in ein Xoppelfpiel {)inein3uiuQd]fen, in bem
bie iüJirflid)feit feiner y'Jotburft foft jum (5d>eine ücrflüdjtet",

iuä!)renb bie luedjfctnbcn ©eftalten, bie er annimmt, ben n?af)ren

^nljalt feinet Safein^:} bilbcn.

Sd tritt er üon einer Spur in i)k anbcrc, tft balb Glmun, balb

ö'odjftQpIer, ba.h ^elh, Cffiaier, ;i'iebl)über. lüülf-äbeglüdcr — tüic c8

bie Situation jercciliö mit fid) f)xmc\t. Unb jebe ^JioUe improüifiert er

mit einem ^JtnpaffungjDcrmögen. ta^ an X>Ci% ©eniefjafte grenzt.

2lu§ ber 2:aöeöfron cine^ berfümmerten SafeinS fliegt er tnä

^eroifd)c unb finbet bie tieffinnige formet: „C^in 'Dlenfd) fann gcljen,

ir>oI)in er miU unb fein, luaS er luiU." Gin tüi c n f d) fa n n
a n e § fein! 3>ie§ gerabe ift feine natürlid)c O^rei^eit, im
(^cgenfa^ 3u ^^fUn^e unb lier.

%\ita möd)te bicfer 3enobi fein unb fdjcinen, um bem 9iid)tä 3U cnt»

fliegen, um in ben SÖtrbcl unb ilarneüal biefeS SQt)rmarfta 3U bc«

ftet)cn. Unb au§ biefcr 2;efinition t^cxau^ rcfultiert feine !Dtact>tfü[Ie,

fein ytaufdj, fein intenfiüer SebenSgenu^, wenn er mit ber Qleic^cu

iUrtuofität entgcgengefe^tc (St)ara{terc barftcüt.

Gr n)ed)fclt mic ein 'Ucime je nad) taunc unb innerem ScbürfniS
bau Äüftüm, taud)t an fidjtbarcr Stelle leudjtcnb auf, um bann lüiebcr

im 2 unfein 3U ücrfdjiuinbcn.

Ün fo abcntcuerlid)cr (X^iften,^ ücriinfdjt fid) auf ^ai\^ uatürlid)c

5trt ber ©cgenfa^ uon Sd)cin unb X!ebcn, üon 5Öirflid)fcit unb '4JI)antDm.

Qüx ein Tnd)t^ lebt 3enobt — für ein ^J^id)t§ ftirbt er, nur um ncd)

einmal gioB unb bebcutenb auf ben :i*rettern bcä 5)afein2» auftreten

3u fönnen.

?JJan fann ibn nid)t einmal eine Starren fd)eltcn. ba fein Spiel,

ba^ an?ijd)en aufppfernben ötnft unb breifter Jarcc balanciert, ben

/
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unbetciliGten 3"|cf)auer ericl}üttevt ober erfjcUcrt. llnb perfinft et
plö^lid) auf öe^cimni§üoUc Slrt, fo bleibt eine (Srinnerung 3urücf. Die
bunt, farbig unö oufrüf)rcnD ift unb uon nicmonbem gemixt luevbcu
m5d)tc, bcffen ilOeg ber [eltfame tüienfd) einmnl gefrcu^t I)Qtte.

X-cnn lüie bie Siguten biefc§ 53urf)cS. fo mag jcbcr Scfer fpurcn, bafj
in bcni ungcl)eurcn unb leeren 33etrieb itbifcfier S8egren3tt)cit f)ier cinci;
\tct)l ber beftünbig neue G^ovmationcn iud)t. um l)intci- Die ?}iealität

au bringen, ober, menn bie§ au [)od)trabcnb tlingt, feineS inneren
SInfprudjS am ^zbnii teilt)aftig i^u werben.

(^§ ift ein gefct)eite§ unb geiftreicfjeä ^ixd). gä fd)üfit über bk
iöefonberlieit feinc§ C>clben Ijinauä eine fi)mbolifd)e ©eftalt. Die in
einem großen 3lbftünb frcilirf} fn ben ^rci§ ber S^on Cuidjote,, ,<oamIct
unb ^iaUmt Gfbal tritt. (Jinen a:i)pu§ I)at Gfraim G^rifcf) entbecft,
ber ntd[)t nur feiner ^f^ontöfie entfprungcn ift, fonbern fidjtboi:
unb unfic^tbar unter unä fpuft, in bem aulc^t ba^ ganae fc^iflernbe
leben — bie Sc^nfudjt iebe§ einaelnen in einem ^J^Jinfci fidj fpiegeü.

?(udj ber XJcfcr, ber nad) Spannung burftet, fommt auf feine
Soften. 3cnobi§ Slbenteurerluft bebingt c§. M^ fid) bie Greigniffe
bunt anciuanber fnüpfen - ba& tie J&anblung reid) unb voK
2i3ed)fel ift ~, Dabei immer \)0i\ Ironie unb Teufelei burdjfe^t.

9}?ag ba§ 50erf ^tnlap au 9ionbbemerfungen über ^olitit unb
©efeüfdjaft geben, niemals verliert cä fic^ in uferlofe Joe-
trad)tungcn.

ISemi^, aud) bn§ 9icbcnfäd)Iici^c luirb anfdjaulidj unb plaftifrfj
gefdjilDcrt, )uic bon einem, ber mit ^ebad)t bie 5)ingc gefeljen unbm fid) üufgenonmien f)nt - aber cä Dient bod) nur Daau, bem «übe
feine iünleurä a« ßebcn.

2lnfed)tbar ift ber Vornan nur ba, wo cc feine ßpifobcn unucr*
mittelt auemanber reil)t unb bi^ augefponnencn O^öbcn oüau fora.

:?f ;?^^P."
^«^"ß" lö&t- 2lud) auf bie SluSflüge in 2öebefinbfd)cä

(s>tofrgebtet t)ättc fein 3(utor ißeraid)t teiften fönucn.

rrr-??Ji^*
cntfd)äbigt er burd) eine lüirftid) fultioicrie Spradie, bt«

ftiif tif^->reiaöoÜ unb fd)i)pferifd} ift unb oUe mbrauditen S3o£obeIri
ouöfdjaltct.

'Ber ein 3?ud) lefe« njilf, baS au§ bem 5Haf)mcn Dc§ Öerfornm-
Itdien f)erou§fänt, bem barf bicfcr .3enobi- efraim dxi\d)i crnft^aft
empfohlen loetbcn. "^

'
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^c^ ^^<: i ^U \ "U. ^ c i^in^^yx f. iK. ''n h

Mvim %i\W Borna«: „SenoM**.
•J3Dn

\,-, fcicic«, im Scrtaflc l'on 3-'vuno «i«»ivcrÄ
lict feine critc 'KrBcUc imtci; 6cm Iitcl: „Xaä 'ilcvU*iiw . i.^s»^'^'-

b u'rftc f e bamaU. »"b bcv fdimarfilige. »eine «onb wrb m ben

«"l^rcrm?ÜÄ (Hc<,i*tc,-. bc. =n. .,.c,.^ d«c.

firtiqet 2o.. Hang, pbroofjt 2cflmi£ m.b rwtbcin««""'« '»«'^ f"":«

6crln.7*a«a m,b anbcvc l>crü(,mtc Wuftcr bcc.nbrudt ,ci!,e>,cn.

^Jlcin (Sott. CS ivnr ein Mninng*nicrt, obci; ein er(ct.n,ä wa.; iii
I

ihm -avt inb bermtfau,. fo rrinlirt, unb fei.irt) befiaubclt motSen,

boö mm- .ocitnen itrDciteu biofci Wannc-i mit einige. ^P»nn.ng

^"^fiZX:^^^ f.Uteu nirf,t nnf i^ve ^«'j-^—

-

efraim Stifdl Wimcnfie jnm ähcatct über, ivnv^ em V^x v"')"

Ivn, mtuvg un. bonu b,e jübbentiAe 3citt<I)riii: ..Xo. neue .Utetnt

fteZ'-ügcben »*' nntev feiner Scitung 3" einen, iüfjrenbcn ^rgnn

te unfcrcin (Sciftc^Icbcii U^11I^C.
. .

i . V -

*^
nd ucr nicnblid3 U^W^^ %^M^ i^crot!cnthd)t ;r ict^t btc ou

boTlu' m Xu eine (fr iHiuna fciue^^ Co.QonM.rvipvcdien. crbCtrfcu

einoularität, für bie c^ feine 53Drbilber ötbt. _ ., .,,.^ .

^li^cr tft '^cuobt? .^m ©runbe genommen ein nnbetvad)thd)es

^M^lyU, ntd)t in bie Söelt öcfc|?t um fraft icnicrJbat^n

ober Gncrnicn eine irscnbmie bebeutenbe ülülle 5^ ptcicn. 5In

?,^t Itm'er SteUe fnftet er jdjled)! unö red,t fein Saietn fo bnß

d) icüti:;r faum Icf)nt, feinen ^-aU, ber ^c^.c-bar tauienb nnberen

alcdi forofdltiqer nnb arünblid)er su unteviud)en. .^(ber uun

eÄt bi
' 4-nim ^rifd) an feinem ^J^lcbcü m^, ^utd3 bic

^m ml^' bcr etatiftJ^ie bcr -ebcn.iomobie ücron^ö^^obcn nnb

i'n eine .ireüere, fcltio.me i^clcuditnna öcturfl mirb.

ivin Unbeträci)üic(^er entpuppt fici) nl^ brfeffener
^^™;;f ^"1^^]

fünftler. bev nbevl)aupt erjt in ber -^^'i^tmnorpIiDje au bin St

mrnbein, firi) munbeln - immer neue ^Jiaefen üuleöen, \^<x.

üüctn ift 3inn nnb C^vfüUunci fciucr Cvriftcns-

^^nn '-^.niobi ift bcüerifdjt reu bem nui)eimlid;:n triebe, bc

benknbc l)}icnid;en, bie in feinen ^^ treten, nncb^natimen nnb, tyii

b rllk^te e. an^brürft, „in ein Soppelfplel Di.inn^m.ac^ien m m

b c 1a^irriid)tett feiner ^JJotbnrft faft .^um ^d^tne ^^rrfu^- et

mbrenb bie lueciifclnbcu (s)cftalten, bie er anmmmt. ben nmljicn

:oiif}alt feinc'^ Iufctn-i biiben.

3o Ivitt er Lion einer 3pur in br: nnbere, \\K ba(b ^\v\xa\. balb

iLV'd-.ftQPlcv balb Melb. Cffisicr, -ieDl)aber. lüolf^beiiiurfer - _io:c e^

^iSl^H^n jcmeüin mit fid) bringt, llnb febe ^^^^^^ ''

mit einem ^^(npnf]nnG^i^ermönen, bn^: nn i^-^ iv^cntcijofte c^iciv^.

I



%uÄ bcr lagcefrou cineö l>crtümmertcn ^afein-3 tlicht er mi

-'Öcroi!d}c imb fiiibet bic ticifimiiiic ,1-ornict: „(viii 'iDlcnid) faiin ocljcn.

uiDliiu cu luiü, vub jeiu, luas rr unU." C<^ i n ^'ilcnfdi tann
n C i c '3 j c i r. ! Xic3 l3PrQ^c tjt jctnc natürlicijc '{yrctf)cit, im

"viile^ inödjtc ^icicl• ;5cnDbi jein unb jrf)c.tncn, um brm ^^hdit^ 311 cut--

fltcficn. um in bcii ©irtui mt- aovnonol btci>-^ :,\anvmiirfti> .^u bc=

ttolicii. Unb n't?^ Mricr IciinitiDU i)ciau§ Tcjulticrt jciirc anaditfütlc,

jciu rKnufdi, Kiu intonniHi- Vebcn^i^^nuK, inrnn er mit bcr atcicf)cii

U>irt!iontQL cutcjcx^cnacfc^te (Vi^araftcro bnr[tcUt.

(Jr lüed)klt ii">ie ein ?Jiimc je nndi Vaunc i'ub inncrciu '-8cbürfni-3

bn^ Moftüm, taudit au [idiibavo; ^teüe kurijtenb auf, um bcum iincber

im 'X unfein ^u bcrjdimiuücu.

Zsn 10 Qbcutcueriidicr C^riften^ i-^crmiidit fid) auf (jau^ natürlid)c

m*t bei- (Scßcnjal^ üon ^c^eiu unb i'ebcn, non iI\,Urfliö)iett unb ^.pfiantom.

5ür ein 5iid)tö lebt Scnobi — für ein 5ad)t-3 ftirbt er, nur um ivod]

einmal «jroß unb bebeutcnb auf ben Brettern bc3 Xajein-S auttrctcn

äu fönncn.

lllnn fnuu il'.u nidit ciuiunl eine DIartcu jdicLtcn, ha fein Spiel,

ta'j .siinir'ocn aufi'pi':vnbcn livnji unb bvcil'tci* ^arcc balanciert, bcn

unbeteiligten 3ufd)auet erfd}üttcrt ober crfieitert. llnb berfinft ec
^(ö^lidj ouf 9cfieimni§boUe 9(rt, fo bleibt eine Erinnerung gurncf, bie
bunt, fnrbig unb aufrüf)rcnb i[t unb non nicmanbem gemifjt lüerbcu
möd^tc, beffen iB}eg bcr feltfamc irienfc^ ciumor gcfrcu^t r)Qttc.

Xcnn iuie bte ^j^tguren bicfe3 ^ud)e§, fo mog febcr i^efer fpüren, bn^
in bem ungcl)0urcn unb leeren 53ctrieb irbifdier 33egren3t^eit (}ier einer
ftelit, ber beftünbig neue Jornuitioneu fud)t, um Ijinter bic yienlitdt

m bringen, ober, menn bic^ jn r}Dd^trobenb ftingt, feine§ inneren
5(nfprud)ö am ßeben teilljaftig 3U merbcn.

^

15^ ift ein gefdjeite^ unb geiftreic^e§ 'Jßud). (?§ fdfjafft über bie
' i^efonbcrficit feinet -selben ^inaui eine fijmbolifd^e Öeftolt, bic in

etneui gronen 'iibjtQub freilidi in ben .^ret§ ber Xon Cuici)ote„ {'»ömrct
unb -iMalmar Crfbnl tritt. Einen 2i)puQ t)nt ßfraim [frifd) cKtbecfr,
bcr ntd)t nur feiner ^Ponntafic entfprungen ift. fonbern firi^tbou
unb un|id)tbar unter un^ fpuft, in bem 3ule|tt ba^ gonae fdjitternbc
^'cbcn — bie ^c[)u\mi)t jcbeä einzelnen in einem 5ö}infel ftc^ fpiegelt.

'äud) ber !'2rfcr, ber norf) Spannung burftet, fommt auf feine
Soften. 3enDbi5 ?tbcntcurcr[uft bcbingt ei. h(\\^ fid) bie ereigntfic
bunt nncinanber fnüpfen — bah bie C-'önblung rcid^ unb boff
JBedifel tft — , babei immer bon Tronic unb Xeufelei burd)fe^t.

Wag b(i^ 2i>erf X'tnla^ ju tRonbbemerfungen über ^Politif unb
Cv^ctellfdiaft geoen, niematsi oerlicrt es fid) in uferlofc «e-
trad)tungen.

©euitf?, nud) ba?, ?{rbcnfäri)lid)C mirb rtnfd)au(id} unb plaftifc^
fle|d)tlbcrt, mic bon einem, bcr mit J8cbacf)t bie Singe gefefien unbm fidj aufgenommen Oat — aber cö bient boc^ nur boAu, bem Silbe
]cine iJaleurei 311 geben.

?rnfed)tbar ift bcr O^^oman nur bü, mo er feine Eptfobcn un4)cr-
mittelt anemnnbcr reil)t unb bie angefponncnen {yöben aö^u foto-
Io§ mieber faUen läjit. %ud) auf bie SluSflüge in SBcbefinbfdie^
Stoffgebiet I)ätte fein ^^utor il^er3id)t leiften fönnen.

fri?"-l"^
''"^^'^^ö^^öt er burd) eine mirflid) fultibierte epxad)c bit

rtiltjtifd) rei3boIl unb fdjöpferifcf) ift unb atte bcrbrauditcn Öofabcl«
au6fü)oltet.

2Öcr ein iBud) lefen miff, bo8 au8 bem 5)^al)mcn be§ ^crrömm-
itdien Iieraugfaüt, bem barf biefer „^enobi" Efraim Jrifrf)^' ernfthaft
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Kpliraliii rrisvh. Z o u o b i. Verla? Bruüo U-^.sirer, Berliu.

Dies ht ein herrliches Bu<h, zugleich ergreifend uml erfris<'hcna.

'A'it'iahc in seiner fortreitstndeu Knappheit und zeitlos wiederum in «kr

ida^si.^hfu Klarheit der Sprache und im Ersi^h^ffen der Gestalten, die

wir aN Zeitgenossen griis*en, und die doch einen Evfigkcitszug au der

Stirn trauen. Ein Kün.4ler von rührender Reinheit lu»t hier in Anlage

und Dnrchführung ..'ewaltet, hat str;Uilenden Hniüor nn.l tief .schattenden

Ern<t harmoni.-cb verteilt, und nur ein guter C^ewt kann diese Handlung

ersonnen haben. Wer ist Ze,nobi> Ein Land>treicher des Le^eius em

Don Quichotte <les Seelenabent^uers, ein Hoehstapler von rchtcni Adel

der Gesinnunsr. In ihm i^t die „Unbefangenheit jenseits der Erkenntnis ;,

dif-, ^^\v s«'it Thomas Manns „Tod in Venedig" als literariM-.h-philosophi-

.s-iien B--it2; kmnen und lieben, die UDbefangenheit, die ihrem Iragt-r

'<.i.ic .ehwerraiitige Heiterkeit verleiht und ein iin=.-.büldiges Wi^^eii, das

ihn unangreifbar und unüberwindlith macht. Zenobi i<% der Held aiL5

Schnach<i, d^r Mcb aU derer durch iüiicren Z^vau^
tT^'^'Z^Tv^f^^

müb-^elig und beladen sind, fc^einc hemmungslose unbekümmerte Fr ade

Tm „Auf der Welt sein" und .eine Gabe, .ich m tausend lomei

^.tk-ken, braucht er ein.ig dazu, n.n den Men.'chcu bei.u. Icn H

an Kandc des ..Krimiuellen' wandelt
»^^^^^ J:=^^^}"^^.^fnt lieh .

auf .einen ^^treif.ügen der Memchenhilfe dahuu die ihn scid^^^ U

sein folgerichtiges, llnn wunderbar gcmas.es
V:^-^.^"^'^ J,^;!^, ;.i,K

all diei€ erregenden Begebenheiten, in die Zenobi b.ch
'r^^^^^/^":^' "^^

klinet wie eine weiche, ferne Mu^^k die Liebe hinein, Irauen u..d

M^l^rve'l^l^^n auf geheimnisvolle Wci.c ihr
-J-^--^-,-f

undeutliches Gi^sc-hick mit dem Glück und ^ "^ergaiig der lU t^c.tali.

„und ihre Gewichter verjüngten .ich. wenn .sc an Zcnobi d.i htin ....

Es i.t eines jener seltenen Bücher, die uu^ besser machcn^koimen^_>Un

mu^6 ci mehrmals le^'n.

7
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DER II>EAIiIS(TlSCHE CHABI^ATAJT.

Zenobi, ein Mann mit diesem bilblischei*

,

Namen, dar schon als Klang an eine halbe Hoch

stapelei erinnert, ist vom Schicksal gezwungen,

ein Charlatan zu sein. Zwar könnte man es von

jedem Charlatan sagen, auch von denen, die vul-

gäre Namen tragen. Von ihnen aber nur, wenn

man die literarische und beinahe religiöse Ver-

pflichtung fühlt, das „Schicksal" verantwortlich

zu machen für den „Charakter". Zenobi aber,

dem Helden des Romans von Efraim Frisch,
„Zenobi", Verlag Paul Cassirer, Berlin, wird jeder

Ungläubige, jeder Unbefangene, jeder Harmlose

den Zwang zugestehen, Höheres zu scheinen.

Zenobi handelt gewissej-maßen in berechtigter

Notwehr gegen die Wirklichkeit seiner viel zu

unbedeutenden Existenz, Zenobi täuscht mehr

vor als er ist, nicht um Vorteile zu erringen,

sondern um mit seinen (leider) schwachen Kräf-

ten ein leider viel zu mangelhaftes Gleichgewicht

herzustellen. Zenobi, ein kleiner Feldwebel von

jener Art Intel "gonz, die Unteroffiziere in Re^h-

Dungskanzleien befäiiigt, wie Ministerialbeamte

auszusehen, al'er klüger als diese zu sein. Zenobi

hat von seinen Lügfn keinen pej-sönlichen Vorteil

Er gleicht jenen geschickten und verblüffenden

Taschenspielern, die mich im Variet<6 so Ober-

rasrhend betrügen und bei deren Anblick ich

immer wieder über die stark imterschäfzte Macht

der Ehrlichkeit und der Tugejid staunen muß.

Denn: warum, so frage ich mich, treten diese

Männer, die aus dem Nichts Tausender zaubern

können, für einen verhältnismäßig kargen Lohn

im Varietx^ auf? Weshalb leben sie nicht un-

mittelbar von ihren Künsten, sondern von der

mühseligen Demonstration dieser Künste?

I

Das ist, könnte man sagen, die Tragik Zenohig.
Er könnte zum Beispiel ein Heiratsschwinfier
sein und gute Tage verleben. Aber er verliebt

sich ehrlich — und: welche Pointe! — in eine

Jlochstaplerin. Er könnte — in einem entscheiden-
den Augenblick •— sagen wir: einen Minister

spielen (und das bringt immer einen Vorteil)

aber er spielt: einen Revolutionär (was immer
und auch ihm nur Nachteile bringt). Es gelingt

ihm, für einige Augenblicke der gute Bekannte
eines leibhaftigen Königs zu sein und für einen

englischen Diplomaten gehalten zu werden. Aber
Zenobi benützt diese günstige Gelegenheit nicht

für sieb, sondern für einen unschuldig Verurteil-

ten. Zenobi ist gewissermaßen ein Hochstapler

aus Altruismus. Eine Art Idealismus verbündet

sich in ihm mit seiner Fähigkeit, immer wiedor

eine Persönlichkeit vorzutäuschen, deren soziale

Stellung ein Vorrecht auf Idealismus und dessen

Ausübung' verbürgt Z^nohi wäre zum Beispiel im

Zeitalter der Renaissance ein historischer Held

geworden. Da er aber unser Zeitgenosse ist, ver-

sank er in jene tiefe Namenlosigkeit, aus der die

modernen Legendejischreiber ihre Gestalten und

Stoffe holen- Zenobi ist eine schöne, traurige

Legende-

Wie eine Legende geht die Geschichte von

Zenobi aus. Er kämpft in einem DueU, er wjrd

verwundet und seine Spur verliert sich. Vielleicht

ist er jener Räuberhauptmann, der augenblick-

lich die Leute in Atem hält Vielleicht lebt er als

hohe Persönlichkeit unerkannt und zu hoch über

uns, als daß wir es wüßten, im Unde. Vielleicht

aber auch ist er tot Wej- kann es wb^sen? Wer

hat sich denn in Zenobi ausgekannt, als er noch

unser aUer Nachbar war und der Autor noch

jeden seiner Schritte Oberwachen und verzeichnen

konnte? Wer kann überhaupt die Zenobis ver-

stehn?

/•



Efraira Frisch selbst ist. anscheinend nur ein

unbeteiligter Chronist Wenn das Schicksal

Zenobis unsichtbar wird, teilt der Autor mit, es

sei unsichtbar geworden und ihm, dem Autor,

bleibe nichts anderes übrig, als eine Vermutung.

Es ist eine sehr witzige Bescheidenheit Der Ver-

1

fasser ist nicht der „Schöpfer** Zenobis, sondern

dessen Beobachter. Der gestaltet, indem er be-

richtet Es ist die Haltung eines modernen Autors,

der keine Fabeln spinnt, sondern die Augen auf-

macht. Es gibt kein« spannenderen Fabein als die

Realität

„Zenobi** ist in einem klaren, mageren, sym-

pathischen Deutsch geschrieben. Es gibt kein ein-

ziges überflüssiges Wort in dip>sera Buch. Deshalb

ist es immer spannend. Ist man mit der Ge-

schichte Zenobis zu Ende, so freut man sich, daß
j

Zenobi möglicherweise noch unter uns, neben uns
i

leben und wirken könnte. Man weiß dem Autor
|

Dank dafür, daß er, statt ein brutales „Ende" zu
|

machen, eine liebenswürdige Fortsetzung an-

deutet Legt man das Buch aus der Hand, so hat

man es, wie man sagt^ eben nur „aus der Hand"

gelegt- Joseph B. oth- 1



ßfroim ^rifcft: 3enoR
Söruuü Gafftr er 53crlog.

efraim grij*, cinft Dramaturg bei ^ein^

barfct fpätcr öeraus.qcber fccr ausgcjeitbnctcn Seit-

[c^rift' ,;^cr neue ^txW , tritt nad) Dicljäbriger

^^aujc 'icböpicrifd)cr ^2lrbcit nun mit öicjcm ^J^oman

3cnobi" bert>or, in it>cld)em er, ein Slcnner bct 8eit=

iäuftc unb fritild).anaIpii|d)C5 Talent, fid) auf feine

^eifc barftellcnb einem beftimmtcn Greife brennenber

^cilproblematif ^u nöl^crn fud)i. 3cnobi bcifet ein

rbanta[tiid)cr 3)lenfd), magiid)cr Optimift unb

ed)n)armgciit, bei ^3öirtlid)reit fremb, nid)t burd) bloße

9{niDität o.^cr burd) ^2Ibfcl)r, jor^ern Ion)titutionell ge-

tr»i||crmQ{^en, uitb ibr nur in ber emigen iöcnvanblung,

bcr SO^asfe gcn?ad)lcn, in ieben (Slan^ Dcriicbt, loyor

'

tn ben bes Helfers unb ^:BobUäterö, balb cm Ämb,

bdb ein Jöo^flapier. 3n ibm, öem in bem "iHoman

ni^t nur \^\t toid)tig[tc, fonbern eine centrale etcUung

3uge»iejcn i[t — bic figuralc Umgebung entfd)roinbet

[tufcnmeiic in Umrife unb *':anbcutung, je roemger bic

centrale iÖelicbtung fic nod) errcid)t — wirb emc

epiclart bes „id)loIen" SDlenfcbcn üus überlegenbcm

unb, it)o C5 fid) babci um (£infid)tcn in probIematiid)c

a-riebfröftc uni> gar nid)t Icid)t ä« jiricrenbc eituatio-

ncn banbclt, aus überlegenem ©eiftc burc^brungen

un5 bargcftclU. I^abei fommen, burd) bic Struftur bes

5lomane5 bcbingt, jivei (Elemente Mim ':i3orjd)cin, bic,

bei aller Älarbcit u^ib ^finbcit bes "Sortrags, ,W feiner

cnbgültigen itebcreinftimmung gelangen »ollen: bie

überragcpjbc ^"Pofition, bic bem genobi eingeräumt ift,

^icbt fo oicl eid)t .\x^ [id), bajs-bcr 5loman, aus biejem

^iiaiksn 3Kiüelpunitt« kbcnb, iormal uöb als DnkntioÄ

ben einn einer „CLb^tafterftubic" crbält, bancbcn ober

läuft bic n?ed)felrcid)c eituation, bcr eigentliche cr-

,^äblcriicbe etoff, ber feinen ^alt md)t in gcnobi

finbct, fonbern eben im 5Öcdbfcl fcfbft unb nacb feinem

eigenen ©cfefe fommt unb gebt. So bleibt er loder

unb erreid)t nid)t bic Ictjle 'Di^tigfeit. 6cinc C£inbring-

lid)feit unb illufiratioc Slraft erlangt er geroiffcrmafecn 1

crft inbirett, rocnn mon ibn nicbt üon fid) aus, fonbern
j

ton Scnobi b« (icf,t. Süt Sielen imli* Ü' i" 3«'*^

3RcnI<f, ohne Sern ui,b
"9"«^^''"':,''*o [^"4

flcht Aulefet in ben Sties übet, in bem fielet iwiierb«

an feinem Orte .,u fcnen, .er|*n>.nöef, »e.ip. eme

2.,PU5 „Ucbetall unb nitßenbs", bet m,t bc Um

!*f*tun «nb Snt.Put,ctun« ^"™i'rj"';,„ftc^a
gcirita*e Su* hat ben -Sovjug, auA f'^'»^;';'«'

,,
unb inleteffant ju jein. L«"« e«""""
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(5in ?iomau von ts f t a i m 5 1 i f cf>.

'^Itfn- bei brutto Gaffivcr eridiicucuc ^Jlcnuiu bca öiööcr aI5

«löGcsetclmeten (SffGBlncu betanntcn %vMjc^. m Tsoxnm t^c.^

wit ühcv bem ^urdiJcDntti ftebt. :?icferÄnobt ift mcDr at^. ^a

fuiitjfc S[>lem-cl), bev diartatanöalt aitö l^ Sieien miUctnnnUc

£»etrunn imb öartcr öuaenb hiunuffteiat in bic 3pnare einer m
imi niicnblici) locfenbcn ä^It, in ber ,^iJrfien. Staat^^manner nnb

!t>lj)l0tnmen. ^iMig-, Sit-ansmänner ^5triitx.fratcn bcö rs>eiitc^ eine

?RDtrc mieten ttnb In Wc et n<ö tnlt <uiöet>i>renet ©tanbcjja uafr

Unl>crfTOten^elt hinein jufc^Ictct^n tt«i6, babet mit bctblüffenbei

^Idjetbett lebe anöflU0fett einet S^omptomittletunö obet 3ltebei»

lofle umoebenJ). 2>lcfet 3eni>l>l Ift ölelcDaetttfl ^^ eDm&ol unfe*

tet 3elt, bie Jeben In bte ßtaufmne Stctmüble beg smtaas ^toinflt,

in bn^ SoC^ tapitaUftifct? einfleftetttct ettoerb^mdoü^feitcn fpanut

;5n bietet Stoti ift tein Staum füi ein fteieS Spielen bei fttöftc,

reine Unoebunben^elt, um atte a:alcnte f)>iclen ju Uffen rnib \9

fuc^ nui ottju oft bie (Sebnfuc^ nac^> neuen SBeaen, bie melfteu»

nut in t>et ^^antofie unb nut fe^t feiten im mitnict>en Sebw

tiegcn. ^iefe eebnfuc^ berWtpett 3cnoM, et flnbet, njenn am
in betpöntet SBcifc. We (Sc^Iüffel, bic ibm bie qjfotten öffnen, fei«

Eigenleben naO) feinen eigengefe^n ju bitlglereit. S^ein SBun*

bet, bot et, ebm&oi nut unb nlc^§ toeiiet, am 3<&tu6 im Ufet*

lofen flcö betliett unb feine ©puten im i^onbe bet ^tä«llc^feit

fic^ betUrtfct^n.

5>iefct 3eno!W ift mit einem (^fptit unb eian gejelO^net, bei

ben rxKtbten $^iinftlet unb ©eelenbilbnet bettät, (»bet cruc^^ ben im

Seben ftebenben üJlenfc^n, bet um aöe liefen unb Untiefen, «m

aae <Sebnfu0t unb otte S^iXame bcS Seben^ mcife.

^llbc 2>teJ?eT.

r,
Z) L ^^ <^^-<- (^-^ t ix^^ ^ ? c A

Efrain Frisch: „Zcnobi". Bruno Cassirer Verlag, Berlin. Ganzleinen M. 6.50.

In seinem neuen Roman zeigt uns der Verfasser einen Menschen,
der in einer starken Gegensätzlichkeit zur modernen Zeit steht. Es ist

eine rührende und wunderliche Gestalt, die vor unseren Augen ersteht.

Ein Spiegel unserer Zeit, der durch seine Wahrheit unsere sämtlichen

Zeitereignisse und Weltanschauungen Lügen straft. Zenobi verkörpert

unsere tiefste Sehnsucht und ist der Ausdruck des heute so tief schliim-

^^^n^l^Miden göttlichen Kulturmenschen. D^. S.

I
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INTENTIONAL SECOND
EXPOSURE DUE TO
MULTI-SHADED ORIGINAL

1 ^:rl^.

* 3 ^ ^ *^ ^ ^-

(Sin Siomnu »oti isftaim «iti*

l,y.-'

'i

Vif

5>tef€r bei ^runo (Saffiver cridHciicue »icitiau iea öiSocr alo

«idßcsetclmcten CS1iat)iiteu fcetannteu ^.vm^i, W ^'5^"^^\'
^;;^.

wit iihcr bem ^urcl}fd)niti flcDt. :>^,icfer«nobt tu mcDr a(§ öu

ftttitlc Wenfcl), bn- diarlatanöalt aus l^ 2:ie!en uubetanntcr

£>etfunfi unb Oattcr SuQcnb t)inßuffteiat in bie 2pliure einer t«^

IDU uHcnblict) locfenbcn äJfelt, in bcr r5Ütiten, Staat^niannct unb

!t)lDli>nMiten. %bn^% ^it xinsmänn^t ^Utiftrifraten bc^ ö,eiii€§ emc

gioffc frieren ttnb In t>ic et n<^ mit önöd&orenex ©tanbcsaa ua^

Untocrfcotcn^it hinein jufc^^Iclc^n tt«i6, babet mit bet&lüffenbet

St0ett)ctt ieb€ anoaU^tett etnet J^omptcwittUniim ob€t ^ileDet»

loflc itmoeijenb. 2>lcfet 3«nj>l^t Ift fttetcöaeltlo ba§ ©Dmbol unfc*

T€t 3elt, bte Jebcn In We öraufmnc Stctmiltjic bc§ «ÄttUiaS Jtoinflt,

In ba^ 5o(!^ mi>ttaXlfttf0 einöeftettlct ettoerb^m^Ud^citcn f>>anttt

5n bietet Stirn tft rein 9iaiun fftt etn tteteä spielen bei fttäftc,

reine Unoebunben^ett, yxm atte Talente n>ielen 5« laffen rnib fo

fu(^ mit ottju oft bte (Set^nfuc^ na0 neuen SSegen, bte metft««»

nut tn bet ^pbantafic unb nut febt feiten ttn tottHtc^n 8eb«i

Iteöen. 2>tefe Seönfucbt berüt)?€tt 3enobt, et flnbet, n?enn (i>yim

In betj^öntet ©etfe, bte Ocblüffel, bte Wim. bte q^otten öffnen, fet«

etßenleben nac^ feinen etflengefe^n ju blttflieten. Äetn »jm*

bet, bö% et, (Sbmboi nut unb nlcbt§ toettet, oxa ®<^tu6 tm Ufet*

loten tl0 betllett unb feine eputen im ©onbe bet Wltööllc^ett

fl<^ bctiPifcben.

2>letet ^enirtrt Ift mit einem e^f))ttt unb eion fleaeli^^net, bei

ben ttKtbten Ättnftlct unb eeclcnbllbnct bettät, a«>et oucb ben tm

geben fteöenbcn 5Renfdjen, bet mn olle liefen unb Untiefen, »m

otte <Sebn|u0t unb olle ftitaiWe beg Seben^ n>ei6.

^ilbc 2>tebet.

Efrain Frisch: „Zenobi", Bruno Cassircr Verlag, Berlin. Ganzleinen M. 6.5a

In seinem neuen Roman zeigt uns der Verfasser einen Menschen,
der in einer starken Gegensätzlichkeit zur modernen Zeit steht. Es ist

eine rührende und wunderliche Gestalt, die vor unseren Augen ersteht.

Ein Spiegel unserer Zeit, der durch seine Wahrheit unsere sämtlichen

Zeitereignisse und Weltanschauungen Lügen straft. Zenobi verkörpert

unsere tiefste Sehnsucht und ist der Ausdruck des heute so tief schlum-

^J^j&MKf^n göttlichen Kulturmenschen. Dr. S.
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.n' E/raim Fri.sc/j; Zeno&i. Bruno

^'^'Cassirer, Berlin.

Die Geschichte eines Mannes, der

ein ScIiaiispTeTer ist, aber kein

Künsner, ein Iloclistapler, aber

kein Verl)recl)er, ein Ritter, aljer

kein lleUI.

liiner, der heute beim Lmpfanf^,

den eine Hauptstadt einem Fürsten

bereitet, sich eine Passagekarte /n

Tcrscliarfen weiß und in seinem

Taxi mitralnt. wenn die Cala-

wa-en ^\^\\ Gast durch ab-esperrte

StraP.en und unter (k-n Hurras der

Masse vom üalmhof /.um Uatnaus

l„.j„,.(.,^
_ und morgen plot/Iich

nuf ""den F.infall kommt, sich für

das Leben eines unschuldig Ver-

urteilten ein/uset/en. Also einer,

der i(Mle Gek^genlieit wahrnimmt,

um vor dem gr;>nten oder kUMUsten

Pubbkum eine Holle zu spielen und

daher alles tut, auch das Gute,

pesc^t/t nur, daß ein ein/iger da

ist. der dem Spiel zusieht, hs ist

voilkommen konsequent, daß dieser

Mann schließlich sogar bereit ist.

sich mit einem Idioten (<len er

nicht kennt) wegen eines jun?«-'|

Madchens (dns er auch nicUt

kennt) zu duellieren.

Die Ski/zierung wird genügen

iini deutlich zu machen dall

Zenobi eine Entdeckung hfraim

I-rischs ist, eine Eroberung nn

Heiche der Noch-nicht-Geborenen,

eine Gestalt, die bisher niemand

gosid.en hat. obgleich jeder ihr

rngtäglich begegnet. Denn /enobi

ist jener unbekannte, vornehme

||(M-r, der weiß, daß niemand weil.,

.ver er ist. aber sich in dem Ge-

danken sonnt, man könnte glauluMV

daß er jemand sein könnte unc

sich deshalb immer auf und davon

macht, wenn Gefahr besteht, dnJ

Inkognito zu lüften, und er ist zu

gleich auch jener andere Meir. dei

sich niemals auf und davon macht

und sogar bereit ist, beim Sturm

nuf Barrikaden seinen Namen als

Schlachtruf zu benutzen, gesetzt

nnr. daß ein Reporter in der Nahe

stellt Gleichviel daher, was auch

Zt>noi)i tut. ob er kämpft oder

nicht kämpft, sich arm schenkt

oder es vorzieht, Importen zu

nuichen, konservativ o<l<^'-^,f^^^
bitionär ist, Egoist o<lcr Altruist,

Liebhaber oder Veracliter -- er

bleibt trotz aller scheinbareu

Widersprüche immer der eine:

Zenobi. , „^_„

l-ine Konzoption von nnselieiirem

A„snu,R. Ein Vc-rsuch, .lor >n eme

Ricl.luns geht, an deren tmlo l.e

Gestalt des Don Qa.chote leuchte •
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Efraim Frisch. „Zenobi" ^S-- ^0^"?^'^ dÄnte'u"f-^
das ist so eine Art «'«^"öss.scher Don Qu.)ote. J-.in

M
^,

^^ ^^^
oder in der Sprache der Ger.chte:em ' "^h'iWPler w

^^^^ ^^

wie ein Stück Wachs uberlafet ^ei' " \Xcht und die hi ,der der Welt

überrascht werden kann, steht f
'"i^". ^""5" wird schliei-hch die ganze

vermuten in ihm eine wunderliche ilacM^ äo «
.^^^^^ ^as

Realität des Daseiris aufgehoben, denn die Uese
^^^ ^ ^ ,

Leben abrollt, sind an d.esem Menschen un^^^^^^
befi.nnl d»

5'Ä^Äiä'k^:roÄ:i.;"u^^^^"der S-l^e.-; man.hma. . .kl.c...., .

f

r -

* -^
1

t
-

ts«

Vornan. C^n ©analcincn tDl. 6.50. S^crl^a ^^runo (.«fftercr.

öerli». . . ^

wtttbc, bct ctftc bto&e Siomnit.
.-^'\,t?,,, tu'bt auf, eitt

einfädle« i'cbcuä .«ä*ft, "«",!'"'" "'t^Ät«« »*'

aielt unanatcifbar rnndKit. ,16« b« (ta
^^^^

«BcrläBt u„b mit ißm t"»'"«"
'u

' ^"^ «* ""' ~'''"

(Snttüuf«un9cn ctniflö oufjobci
, «^;'

j^ äj,igt, ptaUt oit

ßcmeinöi..^ feine fl^'"fffVu«".ur"äu;or«a" feinet feit«

iöm ab ober rottb i8m "">: ä""- •""^

fouicn üomctcnöoften SoiifbaDn.
„.«.läuttaeu unb

6analen Slpporat -, am
^'««„f?''i[öi"" tncr ©cftalt »ct.

lid)£eit, etnn unb 3nÖ"' ,"»",£"' gclt ein ^od)ft«plet

birtjtet. 3eno6l, in bct '"«f
't^'

' wt Son Cttüote bcä

n,ibct Sitten, ift in =»»''L«'"'
"

j "ot 6ci(cn ffiafttSeU

tnncicn SlbcntencrS, ^in
.**""''"-''-iI'i

"
|cl)n ud)t unfetct

ba* 35it£IW)c sunt 2*"". "'*;..?''
.„ i»m »ctlätptrt

Seit na« UHöcfansenöeit jlt fllc.d)'am '• %,„6t ift ein

Sic ©cito« niuetc fleid)a|fc.t »«»;"• "^'L mobetne«

„euct agpuö öcftallet e.nc Ct'rtK nnnn ^^ ^^^ ^^^,

iScIt, bct mit, ü6nc fic 5« £''"''•"' ""'
rj„cnt asitOtet enl-

feoeonen unb bic f)iet »",« «'''""V"' Sr ivS^ »en etnften

bcdt iDotbcn iit. Cr •»i/».\""iX?," tia an fein lonfc ,

unb ßcitctcn l^Pifobcn biei« Scten«, l<^ '

gen "

flucntc« uub «"'»«f'ft'f.^.^.^ffi'„^r^ t liele^, ba^nny'
aac *atabo,;ie einet .-^ctt ""> ""\'

f.'' ettum faSjtntetiraue ^4>"*^***'«^^.*'' ""•\: "V«v itith ^nbcnteuxcttum faöjtrticicir^-parabox

fac 8cit au •i^orf)ftarlcr. into
J'J";;^^^^—P"crfrtnnt

bctt. — .

* ^
i. ' ' ^ ^

' ^ /
^-
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^ (Ein fonibcTfxJrcr 3*ö>'i^t^r .^lU'iiiclKti SdwDinMcr niitb öulölawbi^ni ^Qn=
' taften ift ^\x^ ber 5)ctb bcs 9^om<ins 3 e n o i) i oon Gfraim t} r i j d).

^cnoW, bcr aus einem SEinfcl bcr [übflan)ifd)cn ^rootn^ bcs c^enwliflen

Dfterrcid)5 ftommt, t)Ot oon l^ugcnb auf eine äufecrft rc^e ^^^fjontotfie unD

ein jeltfamc« lolent bemiejen, lief) in bas 5öejcn anbrer aJlen{d)en l)in'

einwbcnfen imb fic mit nüditroonblerifc^er £id)erl)eit 5« fopieren. 3""'

critenmal roirb er fid) feiner i^ciljiflfeiten bemufet, als il)n ein leid)t=

finniger ßciitnant fat^cniämmcrlid) oerbriefelic^ in feiner Uniform auf

einen ^SüU fdjirft, ben mit;\umad^n er felbft feine ßuft tK»t. Der ficine

5>anblunfl5geöi(fe fpielt in einer Qniprud)<>Dotten (B«feafd)Qft ooUenbet

ben eleganten Offizier. Sein lebt)ofter Slnteil on ber Umwelt treibt

if)n Qud). mit bcr 3eit aus 3citunflen unb ?Büd)em einen roirren Raufen

ber Der|d>icbenortigftcn Renntniffe ,vifammcn;^uflau1)cn, bie ibn bei feiner

SDfHmifrt) unterftüt^ett. ÜJlit fröt)lid)er Unbefangenbeit überlädt er \\^

bcTO ©inbrurf bes' Slugenblirfs unb nwnbelt fid) mit it)m; er füblt fid)

nie als aSetrügcr, benn Sein unb Sd)ein löufen tf|m untrennbar burc^-

cinanber. ÜJleijt geibronc^t er feine Gbamaleongoben nur bo^u, um mit

ber i>artnäcfigfeit unb bem 5&agcmut eines Don Ouid)ottc für bilfs^

bebürftige 5menfd)en einjufprinflcn. ©0 finbet er nod) bunten Slfccn-

teuern fein C^nbe, als er fid) ivm Dritter eines beleibigten U«abd)enD

aufiDirft. Sfraim ^rifd) fübrt eine ©eifte&ocrfaffurtg Dor, bie, roenn

üuci nwbl nie in foldjer !Weinfultur, ^uroeilcn i^n moberncn ßebcn out»

tnud)t. 3enobi ^cigt tiipifd^ (Bigeufd^iften bes i>od)ftapler5 obne ben

Tillen, fie txrbrcd)crifd) oii&aunut^en. Der ^Bai^d^jettcl erfmbct bafur

fc^on ben Flamen 3enoWsw«5



r^

1^,

'itmetJung ju einem Slomou

2^aö i)t ein gana retseitbcr Ebeitteurcrrümatt.

)ctt G t r a i mj$r ijdj , bcr brannte Iatip!al)rf<5c

untci: öbiöem Xitel bei iöruno (£amrcr, Söcriin.

crfd^cincii läßt. Xas Reifet, ein ?lbcntciirct ift

^cttobi cigeutXidj gar ni(3^t, im ©eöcttteil, fngot

ein Ilcinftcr .Stlcinbürgcr, aber fo tioUcr lag^

träume, )o uubefangcu, fo glüd^aft natürlich,

habet fo clc^^aiü. -i^a^ 3- *• ^«^ ^^"^9 »^»'^...S^PÖ^

lanb bei fcijm Scjud^ in 23tcii baiä ^üfi)d)e

3crcmonicII rftt^rbtic^t, um mit bicfem tocnnctnt^

Udjcit iBcfannten au5 2)lartejtbab cm |»öxir oit'

regcnbc 2)hmitcu 3U tociptaubcnt — \T)ä!)mt.b bcr

Dfterrcic^i|d)c ^miuiftcrpräfibcut bcit forboiu

hurd^bixd^enbcu ^ettobi für einen enaltl«^ett Zm
holt. Ucbct:^aupt: btefer 3etti>bi toeiß ^^^F,

"^

ric^liqen ^iJIuacnblix! bic fo rtc^ttgcn (Reffen,

2öortc, lüoH au^ Äratoattcn ju finben, ba^ iftm

oEed iufitcqt: gfrcunbfdjaften, bic Witten
Srauen!)cr3cn, 9Hmbu.S 2Kad)t unb öelb: Gr

aber !ann ni^ts fajfen, nidjts baltcn, mc^t^ be-

IioXtcu. Gr braucht cä aud) nid)t. XrÄunJfltt

arm unb fd)Ii*t ncfit er burd) aücs 'gjarjen^

a\M unb ^.mdrc^enlcib nx^ burd; aUcu iO^arc^cn-

qlan.; balb üornet)nicr iRittcr, 5^eüer unb S3c*

freier, bülb iBagabunb ober ^Xmoatt bcr toten,

baJb nutbc;a^ltcr Jünftlerifdjcr ^(uslagen-

betoratcur. iabei ift er cigcntlidi i)on .^•^au^ oiiö

x>IpDtI)etcr. . . .

^:jld), bicfcr Rcnobi — wenn ntdn fein 33ct«

faffcr in fold) Ituberfc^Udjter, ^art T)in^Ictteite

!^rofaerAäl)Iun.i tT)n gefdjaffen I)dttc, Der Itcbc

©Ott miinte f'trarfs bcmul)t u^erbcn, mj^} "^y

ftnben ^Seine araXveiSfcnüKic^c uiijj bod) |n

natürlidie (^cftalt boTI Ünbtidier (^ra^tc fteiüt öus

bem Märntncr i>XIöent}orIanb ale ^^"ajc ^04:0^,

um in 5öicn, in 5]Ründ}cn, an bcr %\>x\a ttelc

,SaI)rc unb ?lbcntcucr lang bic ^'iDMtjdjcn ^u U-

äubern, mx\> bann alö fd)On lei]G dlternbcr nad)

einem pljantaftifdjcn Bmclfampf.im Salb gu tjcr-

fd^cHcu: Dou bicfem 3cno6t tucxben t) cic

träumen, biele fdier^en, unb mclc tt^etben i^n

lieben. i^Mndjcn aber loirb er me]^r fcm^y ^"t

5:enfmal, ein einnbilb, ein bcutct^eö ^^ S^
:r ift oiclleiri^t bcr cinjtg^wrflid^c 2^on uuitotc
er

unfcrcr ^t\t.
Tritscb.

Iclw grattcir!r5«nititf«m üCTlcöt. Vlud) mögen

fid)' litcrorifÄc Seinft^mecfcr ben ^oman

Laenobr tjcn efratm SrtW («erlag «rnno

Galliret in «erlin) ni(f)t cntgel)cn lajjen; er

ift bie meiftcr{)af t geformte ©efc^tt^te eine?

(cUfamen aKenfd)en, ber „tn ber butgerli^en

mt\i aU öot^ftaplei u)ibcr 5ßtIIcn, in ^iba^r^

!,ett al6 neuer 1)on Qnüottc bes imtr.ct

^ilbenteuerers" bafteDt. 3u guter ^cl^t u rmo^

Ten mir unf^r h.n tr.mxt—^* <^ ^1^n.

/V ^^. /7i^^

-:^^

"^l

|,<^

W ^ t-^ ;^^<

? ;^
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^ _fralm 5tt|4 .,3cnobi", 5Rottmn. 3n ©anj»

leinen SJU. 6.50. 93erlag SBtuno eoffictet, 23cr»

Un. „3cni>bi" ift nac^ Dem „«eilöbnis", bem

!Bu4 mit bem bei iflame b^s Xic^ters in bie

5leil)e bei »eftcn eingereiht toutbe, bet erfts

gtofee Sloman. Jn ben 3^ieberungen bes einfa«

(f)en ficbens mäc^ft, einet unter oielen, 3enobi

auf, ein 3Jecn|d). ben bie Unbefanöenf>eit unö

bic öinflabe m bie 3BeIt unangreifbar ma^cn.

3f>m, bei fiel) icbem Gmbtud übetläfet unb mit

ir}m \\ii ojanbelt, fiinnen ©eber 9^ot noc^ Gnt*

^äujc^ung etmas angaben; aUes, moburc^ bas

Ceben öcmeinl)in ieine Kämpfer abnü^t unö

übermältifit, prallt an i!)m (^^ ober ©irb i§m

nur 3um ^^njporn auf feiner feltiamen !omc-

tenl}aften ßaufbaJ^n. 3n biejcm 5Homan wirb

— o^nc ben mcitläufigen unb banalen 2lppa»

at—, auf bem öintergrunbe unfcrer IffitrlUu;.

feit. Sinn unb 3nf:alt einer 3eit in einer

©eftalt oerbicfjtct. 3enobi, in ber bürgerlicf)en

5ßeU ein öcffjitapler miber SB.Uen, tft m
3SaI)r^it ein neuer Don Quijote bes tnreten

Abenteuers, ein Sd)eintDcfen, oor bellen ^a^r.

beit ^ix^ SBirfii^fvc 3um S.:;ein u)irb. Die 5el>n»

iucf^t unlerer 3ett nac^ Unbeiangcn^cit ii^

glcirf)tam in ibm oerförpert. Di« ©eitalt mafirvi

ge|cf)affcn ©erben. ?;n 3enobi ift em n>uei

"^'n ,tn .M ^ nc liricbcinung unierer mo^

..„b einet SP'^H-
«'^^^ .''«'„^tVm fa\iniett,

»itl. Bon ictit an Bicllci^t als ,.,ien

c.tannt nwiben. —

1

..ß^.
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EFRAIIVI FRISCH: „ZENOSI"
VERLAG BRUNO CASSIRER, BERLIN

zugespitzten Weise, sondern er ist
'

menschlich, in ihm scheint tatsächlich

das Menschliche aus sich 'heraus zum

Charakter geworden, zum Sinnfälligen,

Anstoßerregenden, Kampfbedürftigen

und in den Untergang Hineinführenden.

Daß ich mich deutlicher ausdrücke: wir

sind gewohnt, den inneren Konflikts-

und Reibungszwang eines Menschen auf

individuelle Besonderheiten zurückzu-

führen, auf seinen „Charakter ,
daraut

daß er mit anderen Charakteren /usani-

menstößt und sich entwickelt Zenobi

aber entwickelt sich nicht, sondern ent-

faltet sich; seine Abenteuer geschehen

etwas wie die eines Tieres; wie ein

Hier darf man nicht verschweigen,

was an Daten bekannt ist und dem t:r-

scheinen dieses Buches einen eigenen

Zauber gibt: vor 25 Jahren hat

Efraim Frisch mit einem Roman
debütiert, der „Das Verlöbnis" hieß und

durch seinen Erfolg seinen Autor in eine

bemerkenswerte dichterische Lautbahn

hineirizuleiten schien. Er erlag aber,

oder verschenkte sich der Kunst in

ihrem täglicheren, lebhafteren Gewand;

er ging zum Theater, er ging in Verlage

und war uns zuletzt bekannt als Her-

ausgeber der unvergeßKchen und un-

ersetzten Zeitschrift „Der Neue Mer-

kur". Jetzt erscheint dieser sein zweiter

Roman, er überrascht damit seine

Freunde, oder vielmehr er betätigt sich

ihnen. Ein Leben für die Literatur?

Das klingt manchem nicht gut, sondern

eher wie ein Einwand gegen das

Dichtertum solches Autors. Und. da die

Leser und Bewahrer von Frischs Zeit-

schrift, die den darin niedergelegten

Reichtum geistigen Lebens kennen,
,

nicht so zahlreich sind, bleibt dem An-

kündiger nichts anderes übrig, als seine

persönliche und als gerecht erkannte

Dankbarkeit gegen diesen Mann wie ein

Argument vorzubringen und mit all

seiner geringen oder größeren Autorität

zu erzählen, daß hier ein spannender

Mensch und ein lebendiger Oeist

arbeitet, so als wüßte er nichts von den

25 Jahren im Haus der Literatur. Sem

Buch tut Zeugnis dafür.

Zenobi ist ein Mensch. Cr ist es so

sehr und so ausschließlich, daß es

eigentlich aussichtslos ist, weiter nach

seinen Personalien zu fragen Welches

Standes, welches Alters, welcher Vor-

bildung? — mit alledem kommt man

nicht an ihn heran, und was hat er ge-

lesen, was weiß er eigen lieh? ^ die

Fragen sind vollends verfehlt. Kr si

dn Mensch, es bleibt dabei, und er i

es bis zu dem Grade, daß er .selbst

nicht mehr wußte, wer er war .
er

Tst zweitens ein Charakter Aber das

ist in seinem Fall auch nichts anderes,

denn er ist nicht geizig oderleiden-

schaftlich oder sonst etwas m emer

\

etwas wie uio vuivo »iw. ww,
_

Tiger raubt, reißt und erschossen wird i

aus Tigerheit und nicht aus Krankhaf- I

tigkeit, so abenteuert Zenobi aus (natur-

geschichtlicher) Menschlichkeit und in

ergreifender Unschuld. Daß er aber

abenteuert, daß er aktiv wird das dankt

er einem Elan vital, der bei ihm grund-

sätzlich vorhanden ist, .
ohne erst auf

Angriffspunkte zu warten, die ihm von

der Moral oder den sozialen Umstanden

oder dem Erwerbstrieb angeboten

würden. So wird er dennoch zum ^.ha-

rakter, zum Wunderbaren, noch nie ge-

sehenen ausgewachsenen txemplar des

voraussetzungslosen Menschen, wie wr

ihn sonst nur im Stadium des En -

Stehens flüchtig kennen ""^ /leMeicl t

ahnunghaft in manchen Frauen, wo wir

ihn unverbindlich anbeten. --

""S von Zenobi. Sein Roman als

Geschichte seines aneewandlen Lebens

^t kurz gesagt, der Roman eu.es Hoc n-

etnnlcrs Oder, da er aus Unscl uld -una

S'chem menschlichen Impuls .och-

<;taDelt der l^oman eines Don Uuicnote.

e nes Dfiffige.^, charmanten, w.e von zu-

ererÄisprit betrunkenen A..wlt

seiner Nächsten, ein wenig dem -guten

\

- r



aber er ist bei seinen Imitationen voll

Elirfurcht für die Typen, die er kopiert;

als man ihn für einen ?:efeierten Sänger

hält, findet er sich in die Rolle, um den

Leuten zu zeigen, „was das sei — ein

Kammersänger". Also ist er auch zwar

Hochstapler, aber kein Deklassierter

und Anarchist, sondern durchaus Be-

jaher des Bestehenden, in dem er mit

einer wunderbaren Qlaubensfähigkeit

die postiven Züge entdeckt „Und nicht

so", sagt er vom Leben, ^wie es einen

freut, etwas für sich zu haben, als der

man zufällig ist, sondern wie bei einem

großen Fest, das man genießt, weil alle

dabei sind." Er ist vielleicht gar mcht

so sehr ein guter Mensch, sondern ein

freudiger, einer, für den das Leben

immer das Gegenteil von langweilig ist,

und das ist ja am Ende eben der gute

Mensch.

Zenobis Geschichte ist amüsant und
spannend zu lesen, denn ihm, wie er ist,

muß jeder Schritt zum Abenteuer ge-
deihen, und er selber, ob er will oder
nicht, zum Helden. Nach tausend Aben-
teuern, Possen und Verkleidungen muß
sich sein Schicksal erfüllen, und da
er schon im Leben so märchenhaft
menschlich war, muß sein Ende
mythisch sein — sterben kann dieser
nicht. Er verliert sich in den Schlün-
den des ausbrechenden Krieges und
wird nicht mehr gesehen. Anklänge
seines Wesens finden wir bei dem und
bei jenem; in der Jugend heute mögen
sie stärker sein als sie selber es weiß.
Aber was mehr ist: er lebt als eine
Buchgestalt, so, daß wir mehr von ihm
hören möchten und es noch nicht zu
Ende sein soll, so wie wir es lange
nicht mehr erlebt haben, so wie es in

der Knabenzeit war, ja, zur Zeit der
Indianerbücher, als wir dem rolen Frei-

beuter nachweinten und nicht wollten,

daß Winnetou stürbe. —
W. E Süskind.

-"'1
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Frisch hat einen Abenleuerronian geschrie-
l>en, der nahe zu Joseph Roths in der vorigen
Xinnmer besprochenen Hucii gehört. Die
fialtung gibt es schon in tausend Variationen,
die Spezies Zenobi noch nicht. Zenobi ist

»•in i-ares Exemplar. Spieler. Schauspieler.
Henkspieler; .seine Vorstellungen sind seine
Welt, seine ^:inbildun^' ist seine Wirklichkeit.
Der Kominis .si)iclt Staatsmann, der Kavalier
<hielliert sich halbtot. Das Leben rollt ihm
irgen<leine ., Holle" zu, und er gleitet glatt
in die Rolle. — Zenobi ist eine Marionette,
mit der geheimen Gnade, die Drfdile magne-
tisch anzuziehen, die ihn lenken und bewegen
sollen. Kr bezweckt nichts, er nutzt nichts
Hus, er schadigt nicht, er macht nicht ein-
mal lacherlich. Er ist ein seliger Spieler.
Sein herrlicher Mangel an Fonds und Kern be
fjdiigt ihn, jede (lestalt anzunehmen, die Fjrm
zu stellen, l'assade zu machen Zenobi, Mario-
• lolfe an tausend Drähten, ist der Mann mit dem

doppelten, dreifachen, hujidti dachen Boricii. Er

ist mierschöpflich; alle Gesten wohnen an ilini,

jkeine Seelen wohnen in ilmi. Er ist ein Ge-

Ispielter, er ist düimer als Gas und kann alle

- Lebensräunie crfCülen. - Wir haben in Dcidsch-

Tland ganz wenige von der Künsllerscbafl Fnschs.

• Er hat eine große Grazie, seine Sätze arbeiten

wie Kräne, schieben leicht Gewichte und

.\kzente hin und her Knapp, sicher (uid

plastisch wird ein deutliches Szenarium mit

witzigem Dialog gefüllt. Der Stil ist eiii Denk-

spiel und Wortspiel von ganz großem Heiz.

^^^
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erf4)icucu im ©erlaa ^33ruuo (S a f f i r « r,

Ob mit i>beT: ol^ne 5?GTiü.unbct€n'Cr^^irf)en
—

unb iri^nbm.D in einer C^e «"^ereS ©cin^ iKj^en

Sterben. Bir ^aBen alle einen pni,d)^n m-
nid:i^.et- ber in ber ?^IamuKnia»aröe 'C!ne^_05-e-

m^reg. ber mit einem ^eberitn^ btr. mit einem

bcbaateu ^ber unbeba.at.enJÖ.p.rt ^^^\lf^^^^^

leaen^eit, bie ^^.eriucfinn.fl; über alle nnb^^.^^

^en'cf)eii b€§ llnteraamq^". bie emeii ^htf m
bie ÄH'nbe be§ . ©d>ic!iaI-5 a^etan Wen nn^b

iriffenb nciiun-ben finb . .
.

^c Grlenntnig ber Hufcimmen'Mn.3c aber

maAt imS bff,cfreiben. 5^i*t§ ift nt<ej:r »iW
9S.iT finb, ira^ mir i.cf}.eineu ober irag W enibcrcn

An bQf3 irir finb. 8 e n ü b i beißt I)icr bicKr

?ine bei milb unb ÖVIeidin.i§ marb .
burcö

lerlin aeb. 93laT£ ). ,^
©vn .anberer n^urb.

oud fDlcbem etoif (^ati) Csiai). ber ^l^adet bei

^onn, ber nid)t. iicin faqen fann. bei 33<rt

S3Teat Senobi ift i^m mo^^ernjanM reine

(5diicfi*oI§furi3€ läuft, im (^run^be aan^
^\f^'*-Jr^

ift immer ein an^berer, ein ^:)DcbftapIeT bc§ ©e=

füWä ein %^\\ CnidiDte bc§ ©^elenabenteuer^^,

ber iim fein föleldiaclüidit ^u b-alanciercn. ft«tä

auf bie falidie Seite bc§ «alfe:n$ tritt. C^r üer*

licit fidi ernft^a^t — aber m em-e $>eiTat5=

fditoinblerin; er bat bie 6:bancc a.I§ ^inifter ^u

(leiten — aber er ai^t fid) al§ 3küD'Iutn>nar; er

mad>t bie Betanntidiaft eine§ dürften — aber er

b€irut5t fie nidit tür fid), f^nbern öerbrandn nc

im üitruifti'.d).en Sinne für e.wcn iinv^^ulbia -i5cr'

urteilten. (5§ ae^t i^m mie lenien Xaid)cnipielern

im ^'abarei-t, bie nidn öon ber 3>eripen'butiff, fon«

bcrn öi?n ber 33Drfü^tun,a i^rer stnnft Ickn. unb

er Q'IeidTt ein meniq bem 33aifter |;eatDn. „mit

bem" „c§" aud) aefdiie^t. fem ^^iffen, Jr^^
üöllifl unfdinlbia ift. m.ad)t i^n unüermunblKir,

feine DD'nae^äui'dne joviiale Stellnna avM \%\\\ baö

^ed)t auf 3^bea'Ii§mu§ unb beffen ^etati,öun<i.

So bucHiert er ficb öijltia imnötiiaietmeifc, mit

Gtwafe be§ SebenS um eine ^.i^?«'
.^i^^'^^^.^'

iritnbet, unb fei-ne Spur üerliert ficb. ^JieUeid^t ift

er im 5^riefl aeirefcn. Pielleidrt lebt er al§

^T^ä'ubeTliauptmann iraenibmo, biellei-d^t ift er ein

ir'ber Beamter in amaefe^ener Stellung. öicU

leidlt ...
c t: r

Sß'eniu uniere fVrauen an itl-n bcmfen, 5 oben ftc

bie ?D^ufiI ber Siebe im 0!)r. bie burd) h<xd^ »dö
fimiitat, unb bQ§ Unoelöfte un^b mie ©rarilnb«

Bare ilrc^ 5öetbtum§ üainmer^ fid) mit mttm--

ni^DDÜen ^feffeln ati fein Mdrid. Unfc i^re ®C'

ficfi^er periünßten fic^, menn fie an 8«nobi badrtcn.

E—s.

Cix. «»., 11 ^üicy--* .; I

:f / tJL <

V"
^^.^

„3enobt". gtoman Don Sfraim g r i f d). ^crlcc; 5?runo ^<3,\ \\ r e r^

^ e r li n. 3" öcr iücd)[eloollcn ©eftalt bc5 fonberbareii 5iJlcufd;eu

3errobi, oon bjcm man nid^t red)t mei^, ob er mß'^r ein .s3o<t)|tapIcr

Toiber Söillcn ober ein neuer 2)oit Guijotc beo inneren 2Ibenteucrö ift^

in bicfem l)cd)!t mcrlunürbicien 3cfccinn)c[ßn Don J-leifdi ur.b 'Blut, tii-r

bcffcn 23a^rl)cit bas SBirhlic^e ,pm Sd>Gin luirb, Dcrliöipert jld) bte

Setinfud/t iiuferer 3Git wa^ Unbefangctrljcit, bcn Xingen unb nicl)»:

no^, hzw "iütcnfd>en gegenüber. '^zx^^hK inirht mic ein ^ijmbal unb alle

^ütabo^ie einer 3eit unb einer ^elf [piepclt fid) njibcr in bcn crnftüi

unb tjei'tcrcn Gpifobeu fcince creignicrcicbcn gebend.
•

'JBicuicIe fcilici:

^rt mögen um uns fein unb il)r jeltfam befd:TOerte5 Scben in unfereii

2cbßn5hrci5 fd^attcn laffeu? 3M5 glnn5cnb gcfd)ricbcne 53ucb. n>irb

au[ ^l Jntcreffc ftotjcn. E. R.-\V,
.

\
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Cfrrtim irri<'c^« ,,3ettobi^ ^ie Swupfgcfloft fn bem moman
von (iitaim ^v\\d) (iJnmo (Tcffircc ?^errnii/ ^Berlin) toiu^t ait»
bcn 9?{ebcrunneii bt» frcinb«rncrnd)cn Gebens empor, ©er.
fucf)t Wd) in Dielen g?crufcn, "brtötigt fid^. oF)ne rtt^tig ju
,,crbcitcn^ b. f). für fein fo^iol goronttcrtc» ffipfjrcracficn

au forgcn, übcraD mit Ucbctcifcr, ifl Äommis, €oIbat,
WlatUt, '3(rmcn^<I^£r!effcigcr; er gebt in bfr gti^ernben Uniform
eincd Slclteroffijicro, nie Äommis f(f|on, ju ein'-m ^ü, omüflcrt
In guter 5aune beim Rurigen einen ^rin5fn, überreidit (PnQt>cn«

gcfud)e, ift (Srftcr beim Cmpfang eines 5?önige, ma^t Hlnftlcrifd^e

^tupJflgennrr.Qngemcnts. lipbt fd)iP3rmt;rtf(^, o^n« je wicberge»

liebt ju »erben, t^cin ßffben ift il)m fclbft gctröumtcr «t^bir-

maobel; bas r<*^u. ©il5: ein ®ucD; einer fönt, oicllddit ifl «»

Benobi, her gefolleii ift, tiellelt^t üud^ nld^t et »irb toeltct

leben, meil er immer gelebt Ijat: er ift 5citIoö.

?ll» Bürger ifl ßenobi in eine f)od;ft pnrabo^e «ReöHtSt gefleHt,

(n eine 6tabt, bcrcn ig>ingGbc an ben ^anbrr bc» 6d)finö nid^t

üiel gcrinp.er toör ola feine eigene £uft ber 3Jl:2efen. I^er ©er»

föffer nennt fie nit^t, tit <ctcbt, aber fie lebt in feinem «Romon,

ipeil er tF)r< £uft ole bie fbealc 2rfmofp§2re ßHcr genoHs —
»enn ttud) of|ne ®eltiaufig!eit — mitgcftaüct ffat ^ier, «ro c«

Fon „^erfSnlidifciten' i»ör ftet« mimmelt, flbcr nie gemuc^tct

hat, voo bc\Q Äontigfte, »olltc ee ^ur (Geltung foir.men, fitft e^latt

runben mu§te, iDcil bier ©eltung «lö Pberc ©elrnnt? bIo§ was

bebeuten tonnte, in 3ßicn, mo es fjeute andi no4 feine fnorrigen

prominenten gibt, f-onbern fernroeiAe Ciebllnge, in SPien, wie

CS Dor bem S^riege u?ar, fonb ber 3^erfoffer bns mühe ^oIbIi<^t,

in bem eine C^cftalt mie Senobi erft trnncporent werben fnnn.

3n Benobi gibt Gfrnim i^rifc^ bem in unferer mobernen ffiflt

gerobe.^u ücrmeribungeföbig »lemorbenon unb fdwn frbr »crbtaurfj*

ten ^od>ftQpler neiu' originale Cr»cftQlt. !J?er ^orf>ftap'ipr, ole oflcn

guten ÖSeiftern bc* Üebene linblid) bienenber iNf)iintaft, alt ein

oerlorener 'JJUn\d), bcz ftct) überaO Ieid)t i^urerf)tfinbet, mcil et

mit bem ©lud fteter (^rgiiffenheit. mit bem öegen ber großen

«Rorrcn: mit Unfrfiulb, begebt ift. iBie leicht ip feine OBßU i^r

fümpft ourf). geuJiB. 5lber entmeber flegt «, ober er bemerft b«

g^iebcrloge ni*t. ein 3öurtonift, t>or bem bie roje 3i^trtltd;!ett

mie eine Seifenblofc Aerplöftt. «r tra«t «inen ^^li^^^hnt unö

eirbe toubcngroue :g>Dfe - ber ^od>flapIer. eeine ^iintn fjeiß^n

nirf)t (ri>ei>fliier be Sfingnit ober 6t. Cl'ermotn. (fr nennt f«^

Äcnobi unb tfl ein büroeclicher iRad)!omme be« Jittcr« oon Ott

tVaurtgcn ©eltolt. 9icdjbcn!Udö ßr;i|t KruU, bet Künjtlet d^Mbt,

ben anenft^en. Som» MorgeniteriL
I

/7 ^7
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tu. iy€^A.^(-.^

<U (^

3enol>i (>eorfl$t einen Äönio

eftoln» 3tli«i).

5t„obi bct ftodiltübUt ouo ipallion, bellen (Jrfd,cinunn

yr°r ttonlm) Uben.noU bat,.e.l^ n"(,el,t butd, k.ne

"lllurfn icbc erhlulioität äu biirdibrcdicn Seine I«l.

nl^rbei ber- »esrüiiunfl eine, 'J.o"nr*en «ul bem

Sol)nhof ift ein §öl)epunht feiner 2au(balin.

If r Äönifl n.at einen «uaenblt* long (ein" «cfllcituns cl'M9

rhrerbictigfl rvWbct benruf^cn ju burjcn. cnenoQic t»ic ^

»cfcn fein moAtc — ein ?Irjt mcllcid)! ... 3)« iiiann la«

"'!'|*''iÜ,*hr3I,nen," erimber.e, et freunbU*. .> ber Xat.

ffo^ce ober m "V^l^^^mf . .
gn ent^^

.^ ^^„„, „ü„ hom=
m bcr ZaV . '-'°l;.Vx,i,A„ ptrona« TIein, graben unb

Uniformen iwren n.At
"f* '^"",„^'^1*0,3**0 unb ^n bie

n-.uftte er fi* m bie e h"«««»«. S" '""^
f lierbänbiner an.

rtallen §o(en einjroanpen aften
J^»' ^;^*",^^, deines Weitet^

„eftanben bätten nur »e l «
f" ,fg^»V 'f, ,^, j.t,, ^

:X"brmXÄ."un"b\er'& Jf*aho brüd„e au, «op,

"«eV^/^ÄÄSÄV^-rÄr^^^^^^ n. .^
.ci,,et

,iZ'Zbeup^,ben <.tjjm«el inr^flo ^"^^ ^,', "^,^J

bie ptOBrnntin'otbngc ""'"fTif»"^^^^ „„nfc. (Js mar aud)

mattenbe «borbnu.,« ou merhlam mad)ten .rm e
^^^^^ ^^_

|:me'11'1>rniSrrer^Ä'irt Ä™ ne^njann

$)umor:

3 f
, ^^

/"/ /'z<<

7

/7^;?

,1>a Sie, raic id) Qnnel)m€, hcin (Bcncral finb. barf i(i) rool)!,

o!)ne jemaiib ju hranhen, bicfc präd)tig€ Äopfbcbediuns ab*

nel)ni€n ..."
, ,. ». v /-i-

(?r natjm bcn 5:fd>Qho in bie $Kinb, tupft? fid) bic ^tirn.

3q mön I)Ql mir i>erfprod)cn, bae neue Soot bis bat)in fertig

3ii"mci'dien. Tsm bin bcnicri<^ auf feine ^^iftuna.''

,.G9 imrb fd>nK!r fein, bie „^lejanbra" 5" »bertreffen!' be*

merhtc 3cnobi. ^.. . . .

.

Gdiöner Sport l)i«r,'\ulanbc?" frögtc ber Äomg unb mQd)te

ein paöt gemQd}Iid>e Sd)ritte, mie um ben gerooI)ntGn ©ebraud)

feiner ^einc ,^u fül)Ien. S^nobi in gemeffenenj ?Ibftanb tl)m

Aur Seite. 'Die g^n.^e Suite folgte -^ögernb.

^enig aufecr ^fcrben." ermibcrtc S^nobi. .pobcr melc^

I>errlid)cr' Strom! .'^^\ ßure ^aieftät follten Ti^ btc >br
hinunter bis Gnsberq ntd)t entpel)en laffen . . .

!8ieUetd)t Me

^^5f/lÄÄ mI mfr^er .orbeI)cIten finb. n>erb.n

Pon Qnberer%trt fein . . . leiberrjagte ber Äomg.

Henobi fud)tc nad) einer Ueberleitung.
rtTTnrhnnh

7q " bcQünn er ^ögernb, ..b<ie Canb f)Qt pojthfd) Qllcrt)onb

SAmleriaheften
- Sn «ym formte fid) pli^^lid) Mar eme

IfbTüb^r bie «ürben bee |errfd)erbenifes bie
«"^/^"^n

mortugen Slusbrudi o^rlie^n Dötte, meld>e fid) an ben Dot)^n

^'^^felfeüÄann'S bod,te bcr .^önig unb blieb Mjn^ Senn

audf feine Neugier gemeAt mar. fo ging es bod) n\*
,
an. fi^

hier in eine politifd)€ ^:ptit)otimterI)<iItung emsulaffcn. Cr

'^"m*mdÄr un. aber .om perrn ^ofmarf^aU ^
nidjt

auÄmpfen I^ffcn.-.meinte er gutgelaunt ..^afe^^ir une eme

Kleine (?rl)0lung gegönnt
^^^f

"• .. ^%^'JT unb id) W^,
3t)n€n. trersuhommen." er reid)te il)m bie swno. „uno tu,

, ,, .

Sie njiebcr3uf€f)€n.'^ ..
gi^^crbictig ^la^

n,ÄJb'fWö.n^4b-nr«uS^^^^^^^

mar unb fid) im übrigen fet)r rtferoiert t>crl)ien.

„3enobi".

z«*.^;«, '^rifA- »runo C<xffirer^5ierIoa, Berlin.

KeKnj^?'AnV^SrcÄS ir»n'3.ifUt.

ofeet hcin ^Ib.
^

^

, einer ber licute beim (^mpfonö. bcn em^. '^"fÄ,, '^^eift

nimmt, um oot bem Brofeten ob t bem
''^'^S^^**^/"^^,,, g,[,^,

SRoIIc 5U iPielen iinb »«her clte?^ tm «uo)
^^^^ .^^

nur. tvQfi ein e.ttj.Ber ba ift, ^" ;%<,"SP" ,|i e6 id) foflor

ooIIKommen honitquent. ^6 .*
f' -Ln er ni*t kennt) mcBcn

bereit ift, fid) '"'' ^'"«"
^*'"''' i „ d,t lienn ) 3u bi ellieren.

eine* junflen 'l«äbd,et,. (!»» er au* m* k nnt 3«^ ^^



3cnobi ift jener utibehauntc. D(>niet)tnc .^crr, bcr tt»eife, ba|

niemonb meift. ivcr er ift. aber ft* in bent ©ebanhen ionnt,

nmu hönntc oloubcn, btif^ er jcmonb fein könnte unb ft<il p^?'

balb immer auf itnb bcoon macht, menn bic ©cfabt bejtent,

bov. ^nhoqnito ^u lültcn, unb er ift ^nflleidi Qud) jener anbere

$>crr. bcr fidi nicmab auf unb bat>on madit, unb fogar bereit

i'ft beim Sturm auf 53arrihaben feinen ÜictntMt ah Sd)lad)lruf

5u' benutzen, — gefetzt nur, t>a^ ein J)kporter in bcr ^Jläbe ftet)t.

©Icicf).t)iel bal)er, mae mid) Senobi tut, erb er hämpft ober •iid)t

hämpft. fid) arm ^ci)cnht ober cö Dor3icI)t. Importen ^n raudicn,

honferrKitio ober iTteoolutionar ift. Gfloift ober ^Utruift, 2ieb.

tXibcr c»bcr Ccröditcr — er bleibt tro^ aller fd)einbarcn ©ibcr.

fprüdhc immer ba^ (Eine: 3cnobi.

Gine Äon.^cption • oon unöet)eurem Sluemafe. ein 53crfucl),

bcr in eine iuiditunc^ fleht, an bcren ßnbc bie ©cftalt öce iJon

Quid>otc leuchtet. '
^ ^^' ^•

^h^ C4 O t/c<_ «pC-C

vX-C-^--*-^!^ ^ Ic^^ PL TT l 2 \. f^<r^^ <L^C^ "^^^

^x. y

t^fraim Krisen, .^ciiobi. .^ornnii .^^ttino

(fiifjürcr, -ü^^frliti.

£)iefev .Kmnnn Qebört, (sttl imi) lf>anuxu\ iiaii>, ^u fcti

»rirfitiflllfn flfqfnrrnrtiiv", ttn Ivflcn t?innc borf^lifrnirirrfvn

l'rolorrprfen. L'o ctirnö luni C'inihrrfrif, .Mdirhrtf um''

Pniflnnnj bco (itilts unb 3ÜJ0^rucft^ i)t \c (dtm bcut^,utnc^c,

^lJ6 onotTttcflid^ 6arauf ^ingctvipfcn fein mnfl.

^tlfnrf If/ « rWM *•• < 'f. -i- r

r^ ^

'

/r-

/fa

Hcii^lji»^ im 3>V«!'«"flÄ beute« St"«* "»*

* Set Üt acno»"- --''*?,
Set et i!t ein •'öod>-

c-ueu )^>oWffi„f'i?rnul feinen .C,UiiapeIe.e»

?rnif.; "Alf ':?
'^^

"^ii^.'^ "^^

cuinufleut u. c.ucm »ett.um^^fl

*>»*«"'S s
'

tietttauic cmc4 W"^" "'7 ,1,, MiindiUitci otct ein

,iU,mtet «Icebiännwa o6et u« in^„
^et belbcu»

'ntbeiUTWbtct o*et ei» -''""'
:„et RtflU - »*'»

ein od) ci« icht '"C«"*, L^'S^n lo<v. nb" äiifset-

lidi Uli» uiievUel) n"}»" iki
beflludcub ftut.

S'.";t?ic'iU^:rir,\%»^^^^^^^

?Jl,Trm;o'*t,*di.i.)^^^^^^^^^

/?'^f



l't^ l LX. C <.X
/i<.^^ U^J^X ^

^ LnAA^^i^ "7 /7

^T

,> allen tnnÄon "wenw4n muft nu* Met icbtjotflfftlt.fl b.e lU«

'
?«*£ ^t "cd" ""e^enocn Inten »ot «itct Sitrunß untctfu4>t

An mäci) i8 n epnnnunaen älx'ifcficn bcn ücbcnMubnmflcn,

Sn 2«'bcnSinflMnoen Bon atm unb rci* tocrantmortli* ««-

!^«wifiü«bcn fbnncn 3n bicfm »aH lc-;t b« .<:.o*ft«lct bewußt

XfiSiwft einen ftcili* meii.en* abfolut ncnat» »ittcnbcn

^^Dleir^4cn b UnÄctcdniereit bot Beftebenbm »cicnfrt,aftj-

ISrJZn barwetFte5™Hnb »lIbnnn?niBcau eine« a»!cnfdKn

Sn ?ann 1^^nn et n i%of.ctcnb «rt, ben Slnf*cln »on 9!eid>tum

»^t Zc rnmiic- «eben tnnnl t\t Seitunticn wmen ia tofl.

fi^ri* iän fol*cn Rallen vi beticfctcn; bott bat (id> ein clnfadjet

Xn bem »*« näti^ fl .i(lcni'c»"fttfein ßänäU* nbficbt. r,»t

..„,^^n «D^?iiat"°t Vvteil-'lt ^uaolcdtcn 9l«men Ginititt in bic

Snntf fro te (äf a(*aft- Betid.afft «nb ft* b«ä (tanbeä-

ISh? rümtcfrebon 8eutcn öctfi*ctn (atfcn, bic iSn ebne

StrSoriilhiSn Spanien im» fein fiflictcä «uftTCtcn H!.!itmd>cmlKf)

J^^nes «^
W

"^ fleml"tbi" t bättcn. iMct 6«t r.cf> ein aRmu. rtnc

liiifle &i*fonnm tfc in einen bctantwottunflSbonen. lange Stii^

k^n^tfftbein??n avtu acbränflt. mtx btefci 5:,od,ftabret witb,

Itl f/lB't W nn et bie entM>uIblflun8 Dnt, bnft ihm tctne arebetc

«"*
ltimBml*teit b?fen ftanb, 5n einem Setbted,et, ,« einem

®**Äi*"o"bon'G?v!,i,n RtiM, in bem bortieticnben mommi

m*.i;ThVntn* inlctetfant unb mifnätcitb dettnltetc £.i)*It«»Iei,Ä bie et te X in ble h>eita«ä batmiderc SlMeooile olä bie

ILTte ein^nothn n. Gt trt'cbet reinem ?J!enM)en wctentu*, on-

i l'iftl nlrf> itihcm et fein flUteS, b. B. fein botncbmcä ?luä=S ÄetÄtnU in 'na,,«cbenbe- Stteite n^^^^^^

«1. lin« «Ctotertton- einem ntmen Scufel unb Bnt foflai ben

m,.. l?n'n teief"n 2üfl5in.i in einem .titteilidien- SitJe.tnm»!

2'"''- ,!L"r T-nit«i aenenübet nH5H Btnlttl Bt5",6cilcn Sctien=

~"r^7tfn<t «»tnn.. C^firet, <!?etlin ?«• 19-Ä. Vtci« in

«Kinen 6.50 üKatt.

h

einen tiefen Ginölicf in tic ^[twt^olcoie ber fo oft mit imOeimlicö

bämonif^cn Q^o^^^tw nnb fafUnierenfcer Steötn^-njürbigfcit aulöe*

ftattcten ^c(!OflaWcr ocnjiidrt. So lucifs nt<in fehrbalb, taft3cnot)i,

urfpTünQlich etn armer, einfacher rsunec, bet fid} f<l)on feör juna

Dom äußeren 3cfveiu im^jonlercn lieft unb in fict> (wr fein ö<;i'tifle3

ober feelifd>e§ @«(t«xgen?icin 5U tiefem Ginfruß f]?red>en laffen

fonnte in ba^ <c»0'Cttft<il3lcrtum beinafre Oineinneboren njtirbe. SSieN

Ici(f>t toäte er, \sU\t idn eine Cr^ieöunfl baöinflelenft, e-ctait:^

ft^ieler cetrorben ein J^onüiMnt öiif ber5Püt)ue. t« e§ i^m aber

ebne .'r>o<b)tat'Ier=?lflitTen ^Jan^ imm&ölicf) ivar. in tcne fo leiben-

I
fcbflftli"c!> em?ünfcf)ten Streife bincin^ufommcn «nt» ttm

"^^f;.«^; «;;

fflnbfre, beffere 3ielc n'rtn fo mäcbtl« locTen rennen ""^te er

I eine „ante- erf<f)einuna. ber er in
'''^''^^^^'^'f'^t,^''^J^^

iWieactbie fo beliebte ncncbalanti^iotc ber ^orncbmbeit «ab, nir

Srobcrunn einer „aefentd^nftlicben" <2tenuna an|.

unb nun irnrbe e? 3enobi n^irriicf) nitt fcf^cr oemacbt b r

ju fdieinen, ter er nl*t mor. Selbft n^enn ^tjWne ;M^
Slnfnabe feineS iT^ocbftablerlcbcng m-acben tt^oWte. glaubte „man .

in blefemVfaa bic flute, fo leicftt jn täufcDenbe ^efeßf^^ift,

immer e^t^^baf^ ^bur* fein „.^<nfo<inito- ^«ftörfen looüte

fll§ b^/ bi fe borncbme. ficb fo fi^er ^e^eaenbe ^erfönltcb c

n i ebr i
ö" geboren fein fönnte. <2o mtrbe bem armen. biel=

feU bo<t>V.anc(.mai bon feinem faMd)cnunt^a bren
^^^^^^

fwn b^'fitmjerten Senobi iebe erlctcbtertenbe ^ei.tte bernjebrt, uud

f^an^m aurfelncm 3Pie( mit feinen »Jöaflcfrfeiten beranjyi*

belfen Tab ilim bie^efelTffbaft. bie unenthJeat banf feinem ^u?^

fcfen 'ein?Xbere ^:pcrfönlicbfcit in it'm^^^ermntcte ein,, einen

Oihifitpr einen ^olttifer uf)ü., im.wer neue «inrci^c ^ur .^n en*

fmi una feiner ;s^unft^ C^Ienante Ttranen bebor^uflicn im

Sr fÄn feine einfluf^retcbe ?5tonnbfcbaft ober braurfuet

ieineTlIfe- uiib immer ^oa ficb ber nnoebilbete 3enobi mit .iMI e

n /n»un "erSoüen ClebäcfitnireS fftr ^^««^ilS^^r^/^^JL^f:
fäe^tooramme für pefcüfcbaftH(^e, \<x fo<iar böflfcbc formen

wffnr«» ^ir^'t^t bflt<e er ehre ^o itnoe^einre -Hne ü^n
-l;''"^

".

Sttn''^ rr« ber er bie JclreiT« für bie Situation baferbc

iifnf/i rfie'n onntc baf^ Tau n bie (^Jefabr beS ©rtabl^t^üctten.?

„o<^ tWtanb mtb 'er ba-'t bcrurteilt ^rar. iinnter unter emer

Sn fe/bft^Ocr ift ein fluter^löffel 3U bem ^^efen ba

-SienicDenrbie über ber Sorm ben SÄ'itnt bie trtrflic^ett

^uföaben bes Jüebenö bcraeffcn.
^^^^^^ gaangcn^etm

* fV^i* ««^Jrt»*rtf*fi.»«**«»- wi»». «•-' >ft »f, /•«»<

.V. t\
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^x^^<
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>L^ U-
'\^^':*- ä'- -^y \. -^^JT?

Vsu <^)n:i,ilcii!iii

;Hoihc bor

ein

,,;VuDbi" iit uad) bcm
.

mit bcm bor ^'üimc bcS Tichn-r«? in oic

^i'.citcu eincioveibt luuvbc, bcv oruno ::liouiün. xMi

sy^;...N.MM,nn,Mt h.'o oinüidKii ^'cbciiö iiuidiit, ciuor unter

^JuMiidi, bell bio Uubofaiic.cip

bic '-iXH'lt uiiancirciibar

liinbnuf übevUint inib

liH'Der '.Uot nud) li'ut^

U'oburd) ba^> ^L'oboii

acineiubiii icine Mämpici

ibni üb ober nnrb ibm nur .unn

an

:.iirö':viuuu"n bc

nielcn, ;Unobi aar,

bi'it unb bio .v>inciQbi'

mad)CH. :vbm, ^cr jidi ie?cm

mit ii)m iidi iinintelt, tüunen

taujduina ctiüao aubübeii; all^^, .

"

übnii:;t unb ubcvuuilucit,

brallt -"" ''"" ''' "^''^ ^^'^^*^ ^^^"' ""^' ''^^''" \Mnip'-H"n

nui

an -.... ". .,

jeiner icltnimen hir.ictcuhaftni l'auioübn.

VII biejciu ^Koman ii>ivb — ebne Den uoitltuir.cicn

unb ban-alen W^öröt — , auf b<:m .*ointci'gTunbe un=

jerer &UrfHd)teit, Ginn unb ^snf)iilt einer ;]cit in

einer (^ki'talt L>evbid)tet. Sci^ol'if iu ber bürgerliiiien

:il'elt ein .S>Dd)ftaplcr luiber ^i^MlIen, ift in 2i'abrl;eit

ein neuer Ton Cuijote beS inneren ^^Ibenteuer^, ein

Sdieiniuejen, uor beffeu Sbabrbeit bn§ ÜlMrflidic iwvx

2d)ein luirb. Xie 2cbniudu nnjcrcr 3cit nadi Uubc=
fauöenbeit i[t cileidiiam in ifjin ucrförpert. Xie (^k-

ftalt nuiBte gefdinüen lucrben. ^n .'^enobi ift ein

neuer 3;t)pu§ peftaltct, eine {I'r[d)einunci unferev ino-

bernen SBelt, ber Unv, obne [ie ^u tonnen, auf 2d)Titt

unb Xritt beiiegncn unb bie bier ,5uui erftenuicil üon

einem Xid)ter entberft iiu'rben i)t. (Jr inirb 5uin

Symbol. Ijn ben einften unb beiteven tlpijoben bie-

[c§ :2eben, bid on jein foniequcnte^ unb pbanlafti'

'\6.)K^:> (^'nbe, jpiepelt jid) unpe^^unincicn alle ^^^araborie

einer '^eit unb einer "Jl^elt. '^siclev, büo untere ;-ieit

üu .^?odi[tapler. unb ^Hbentcurertum faf^inierr, luirb

uon jeUt an uielleidit 0(^3 „;U'»uvbiciniUv>" ettnunt

irerbeii. —
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L-ETTRES tTRAIMOERES

LETTRES ALLEMANDES

Ephraim Frisch. - ZenohL (Cassirer); Ringelnatz. - Rei-

sebriefe eines Artisten. (Rowohlt) ;
Walter Mehring --

Paris in Brand. (Th. Knaur) ; Bruno Franck. - Politis-

che Novelle. (Rowohlt); Martin Kessel. - Betriebsam-

keit. (Iris.)

Apres Fiani-ailles, qui classa son auteur parmi les meilleurs,

Zenobi est le premier roman iniportant d'Ephraim Frisch.

Dans les bas-fonds d'une vie simple grandit parmi beaucoup

d'autres, un etre qui est rendu insaisissable. tant par sa naivete que

par la maniere dont il s'identilie au monde exterieur. II s abandonne

ä chaque impression et s'evade avec eile; ni la misere ni les desil-

lusions ne l'atteignent. Tout ce dont la vie se sert communement

pour user et ecraser ses adversaires, se heurte en vain en lui, ne

faisant qu'eperonner son imagination dans sa course cometaire. « II

se donnait passivement ä la vie, comme mü par l'extase d'une loin-

taine musique. » (p. 15).
^

Ce roman depourvu de banale mise en scene, nous aide a com-

prendre l'essence de notre temps. Zenobi qui, dans un monde bour-

geois apparait comme un sorte de Chevalier d'industrie malgre

lui, e'st, en realite, un nouveau Don Quichotte de l'aventure Inte-

rieure, un etre fantastique etrangement vivant. La fraicheur ä la-

quelle aspire notre epoque s'incarne en lui. Cette Silhouette man-

quait ä la litterature. En Zenobi se manifeste un type nouveau (qui

fait parfois songer ä Andre Bender), une emanation de cet univers

moderne dans lequel nous vivons et dont nous n'avons peut-etre

pas encore saisi le caractere general. II est possible que le mot

« Zenobisme » soit appele en Allemagne ä servir de pavillon ä la

fantaisie paradoxale, ä la mystification systematique, ä la banque-

route psychologique, apanages de ces annees qui vont de l'armistice

ä la creation de Rentenmark en passant par l'inflation.

*

L'auteur des Feisebriefe eines Artisten appartient lui aussi ä son

temps, tout en conservant quelque chose de la boh^me d'avant-

guerre. Ringelnatz est n^ en Saxe il y a une quarantaine d'ann6es;

apres de breves etudes, il a navigaö longlenips ä bord d'un bateau

de commerce, ce qui lui a permis de connaitre tous les ports du
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monde avec leurs maisons publiques, leurs pianos mecaniques et

leurs alcools varies dont il lui arrive d'abuser. II s'en est souvenu

dans Kuttel Daddeldu, recueil de ses Souvenirs marins et dans

Turngedichte. 11 a public quelques nouvelles dont l'une lui valut

d'etre poursuivi devant les tribunaux pour atteinte aux bonnes
moeurs. Dans lous ses ecrits la couleur et la nettete du trait nous

fönt Souvenir qu'il est aussi un peintre de talent. Personne ne sait

comme lui exprimer en quelques vers l'essentiel d'une ville. Berlin,

« oü tous les crimes demeurent possibles », disait dejä Giraudoux,
auquel il faut toujours revenir lorsqu'on parle de TAllemagne, est

tout entier dans ces quelques vers dont aucune traduction ne peut

donner l'equivalent :

« An den Kanälen
« Auf den dunklen Banken
« Sitzen die Menschen, die
« Sich morgens ertranken.

Les Reisebriefe eines Artisten qui sont de simples messages ecrits

par plaisir sur un coin de table,au Dome ou au Jockey, dans un
compartiment de 3* classe ou ä l'entree d'une ville nous laissent

entrevoir l'aspect physique de Ringelnatz. Des sourcils et des che-
veux en broussailles, un nez de vieux loup de mer moins attentif

ä la direction du vent qu'aux odeurs des ports, des levres minces
habituees ä la caresse du gin et le menton le plus saillant qu'on
puisse imaginer. On sent qu'il aime fortement le plaisir.

Son cosmopolitisme n'est pas, comme celui de Valery Larbaud,
le resultat d'une culture etendue, d'un effort pour multiplier le

nombre de ses patries afin d'apprecier leurs dilTerentes cultures.
Ringelnatz ne se sent nulle part chez lui, pas meme ä Paris. 11 est

par nature « bodenlos », c'est-ä-dire qu'il n'a pas eu de racines ä
couper, de traditions ä rompre, et n'a fait que suivre son temp6-
ranient.

Sa vocation litieraire a ete revelee tardivement au public par
les hasards d'une soiree de cabaret oü, apres avoir trop bu, il

monta sur les planches et declama Tun de ses pocmes parmi les

applaudissements universels. Lorsqu'on parle de lui, il ne faut pas
perdre de vue qu'il ?st le dernier ä conserver quelque chose de
litteraire ä ce genre de recitation avec Walther Mehring.

Celui-ci a de grands dons d'ecrivain. Les deux premiers cha-
pitres de son roman Paris in Brand sont tres brillants; on sent
que Paris, « la grande aventure de tout Europeen », lui est familier
et qu'il en connait, en comprcnd et en apprecie l'ame. C'est par
la suitout qu'il nous Interesse et nous est sympathique. Pourquoi
faut-il qu'un debut si parfait soit gache par une donnee invrai-
semblable, une intrigue historique terriblement ennuyeuse qui n'a
pas permis ä ses reelles qualites narratives de se mettre en valeur.

*

Le livre de Bruno Franck nous transporte dans le cadrc magni-
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Lin herrlichesf eiir^reiiend und erfrißchendes Buch gibt

i^fraijn Prisch heraus :^ Zenol)i;'.» ein Horiian (ersclaienen Im Verlag von

Bruno Cassirer, Berlin 1927). Von Lfraim Friscii erschien vor vielen Jalire^

al^ Lovelle •^Verlöbnis"» die seinen Hixr^n bekannt loachte; »»Zenobi" ist

viJrioch's erster grosser Roman, ^b ist die Geschiciite eine» Mannes, der

^ ein Komödiant ist, kein Künstler # ein Lebenquelleuder, kein Schöpfer,

ein HochstaW.er,kein Verbrecher, e . ' itter, aber kein Held. Vielleicht

ein neuer, aus unserer Zeit, unseren Gedanken, unserem Blut geborener

"Ritter von der jämmerlichen Gestalt" - Don i^uichcte des innerent

wühlenden Abenteuere, ein i^antorn, vor dcsse.. praller rfahrheit alles

Wirkliche doch wieder zum Schein wird. Liimer und in jedem Uomsnt ist

dieser rutselvclle Lensch das ob es .,ilt, eineu herrscher zu empfangen ;i

und prunkvoll zu geleiten, oder mor^-en etwa mit aller Glut der Rede und

der Tat für das Leben eines unschuldi^s Veiupteiltcn einzutreten, aeltsam

BChillernd ist dieser iäam Charakter, ein Poaeur, ein swi« kokettieren-

der Mensch; jede Gelegenheit nimmt er wahr, sich in Pose zu setzen,

Scheinwerfer auf sich strahlen zu laasen, vor dein vornehmsten oder

plebejisch^ Publikum eine nolle zu spielen^ alles wagt, alles tut er,

auch das Gute und IlenschenfreudijiO - voraustsesetüt, dass nur ein einiicer

«a ist, der dem Spiel zuschaut. Wan« soll dieser kuriose und dabei eehr

gescheite llann nicht schliesslich auoh bereit sein, sich uiit einem

Jdioten, (den er gamicht kennt) uin eines Mädchens willen, (dasf er auch

nicht kennt) zu duellieren? In diese» «enschlichen Typus ist die "Unbe*

fangenheit jenseits der Lrkenntnis", die uns Thomas lann als literar*

jl^loßophl sehen Begriff in de«j "Tod in Venedig»' geschenkt hat^ ^ne Un-

befangenlieit, die ihreiu Träger eine zarte, wehmütige Heiterkeit verleiht

und ein naives bissen, das unanfechtbar und unüberwindlich macht. Zenobi

ist der iield aus Schwaclie, ueruieu c4U8 einem inneren Drang, all derer

sich anzunehmen, die mühselig und beladen den Pfad des Lebens entlang

wandeln. Efrafcn Frisch charakterisiert ihn etwas "Wir, die wir zwischen

Tugend und Laster, in ihrer 1 olge wenigstens, nicht mmhr unterscheiden

-4;dnnen, mögen uns begnügen, zu sagen, dass Zenobis la.pf indliehkeit von
J

Jeder Darstellung in der Oeffentllchkeit gereizt vi^e^ ^Md^***^^*^
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eich nachzubilden und die beglückende -.Virkun« in seiner Vertretung zu

wiederholen. Es wuchs in ih« eine irrnner lebhaftere Ante i Ixiaiißie an

Manschen der Oeffentlichkeit jeder A.rt, weil das in ihm rumofnäm X«Mn

nur 80 einen Ausweg fand, 'ie ein i-ugnet nur Eioen und iiaenartiges an

sich zieht, so zog sein lesen aus den manni^ Wichen Jnlialten laensch-
'ii

8 sich
liehen Lebens und Tuns, das/ sich Um darbot, nur das an sicli, i

unmittelbar als Geste und Ausdruck ihn mitteilte und einprägte, Kr

brauchte kautu au beobachten, und \7as ihia aus 2ieitung und I-üchem, ßut«n

zugünglich
, ^ ^ . ,

und schlechten, zsgsiiKlS war,lieferte ih,. eine wacl-isende i.ereicherung

seiner KsuntnUM, Jede Art öffcnllicher üciiaustellung fand ihn all-

mahli^nicht nur als Zuschauer, er begnügte sich nicht nur daiät, nur

Zaungast zu sein.... Da sich ilnu, .je älter er wurde und in das Doppel-

spiel hineiwmchs, die -Jirklichkeit seiner Lotdurft fast zum Gehein

rerfluchtigte, während die wechselnden Gestalten, die er annahru, den

wai»en Inhalt seines Daseins bildeten, geriet er bei allen aulchen -Er-

wägungen in eintn ZusUuad, der eineii fortv/ährenden Gchwebeu ui.d Fallen

glich... -s war schon und erregend, so ira Lunkeln zu spazieren und die

Zukunft wie einen fernen hellen Schein aa nächtlichen i 1 zu saban...

lührend er nun bald lässig auf einen Ausweg sann und bald wieder seiner

Unbildung die .:üi:el achiessen liess, trug eine 7oge den sorglosen

3ohwli«i«r, der sich dam Element überlienn, wie von selbst an das Ziel

••iner 'Vünscho"

Das ist es: die Gestalt, die diesen uci.e den I.araen gibt, ist

an sich ein/Tund, ein Original, Int in der heutigen epischen Literatur

eine Singularität, für die ea keine Vorbilder gibt. Auf dein Hintergrunde

unserer ' irkliohkeit, unserer Gehnüucnte, Forderungen und l'reisgaben,

wird linn und Jnlialt dieser Zeit in einer Oeatalt veraicntet, llart am

Rande des "Kriminellen" wandelt dieser völlig unromantiache ititter auf

seinen atreifzügen der lenadienhilfe daher, die ihn schliesslich doch

^'^'^
konsequent in sein Verhängnis treiben. Um all die erregenden Begeben-

halten klingt wie ein« weiche, feine, iaelar4|olische Musik die Liebei
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Tielerlei Fra,.en yeretricken auT irunderbare Art Ihr Liebe8erlel,ni8 mit

te» uchicksal dieeea Zenobl: "und Ihre Gesichter verjüngten sicii, wenn

Bie »n Zenooi dachten... "Dieseia ZenoDi begegnet mn J» üloeralX und in

ieämm .oinenti hier iet er zui:, oratemnal von einem lichter entdeckt; er

wird ^u:. 3y..hol. Der *n iat ein.3 der seltenen Bücher, die uiib besser

mAGhen können; man rauss es •?/ieder lesen»

..>!.„->.>. ...^,-yAkY-
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KUNST
Dichtknnst / Max Hochdorf

Tatsachen*
romane

Es gibt unermüdliche Ästhe-

tiker, die da meinen, daß

alle Überlegung, alles Rin-

gen um Weltanschauung, alles in die

Gedanken Hineingerammte heute ein

Buch der Dichtung, also auch einen

Roman oder eine Novelle, nur noch

überlasten. Das Optische, das durch

das Wort übermittelt wird, das Akusti-

sche, das aus dem Wort erklingt: es

soll alles nur dazu dienen eine Aktuali-

tät des Geschehens, eine Tatsache zu

bringen und zu befestigen. Es kön-

nen dann nach solcher Ästhetik Romane

von gewaltiger Spannung entstehen.

Wenn Balder Olden seinen Roman über

Carl Peters schreibt, so möchte er nicht

durch wesentliche psychologische Be-

trachtungen das Abenteurerdasein des

Mannes belasten, die Tat nur soll stets

die Seele zeigen. Ich bin Ich /Berlin,

Verlag Universitas/ heißt dieser Roman
charakteristisch genug. Peteis, der nach

dem Sinn der einen ein Held, nach dem
Sinn der anderen ein Menschenschinder

gewesen ist, hat nun gewiß einen mäch-

tigen Berg von Schwierigkeiten hinweg-

geräumt, die sich der Erfüllung dessen,

was er als seine Aufgabe empfand, ent-

gegenstellten. Er hat gewiß auch aus

innerm Idealismus das afrikanische Reich

an sich gerissen, das er als ungekrönter

König für Deutschland zu verwalten

dachte. Es gehen in solchem komplizier-

ten Menschen, der scheinbar nur gerade-

aus schreitet, natürlich mächtige Ver-

wirrungen der Empfindung und des Ge-

dankens vor sich. Alles das soll wenig

gelten. So geschieht es, daß schließlich

doch nur eine Anzahl von aufregenden

Ereignissen von dem Romandichter an-

einandergereiht wird. Dieser historische

Roman aus einer Zeit, die uns noch

nahe berührt, ähnelt eher dem Entwurf

zu einem Roman, eher einer Chronik,

die erst nach den Materialien umgegos-

sen werden muß, als einer nach allen

Seiten abgewogenen historischen Erzäh-

lung. Doch ist er um seines Gegenstan-

des willen von großem Interesse. Die

den Sinn kolonialer Arbeit und Leistung

erfassen, werden dieses Buch aus der

Sturmzeit deutscher Kolonialpolitik mit

innerer Anteilnahme lesen.

Die reine Tatsachenkunst wird jetzt als

cias einzige gerühmt, das noch Sinn

hat, um unsere Nerven, unsere Triebe,

auch unsern Geist in Bewegung zu set-

zen. Auch ein Künstler vom Rang Jo-

seph Roths, der wegen seines behutsamen

und überlegenen Sarkasmus außeror-

dentlich eingeschätzt werden muß, bleibt

in der Chronik sitzen. Mit Vorsicht

bezeichnet er seinen Roman Die Flucht

ohne Ende /Leipzig, Kurt Wolff/ im

Untertitel als einen »Bericht«. Da war

der Berichterstatter zunächst allein an

der Arbeit, und der geduldige Gestalter

verlor später die Geduld oder wagte

gar nicht die Geduldprobe. Wir wissen,

daß Roth die Geduldprobe wagen darf.

Das Tatsächliche seines Berichts regt

nun ungewöhnlich an. Roth ist ein Dich-

ter mit sozialem Herzen, der bis zur

Wurmigkeit und Empörung aufgebracht

werden kann. So schildert er das Dasein

eines Menschen, den der Krieg verlor,

und der nun sein eigenes Dasein ver-

liert, obwohl er sich in die Liebenswür-

digkeit seiner Nächsten einschmiegen

möchte, obwohl liebenswürdige Menschen
sich bemühen ihn wieder in die Regel-

mäßigkeit des Lebens hineinzuziehen.

Diese trostlosen Versuche, die immer
wieder scheitern, sind durchaus der Be-

trachtung wert. Viel mehr Entwurzelte,

als wir zu denken wagen, blieben noch

als Söhne der Blutvergangenheit übrig.

Es zerblätterte ein Mensch in seinem

Urelement; die Kultur, die an ihm haf-

tete, zerrann. Solche Wildheit, gedämpft
durch Melancholie, die sich nicht mehr
aufhellen kann, ist das Thema Joseph

Roths, Wir lieben ihn in der Betrach-

tung derartiger Halb(hinkelheiten,

Bei Roth ist es die europäische Kultur-

welt, die den Menschen, der seine Per-

sönlichkeit verlor, wieder aufrichten oder

auffressen möchte, bei Nikolaj Nikitin

(Der Flug /Berlin, Propyläenverlag/) ist

es wiederum die russische Welt, die

nach der Zerstörung des Frühern erst

wieder zusammenwachsen soll. Die Men-
schen sind sich der Zerstörung bewußt,

der Bestialität, in die sie hineingestürzt

wurden, der Verfeinerung, die sie be-

saßen, die sie wiedererringen müssen,

und die ihnen noch unerreichbar er-

scheint. Die russischen Menschen, die

so vorübergehend vegetieren und nicht

wissen, ob sie selbst noch fruchttragende

Kulturträger oder nur Dünger und Sa-

men sein werden, erscheinen stärker in

ihrer Roheit. Der Tatsachenbericht von

der Erdenexistenz dieser Russen hat

naturwissenschaftliche Exaktheit.

Der Tatsachenbericht kann auch ein li-

terarisches Produkt, eine erfundene

Chronik sein, etwas Ausgedachtes, et-

was Erträumtes, Efraim Frisch will in

seinem Roman Zcrrobi /Berlin, Bruno
Cassirer/ auch den Stil der Chroniken
nachahmen. Er will also seinem Roman
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das Ansehen geben, als wenn er den selt-
samen Kauz, von dem er erzählt, per-
sönlich gekannt habe, so weit, daß er
mit ihm körperliche Berührung fand.
Vermieden werden soll der Schein, daß
es sich um eine Dichtung handelt. Er
erfindet einen Menschen, der nie aus sich
sein kann, was er in Wirklichkeit ist, der
nur das ist, was zu sein er sich selber
vorschwindelt. Zenobi kann nicht ehr-
lich sein, weil nur die Unehrlichkeit und
der Betrug ihn am Leben erhalten. Er
ist der in seiner eigenen Natur verwaiste
Mensch, der immer wieder mit seiner
tändelnden Phantasie und mit seinem
Hang fremden Glanz zu zelebrieren in
irgendeine pompöse Persönlichkeit hin-
einschlüpfen muß, um sie nachzuahmen,
um sie äußerlich zu repräsentieren. Er
braucht ständig, damit er nicht in sich
selber zerfällt, den Dunst der Hoch-
stapelei. Er muß irgendeinen Führenden
spielen, irgendeinen politischen Magna-
ten, irgendeinen Volksverführer, den
Freund eines Monarchen oder eine ähn-
liche Rolle, deren Manifestation nach
außen hin mächtig imponiert. Frisch hat
sich mit seinem etwas dunkeln Seelen-
problem sicher viel theoretisch beschäf-
tigt. Er ist ein feiner Kopf, zu Hause
in manchen Gebieten, deren Erkenntnis
nicht ohne weiteres zu beschaffen ist.

So reizte es ihn diesen besondern Men-
schentypus zu erfassen. Er wollte auch
nichts Ergrübeltes geben, nur etwas Rea.
listisches. So klebte er sich an einige
Tatsachen, die er aufzählt, ohne die Per-
sönlichkeit in ihrer insularen Existenz
dichterisch zu formen.
Es ist immerhin merkwürdig, daß ein
anderer Schriftsteller, Fritz Bondy, si-
cher ganz unabhängig von Efraim Frisch,
die gleiche Menschenverworrenheit dar-
zustellen versucht, daß er die nämlichen
Mittel anwendet. Der Sprung von der
Bühne /Leipzig, Philipp Reclam/ heißt
seine Erzählung. Ein Schauspieler wird
durch einen Zufall dazu gebracht, daß
er im wirklichen Leben die Existenz des
Episodenmenschen fortsetzt, den er auf
der Bühne zu spielen hatte. Eines Tages
ist diese Verlorenheit der Vernunft ver-
schwunden. Der theatralische Mensch,
der im Leben verhängnisvoll Theater
spielte, sinkt wieder in die Wirklichkeit
zurück, und er ist entblättert, als ein
Nichts, dem keine aufregenden Lebens-
tatsachen mehr begegnen werden. Auch
Bondy versteht es die Ereignisse so an-
einanderzureihen, daß der Zusammen-
hang uns zwingend erscheint.
Ein junger und neuer Dichter, Hans Auf.
richt'Ruda, verhehlt nicht, daß er nach
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einer wirklich vorhandenen Chronik sei-
nen Roman Die Verhandlung gegen La
Ronciere /Berlin, S. Fischer/ schafft. Es
begegnen uns heute so viele Anfänger,
die gar nicht mehr tasten und von vorn-
herein außerordentlich routiniert sind.
Es ist, als wäre ihnen die gewandte
Feder an Stelle des Saugpfropiens ins
Kinderbett gelegt worden. Die Ge-
schichte, die Aufricht-Ruda erzählt, ist
durchaus gradlinig gegliedert, sie ist
untadelig stilisiert. Es löst sich auch
alles so auf wie der Schriftsteller es be-
absichtigt. Ein junger französischer Of-
fizier der Bourbonenzeit wird von der
Tochter des Regimentsobersten beschul-
diot sie in ihrer Jungfräulichkeit schwer
beleidigt und in den Abgrund der Ver-
zweiflung getrieben zu haben. Das kli-
nische Bild der Hysterischen, die Briefe
zur Belastung des jungen Mannes eigen-
händig fälscht und verfertigt, ist glän-
zend gelungen. Das psychoanalytische
Problem ist beinahe exakt dargelegt.
Es fehlen auch nicht die zarteren Wer-
te. Kurz, die medizinischen Tatsachen
werden mit Eleganz vorgetragen. Die
Artistik dieses jungen Schriftstellers ist
bewunderungswürdig. Nur ist vorläufig
alles zu glatt, zu gut gelungen.
Phantastischer, noch nicht so festbe-
gründet in der Sicherheit die literarische
Finesse zu placieren, scheint Hans Mei-
sei. Er ist derber, er ist aber plasti-
scher, er zeigt eine schriftstellerische
Natur, die noch wachsen kann, die nicht
nur runde Werke erzeugen sondern auch
überraschende Entwicklung manifestie-
ren wird. Sein Roman Torstenson /Ber-
lin, S. Fischer/ erzählt die Entstehung
einer Diktatur, In Riga spielen die Ert
cignisse, die nach Tatsachenmöglichkei-
ten erzählt werden. Der Dichter greift
in die Aktualität hinein, die wiederum
dokumentarisch keine absolute Aktuali-
tät ist. Was geschieht, ist nur erfun-
den, doch aus der Vision. Der Dichter
als Visionär ist sympathischer als der
Dichter, der ein Routinier ist.

Meisel beherbergt in sich viele Kino-
komplexe; aber er verfallt doch nicht
jener europäischen Großkolportage, in
der sich nun auch Ilja Ehrenburg be-
tätigte. Ehrenburg ist ein Dichter, der
Ergreifendes geschrieben hat: die Ge-
schichten von dem Schicksal der 13
Pfeifen (siehe diese Rundschau, 1927 I

Seite 76). Sein neuer, 2bändiger Roman
Die Liebe der Jeanne Ney /Basel, Rhein-
verlag/ spannt durchaus die Aufmerk-
samkeit, doch es wird schon vieles mit
der, allerdings virtuosen Routine ge-
sponnen. Das Weltbild ist eher von



^3 D^s leere Haus und Zenobi
Zur Uebenvindung des Gettos

•Das leere Haus» heisst ein Buch, das
kürzlich, herausgegeben von Karl Otten,

im Cottü'Verlag erschienen ist. Es enthält

auf sechshundert Seiten *Prosa jüdischer

Dichter*, zehn Werke von acht Autoren.
Es sind Autoren deutscher Sprache, ver-

gessen, verschollen, umgekommen in den
Gaskammern des Dritten Reiches oder
verendet in den zivilisierteren Höllen der
Emigration. Das Nachwort von Karl Otten
gibt erschütternde Auskunft über ihr

Schicksal, das man tragisch nennen müsste,
läge in dem Wort nicht ein Verzeihen für

die Mörder, Tragödie enthält Erlösung, so-

gar Trost; die Verfolgung und der Tod
der Juden in Deutschland hatten nichts an
sich, das ihnen einen Sinn und unserer

Vergesslichkeit eine Ausrede geben könnte.

Das unausdenkbar Grauenhafte ist mora-
lisch nicht zu verwerten, und die verzeihen
könnten, sind gemordet.

«Dieses Buch nun soll als eine Art gei-

stiger Wiedergutmachung die Wiederkehr
einiger jüdischer Repräsentanten des deut-

schen geistigen Lebens und Schaffens aus
dem Nebel totalen Vergessens in die ihnen
rechtens zustehende Heimat vorbereiten,

die zu Lebzeiten der Vergessenen bereits

allzu wenig Zeit hatte, sich ihrer anzuneh-
men», schreibt Karl Otten in dem Nach-
Iwort. «Das leere Haus», «geistige Wieder-

I

gutmachung» — das Getto lebt fort (es

Ihat nur ein freundschaftliches Vorzeichen
bekommen), die Diskriminierung bleibt (sie

ist nur ein Akt der Menschlichkeit gewor-
jdcn). Und dies vielleicht ist eine der
Ischlimmsten Nachwirkungen der nazisti-

jschen Untat: dass sie auch den Gegnern
des Dritten Reiches (oder gerade ihnen)
Idie Unbefangenheit genommen hat; dass

Isie die Menschlichen zwingt, Unterschiede
Izwischen den Menschen zu machen.

«Geistige Wiedergutmachung» — der
[Ausdruck hat einen fatalen Klang, nicht

wegen der Absicht, die er ausdrückt, son-
dern wegen der Wirkung, die er ausüben
soll. Was an den Dichtern geschehen ist,

|kann nicht wiedergutgemacht werden. Was
der deutschen Literatur zugefügt wurde —

mHI sie es «wiedergutmachen»; und wenn
sie wollte, könnte sie es? Ist die «Heimat»
bereit und fähig, wiederzugewinnen, was
sie vergessen hat, nachzuholen, was sie

verpasste? Wo sie «zu Lebzeiten der Ver-

gessenen bereits allzu wenig Zeit hatte, sich

ihrer anzunehmen»?

Es geht dabei um mehr als um die

Ueberwindung des Gettos, um mehr als

«Wiedergutmachung»; den toten Dichtern
ist das Schicksal ihrer Werke kaum noch
wichtig. Es geht um die Frage, ob die heu-

tige deutsche Literatur — die heutism
Schriftsteller, die heutigen Verleger, das

heute lesende Publikum — die geistige Fä-

higkeit hat, ein kostbares, aber unbe-
quemes Erbe anzutreten. Seine Kostbar-
keit braucht demjenigen, der dieses Buv.h

liest, nicht vorgerechnet zu werden; unbe-
quem aber ist es deshalb, weil die Werke
der ausgestossenen und vergessenen Dich-

ter vieles als fragwürdig und überholt er-

scheinen lassen, was in der gegenwärtigen

deutschen Literatur Rang und Bedeutung
hat.

Denn diese Literatur der Gegenwart hat

ja am «Nullpunkt» angefangen. Sie erin-

nerte sich nicht an das, was früher einmal
erreicht worden war, sie ging von der Si-

tuation des Kahlschlages aus und freute

sich schon, wenn das Unterholz einiger-

massen in die Höhe trieb. Wenn nun aber

plötzlich Bäume dastehen, die das Unter-
holz in den Schatten stellen und viele der

«neuen Triebe» als blosse (wenn auch un-

bewusste) Repetition brandmarken?

•

Acht Dichter sind in dem Band vertre-

ten: Albert Ehrenstein, Simon Kronherg,
Ernst Blass, Efraim Frisch, Ernst Weiss,

Gertrud Kolmar, Paul Adler, Paul Korn-
feld. Aber nur von einem der Werke soll

hier die Rede sein, von demjenigen, das
mir den grössten Eindruck gemacht hat.

(Denn das Getto, glaube ich, kann nur
überwunden werden, wenn man das Sum-
marische und eigentlich Oberflärhlichc des
guten Willens verlässt, die nazistische Ord-

nung aufhebt und eine literarische an-

strebt.)

*Zenobi* heisst der kleine, einzige Ro-
man von Efraim Frisch (geboren am 1.

März 1894 zu Stryi, im damaligen Oester-

reich, gestorben am 26. November 1942
in Ascona). Das Buch, 1927 erschienen,

hat nichts von seiner Aktualität eingebüsst,

hat im Gegenteil durch den Verlauf der
Zeitgeschichte in den vergangenen fünf-

unddreissig Jahren noch einige Ziele ge-

troffen, auf die der Dichter gar nicht an-

gelegt hatte: als ob die Zeitgeschichte die

seherische Satire als Schnittmuster benutzt
hätte.

Denn um eine Satire handelt es sich, um
die Satire eines Lyrikers allerdings, der aus
Mitleid zum Spotte greift und nicht aus
Hass. Zenobi, Franz Xaver mit Vornamen— das ist ein Hochstapler wider Willen, im-
mer wieder dazu hingerissen und durch die

Umstände aufgefordert, eine Persönlichkeit

darzustellen, die nicht seine eigene ist. Er
selber kommt von nirgendwo, ist niemand:
«In Wahrheit aber wusste Zenobi, so alt er
war, selbst nicht mehr, wer er war...»
Aber durch die Umwelt, in der er sich ge-

rade aufhält, wird er immer das, was diese

Umwelt gerade braucht: ein hoher Offi-

zier, ein Vertrauter des Kaisers, eine graue
Eminenz, ein feuriger Liebhaber, ein Be-
schützer der Schwachen, ein radikaler Mai-
feier-Redner . . . «Zenobi lachte: ,Ja, so
geht es mir immer. Man denkt sich da hin-

ein .. . Aber wenn sie dann kommen und
fragen, wieso und warum, dann kann ich

es nicht sagen!* ,Sie können sich eben bei

diesen Leuten nicht legitimieren', nickte

bestätigend Meerengel. ,Legitimieren', wie-

derholte achselzuckend, mit einem Anflug
von Bitterkeit, Zenobi. ,Ja, das ist es! Als
wenn man etwas dafür könnte, dass man
leider nun einmal als der und der gebo-
ren wurde und es schon hundertmal ver-

gessen hat . .
.'»

Ein Schelmenroman, eine ungemein gra-

ziöse, witzige Legende, eine abgründige
Diagnose der Zeit (eben auch der unsrigen

wieder): wie da einer, eine «geborene Per-

sönlichkeit», ständig den Platz einnehmen
kann und muss, der für «geborene Persön-
lichkeiten» reserviert ist; wie er so den
Leerlauf der Konvention, die Leere des

«Vaterbildes», den Mechanismus der Ver-
antwortungslosigkeit enthüllt — das ist

köstlich und grossartig, beklemmend und
befreiend heiter. Der Hauptmann von Kö-
penick bewies für seine Zeit die Intaktheit

der kaiserlichen Macht. Zenobi deklariert

für die unsrige die Auswechselbarkeit

der Repräsentanten. 1927 herausgekom-
men, vor dem ersten Weltkrieg spielend,

liest sich das kleine Buch wie ein funkel-

nagelneuer Beitrag zur Kritik an unserer

Gegenwart, so kraftvoll ist es gestaltet, so

«modern» geschrieben. Ich stelle diesen

«Zenobi» neben Thomas Manns «Felix

Krull» (und werde das Gefühl nicht los,

ich sollte ihn vielleicht eine Etage höher
stellen). Gody Suter
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an Moses Mendelssohn, deren skeptische Be-

urteilung aus seiner Antwort vom 26. Januar

1770 bekannt ist.) Ein Judenstaatsprojekt in

Italien (Aufrufe der Juden von Livorno aus

dem Jahre 1781 im Hinblick auf gewisse

Zusagen Ali Beys). Das Judenstaatsprojekt,

des Fürsten von Lignc. Napoleons Juden-

staaUprojekt (Fragwürdige Entwürfe aus der

Zeit der ägyptischen Expedition). Die Juden-

frage auf dem Kongreß von Aachen. Em
Judenstaalsprojekt der Dekabristen. Mordechai

Immanuel Noah, ein amerikanischer Vor-

kämpfer des JudenstaaUgedankens. Em Pro-

iekt des Bernhard Behrend aus dem Jahre

i832. Ein „König von Jerusalem'* in den

Jahren i83o— 1889 (Mystifikation eines ge-^

wissen Friedrich Gustav Seyfart, der sich als .'

Bevollmächtigter von Zion" bezeichnete) .
Das

Jahr i8/»0 (das Jahr dar Damaskusaffäre, der

durch Mehmed Ali hervorgerufenen Orient-

krisis, der damit zusammenhängenden Palä-

:,tinafrage usw.). In Beilagen werden emige

der im Text verwerteten Dokumente wörtlich

mitgeteilt. Anmerkungen enthalten genauere

Verweisungen auf die gedruckte Literatur und

auf ungedruckte Materialien.

Manches von dem Inlialt dieses Buches

war schon bekannt. Al>er auch das Bekannt«

gewinnt durch geschickte Einfügimg in den

Gesamtrahmen sehr an Wert. Vor allem aber

ist die reiche Ausbeufte archivalischer l'or-

sohungen dankbar zu begrüßen. In erster

Linie kommen dafür die Polizeiakten un

Archiv des Ministeriums d<>s Inneren in Wien

in Betracht. Danebon hal)en auch diploma-

tische Berichte und Instruktionen im Wiener

Staatsarchiv wertvolle Aufschlüsse geboten.

Nur auf Grund einer Polizei-Korrespond«nz,

die der Verfasser im Archiv der ehemaligen

Polizei- und Zcnsurhofstelle in Wien ge-

funden hat, konnte er z. B. ein Bild davon

geben, wie die durch den abenteuerlichen

Seyfart hervorgerufene Bewegung von den

staatlichen Behörden, sowie einigen jüdischen

Kreisen, beurteilt wurde. Irrig ist es, wenn

S 42 auf das „politische Testament Peters

des Großen, das eine Fälschung ist, Bezug

genommen, oder wenn S. 57 Nikolaus Tur-

genjew, zeitweise Mitglied des „Bundes der

Wohlfahrt" als „geistiger Führer der nord-

lichen Gruppe der Dekabristen bozcichnc-t

wird Zweifelhaft, schon aus chronologischen

Gründen, ist S. 32 die Annahme, daß ge-

wisse Anspielungen in den „Räuliern (tre-

spräch zwischen Spiegelberg und Karl Moor)

unter dem Eindruck von Nachrichten über das

Judenstaatsprojekt der Livorneser Juden ent-

standen seien. Der Vertrag vom i5. Juli i8/io

ist nicht, wie es S. i3i heißt, von den fünf

Großmächten, sondern nur von vier (o.me

Frankreich) unterzeichnet worden. S. loi

wird dem hochverdienten Lord Shaftesbury

doch zu viel Ehre angetan, wenn er „der

spätere führende englische Staatsmann

genannt wird. S. 291 oben hat der Druck-

fehlerteufel aus „Graf Rechberg" einen „Grat

Rechtweg" gemacht.

Rechtweg" gemacht. Alfred Stern.

Efraim Frisch, Zenobi, Roman.

Bruno Cassirer, Berlin.

Mit der Gestalt des „Zenobi" ist ihrem

Schöpfer so recht eigentlich das gelungen, was

die alten Griechen ein Hermaion nannten, ein

Glücksfund geschickt vom Gölte Hermes,

Fix und fertig, schlank und frei tritt ein

neuer Typus in die Literatur, der im wört-

lichsten Sinne dem Hermes zugehört, dem Pa-

tron aller luftigen Patrone.

Zenobi ist ein seltsam bunter Vogel des

Geistes, ein unkrimineller Hochstapler, wenn

man ihn überhaupt mit dieser allzu massiven

Erkennungsmarke zeichnen will, aber keine

Dof..«;la-Nalur mit zähem und rolmstem Selbst-

erhaltungstrieb. Er verspürt aucli keine Lust,

andern die Maske vom Gesicht zu reißen, wenn

er &ie selbst anlegt. Dafür ist ihm jegliche

Maske viel zu teuer. Eine glitzernde Uniform,

ein fescher Hut, ein zierliches Stöckchen, eme

noble Geste, eine harmlose Clownerie, cheva-

lereske Haltung gegenüber einer Dame, die

pittoreske Pose des Volksredners und Armen-

sachwalters oder gar die bravouröse Ausfallstel-

lung bei einem Zweikampf — wie zärtlich

liebt er diese und tausend andere Masken, im

Spiegel einstudiert, improvisiert oder als

natürliche Reflexbewegung marionettenhafter

Zwangsläufigkeit im gegebenen Momonl aus-

geführt! Ist es nicht göttlich, sich wie der

alte Zeus, in immer wieder neue Formen zu

verstecken, sein Ich end- und zeitlos aus-

zudehnen, im Grunde ewig zu dauern mit

keinem Ich identisch? Freilich, ein Iwßchcn

traurig macht es auch, besonders wenn man

einmal unversehens sich im Spiegel sieht als

„traurigen Clown, mit dem Ausdruck leeren

Elends". Doch nicht daran denken, mcW

den Dingen, der Welt auf den Grund kommen t

K
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wollen ! Der Traum von «incin frcini, schönen

nnd gereditcn LcImmi lälM sich in dics^^r un-

Ircien, unschönen und ungorochten Wolt ohne

gigantisclie Anstrengung und tragische Verwir-

rung durch einen Einfältigen des Geistes um\

Iler/eiis wie Zenohi nur verwirklichen, indem ei

auL" der schmalen Scheide zwischen Schein und

Sein nachtwandlerisch unbekümmert, anmutig

tänzerisch schwebt. Es macht d'Cn besonderen

Zauber dos Uomans aus, daß auch der Erfinder

dieserFigur mit libcrlegener Sicherheil für seine

(lestall die inunanente Form fand, den kurven-

haften Gang der Handlung, den. nur zur geist-

reichen Kontrapunktierung des Thenms unter-

brochenen, schwingenden Erzählerton. nidlich

den geographisch und geschichtlich leicht fixier-

baren, doch zugleich symbolhaft-unwirklichen

Raum, eine Welt mehr des Scheins als des

Seins. Es ergeht einem mit dem Buche merk-

würchg, wenn man es, was doch jed<'s gu'-

Werk fordern darf, zum zweitenmal liest. Nun

erst khaut man ahnend in die Hinter- im<l

l ntergründe dieser scheinbar refloxionsloscn

Gescbichl«' und wird /u allerhand (iedanken

verführ! über das. was einer ist imd was er

vorstellt, und wlf beides oft. wunderlich inein-

ander verfilzt, tief im Wesen des sozialen

Lebens überbau|)l verwurzelt ist. So gibt

Zenobi, ohne es zu wollen, etwas Paradoxes ~

eine Ar! Tiefenpsvcbologie der ()l>erfbiche.

II a n s V I) ! s < b e I .

l);is Februarlirri d.T M o ii a l s s c b r i f t

f ü I- G e s c h i c h I
<• u ii d W i s s e n s c h a f I

des .T u d e II tu m s In^ginnt mit einem K'ick-

blick auf <lie '>.')jährige Arlioil der (Gesell-

schaft zur Forderung der Wissenschaff des

.Tudenlums aus der Feder von Prof. Elbogen.

Unter den zahlreichen Aufsätzen des Heftes

darf eine Arbeit, von Harold M . Wiener über

das Deuleronomium l)esondere Aufmerksam-

beanspruchen. Der greise Gelehrte M. Weis-

berg weiß den Kampf der Aufklärung in Gali-

zien mit Lebendigkeit darzustellen. Zwei

Saniiiirlbfsprrcbimgcii bcsclilii'ßeii das Ib'll. .L

/

Neue Bücher
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Aus den Urteilen der Presse über

Efraim Frisch: Zenobi

Berliner Tageblatt
Das ist ein herrliches Buch, zugleich ergreifend und erfrischend. Zeitnahe
in seiner fortreißenden Knappheit und zeitlos wiederum in der klassischen

Klarheit der Sprache und im Erschaffen der Gestalten, die wir als Zeit-

genossen grüßen, und die doch einen Ewigkeitszug an der Stirn tragen. Ein
Künstler von rührender Reinheit hat hier in der Anlage und Durchführung
gewaltet, hat strahlenden Humor und tiefschattenden Ernst harmonisch verteilt,

und nur ein guter Geist kann diese Handlung ersonnen haben. Es ist eines jener

seltenen Hücher, die uns besser machen können. Man muß es mehrmals lesen.

Frankfurter Zeitung, Frankfurt a. M.
Der Verfasser ist nicht der ,,Schöpfer" Zenobis, sondern dessen Beobachter.
Der gestaltet, indem er berichtet. Es ist die Haltung eines modernen Autors,
der keine Fabeln spinnt, sondern die Augen aufmacht. Es gibt keine spannen-
deren Fabeln als die Realität.

Vossische Zeitung, Berlin
In Zenobi gibt Efraim Frisch dem in unserer modernen Welt geradezu ver-

wendungsfähig gewordenen und schon sehr verbrauchten Hochstapler neue
originale Gestalt. Er nennt sich Zenobi und ist ein bürgerlicher Nachkomme
des Ritters von der traurigen Gestalt. Nachdenklich grüßt Krull, der Künstler
Zenobi, den Menschen.

Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlin
Ach, dieser Zenobi, wenn nicht sein Verfasser in solch kinderschlichter, zart
hingleitender Prosaerzählung ihn geschaffen hätte, der liebe Gott müßte stracks
bemüht werden, ihn zu erfinden. Zenobi werden viele träumen, viele scherzen
und viele werden ihn lieben. Manchem aber wird er mehr sein — ein Denkmal,
ein Sinnbild, ein deutendes Zeichen: er ist vielleicht der einzig-wirkliche

Don Quichote unserer Zeit.

8-Uhr-Abendblatt, Berlin
Nach Herausgabe eines kleinen Novellenbandes ,,Da» Verlöbnis", das damals
in den Kreisen der Literarischen starke Beachtung fand, veröffentlicht Frisch
jetzt nach langer Pause diesen Roman ,,Zenobi", ein ungewöhnliches Buch
und von so süßer Reife, daß man in ilim eine Erfüllung eines Jugendversprechen»
erblicken «larf. Allein die Gestalt, äi^ diesem Buche den Namen gibt, ist an sich

ein Fund — ist in unserer modernen, epischen Literatur eine Singularität,
für die es keine Vorbilder gibt.

Berliner Volkszeitung
Eine ganz neue Philosoiihie tritt uns hier entgegen, ein Lebensmut und ein

Lebenswille, der in den heutigen schweren Tagen so bitter notwendig ist. Das
Buch kommt in einer ganz besonders geschmack\ ollen Ausstattung heraus.

Dresdner Neueste Nachrichten
Ein merkwürdiger Titel, ein merkwürdiges Buch. Frisch hat einige Jahre
hindurch den ,,Neuen Merkur" herausgegeben. Sein erster Roman ,,Verlöbnis"
fand einst Anerkennung, jedoch keine Verbreitung. Wird das neue Werk
«ich durchsetzen ? Sollte es sich nicht durrliset/.en, so läge es jedenfalls nicht

an der Hcgahungslosigkeit des Verfassers. Im (Gegenteil. Efraim Frisch kann
mehr und Besseres als mancher von denen, die es zu dreistelligen Auflageziffern
bringen. Das Buch ist ein hfxhst moderner, höchst aktueller Abonteurcr-
rriiiian, alleriliiigs für Leute, die über die Hochstapler- und Ahenteurerroinane
der literuri«ciien Unterstufe bereits hinausgekommen sind.

Hannoverscher Kurier
Mit dem , .Verlöbnis" schuf sich Frisch einen Namen. Der machte aufhorchen,

und wir warteten auf das nächste Buch. Nun liegt es vor uns und er/.ählt

von einem Hochstapler wider Willen. Der Roman ist das Symbol unserer

Zeit, die alles kann und alles weiß und alles tut, aber von nichts berührt wird,

selbst wenn sie untergeht oder gehenkt wird.

Weser- Zeitung, Bremen
Einer der besten Schelmenromane der letzten Zeit, die Geschichte eines Mannes,

der das Hochstapeln als Kunst betreibt, das für ihn Selbstzweck und Lebens-

inhalt darstellt. Ein Spötter seiner Zeit, ein Zerrbild der Gesellschaft, ein ge-

schickter Gauner und wohl auch ein tiefer Weiser, der wie kein zweiter seiue

Welt kennt.

Breslauer Zeitung
Zenobi wirkt wie ein Symbol und alle Paradoxie einer Zeit und einer Welt

spicelt sich wieder in'ilcn ernsten und heiteren Episoden seines ereignis-

reichen Lebens. Wieviele seiner Art mögen um uns sein und ihr seltsam

beschwertes Leben in unseren Lebenskreis schatten lassen? Das glänzend

geschriebene Buch wird auf viel Interesse stoßen.

Die Literarische Welt, Berlin
Wir haben in Deutschland ganz wenige von der Künstlerschaft Frischs. Er

hat eine große Grazie, seine Sätze arbeiten wie Kräne, schieben leicht Gewichte

und Akzente hin und her. Knapp, sicher und plastisch wird ein deutliches

Szenarium mit witzigem Dialog gefüllt. Der Stil ist ein Denkspiel und Wort-

spiel von ganz großem Reiz.

Neue Rundschau, Berlin
Der „Zenobi" von Efraim Frisch ist Prosa voll weiser Ironie, in der Gepflegtheit

der Form durchaus österreichischer Herkunft.

Die schöne Literatur, Leipzig
In feiner und vornehmer Weise vergeistigt es diese Anregung, aus der andere

Sensation gesogen hätten, zu einer Erzählung von gelassenem Humor und

sagenhaftem Ernst, und es enthält wundersame Variationen über belbst-

darstellung und Selbstentäußerung.

Die Bücherschale, Berlin
Dieser Roman gehört, Stil und Gattung nach zu den wichtigsten gegenwartigen,

im besten Sinne liochliterarischen Prosawerken. So etwas von Sauberkeit,

Klarheit vind Prägnanz des Stil« und Ausdrucks ist so selten heutzuzuge,

daß ausdrücklich darauf hingewiesen sein mag.

Gewebe mit seidigen und metallischen
Neue Zürcher Zeitung
Die Sprache ist ein engmaschiges ,, c , f, , ,,

Lichtern, die Sprache eines sehr gescheiten, sehr kultivierten Schritl*telleri.

National-Zeitung, Basel
Ein zarter spielerischer Hauch verschleiertTiefen, über die wir ganz so wandern,

als ob wir selber Zenobi seien. Ein Schriftsteller von Rang war hier am Werk,

der eine lang vergessene Musik wieder erklingen ließ.

Prager Abendblatt
In prachtvoll ruhiger Sprache, wie sie nur die besten ^7?"^" •l'\'f«""-..f

P''";»'""'
,lic (;iut und Temperament verbergen dürfen hinter der Maske kühler Über-

legenheit, welche aber doch als Maske erkennbar, wird hier von Irisch einer

de'r originellsten Zeilromun« |{e«lttll«t.
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BUCH-C
JEAN GIRAUDOUX: BELLA

Insel -Verlag, Leipzig

Wie ist die Lage der Dinge? Unsere Lite-

ratur — Spiegel des geistigen Ziistandes, was
wäre sie denn sonst? — spiegelt Vereinzelung:

einzelne Leistung ohne rechten Halt selbst

beim Schöpfer, geschweige denn im geistigen

Boden der Nation, mühselige Verständigung

mit dem eigenen Ich, geringe Komplexität
der Leidenschaften, der Interessen, der Be-

rufe mid Berufungen. Man empfindet einen

Mangel dabei, populär gesagt eine Weltfremd-
heit der Literatur. Ein Verlangen nach dem
sogenannten Zeitgemäßen hat hier seine Ur-
sache, bei uns ist es vielfach als Geistfeind-

schaft und krampfhafte Aktualitätssucht auf-

gedonnert, und wir suchen es in einer miß-
trauischen und ungeduldigen Weise zu be-

friedigen, durch einen hastigen Griff nach
allem, was möglichst evident den Stempel
der Zeit auf der Stirn trägt. Die Bevorzugung
eines ziemlich imaginären ,,literarischen Unter-

haltungsromans" gehört hierher, auch der

lebhafte Import englischer Bücher, guter und
durchschnittlicher.

Das ist Notbehelf. Es fehlt uns das Ver-

trauen imd seine Tochter, die Huhe: abzu-

warten in der Sicherheit, daß das Zeitgemäße
uns beschert sein wird zu seiner Stunde, ohne
daß wir frettchenhaft danach zu suchen hät-

ten. Versammelt man aber ernsthaft die weni-
gen Bücher, in denen man schon ohne Zwang
den Geist der Zeit vernehmen kann, siehe

so sind es keine aktualitätslüsternen Bücher.
Krampf imd Tempo (would-be: Kraft und
Schönheit) sind ihnen fremd. Und gerade die

konservative, die traditionalistische Nation
schreibt sie am ehesten: Frankreich.

/'^ Jean Giraudoux: Bella iron ~ Ffi ,ij|

/Fri^h,jM£s sorgfältigste und glücklichste wahr-
^^tirrfi vermittelt. Indem man es mit willigem

Sinn liest, erhebt man sich nicht nur, nicht

so sehr in klare, sondern in verklärte Regio-
nen. Man sieht sich, während doch nur von
menschlichen Dingen die Rede ist, in ein

Geisterreich versetzt, in einen gleichzeitig amü-
sierten und kindlich erstaunten Zustand: das
gibt es also alles! Mitten unter unsl Es ist

eine Abenteuerfahrt, ein Flug mit dem Vogel
Rock, aber üb"*- geistige Gebiete.

Belanglos daneben, wiewohl charmant, die

,,Handlung": ein?. Liebesgeschichte, versteckt

im Zwist der Familien Dubardeau und Reben-
dart, der beiden Hälften des geistigen Frank-
reich. Einzigartig aber wie Giraudoux die Ge-
schichte erzählt, d. h. wie er jeden Menschen
und jede Situation, die des Wegs daherkommt,
dergestalt magisbh beleuchtet, erleuchtet, durch-
leuchtet, daß immer die wahrste Bedeutung,
der witzigste Kern zutage kommt, aber nicht
etwa abstrakt und nackt, sondern in einem
neuen Körper, der aus einem Lande höherer
Wirklichkeit und Menschlichkeit genommen
scheint. Er spricht vom abendlichen Bei-

sammensein einer Gelehrtenfamilie; Wissen-
schaft und Erkenntnis wirken unter ihnen
mit unsichtbarer Macht Wirken mit unsicht-

barer Macht — was sagt das? ,,Burggrafen
einer Burg aus ultravioletten Strahlen" nennt
sie Giraudoux.

So illuminiert er allerorten die Hintergründe,
als da sind: die Hintergründe der Börsianer,
der Politiker, einer National psychose. Er nennt
sie Tricks, er nennt die Hoffnung ,,einen Trick
in Smaragdgrün" — ja er macht fortwährend
Witze, die aber eben keine Witze sind, son-
dern sich zu charakteristischen Definitionen
verdichten, zu schlagenden Bildern, wie sie

sonst nur der sogen. Volksmund in Jahr-
zehnten formt.

Bella — warum heißt das Buch ., Bella"?
Von ihr, der Frauengestalt, ist dies gesagt:
„Man mußte sie in der Beschaulichkeit, in

einer Wärme der Seele erreichen, die von
unserer Temperatur und unserem Jahrhundert
unberechenbar weit entfernt ist." Damit ist

alles gesagt: Bella ist der erwünschte Mensch,
der selbstverständliche Geist-Mensch, und des-
halb ist es, in einem plötzlichen Aufschwung
des Romans vom Spielenden zum Tragischen,
ihr Teil, den Opfertod zu leiden, den Tod für
die Versöhnung zweier feindlicher Charakter-
gruppen eines Volks, einen Christustod des
weltlichen Lebens. Hier wird das Buch lief-

. ernst, da sie sich opfern muß, eins jener
wunderbaren Lebewesen, die in der — sagen
wir raondänsten Erwachsenheit Kinder bleiben
und in der Gänze des Lebens verharren. So
macht auch die Trauer um Bella die Menschen
froh und zum Ende die Geschichte ihrer
posthumen Liebschaft mit ihrem Vater hat
etwas von überirdischer, dabei schalkhafter
Wahrheit und Heiterkeit.

Mindestens aber: man erwacht aus diesem
Euch mit einer Ahnung von den Möglich-
keiten dieser Zeit. Mit ihren plumpen, tech-

nischen Möglichkeiten heult man uns allen die
Ohren voll. Daß sie ungeheure andere, über-
technische Möglichkeiten enthält, das erst ist

der Kern unseres Verlangens nach dem Zeit-

gemäßen. In solchen Büchern findet die
Ahnung ein Teil irdischer Bestätiginig. in sol

chen Büchern festigt und rechtfertigt sich
der Glaube an die Zeit.

W. E. SCSKIND

S3eim erftcn ©rfd^tten bicfe^ Slomond ^t (Sbuörb SBed)dIer,
)er aii^ß€^ic^netc IRomanift ^v S3erltner Uniöerfität, öe)ci)nc=
ben: „^eUa foütc ieber kfen, ber Sraiitreidj^ 3eitflefd)i4te fen=
tien hJia." ^n ber %at ift ber \Ro\mn ein Söcrf timt ^öd)ftem
©€öenh)art§intereff€ unb feinfter, foft ^irätentiöfer Kultur ber
gortn. ^ie gafgination, b'ie toon biefem ffioman au^ge!)t unb bte

(^iraubous tnit einem <Bä)laQ in btn TOttet^unft ber öffentlidien
^i^fufiiüu fteüte, bcrul)t bor allent aur ber nterfhjürbigen unb
teigtooHen mi)d)unQ bon ^twntafie unb 5lftuali^ät, öuf ber
blifeenben Slntit^fe, in ber bie faft flafftfd^ ^iebe^m^\d)te t)tm
einer Satire ctuf bie r>errfrf)cnbcn Staatsmänner in ber ^olitif
burd)feöt ift, bie faft cine^ SJlartial mürbifl toäre. ©^ tvax in
l^ranfrcid^ bom %aq b€§ ©rfd^inenö be§ 9toman§ an fein &e=
mmni^, tocr l^inter ben öeiben fcinbli(^n J^milien SfleBenbart
unb ^«barbeau m ^udyen fei; unfleniert nannte man bie ^a-
men ^?oincare unb S3ertMot. ^d bmt ©^^raim J^rifc^ ftils

gerecht in§ ^eutfrf)e übertragene SBerf ift eine erftauulidje $lUe=
floric bcr OlegeubJart. Mr.

'i

Mauriac und Giraudoux.
Go. Der Inselverlag, Leipzig, stellt in deutscher Sprache

zwei neue französische Autoren vor. Auf M a u r i a c's intuitiven

Essay Der junge Mensch hatten wir soeben erst hinge-

wiesen. Der Vorgang des Romans Einöde der Liebe ist

denkbar einfach und mag fast banal klingen. Vater und Sohn
lieben, ohne zunächst von einander etwas darüber zu wissen, die

2l(riche Frau ohne Erfolg. Der Vater steht bereits an der

Schwelle des Alters, während der Sohn fast noch ein Knabe ist.

Was beide Männer von dieser Frau und die Frau von ihnen

trennt, aber nicht nur diese Beziehungen hemmt, sondern auch
zwischen Vater und Sohn und allen Menschen ihres Kreises,

vor allem dem Vater und seiner Frau, steht, das ist die Einöde
der Liebe, oder wie wir es nennen möchten, Qefühlsscheu,
die Hemmung sich preiszugeben, dem anderen klar zu bedeuten,

was man für ihn empfindet. Es ist die Sprödigkeit der Gefühls-

stümmen, nicht der Gefühllosen. Mitunter ist es nur ein Wort,
eine Geste, die alles sagen könnte, um die Kluft zu überbrücken,

aber in schwerster Hemmung befangen, finden diese Menschen
nicht zueinander. Sie bringen nicht soviel Menschlichkeit auf,

um sich dem anderen zu erschließen und sind im Grunde arme
Geschöpfe. Von erschütternder Größe der Schluß, da der greise

Vater und der genußfrohe, die Kriegsverwüstungen in sich über-

täubende Sohn das letzte Mal einander begegnen, um sich nie

wieder zu sehen. Dieser Moment ist von einer Meisterschaft,

daß man unwillkürlich an eine ähnliche Stelle in Flaubert's,

Education sentimentale gemahnt wird. Bis zum Ueberdru
fabelt man gegenwärtig vom Problem der Generationen. W
begegnete man ihm nicht in Leben und Büchern? Hier könnte

wir darauf ebenso hinweisen, wie weiter unten gelegentlich

Michael Arlen's Grünem Hut: Alte und junge Menschen in Frank-

reich, England und überall. Das Entscheidende jedoch bei

Mauriac ist, daß ihm nicht schablonenmäßige Typen, problema-

tische Generationsnaturen, sondern Menschen gelangen. Und
nur Individuen sind typisch für die Mensch-
heitsentwicklung. Mit Recht trägt dieses Buch den

großen Preis der französischen Akademie von 1926.

Jean Giraudoux' Bella hat einen politischen Hinter-

frund. Auch wer nicht in der Welt des Quai d'Orsay zu Hause
ist, merkt, daß es sich um politische Erscheinungen des jüngsten

Frankreich handelt. Es sind gewissermaßen 2 Weltanschauungen,
die hier mit einander ringen, die des ethisch-philosophisch fun-

dierten Staatsmannes mit dem rücksichtslos demagogischen Poli-

tiker, aufgezeigt an Beispielen der alten französischen Häuser

B e r t h e 1 t und P o i n c a r e, insbesondere ihrer gegenwärtigen
Repräsentanten. Aber wie weit entfernt ist dieses Buch von
Kölportage-Hintertreppenschlüssel-Romantik, oder blutleerer

Doktrin! Giraudoux schrieb eine köstliche Satire, die sich etwa
mit Anatole France's unvergänglicher Spiegelung der Dreyfuß-

affärc in der Insel der Pinguine vergleichen läßt. Rein äußer-

lich betrachtet ist es die Welt Marcel Proust's, in der wir uns

bei Giraudoux bewegen. Aber die Atmosphäre ist doch anders,

leichter, transparenter und in den politischen Roman ist eine

wundervoll zarte Liebesgeschichte hineingewebt, zwischen

2 jungen Sprossen der beiden Familien, also fast das Romeo
und Julia-Motiv, und der vergebliche Liebestod Bellas für das

Ideal der Ueberbrückung der uralten Fehde zwischen den beiden

Oeschljechtcrn. Auch hier ein ganz zarter Nachklang. Erst

durch 'den Tod, der keine Trennung bedeutet, findet eine An-

Unb um hen (^inft in iieid^ioFeit §u löjeij

ßoman. ,,S3e[k.'' ^on Scan QJiraubüu^- ßiifel]

^ig). 3tcniün. — !^a, dbcv ^u fefen Sa(3»' für Sa^, inj

^' Cl^nt,3ücfeu be§ ^•einfifjnierferg ; feine .sl'ur^melf geü

^omcnx'eMn; ein kbädf>ti,:iic3 (^euiefj^n ungetiJoI;uter

^i]i ticincv SicbeSroman mitten lii einem iwIitifcTjcn ^

^k Jtguren cav§> b-cm l)eutigen ^at'b^ ittö 33uc^

entjücfenb n?a!>r jtnb äiy.uidy, fc^ciiit e<3. ^n cinenii

§äl)tt, uun<idj;af)tn(ict) fcaui,ö]tfd^. Xiejcr (5';<trme "bie-5

Mcfe '^fnutut ber ^'omi! ^iefc (2le;^nj'*>er (^z\t^ mil

tung, bicfc füblicl^e %i-tii)i^it int (^nnpfiiiben ! ^ody m
firf) lint beit Xob rrcnibeft, f}zbt [ic^ bi^ Stimme nicfjt

;

fdl^, tt>enn e§ um bie (gTjre gef}t. Unb n>enn Qkx<

nd^tig in^ (Sr^äfjfeTt !omntt, eine !Te[ue ^loücirc mit

bat gefoffenen Ökmg feinem 9^ümcm§7t«^ft: trelc^e rom
9}?eifterfcr>aft bc5 (Jrsärjlen?! 3[>efen0iüeTi alfcm fcJ^i

^robc ganifdf)er ^idinx unb ^nft — abgcfetjeit

[icrrlid^n ^olitifdfjen Chitf^üdungen g('oriDjer 97?ännci

^urnel imier ben ficinen '^nd^sm, unttt beit ffeim

9Ktt bitfen 'Bad^em im ^ffer bmrf cu<^ brc

tHTregnen. 55iel(eid^t fegtict i^ Siegen nno i^to\t, bcn

9}Zcnfc^en.geift erholt ntoit jtd^i ttJttnlvcrbat mie mxlöl^i

(^el&trge. C. ' Jtnxt m^ü

n

cliitt.fuus, öiBctUOi/n .DPit/ttKJiinr IVrU*, lU ftiwm 3n»
nad).,«fn aöcrT'^un v>i^tca« Wp"twiitHnt«t*<f# link wn*

• hjin Mw.i<T M<titf«tt nir#,^l)t ttirh (jUrcnhoiix m\t c\r\rm

dMaflf -rt ^'"'
.,".- >.•*

rtcniC, tMiilyi iTi>[ ([(Ulli tiuf uCl iiu 1 I n'i> i i' 'UV i\ i.in' .V ,jv....v..

ptlifd^iinifl bon a^öantofic umb ^fhialittit, ouf ber Mil^enben ?(nti'

Öcfe, in Vocl(i)ct etne faft flaffifcfte üi€be*flctceid)tc bon einer

:atire auf bie Ijprr(cf)citrbcn Slaat^mflnnfr In brr 'l^olittf bur*-

ff«>l iU, bie faft eine« WnrtinI miirbii? itirtre. U^eim lirf(l)clncn

ber frattiöftfcften 5(uftg.il)e fitrieb ttibiiarb ^.iiJccl)(Icr, ber oiiö«

Iqc^eicftnete JRomantft an i>er ißerliner UntuetHtät: ,.^cüa foütc

lebet Ic.f<!n, ber ^fronrrciili« Scitöcfdöicfite Icniicn Irin." — Xet
cinbcre jRoman, „1) i c 5 l n ö b e ber a t e ö e", tonn Hr r a n •

j 1 i « DK a u r 1 n c, ÜOcrlvtiarn f on <\v rnnincr, -rüielt im

l^a^re lfl2B bcn efo&en Vretft ber frongöfifcficn Vtfabemic. 'immi'

riac «cWJit «u itcn {^üDrcrn btt jungen licfiterflcncrotion

jjrantrfiij*. Unter feinen ^Jilerfen ift bie« ba^K'nifle, In »tirl«

l>em jcine ninftlerifd^e flraft om reinften inlrft. Xer ßeibcn««

i>(»fl be9 im 'speraicftt öf'Tlterten aSofer* nmb tat in einem Wugpn«

Ilff

ber Jaegegnunfl in Ixia^ trctcnbc innere SEVanferPtt be«

nuf^frcubiflcn Sohlte« firnb riar nnb f1cf>er oii* ißrrr Slnlng»'

ib bet 'Jl(il\tt b«r ^va\i, <tuf Me ftc trafen, geftrtltet. .t>ier

irb in fiiobben flflren 'Sirnjev ein aBil'b ber fleibenfcftaftcn in

itfiifClfflen \inh (f^nrafteren offr^^«rt, ba* un9 ninrntcn C?in«

[jtcf in *te SBeäicIjiingcn ber Mtrgcrficficn !K?cIt unb ißre ?^er»

4vb<'vunflen giifit. f/ C M

nähcrung des alten Vaters an Bella statt, der die Welt anders
betrachten lernt. Das läßt sich in Worte nicht einfangen.

Beide Romane sind knapp im äußeren Umfange, keiner er-

reicht 200 Seiten. Aber die Geschlossenheit der Komposition ist

von der Erlesenheit französischer Prosa. Die homogene Ueber-
tragung besorgten G. Gramer und Efraim Frisch. Der Insel-

verlag ließ beiden Werken eine vorbildliche Ausstattung zuteil]

werden, Einband. Papier und Typen wirken beispielhaft.

4
R r S C H E WELT

^^Sf uHMn
""''•"

^^"'l'^'^-'""««", - dieseri^mc ..ik'ii NMinle in soinor VollkoniMUMihrit das

m»M ^ Axel'^KGGEnnJXHT

Mw Giraudoux, licUa. Ho,„an. Drulsch von

f,.?"'''- i^^y^^^^ä, Leipzig. -_ ,.:,„,li.h! K.S

lu^cL
^7^'' Versäunnn.s gewesen, die.se..

ochst merkwurd.gen, faszinierenden Anler"kM durch en.c Verdenlschun« zu ehren und
gcwissennaßen nnznerl<ennen,- und er hat dasGhiek gehabt, wirklieh verdeutscl.t zu werden
n.eser „BeUa«', dem Roman politischer luyall
ü.len nn heutigen Frankreich, wird Imffenilich
)a!d Geraudoux' .Münchener Homan „Siegfried ete limous.n«' folgen, dieses intensivste J^^n1phlet
fnr die deutsch-französi.sehe Annäherung we-
n.K'sfons n. litteri.s. Kine Warnung: GiraudouxMhred,l gar nicht für die Unterhaltung .^IüS.I^r verlangt innere Teilnahme. I-r schreib j,
^'uch „umer in der ersten Person. L:r verführt'inrch unerhört neuartige Aspekle, nicht lu r

d

•••fnulungen, nicht durch Anekdoten. Kr h
' «""or. I,r hat das Sublime. Und er ki

M;;::,f" 'f;:'^^"^

von sich au.ssageu, er sei' ein
Moial.sl. Ohne Spm- von Säure. AI.so nicht im

lenS.''-'l"l"''^"''"'
''"" verslanden. Man

>r UKlel Sich bei ,hm immer in der charman-
Ustcn Gesellschaft. lUMu.tzen Sie mit Be la"
'l'f M"le Gelcifeidicil " '^
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\a, Prag
n, Spione, Hochstapler machen Jagd auf

teste Gesellschaft wird mit Kennerschaft
|erheit dargestellt.

er Z eitung
die eigenartige Persönlichkeit der Diana
^gvonSchönheitund Geist; voUvonTem-
n. Mit feinstem musikalischen Takt lenkt

ile in diesem meisterhaft geformtenWerk
•elisch bewegten Motivs gegeneinander.

handlung vorrätig

KLAG / BERLIN W 55

fügung i^estcllt habe und die nicht im ent-

ferntesten der Meinung Ausdruck verleiht, die

ich nach dem 29. 4. 1927 — (der ersten

Teiminfahrl in der Saltonburg-Angelegenheit^ -

iiher die IJerliner Presse bzw. über die Ber-

liner Kritik zu äußern gehabt hätte, und die

um ein Erhebliches, um nicht zu sagen Be-

deutendes, anders ausgefallen wäre.

Denn abgesehen davon, daß ich während

meiner sechsjährigen Tätigkeit in Herlin von

|der Berliner Kritik, sowohl im Tadel als im

I.ob, immer nur gefördert, angespamit und

\ weiter gebracht wurde — (eine Talsache, die

ich nach Ihrer seinerzciligen schriftlichen An-

frage zu erwähnen für ,,zu persönlich" hielt)

I— , so habe ich gerade heute Ursache, sehr

Ipersönlich zu sprechen, gerade ich habe Ur-

lsache, daß das ganz große Niveau der Ber-

lliner Kritik an Hand des ganz großen Einzel-

llalles Sallenburg-Forster rückhaltslos erwähnt

/ird, ja, daß gerade in meinem Fall davon

|ausgegangen, darauf aufgebaut werden muß:!

. . . ich glaube der Gegenwart und unserer

lorrciciien Zukunft lediglich mit dem Hinweis

u dienen, daß selbst unsere traute Vergangen-

lieit sich nicht so bald eines Beispiels, einer

ritik rühmen darf: eines Beispiels, wo, ohne

erteilte Rollen, wahllos aus dem Ensemble

ler Schaffenden in allen geistigen Lagen —
also erst recht der Kritik) — dem Gleich-

)erechtigten so unendlich viel und so Ent-

cheidendes — eben mit Rücksicht auf sein

>;chaffen — gegeben wurdet

. . . und dann glaube ich auch unter keinen

[umständen von der sehr dringenden Bitte ab-

Isehcu zu können, das Wesentliche nachzuholen

(lind in Ihrer Zeitschrift meine ganz richtige

iKinstellung zur Kritik, in ihrer Beziehung

Iziim Schaffenden, zur Sprache zu bringen, —
Igleichzeitig: meinen Text in kein anderes

Ucntsch zu bringen*); falls sich aber viel-

leicht eine kleine Änderung ergeben sollte, mich

|(lics unbedingt im eingeschriebenen Briefe wis-

niucltle davon unter

|iibertr<tncn mcrbcu mit ,^iiftimnmiia ^c

9?id^ tn hex öffcntlid)cn ^JZitflltcberöerfattimlitnft. fonbent
|in t>cr t)ürt)crö<?t)€nj^en öcK^ü^fcnen Stuiö-fdiuftfibunfl iuur)5^oiid)

h\t für wix§ ^antburficr fo «ftucKe l^raoe ber D
Itlon ber X^eoloötnticn erörtert l^ott ber %ij

^räulein ^aa« unb crflänjt bur<^ ??räurctn Älam
9JiitnIicb ber (MencroIfDito-bc in lö<:rlln. J^Betb-e miinfd^crt\ny?kt

ein 6kntetabe^f<irramt ber ^t<m, fmii)ern ein (^emeiuDcaniT; b'O*

in feiner iöeflren.iunia ein feUMtäiibifle^ in 3^' v, '^nim,

'Scl&rtätinfclt Vixih (ScelfoTfle «ntld^Iießt, bor alTein für ^mntn
Xix\h WiiM^n, für fird^licljen Unterri(^ in SScrnflfrfjnle^Jjmb

in \Kn SrauemaBteilunoen ber 5li:anfertl>äufer ttnb Qkföi

lanftaltcn. 55vie ekHJnoeIif<^n X^oloöinnen n>t>Eett eine flleicrc

Isiuö-Bilbuna ^twt ad)i Geineftern ttjie hit männlid)cii. lucmtn/eicö

iörien Me S3ertüöllttng ber Salrament« fotfie bie S3ornaIjattfl ber

längeren I^rJömnilic^ uam ^43forier ,^u DcÜi^ielHnben fir*

^nblunöcn toerfa<at bleiöen füll nod) ^zm Urteil ber

ßifd^en ®eneröXft)nob€.

©ine Qnbere. t)iel SSefrtebtanttig nnh ^c

\ixo^ biefcr l^cimnnetiibcti ^i^genfcfpaftcn t>ie JJtoUc ciaieS iVron«»

präten'tvcnten auferlegt. ^SImx cibtx. ein -ed^ter ^orf au§ h<im

ptoihjsr cntfM)cn ift (bctnocfteHt bon £Aio (5oItau, .btc

'3HC ^^vtnq ber triften Stimimainig \xvA. einer "MoxWi^^^m*

tation aoiiftportet) , 2^ bie ^eraogm bcn <S^)loinbeI nid^t

m<dl^r nötiig unb intxi'gi-crt ^(^xi btn crrme-n SBcttiDccf/ bec

fcf>(m ^odf) dbcn in ber ÖJunft ibe§ SJoIfeg ift (5r bcaial^lt mit

©belmirt, reit^et ben legitimen 2^roner(&en ^vQ\m\A>^ Dor

htm bräucnibcn 2?iorb)ftia1^I nnb ränmt fid^ fcIDftloS (juS bcnt

SBeoe. S?adi einer Snöfd^öobc. SJJtt einem 2)oIid[iftic^ ln5

&rabc ^er^- ©cf^r f|Jät. (^egen 11 Vifyc nad^t§. — .^err

%ozt\t erü^eitert burd^ bie i^umonboUc (5^eftattun<j eines

oBgefciantcn 2?torb6irben, .^rr '^xt'Qltx l^imgeßen baibn,rdf>

bct^ «r mftioiment eiin.en 23tfdf)oif mimen muß. Z ^

(Bit bW^en Je^t im l^mmnnbftjl^eatcr, qidäj^ f-ed^ aa

'ber 3-^ li^ eine fd)öncr diS bic anberc. ^iti jun-g-er Sorb

txdx^ ber gtüdliä^ ©r&c eine^ l^Iöen S>u|cnb perfifc^er

Sc^nir>e{t-en, bi-c ü^m mit einer ntateriell nodC) g'iüeiifeliWten

(SrÖfid^fi ^ifalfen. ^n f<fjlixmlex £)t|>eret'tenn<td^t dfael^tiert

ber junge SPtonn bcrS 5^€ftament, tvobei er fi)d> aHerbiniOg iiiur

luchKunsticr, die die Schönheit des Buches durch architel<tO'

Tischen Aufbau des Satzes und durch seine rhythmische Glie-

Icruiig zu erreichen suchen. Meister der Buchverzierung, Meister

lies Einbandes und der HaiidbiFidckunst, die in erlesenen

-^;tiickcn die Buchkostlxirkeitcn ihrer Länder vorführen werden,

Endere wieder, die mit freibeschwingter Phantasie die dichteri-

Ischen Inhalte der Werke der großen Erzähler und Dramatiker

lin Gesichten ilirer Kunst, in Illustrationen und graphischen Blät-

tern festgehalten haben. Neben den Altmeistern jind__F(ihrern

soll allen jenen, die sie schon kennen, die unvergleichliche Schön-?

heit des edlen Buches in gesammelter Form, in tausendfältiger

Gestalt vorgeführt werden, dem ganzen Volke aber gezeigt wer-
den, welche hohen sittlichen und künstlerischen Werte in der

Buchkunst enthalten sind. Die Kenner sollen beurteilen, welchen
Rang die deutsche Buchkunst unserer Tage in der Welt ein-

nimmt, und sie mit den hervorragendsten Werken des Auslandes

vergleichen, in dem sich schon heute die besten Kräfte für die

Ausstellung, die im wahrsten Sinne des Wortes eine interna-

tionale sein wird, rüsten.

Jeder, der Augen hat zu sehen, wird es klar erkennen, wie
befruchtend und anregend zugleich die wahre Buchkunst auf

alle Gebiete des buchgewerblichen Schaffens wirkt, und welche
Freude darin enthalten ist, ein schönes Buchwerk sein eigen zu

nennen. Diese Ausstellung soll mit dazu beitragen, die erlahmte

Freude am Buchbesitz neu zu beleben, und soll eindringlich

darauf hinweisen, daß es neben den vielen erstrebenswerten ma-
teriellen Freuden des Lebens auch andere gibt, von denen die

Freude am schönen Buche nicht die schlechteste ist. Hier wirkt

die Ausstellung zugleich anregend und belehrend, denn sie wird
nicht nur das fertige Werk des Künstlers, sondern auch seine

Vorarbeiten und Vorstudien zeigen, die zu dem erstrebten, letz-

ten und reifen Ergebnis führen. Die führenden Illustratoren un-

serer Zeit werden mit Kollektionen ihres reichen Schaffens ver-

treten sein, und die Reihen jener Buchkünstler, deren Lebens-

werk dem schönen Buche gewidmet ist, wird geschlossen in der

Ausstellung erscheinen. Am dichterischen Werk Gerhart

Hauptmanns, der neben Adolph von Harnack und Max Lieber-

.ann Protektor der Ausstellung ist, soll in einem Beispiel die

jitwicklung der deutschen Buchkunst gezeigt werden. Die be-

scheidenen Erstausgaben sowie die erlesenen ausgestatteten

Werke der letzten Jahre, ferner alle graphischen Folgen zu

Hauptmanns Werken, Ausgaben in fremden Sprachen, die in

schönem Gewände erschienen sind, und schließlich interessante

Manuskripte Gerhart Hauptmanns werden in diesem Raum ver-«

einigt sein.

Ein besonderer Platz wird dem Kinderbuch aller Völker ge-

widmet werden, in welchem das Schönste und Erlesenste ge-

zeigt wird, das auf diesem Sondergebiete von den Künstlern der

verschiedenen Nationen geschaffen worden ist.

Daß ein solches Unternehmen größte Aufmerksamkeit des

Auslandes erregen mußte, war vorauszusehen, und doch über-

steigt das Interesse, das sich an allen Orten zeigt, die kühnsten

Erwartungen. Keine der Kulturnationen, die auf dem Buch-

kunstgebiet schöpferisch arbeiten, wird fehlen, voran die Länder

mit alter Tradition, England, Frankreich, Belgien, Oesterreich,

Italien, die Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark.
Ueberraschungen werden gewiß die Kollektionen Nordamerikas,

Idir Czechoslovakei, Ungarns, Polens, Finnlands und vor allem

Rußlands bieten. In diesen und anderen Ländern, wie Holland,

I

Japan, Jugoslavicn. Rumänien und Spanien, haben sich die be-

|st°n Künstler und hervorragendsten Fachleute zu örtlichen Ko^
initees zusammengeschlossen, die die Vorarbeiten und die Zu-

Isammenstellung der Kollektionen leiten. (Die Eröffnung erfolgte

am 28. Mai).

mittels der Kraft ihrer Ideale, des großen Glaubens an die all-

menschliche Gerechtigkeit und durch ihre eigene, opfervolle

Arbeit. Wenn ein Volk mit friedUchen Mitteln das erreicht, wa»"

zu erreichen anderen Völkern heute nur durch Gewalt und Blut-
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BUCH-C
DIi: „HAUSPOSTILLK ' AUS DRECK UND

FKUER

Die zerstreut veröffentlichten Gedichte von

Bert Brecht passierten entweder als ,,zynischer

Unsinn", soweit sie sich mit Dreck und Aas

helusliglen, oder als orphische Choräle, sobald

sie das nicht taten; sie waren teils ,, Zeitaus-

druck", teils „wesenlos wie ihr Autor"; kom-

nuuiislisch-akluell oder voll verborgener Roman-
lik. Alle diese Wertschätzungen versagen vor

der im Propyläen-Verlag erschienenen Samm-
hnig, die den mephistophelischen Titel ,,Bert

Hrechls Ilauspostille" führt, nach dem Vorwort

,,für den Gebrauch der Leser bestimmt" ist und

nicht ,,sinnlos hineingefressen werden soll". Es

zeigt sich, daß die unterirdische Kraft dieses

Dichters die absolute Zerstörungsgewalt Rim-

hiuids hat; seine unl)edingtc Verneinung ragt in

die Blechwalzwerke des Humanismus und ihre
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Das „Buch des Monats" AUGUST

JEAN GIRAUDOUX

Dieses Budi erhalten alle Abonnenten, die nicht bis zum

13. Aug. ein Werk aus der Ersatzliste (Seite 1 bis 5) bestellen.

Jean Giraudoux repräsentiert im Kreis der modernen

französischen Literatur einen höchsten Typus franzö-

sischer Geistigkeit in einer durchaus individuellen und

neuartigen forni. Üie Modernität seiner literarischen

Diktion entspringt keiner äußeren Willkür, sondern ist

notwendig bedingt durch seinen eigenartigen Denkstil,

das virtuose Spiel verblüffend pointierter Gedankenver-

bindungen, wie sie nur einer so kultivierten Intelligenz

zur Verfügung stehen. Die Beweglichkeit und Geschmei-

digkeit eines wunderbar trainierten Gehirns, vereint

mit einer äußersten Sensibilität der Nerven, die jede

feinste Schwingung der Umwelt noch aufzunehmen ver-

mögen, ergeben eine merkwürdig wache und bewußte

Form der künstlerischen Gestaltung. Seine Welt ent-

steht nicht aus einem schöpferischen Chaos des Gefühls,

sondern aus einer Vergeistigung, einer analytischen

Zerlegung der Wirklichkeit. So spielt die eigentliche

Handlung seiner Bücher denn auch niemals auf dem

materiellen Boden äußeren Geschehens, sondern viel-

mehr auf einer höheren geistigen Ebene.

Wenn ein so differenzierter Autor doch mit einem Buch

wie dem schon früher im Inselverlag erschienenen Ro-

man „Bella" fast einen Sensationserfolg erzielen konnte,

so lag das daran, daß Giraudoux, selbst Beamter des

französischen Außenministeriums, in den Gestalten seiner

Rebendart und Dubardeau nicht nur sehr durchsichtige

Vorauszahlung und Wahl aus der Ersatzliste bis

13. August

Versand durch Nachnahme seitens des D. B.C. ab

15. August

Egiantine
Roman

INSEL-VERLAG, LEIPZIG

Porträts der beiden Staatsmänner Poincare und Ber-

thelot gab, sondern darüber hinaus in dem Gegensatz

dieser beiden Familien das ewige Problem, den ewigen

Gegensatz des einen und des „anderen Irankreicn**

symbolisierte.

Die rein stoffliche Aktualität eines solchen Themas, das

durch eine öffentliche Entgegnung Poincares selbst

noch an Interesse gewann, konnte dazu verleiten, die

rein künstlerischen Vorzüge, die rein menschlichen Ge-

staltungen dieses Buches weniger wichtig zu nehmen,

als sie es verdienten.

Gewiß ist schon Bella, die der tödlichen Anstrengung

erliegt, die Hände Rebendarts und Dubardeaus zur Ver-

söhnung zu vereinen, nichts weniger als eine Allegorie,

sondern eine Frauengestalt von bezaubernd zartem, le-

bendigen Liebreiz. Aber in ihrer Milchschwester Egian-

tine, nach der das neue Buch Giraudoux benannt ist,

erleben wir eine womöglich noch reinere, noch voll-

kommenere Verkörperung jugendlicher Weiblichkeit. Und

selbst Figuren wie die der alten Aristokraten Fontranges

oder des großen jüdischen Finanzmanns Moise treten

erst hier, losgelöst von dem bedeutsamen Hintergrund

politischer Aktualität und polemischer Absicht, ganz in

den eigentlichen Vordergrund des Geschehens. Oder viel-

mehr des Nichtgeschehens, denn die Leidenschaft des

sechzigjäh;-igen Edelmanns für die zwanzigjährige Egian-

tine ist solcher Art, daß sie jede noch so willige Bereit-

schaft der Erfüllung überspringt. Frontranges, dieser

Typus eines „letzten Ritters**, ist zum Schluß für Egian-

tine verloren, wie Egiantine für Moise, den andern

Sechzigjährigen, der sie mit einer ganz andersartigen,

aber nicht minder leidenschaftlichen Liebe umgab. Die



geistige tleganz Giraudoux, die ebenso vorurteilslose

wie geschmackvolle Diskretion seiner künstlerischen

Mittel formt dieses heikle Thema, das unter Umständen

peinlich v^erden könnte, zu einem Kunstwerk von äu-

ßerster Leichtigkeit und Durchsichtigkeit. Das Stoffliche

des Geschehens wird unter seinen Händen zu einem

zarten geistigen Gewebe entmaterialisiert und gewinnt

dabei doch zugleich noch an höherer innerer Realität.

Die feinsten Nuancen, die leisesten Zwischentöne, kaum
mehr erfaßbar für das Werkzeug der Sprache, sind hier

mit unnachahmlicher Vollendung in Worte gefaßt. Dieses

Buch teilt seine feine geistige Beschwingtheit ganz un-

willkürlich auch dem Leser selber mit, der für die Auf-

merksamkeit seiner Lektüre durch immer neue Über-

raschungen halb verborgener, nur eben angedeuteter

Pointen aufs Anmutigste belohnt wird.

Franz Schoeiiberner

Leseprobe aus

JEAN GIRAUDOUX: Egiantine

Zum erstenmal trat sie in das Zimmer, das sie aus-

wendig kannte, ganz behutsam und neugierig ein. Es

war Egiantine, die um fünf Jahre jüngere Milchschwe-

ster Bellas und Bellitas, die vor einigen Tagen aus

ihrem Pensionat in Charlieu zurückgekehrt war. Un-
bekümmert, weil sie Fontranges schlafend glaubte,

stellte sie das Frühstück auf den Tisch, zögerte, die

Vorhänge hochzuziehen, und ging umher. Fontranges

hörte, wie sie jene Gegenstände auf der Kommode be-

rührte, die Netzen zum Einfangen von Bildern am
meisten glichen. Am Klirren gegen den Marmor erriet

er, ob es der goldene oder der silberne Rahmen, ob es

Bella oder Jacques war. Wen von beiden mochte sie

auf diese Weise liebkosen? Dann berührte Egiantine,

ohne daß er das leiseste Geräusch eines Schrittes ge-

hört hätte, und als wäre sie von einem Möbel zum
andern gehüpft, auf der Konsole das Lorgnon des

Herzogs von Angouk-me, setzte es an die Augen, ver-

suchte durchzusehen, im Dunkeln. Dann näherte sie

sich und legte auf dem Sessel Rock und Weste zurecht,

mit jenen kosenden Strichen und Fingerschnellen wie
eine Gattin, wenn sie den Gatten zum Ausgehen entläßt.

Sie trieb das Spiel noch weiter. Sie probierte den Me-
chanismus des Kragenknopfes, der Kettenknöpfchen. Es
war eine Psyche, die sich über Krawatten und Hals-

binden beugt. Alle Geräusche, welche in diesem Zimmer
von der Jugend hervorgerufen, entfesselt werden konnten,

hörte Fontranges in einer reizenden Abstufung der

Genitive: das Klirren des arabischen Dolches beim Zu-
rückschieben in die Scheide, den Regen der Perlen des

Lampenschirms, den Laut des Stöpsels der Flasche des

Orangenblütenwassers. Spiel, Windhauch und Nasch-
haftigkeit waren im Zimmer in ihrer unwiderstehlich-

sten und doch geschmeidigsten Gestalt losgelassen.

Fontranges hörte seine vertrauten Gegenstände um
dieses junge Wesen sich regen. Er dachte an den blin-

phot. Honri Martini

JEAN GIRAUDOUX

den I^rinzen Zagha Khan, einen Freund seines Groß-

vaters, der seine nackten Tänzerinnen in Goldketten

und mit seinen Familienjuwelen geschmückt vor sich

tanzen ließ, um das Klingen seiner Schätze zu hören.

Das war seine Art, sich seine Vorfahren wiederzu-

bringen. Darauf eine Stille, und Fontranges erriet, daß

das junge Mädchen vor dem Spiegel stand. Sie holte

Atem,ja sie keuchte

ein wenig: sie war
gebannt.Vonih.em

eigenen Bild mehr
noch als von den

Photographien

verlockt, konnte sie

sich nichts Fesseln-

deres vorstellen

und war gebannt.

Das Schweigen des

schönen Mädchens

angesichts ihres

Spiegelbildes war
das gleiche, wie es

um den in sich ver-

sunkenen Philoso-

phen, um den Hei-

ligen in seiner Me-
ditation waltet.

Fontranges emp-

fand es als von göttlicher Art. Es war übrigens kaum
glaubhaft, daß Egiantine solange unbeweglich vor dem
Spiegel blieb. Sicherlich spielte sie dabei das einzige

Spiel, das man geräuschlos spielen kann, das Spiel

mit dem Gesicht, Sie verdrehte die Augen, die so

viel geschmeidiger sind als Kragenknöpfe, versuchte

die Ohren zu bewegen, dem Blick einen noch lebhaf-

teren Ausdruck zu geben. Der Duft der auskühlenden

Schokolade drang zu Fontranges schwer wie eine

wohlriechende Droge, wie ein Parfüm. Inmier noch

vor dem Spiegel, versuchte Egiantine vergeblich, ihr

Gesicht in ein fremdes zu wandeln, fragte sich, welche

geheime Verbindung trotz allem zwischen ihr selbst

und dem Spiegelbild bestünde, trat etwas zurück, um
die Länge dieses Fadens zu ermessen, stieß eine Vase

um und fing sie noch auf. Fontranges erzitterte. Es

war eine Sevres-Vase, ein Geschenk Napoleon Bona-

partes an Chamontin und der Familie Fontranges von

Napoleon Chamontin weiter geschenkt. Alle diese Gegen-
stände, die, von unbedeutenden Mittlern zwar, doch
aus historischen Glanzzeiten stammten, wurden von
Augen und einer Hand berührt, die nur ihn verschon-

ten, und doch fühlte er, daß der Grund ihrer Anziehung,

die Veranlassung zu diesem Spiel seine Gegenwart war.

Es war nicht zum erstenmal, daß Egiantine während
der Ferien in dieses Zimmer trat und zu Zeiten, wo
sie alles öffnen und berühren konnte. Doch nur an

diesem Morgen und weil Fontranges da war, trat sie,

von der Morgendämmerung ungehindert, in dieses

Halbdunkel, prüfte sie das Gewicht jeder historischen

2
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4i%Dlt. 3eb?r '©ai|, iebe^ iSiJoTt (and) in ^er beiiti^t

^S^tejirf)iiuw:i ^r ^rct ^;vnt^tafieure ^f^\l«'^öen

®Eö£hcn5 5ya§ nur pr oltc i!0Öä;micr em ®avb\t I)üt imb

E^jS;i hc^^t^n ©cremtet, em ^xiftotrat.J^eubal bi?.

£Sb^ «4t ^iitd) «biß ^^eitieix 'I^tm'Id, ^ntd) _t(5mjclt/eueii

f^i^ bie^nt Stehen^ unb ^^£^^i^^^^^rTÄte^^^
Reutet «cotKiiK fcDiütat flf^ '^^-^^^^f^Jf

'1^^^^^^^ ' i

I
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(MAydf.
^ixlAnlduu

H-

l^eoniStrduOouf: (Sdlantine
gnfel -Verlag,

^on 6teubbaT übet ^aljac bis ^natolc Trance

\\i C5 fCcnn5eid)en unb^forjug bcr ßrofecn fran-

5Öfi[d)en liitcratui^

rein Äünftlcri|d)_

SSc^irfc gciftig

bicjer Romane
fpt)ärc, fic finb

Don mobifc^cn

pcnbtcn bcr C c b

/

>rc "Sirfung ficb nid)t im

!p[t, jonbcrn weit in anbcrc

rätigung greift. "Die 2i5crfc

ib S(RittIcv einet Sl'ulturatmo-

>a5 mad)t ibrc 'Sctoertung

igen unabhängig — Äom-

f u n b e. Obnc pratenaiös gu

»irfen, t>ermUtcln fic Jtcnntniffe, übertragen (fr-

foijrung, geben Cebcnsweisbeit.

?3can ©iraubouy bctocgt firf) bctDufet in

bicfcr ffaffi[d)cn Irabition. ed)pn „^clla" geigte

bcn $)ang pr ^Icflcftion, in bcm neuen 5a3erf

„Qcgian t i n c" crwcift fid) (öiraubou? ais ein

aJtcifter pbibfophifcb-äftbetificr Sctrad)tung. ^cr

fHcman fcbeint faft nur ein ^orwanb für eine "bleibe

Iüftlid)cr mit fouDcränem ©cfd)icf gcftalteter 6tu-

bicn, b\t Pom e^Iaf bis 5um Telephon alle gormcn

unb 3)Utfcl bes IJafcins ftreifcn. "Die gabel bcs
'

33u(t5, \>\t 3tt)an3{giüf)tigc Cgianlinc als hie-
ben b e ait>i[(i)cn einem fec^,5{giäbrtgcn SanbebcN

monn unb einem ergrauten ^anfmagnatcn, erlaubt

! es bem Slutor, feine (Scbonfen über 3ugcnb unb

2IIter, ofäibcntalc unb orientalijdbe Cebensroeifc aus-

äufpinnen, obne bas bcr 2cfcr biefe *^Iauberci je als

bemmenbe Ctinfügung cmpfinbet. Ss gibt in biefem

9loman feine eigentlid) erotifd)en Situationen. Cts

banbelt fid^ um SKcnf(i)en, bic aud) in ber Ciebc

öngftlicf) CDiftana ein5uf)alten \\x&)tXK, bie ibre ®c-

füblc nic^t in ^ftionen unb ^efenntniffen, böcbftens

auroeilen in einer Slbänberung it)rer ©en?o^n^eiten

Derraten. ©iraubouj loeife, »as er feinen ®e-

fc^opfen fd)ufbet. hx ad)tet ibrc Surüdb^Itung,

näbert fid) ibnen nur auf ilmiocgen, mit bebut-

famen Formulierungen, fanften SBorten. (Jr böit

allen bramatifd>en ßärm Pon ibnen fern, befleißigt

ficb einer epifc^en Strenge, bie felbft ben ^Dialog

ats Srembgut pcrfcbmäbt. 9)Mn erfährt auf biefe

3Bcifc mand)cs über CSgiantine, faum etwas Don
Qcgiantinc. CEs »irb no(b eines 53u6cö bebürfen,

um biefe fd)eue '^lo.yxtViSatXt j^u entfcbleiern. W^axi

fann ficb auf bas ^ufunftsioerf obne Sinfcbränfung

freuen, wenn es ^'\t felbe eblc Haftung, bic g[eid)c

graaiöfe Älugbeit befiftt, toic fic ben porfiegenben

S^oman ausjcicbnen B. B.

ZdX NLaü



inOvuyO'Ifyt^^ (A}(fiLriiAAiCü<^

r" c

3fean (öirauöour. Cölantine

Deutsch von E/rö/m Vrhdx

Inseluerlag, Leipzig

^- r , i?i-„-.n «pjÄer exquisiten

Da«
«^--'T zärtXpr^^i fast^immer

Bücher ist eine ^^y;^*^'' '
Jff^, „„»e Am wc

liebens^verter und in^^f^J^ '^^d'rkehrende
„igsten gut kam

^f^^^JTaei Autor selber.

Figur, Jean ^^^^'^^ ' ^antiLche Ironie ge-

Ehemals hat man '^^^ f"^^".'!^^ Kenner
„annt. Möglich, daU

X^^^^f'^' (und der

alles
^^?^''^''''\tZJ ^^r Verstehende).

sympatisierende l^^nne/ a»B "^

die deutsche Romant.lQ^mt. ^^^er sicliei

"«^ttL^lL ''Lulget I i.Sr. Höchst
ein Unikum ^er heutige

^__ ^.^

Wein bezeichnen könnte. Gar >"?"/'«'" ^j

'-^[ ''^

otM^'l.''drh -Xn "^-scht
meisten Dichter so uu.

Kpsonders Be-

lichkeil gebunden, d.e Ju^ch jede Ze.le^^^P^^_^

icrt, sich aber nie m jenen
^^^^^^^

Subjektivismus begibt der «ur «
sclilocls,

Roiuanlik, besonders die ^P»'«"'" „^„^"Sgc
charakteristiscl, '^t- .D^^^..

^"^*^i ^^"„f^ste Un«-
geh&rende Mag.e

-'J' f,f„^ .»-„"Jo „icbon der

•'"v-, ',-%h™ tr ndüng eV chleicht, sondern
anekdotischen üriinauug

. ^ji^ses

im häcl,st AUtäglicl.en anerPalel wc^n"^_^^^^^^

Wort nicht schon zu ^'='« ''' '
Materiellen

exzeptioneller ^-^"^
^^^^ ^ J^ unbeschwert ist

"er'deuT Fla^'ertiilie Aufgabe nicht beiasU.

vi tuRere Welt auf ihren Uterarischen Platz

Mi^ äußere vveii a
Beschreibung l Man

,u bellen
^'f ..^'^f^f/^^J^^tsch die man Girau-

kennt die „Bella auf ^1^^^^"'
.^nannt hat,

f»mix' erstes erwachsenes Buch genaniu ,

mTdem der lang als Z«-nzigjäl.r,ger s^c^^ ü
^

'»"-•'^-?'reHru^eir'^s:^ ne^Ar-Tne
Se^'Sn'sr'zu:' erstenmal gab es in

z ?ä2:spr.^r-e:-;e;r ^z.^^

i-i-o^iior Anta'Jonisten.) Eglan-

r, =';i^Äe2nen;rfS:
nicht den '"='<^h^»J'8'"',,!^ljen ja den alten

r '^\,rre;ßt'.^a:' Statt:: Vs gibt, so

Site ^:::u
''^ These des Uo,n^^^^^^^^^

nnter den jungen l-«'^'?^'
^'^S^.eiten. Uie

mehr, sondei-n nur D«^'^""^'^-
yorhers in.d

l.i^be mit ihren
^""^'"f'".f̂ en au-ssterben-

r'*'rn Crervirdlerem' Molse, diesen,

^::drt;:;;L"rrLiebe und s „^^^^^^^^^
was uns teuer war und das «rsch

^^^^

damit ein positiver ^'' .' f' V .eine un-

der Optimismus G»'-«»''""% '

.f,„fg'"solehes
ersehöptlicben Que en, odei --[-»,„ ,„,

Sr^Glit^rndet SclL^imenden. SprOhenden

semes Geistes.

/
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(^ jiWidt^m, i^^^t-U^wi*!' 6

3ea« (»iraubout: (S«t«iitln«. »crwtWldte Urt>eN

ein eißenartiöc^ unb relstjoHt« iöuctj. 5)te ^anl>'
lunfl n)trb nic^t iJt it)xcm Verlauf ben Xatfacöen cc*
BiäB tnüvlctüt, füiibern b«t Ä^crfaifer erlaubt ftcö ba*
3i>tel, fdtfame Sfifbc«<iefc(?i(t)te bcr iuttßfn (Solan*
tlne noir bamt urU) n>*atin (bcOutfcwn <m<ju*
laften, bann tfieöer tOten »{eficj mif UUenfcf)cn unb
X'itioe SU btoi)ü<i)Un, fc^tnbar l)eglebnnfl«lJ>f< Urmvrtt
baräufteücu, um biefc plüöüct) tn lorcm eiiecn üBer-
Oältntö aut t>nnblun<j bU^artia 8U irelettcbten. 9Jut
etn febt ruIttWcrtcr, fctinrtndMtCfr imb feiner m\titl
ücbcrcr Sttjrtftfteact burfte btffen Cerfud) tvaQtn, unb
fcbümm njftre e5, n?cnn er »iacfjaUmer fttube. Vlber
c^ilrauboui tft oeifireicO unb mafeboO aenuo, um ble
y(ufflabe, bte er ftclj gefteül l}ai, burcbjufübren obne
(intnlctfuttHj unb oUnc bcn ?cfer su Inn^^octkn.

Calönlln*. >te Stwinstft^^brt^e, We nur t>Q4 t>et»

Irauencrirtecfcnbe Sliter lieben mao, begebt tbren Orr*
tum mit ®ra^tc unb ?Inmut unb feffclt ben öefer In
ttjrer el^nm^iU-l^cn QuocnfbltcDtfelt. ö^r (^^egenfbleUr,
bcr ölte öbelniann. öontranße«, ber flct) nur für
qjlerbe unb Ounbe tnterefflert unb böbe! In fetner
etanbcÄUcfcbrönrtbeit ein bö^t^ft anfiftublacr unb Ic»
ben^ecbter SbDu« tft trirb bom «^erfaffer mit flüti-
Otr öronle unb flberteßener 3Wenfcbenfenntnil borge*
fUbrt. Um btefe CJeftnIten famt ber brittcn ^aupt-
flfinr, bem attcn (^rof^banfier TlotU, bem bte Worte
be3 JHibnlen jufäat, baut flcb eine gefcbaute, erlebte

!

Umnjelt auf — <Cnri« ober ?P«>ntranfle« ß<tnbfit> — bte

i

tn enger SSccbiveCmirfung jur ^auiblun« ft<<b< unib,
auf eigenartige ia5elfe trclebt unb beiebenb, oft ben
«ölberfcbcin ber (^rcigntffe un« fbiegell, oft bte 2lu«*
mirfun« ber ®ef(t>ebniffe an ftc^ ertragt unb fte bem
fiefer berrftt.

^^rcttöS. abkX oetfttfon, nidJt elnfacfi, aber auericnb
bon gfiBKn (Slnfmitru forn/mtsiert 4n bcr (^orm, alber
elegant betnöltigt burcb ba4 Talent be« irüerfaffer»,
fo erfitelnt Gölantinc alS ein oriötnener. ntcbt unge-
fftbrn(t>er, einmaliger «erfucb, ber öeglfldt tft unb
.einen Seferfrel«, bcr Tlufit bat unb ?^reube an an»
ijnuttfler unb geiftrei*er Öorm, erndöcn mafl. t)ie
lllcberfe^ung gibt fo gut al4 mdgltcb ein ®cbrifth>err
lltiicbct, ba« feinem ®elft unb «Sefen nacb fttmjer
libertragbar tft. R. Wst.

Z6l K^a
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^ie Aehpe 1916.

]

f

-Da tut ^s einem or^ientlich wohl, eine Zeit-

schrijt ine den ''Konen Merkur" (Verlag Georj

MnllerJ Bur hanö p.u nehmen, ^ich zu üoerzeugen,

ÖQSG Sinn und Fähigkeit für den üniveraal Ismus-

in seiner rechtmässigen ^ereutunn noch keine J-hrase

und kein legerer nnsprucn geworden ^s-h-sinö. *a8

hier über cen Krieg gesagt loird , von Fhllosoühen,

von rt'litikern und'' hotionalokonomen, von Auioren

Mie Scheler, Opnenhr imer, .^iänisch^ das stellt alles

mit seiner vollständigen Motivation in sein Dasein

und in seine Tieje. Der Besitz solcher Zeitschriften

ist Jetzt ein i^ahrer Segen. Alles erkennen, >pie ea

kommen musste und so zu^der ^ieltkatastrophe kam,

das ist oie beste kethode gegen Verhetzung und Hass-

veroestung, die Jetzt oie oequeme Gedankenlosigkeit

hervortreiüi. Man nehme die deutsche uründlichkeit

beim Wort una verlange, dass sie es halte j?ie der

"Neue kerkur". Dann ist keine Jxngst vor vermeirbarer

Kulturj?ertzerstbrung am Platze.
Dr.bruno Altmann.

C<
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rie Aehre 1915*

Da tut es einem orcentlich wohl, eine 2jeit-

Schrift M'ie den "Neuen Merkur" (Verlag Georg
MüllerJ zur Hanc zu nehrrten. öich zu überzeugen,
öaaa Sinn unö Fähigkeit für den Univerealiamue
in seiner rechtmässigen Jeceutung noch keine Phrase
und kein leerer Anspruch geu/orden it^^-sind. Vas

hier über den Krieg gesagt u^ird, von Philosophen,
von Politikern und Nationalökonomen, von Autoren
u/ie Ccheler, Oppenheimer, uänisch, das stellt alles
mit seiner vollständigen Motivation in sein Dasein
und in seine Tiefe. Der Besitz solcher Zeitschrifter
ist Jetzt ein wahrer Segen. Alles erkennen, u/ie es

'kommen musate und so zu der Veltkatastrophe kam,
das ist die beste Methode gegen Verhetzung und Hase--

Verpestung, die Jetzt die bequeme Gedankenlosigkeit
hervortrtibt. Man nehme die deutsche Gründlichkeit
beim iVort und verlange, dass sie es halte j;ie der
"Neue Merkur". Dann ist keine jingst vor vermeic barer
Kulturj^ertzerstörung am Platze.

Dr.Bruno Altmann.

%
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Hcimburger Nachrichten Hamburg 4. IV. 1914

Der durch mancherlei schöpferische Unter-'

nehmungen vorieilhajt bekannte Verlag Georg Müller

in München hat mit dem 1. April die nicht gerade

geringe Zahl deutscher Monatsschriften um eine

neue oereichert. Sie trägt, wohl nicht ohne bewusste

Anlehnung an eine Zeitschrijt der klassischen
LiteraturiDsriode, den litel "Der neue Merkur ,

Monatsschrift für geistiges Leben. Herausgeber ist

Efraim Frisch. Die Zeitschrijt hat sich das Ziel

gesetzt: ''Lebendig, persönlich und in steter Be-

ziehung zur Gegenwart, doch geciegen und geistig

gerichtet". Der Verlag gibt auj Grund seiner bis-

herigen literarischen Kulturarbeit eine Gewahr

dafür, dass sein Unternehmen eine eigene Physiognomie

zeigen wird. Dem ersten Heft entnehmen wir mit

Erlaubnis des Verlags dieses interessante Kapitel

der Jilauber t sehen Tagebücher.



Hamburger Nachrichten Hamburg 4. IV. 1914.

•^.

D(,r cutch mancherlei achöpjerische unter-

nehmun.en vciieilhajt gekannte Verlag 'recrn ..v^er

in M-ncuen hat nlt dem I. ^pril :->ie nicht -eraäe

nerin--' Zciü öeuti^cht-c uonatsischrijten um. eine

leue "bereichert, oie trägt, wohl nicht ohne beu>uestf

^nlchn-in- an eine ^eitschrijt der klaseieohen

Litevüt^lrxierioce, cen ^izel 'T^er neu( kerkt'.r ,

idonatbschriji Juv ^t-isiigei, l^ben. iierauspebor ißt

Efraim rriech. Lie ^eitscnrijt hat sicn :'o3 /Ae±

QeseiRt:"Lehencig, persönlich unc in steter ßo-

ziehunr, ^ur Gegenjart , doch geiegcn und geistig

Qt-richtet". Ler Verlag gilt auj Grund seiner bis-

heriaen literarischen Kulturarbeit eine Gejahr

cajür, i«es sein Unternehmen eine eigene Physiogoom.-

zeigen u--ird. Lern ersten uejt entnehmen air nit

Erlaubnis dee Verlags aieaea interessante Kapitel

der Flaubertschen Tagebücher.

^'^



Kölnische Volkszeitung. 14. V.U.

De,.r V^i'lag von Qeovg küller in München mochte

hinter seinen Kollegen nicht zurücRbleiben und im

Aoril d.J. trat er ihnen ndt einer ^eitsohrijt
April a.J. ^r

^.^ s^ite. Auch stellte er

mit den
t, denn

"Der neue Lerh:ur an
die

Spitze ein Programm, aas

sprechungen keinosuegs
neuen Zeizscnrijt Miro

glätizendsten
ar^

an
Ver-

ä(^r Charakior der

üesoJuUben alö "lebendig, oer^

.^ioh unc. geütig gesichtet", .^uch
J^ J,^^;^^ t^!^^^

vornehmsten -M/gabe gesetzt, cus cer
^^^llff^'^^^^''

Uannigjaizigkeit aer literarisolien .roouktion,^

heute oen mrki uuersohDen.mt un: zu
^

Lesepu.likwhs gejunrt hat, Ja^

"zur

le

einer völligen
mit

es (^eraoenßdür^nisse voraussetzen, du -- ^

neuer%n so zahlreichen Zeita0hrijten9runounQenn.it

ausserordentlicher Klarheit jeleucUet Mird una aie

%esori^^nTiliun3 cee l^sepublikun.s" dadurch allmählich

einen nicht .fingen ürnjc.n, ^^Lalten'nuss.^^
ea einen, nicht verargen, j;enn man zwischen die

fj'fj'
dieses Programmpunktes etMüö Jronie zu mischen leraucht

ist lls %dakteur zeichnet Efraim lyrisch, einen

lreiten\Smm irr. ersten He/t erhalten .yosserrnann, Paquet,

Strin^t>e%\nd Flaubert, und der Verlag Jugt ^^^njieJte,

Xeer das auch für die joljencen zu tun verspricht,

e^en umfangreichen Verlagshericht hinzu.



1 u

Kölnische Volkaac itung» 14.V.14.

Der Verlag von Georg Maller in München mochte

hinter seinen Kollegen nicht zurüc&oltiben und im

April a*'J. trat er ihnen rrUt einer Zeitschrift

"Der neue Merkur" an die Seite. Auch stellte er an die

Soitze ein Programm, öaa mit den glänzendsten Ker-

sorechungen keinesu^egs kargt, denn der Charakter der

neuen Zeitschrijt u?ira beschrieben als lebendig, per-

c^lich unc geistig gesichiäet". J^uch hat sie sich zur

vornehmsten .-Mfgabe gesetzt, aus cer richtungslosen

Mannigjaitigkeit cer literarischen Produktion, die

heute den Marki überschwerrjrit und zu einer völligen

Desorientierung des Lesepublikums gejährt hat, das mtt

Sorcfalt auszuu/ählen und herauszustellen, u/as naturlicn

oeJachstn und aus künstlerischer hotu;endigkeit geschajjei

ist". Dieses letztere Versprechen dürfte u/ohl genagende

Bedürfnisse voraussetzen, da es gerade durch ^^^

neueren so zahlreichen Zeitschrij tengründungen mit

ausserordentlicher Klarheit beleuchtet wird uno cie

"Desorientierung des Lesepublikums" dadurcn allmählich

einen nicht geringen umfang erhalten muss. Man carf

06 einem nicht verargen, ^enn man zwischen die /bellen

dieses Prograrmpunktes etwas Jronie zu mischen versucht

ist. Als deöakteur zeichnet Efraim Frisch, einen

breiten Haum im ersten Heft erhalten Wassermann, Faquet,

Strincberg und I'laubert, und der Verlag Jügt dem nejte,

wie er das auch für die j olgenden zu tun verspricht,

emen umfangreichen Verlagsbericht hinzu*



'/ Heidelberger Tugeblatt. ^5. IV. 14.

Der neue Merkur»
Mit einem beistinjaten kvnstlevioohen trogramm,

aber ohne nach einer tartei gerichtet ^u sein,

tritt oieae Monatsschrift ins Leben: jDersönlich

und geistig und in steter Beziehung nur positiv

schaffen: en neuen Generation, oie Luill der Sehn--

^ sucht, aem künstlerischen Drange und Ringen und

der Erkenntnis cer jungen Generation eine be-

stimmte rormulierunr geben. Der Jnhalt des ersten

Heftes zeigt schon die geistige 3pannu:eite der

Mitarbeiterschajt J^enn die neue ^eit---

Schrift ihrem Progranja treu oleibt, uird sie als

Süiegel alter geistiger Bestrebungen unserer Zeit

und gleichzeitig auch als Archiv des .Wertvollen

in der historisch gewordenen Literatur in die

bekannte "Lücke", die Ja Jede neue Zeitschrift

ausfüllen will, auch wirklich treten.



Heidelberger Tageblatt Bö.IV.l^.

tritt öiese ^ona^<i^. ]^^^ Zr positiv

Hiijz^.-s zetjü '^^
» «^ r^^^ ^i^ neue ^iil"

Mltarbcitcrscho.Jt ;„:;//^7liM loirä eie eile
^^i.*^^ -ff i}^rf^Tr' Prooramm treu öieiDz, ^kfu o * ^ . ^echriji inrG"^ y . - « i:^oi-r*r hunnen unserer /iteit

ausfüllen u>ill, c^uoh rirkUch treiben.

#
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Fränkischer Kurier 20. IV. 14.

Der Neue Merkur»
Zeitschriften jinäen in Deutschland guten

Boden, üeberall wuchern sie auf, nur beobachten

wir meist, cass aas üpiAge Grün schon vor dem

Blühen vera^elkt, um so bedauerlicher, da solches

Eintagskraut wirklich guten Pflanzen in der Sonne

msteht. Ein par kräftige, vielversprechende ^e^*-

Schriften hat das neue Jahr schon aufzuweisen. Kaum

schickte Staaokmann den "Turmhahn" in die i/elt , da

sendet Georg Müller -^en "Neuen Merkur" nach, aer

in seinem schönen Gewand seinen Lesern viel Gutes

verspricht. "Nicht anzuklagen gilt es. Sondern was

an Jerten, neuen und alten, vorhanden ist, aus

allen Lagern, die heute keine Dichtungen haben,
^^

die Saat der Erneuerung zu sammeln und auszustreuen

heisst es im Prograirmentwurf
Es würde zu weit Jühren, auf den Inhalt dieses

ersten heftes im einzelnen einzugehen, zumal da

diese Aufsätze ja nur Vorläufer vieler anderer

sind, die hoffentlich den ixuhm des Dlattes in weite

Kreise tragen werden.
G.G.^.



Fränkischer Kurier^ 20. IV. 14

Tier Ä^eue Merkur»
, ^

Zeitschriften jincen in Deutöchlanö guten

Boden, üeöerall wuchern sie auf, nur beobachten

ufir meist, cQS6 das üpiige GrCn schon vor

Blühen ver-uielkt, um so bedauerlicher, da solchee

Eititacekraut wirklich guten Pjlanzen in -'-- --^^^^er Sonne

msteht. lin par kr^ftige^ vielversprechende ^eit--

^Schriften hat das neue Jahr schon cuf^uu;eisen. mwn
öchickte otaaokmann den ''Turmhahn'' in die Zelt, aa

sendet Geor^, Müller ' en ''Neuen kerkur nach, der

in seinem schönen Gea^and seinen Lesern viel Gutes

verspricht. "Nicht anzuklagen gilt es. Sondern was
' an '/erten, neuen und alten, vorhanden ist, aus

allen Lagern, die heute keine Richtungen haben,
^^

die Saat der Erneuerung zu sammeln und auszustreuen

heisst es im ProgrammentMurf
Es mirde zu j/eit Jähren, auf den Inhalt dieses

ersten Heftes im einzelnen einzugehen, zumal da

diese Aufsätze Ja nur Vorläufer vieler anderer

sind, die hoffentlich den Ruhm des olattee in u/eite

Kreise tragen u^rden.
G. G. f* •



Eichendorff Kalender 1916.

Oeor - Müllers 1914 begründetes Monatsheft

"Der'^ neue Merkur" in der bekannten tacelloaen

Auf'naohung des ^i bliophilenverlags be6ch:::ftigt

eich vorliegend mit modernen Problemen und reali--

stischen Dichtwerken, aber wer empjindet nicht die

starken romantischen Elemente etwa in Paul Claucels

Trauerspiel "Goldhaupt \ das die Junge 2,eitschrijt

Erstmals in deutscher üebertragung bringt ? uonn

lassen wieder die mitgeteilten Briefe Scharnhorats

die üraeit der Romantik aujleben, unc der echt

vaterläncische deutsche Ton, der sich in aen letzten

Heften des "I^euen Merkur" bemerkbar macht, wird

sDäter hoffentlich noch stärker weiterklingen.



II

EichenöQnjf Kalender 1916.

Oeor Uüllf^re 1914 bcgründetea Idoncitshejt

"Der^ neue Merkur" in der üekannten tadellosen

Aufmachung des uihliophilenverlQgs beeohuftigt

eich vorliegend mit mocernen t'roblemen und reali-

stischen Dichtu/erkenj aoer j^er empjindet nicht de
starken romantischen Tlemente etmi in Paul Ölaucele

^raueraoiel "Golahaupfj das die junge ^eitschrijt

Erstmals in deutscher ücbertragung bringt f Tann

lassen u^ieder die mitgeteilten Briefe bcharnhorsts

die Urzeit der Romantik auj leben, uno der echt

vaterländische deutsche Ton, der sich in den letzten

Heften des "heuen Merkur*' bemerkbar macht, .oird

später hojfentlich noch stärker jjeiterklingen.



li

Feuilleton - Korrespondenz.

., i/ir entnehmen sie mit Crenehmigung

des Verlages der vorzüglich geleiteten Münchener
Monatsschrift ^^Der neue Merkur".

Die dec^aktion.



Feuilleton - Korrespondenz*

,.. 7ir entnehmen sie mit Genehmigung

des Verlages der vorzüglich geleiteten Münchener

Monatsschrift "Der neue Lerkur".
Die decQktion.



Berliner Tageblatt Berlin I.April 1914

"Der neue Merkur". ^ . er <««>,
...Ala Herausgeber zeichnet E;raim Frisch,

der für dieses Heft eine etattliohe ixeihe

interessanter un/wertvoller Beiträge geu^onneu

hat Gelingt es dem Herausgeber, u;ie

zu hoffen ist, die j olgenden Hefte au/ ^^^

gleichen vornihmen Uhe zu ^r-halten so^ird
-ipn "Neuen Merkur" als eine wirklicne

7JreicherungderZeitschriJtenliteratur begrussen

dürfen

m



Berliner Tageblatt Berlin l.^pril 1914

"Der neue Merkur".
. n> , u

jils Herauegeber zeichnet EJraim Brisen,

der für ciesee He/t eine stattliche Reihe

interessanter un- äertvoller Beiträge geu;onnen

hat »Gelingt es dem Herausgeber, ivie

&u holJen ist, de jclgenaen Hefte auf der

gleichen vornehmen Hohe zu erhalten, so Miro

man den "Neuen Merkur" als eine wirkliche

Bereicherung der 2.eitschrijtenliteratur begrussen

curJen.



Csernoiuitzer Tageblatt.

"Der neue äerkur". . ^ ,

Die spärliohe Reihe der führenden aeutsohen

Rundschauen ist um eine neue, von E/raim Frisch

würdig geleitete, bereichert worden. Dem neuen

Jdealismua, der sich gegen die von der Technik

überkommene Mechanisierung des Geisteslebens wendet,

%60ll sie dienen. Programme bedeuten nicht viel

mehr als etwa die Visposition zu einem noch unge-

schriebenen Buch. Hier aber lassen die Namen der

Mitarbeiter erhoffen, dass das Programm, wenn auch

nicht den Zielen, so doch der ^^ualität nach, wird

verwirklicht werden können. So gut als es in

unserer geniearmen, dafür an Talenten reichen

Zeit eben geht

m



Czernoiuitaer Tageblatt.

"Der neue iterkur", ., *_.i.^r
Die epürliche Reihe der führencen aeutschen

Hunöechauen iat um eine neue, von R/rcim Friech

würoig geleitete, ^f^^^^''^''«/'"'''^";;.?^.^^^^
Jaealismue, der sich gegen die von der Technik

überkommene Mechanisierung des GeisteöUbens wenaet,

soll sie dienen. Programme bedeuten nicht viel

mehr als etj,a die Tlapoeition zu einem r^ochnnge^

echriebenen Buch. Hier aber lassen die Namen der

Mitarbeiter erho/Jen, das^s das ^'"o^';«™"'
'^^"'"'^,'J"^''

nicht den Zielen, eo coch aer -^uclitit nach, j^ird

verMirklicht werden können. So gut als es in

unserer geniearmen, cafür an Talenten reichen

Zeit eben geht

#



Grazer Tagblatt S.V. 14.

''Der neue Merkur", üer bekannte Verlag

Georg Müller in München gibt seit kurzem eine

vornehm gehaltene Monatsschrift für gmistigee

Leben heraus, zu der beceutenäe Schriftsteller
Abhanalungen und Belletristisches beisteuern.

m

$



Qrazer Tagblatt e.V. 14.

"Der neue Merkur", rer bekannte Verlag
Georg Müller in München gibt eeit kurzem eine
vornehm gehaltene Monats&chrift für g^i^tigee
Leben heraus, au oer bedeutende Schriftsteller
Abhunolunr;en und Belletrist iaohes beisteuern,- .

M



Tagesbote aas Liähren, und ooiileaien 11. IV. 1914.

tfn.
':er neue Merkur", laonateechrift für geistiges

Leben. (Verlag von Georg uüller in Minchen J. Nieder

eine neue Zeitsohrifti Tine neue, grosse ^Zeitschrift

zu der ohnehin schon unlzbersehbaren F-'ille vot^ wehen-
nalbmon^^tS'- unr? konatsschrift'^n - mnn möchte es nioht

für nLÖjlich hallen, aass die deutschen Verleger, oie

^ocn schliesslich ihr r-ublikum kennen nässen, die
^iufnahmsjihigkeit der litcrariachcn ^esarkreise noch
immer nicnt als crschöpjt betrachten. In den drei
honaten cieses jahrea haben schon drei cer gröseten
reichsdeutschen Verleger, dewi von ^rjolg begleiteten
Beispiele einiger Kollegen folgend, eigene Zeitschrift^
begränaet: Octta den "Greif", c-taackmonn den
"lurmnahn", (ccn bekanntlich uns r tjarl hane ^trobl
leitet) un: nun Georg Müller :enr^euen Merkur. Beim
Durchlesen ces zu Beginne dieses Senats erschienenen
ersten Hejtes dieser ikionatsschrift gej/innt fnan die

feste Ueoer^eug?jng,^cu6 6- ee eich auch hier, jnc in

den beicen cnceren ßällen, um eine solide, u/ohlbe^

rechtigte Grindung handelt, um eine :\^ vue , deren
reicner und gediegener Jnticlt j^nspruch cuj Beachtung
in den Meitester. Kreisen literarisch vnd überhaupt
geistig ccer kulturell Interessierter erheben darf,
liier vet bfjentlicJit Jakob '.asserrr,ann den Beginn seines

neuen Inomans '"^as G'dnseni^ilnnchen" , hier jjerden hoch--

Ifiteresscnte Briefe /-.ugust ^trindbergs, uberseJhi und
Wo:nmentiert von ^rrdl ^chering, zum ersten Laie g er-

drückt, hier erscheinen zum ersten Male in deutscher
Bprache aus dem lachlasse Gustave 1 laubcrts dessen im

Telegrammstile gehaltene, als köstliche i-Mgenblicks--

impressionen sinkende Tag^ buchaujzeichnungen von einer

äg .ptiöühen ^icise. lazu konmen j;ert volle Beiträge von

Aljom- Pa.iuet, Ar ur uolitscner, •mll xjuddfig,

Lucia Dora Froc-t und ^'-iartin Buber, die den versoiiiedeii

sten Fr\\/''n und Problemen geu^icaet sind, dabei eine
geu:ti:'C-e/'''em feinerer L^eobachter merkbare innere
Gleichstve:jigki:it verraten, in der öich das B-rograrnid

des Leiters der Zeitsnhrijt, lpiirai'\ lyrisch, beinahe



klarer ausspricht als in seiner ^e'»/^^-/*«,^°'^^"^^

Bfitr^oe, (-ine Lovelle von ^ajrea ^öbim und ^-
äiohte^von Albert ^hrenstoin, icheir.en

^'J-J- ^^''f.^«'^*™
beöiiuten zu sollen, cas sich ober >^offentlichion

dileticntischer rj/ekthoichirei unc- tclmt loset

TiiginalitätssucfUfernhcilt. Lie beste Gc^hr für

die Eukun/t ist übrigens äev hknae ces Vcrlcsers

lunse^rer besten ^uzoren dem 'i.euen .^.erkur cktives

Interesse ^uwiiidön. In aieeen ßinne sei ^i<^
^^^'y-i

ou^Qesvazictc ^^izschvlft f'^r,.^ig bcgri^osti
iujLI It]

4.-'C«U-L j'u.OuJ'^^Cin •



Tages bot & aus Liihrcn una L>chleiiien. ll.IV.i914.

Ter neue Merkur". Mcncteechrift für geistiges

Lehen. (Verlag vcn Georg !Äiaier in .limchen J . .ne öe

r

eine neue Zeitschriftl Eine nf.ue , grosse ^eit^chr.jt

zu der ohnehin sohon unühoraehharen P.:lle von .^oohci^

Halbmonuts- unn konatesohriften - ncM mochte (.ä iiicnt

für niöglioh halten, c'ase cie vcuiaohen Vorleger, cte

J^och aciilioi-blich ihr Publikun kennen müesen, cie

^Aujnahmsfiihigkeit oer literarischen Leserkreise noch

immer nicht eis erschöpft betrachten. In den drei

Lonaten dieses Jahres heben sohon drei c'cr groscten

reichsdeutschen Verleger, äen von ''rjolg U gleiteten

Beibpiele einiger Kollagen folgend, eigene Zeitschrift

begründet: Cotta den "Greif", Staj.ckmz.nn den

"TurrJiahn", (-'en bekanntlich uns r Aarl Hans :jtrobl

leitet) und nun Georg Müller den. Neuen Merkur', or.im

Durchlesen des zu Beginne disaes konots erschienenen

ersten keftes dieser ilonatsschrift ge Annt man die

feste Ueber.-ieugung, dass es sich auch hier, ^\^ J-r^

den beiden anderen Fällen, um eine solide, Mohlbe.

rechtigte Gründung handelt, um eine Revue, eueren

reicher und gediegener Jnhalt Anspruch auf J^eachtung

in den Meitesten Kreisen literarisch und nberhaupt

oeistiQ oder kulturell Interessierter erheben darf.

Hier vit äffentlicht Jakob "assemann den ^eginn seines

neuer. Aorr.ans "ras G2nsem.ür.nchcn" , hier j;erden hoch-

^

^ntereisante Briefe ^ugust ^trindbergs, übersetzt una

^^onrnentiert vcn Fmil Cchering, zum ersten Laie ge-

druckt, hier erachiiner zum ersten i^ale in deutscher

Sprache aus dem Nachlasse Gustave Flo.uberts messen in,

Telegrammstile gehaltene, als köstliche Augenblicks-

impressionen Mirkende Tagt buchaufZeichnungen vor. einer

äo ptischen r.eise. Iczu kcn-rrA-n jeertvolle Beiträge von

Aljons Pa.iuet, Artur Holitscher, Tmil Lud.'ig,

Luoia Lora Frost und Martin buber, die .-en verschiede

aten Fraoen und troblcmen gewicmet sind, dabei eire

nevisse," dem feineren i^c c backt er merkbare^ innre
GloichstrebinUit verroten, ir -^^f- /^^^^ /""^ '"y^l'^'Z
des Leiters der zcitechrijt, Iphrcim Frisch, beinahe



beoeuten zu aollen, das sich aber hofjentlioh von

dilettantischer Ej/ekthascherei una

Originciliizctssuoht Jernhült. I^ie je6-

talentloser
te (rc-rähr für

ie ^.ukunjt iat übrigens aer i^a^e ^^^^l^^
. ..^ '-ii^n. m juirc cufur sorgen, das^ viele

G^or:j
" "^ 1 - r*

unserer ^^^ten^n.nöe. ' A.u.« ^..-ur.;; ..t J..a

iete Zeitschrift frwöig bogrvset.
Jältig auageatatz

.Paul KloijucBor.

m



Neue Hamüurger Zeitung. 3. IV. 14.

Der neue Merkur
Las starke he/t bringt sorAt eine

Fülle u/ertvoller i?_

Aroeiien u.a. von n
Heri'icnn S

-jiirüge. Fu,r cie nächste ^eit sind
hoTiiuo Uann. Frank le:ekind^

zehr. Jilhelrn, Schäfer angekündigt. :fenn

:2t die Zeitschrift cen gle iahen hohen Standard dauernd

oewahrt, ist ihr eine gute Zukunji zu prophezeien

da ein groasc-r Buchverlag hiazi^r ihr ötf?/zii^
{^^ij^^^^

es ho/fen. lie meisten grossen '^ ^ ""'

sich Jetzt zur i-ioraus^^xibe eigen
ie meisten grossen Buchverleger haben

r Zei'^schrijton

ent )ilos3en, Sie cie Italic oder Eigenart, -litunter

auch die Begrenztheit ihres Verlags zeigen, Jecen--

falls aber durch den starken P.uckhclt, :en aijhere

Tutoren geben, deutlicher, als fri'her üblich war.

eiiitin

Jahre hindur
bestimmten lyp ent'Mickcln. Aachdem lange

zu
h eine starke Zeitschriftenmücigkeit

bemerken n'ar, ist Jetzt eine neue Blüte heran--

erkur koi^mt clso zur rechtengebrochen. Ler neue
Zeit

.

\



Neue Hamburger Zeitung. 8. IV. 14.

Der neue Merkur.
^ ^ .^j

loa starke heft bringt somit eine

Fälle u>ertvoll€r Beitvcige. Für die nächetc ^eit einö

Ar/Jhiten u.a. von Thomas Lcnn, Frank •/receklnc,

Hermann Stchr, I7ilh<:lmi.cfüifer angeküncigt . .^'enn

itf öie Zeitcchri/t ceu gleichen hohen ßtaucarö cauernd

beuahrt. ist ihr eine gute 2.ukunjt pai prophezeien;

da rin grosser ßuchvorlag hinter ihr steht, carj man

et hoffrn. r:ir moiaten groceen ßuchvcrleger heben

eich Jetzt p.ur iiorauegcbc eigener Zeitechrijten

emaahloasen, ie de Fülle oder Lig^^art, mitunter

auch :!i( Begremtheit ihres Verlage zeigen, jecen--

falls aoer durch den stärkt n Rückhalt , 'en sichere

Mtonn geben, ctfUtlichor, aU es früher üolich mr,
einen ueetV-ctaten Igp entu^lckrln. IJcohdem lange

Janro hindurch eine starke ^eitschrlftenmrigkeit

^u bemerken Mr, ist Jetzt eine neue Blüte heran--

gebrochen. Der neue kerkur komnt also ^ur rechten

Ze i t .



AuQsbupgor Postzeitung» 13. VI. 14.

Die jjcitere "Desorientierung" des Publikume
in literarischen Aeuersoheinungen verhütGn will
''Der neue Merkur", den der Vorlag Georg Müller in

München in bis jetzt Z'jei riickon IPsfion in die J7elt

literarisch interessierter Kreise hat treten lassen^
ts d?ure ivünschenewert , ivenn der neue Merkur eine
grosazüjige Qesamtorientierung auf rem Gebiete
literarischer Interessen brächte. Ta müsste diese
Zeitschrift dann auch den katholischen Neuer'-

echeinungen schöngeistiger Literatur Rechnung tragen
Ob sich dazu der A'eue Merkur -j^ohl auch herbeilassen
Ljird ? Fass der Verlag seine Autoren interster Linie
zu '^ort kommen lässt, ist sc Ibstve^rstnndlich, aber
der Kampf gegen die Desorientierung v<=rlangt auch
Berücksichtigung der katholischen Literatur . Weitere
Hefte ujerren de trjüllung unserer F.ra;artungen

erkennen lassen.



AuQsburgor^ ^-ostzeitung. lo.VI.14.

Die i^'citere "Deeo^ientierurg" ccs rublikume
in literarischen l.cuer&oh^irunneri verhüten unll
"Dfrr neue ^^erkur'^j äen c^r Verlag Georg Kuller in

München in bis Jei^t z.fei cicken He/ten In (^ie :yelt

literccriöch ihioreeeierter Kreise hui treten lassen
?ü,re nachenei^ortj v:enn der neue äerkur eine

ij^ grosß^..jige Oeaaritoric ntierung auj dem Gebiete
"literarischer Interessen brächte . la ml&ete diese
Zeitsa'nrijt dann auc n den kctholi sehen heuer'-

cheinungen schöngeistiger Literctur Rechnung tragen
azu der [\eue ker'kvr wohl euch herbeilassen
8 der Verlag seine Autoren interster Linie

icn
unr: ?

zu y>'ort konmen Idost, ist sclbstverstdndlich, aber

der Kampf gegen de Lesorientierung verlangt auch
Bervcksichtigung aer katholischen Literctur. '/eitere

Hejte jiKr-^eit aic Lrjiillung ^'^s^rer ^.rLc.rtungen

erkennen lassen*



s.

Ereslauer Morgcnneitung breslaiu ^ö-r iuli 1914

Im letzten Jahre sind eine game Anzahl neuer
Zeitschriften gegründet.., Unier die&ew ringen vor
allem die u^ Anerkennung, u/clche ein bpraohrohr der
neuen aichtung sein Mollen. Di-^se .iiohtung, die
einer tiogenannten Cliquenbildung abiiold ist, stellt
sich in Ije^^ussten Gegensatz zum healierfiue , der
seinen hauptvertreter In Deutschland In Qerhart
Hauptmann hat. Cind die "7eissen Blätter" sozusagen
das ojj izielle Organ dieser literarischen öeujegung

,

so ist dej' "Neue Lierkur" (Vi:vlag Georg Llüller,

Herausgeber Ephraim Frisch) eine Leitschrift , die
ihr durchaus freundlich gegenü'jersteht , ohne ihre
vermittelnde Stellung Zu/iöchen Alt und Jung aufzw
geben Sie verfolgt damit Ziele, die um so unter-
stützens^erter sind, als sie sich ^nit einer sehr
scrgj^ltigcn unr: klugen .Redaktion vorbinden. . • • •



Breolauer Morgenzeitung ^reslaum Bö "iuli 191'

Im leiF.ten Jahre sind eine ganse Anzahl neuer
Zeitschriften gegründet. Unter diesen^ ringen vor

allem die um Anerkennung., , u;elche ein Sprachrohr der
neuen Hichtwig sein j/o2Un. Diese Mchtang, die
einer sogenannten CliiW-nunldung abhold ietj stellt

c^, sich in Ije.^ussten Cogensatz zum nealiemue , der

% seinen Hauotoertroter in Deutschland in uerhart

Hauptmann "hat. 3ind die "Veissen Blätter" sozusagen
das ofjizielle Organ dieser literarischen Bou?egung

,

80 ia't der Weue lierkur" (Verlan Georg Müllc^r,

Herausgt^ber Ephraim Frisch) eine ^Zeitschrift , die

ihr durcaaus yreunölich gegenübersteht j ohne ihre

vermi tielnce otellung ^uUschcn Alt und Jung aujBW^
geben. Sie verfolgt damit k^iele, die un so unter^
atützenbu/orter sCnd, alc sie sich mit einer 6'chr

c^orgjöltigen ur<c klugen ..edoktiot: verbinden.

m



Neue freie Presse 7ien 12.April 1914.

^

"Der neue kerkur" . Mit cem Monat ^priJ. hat eine
Zeitschrift <iu laujen begor.ncnj ujelche unter- dem litel
''Der neue kerkur'' , Uonai&schrijt Jür geistigem Leben,
iiu Verlage von f'reorn küller zu lu^'nchen unä Berlin, ^r--

scheint. Uerausntber ict der riJmliahaz bekcr.nie ^chri/t-

steiler liphrain Fri-^chj dessen oisher publizierte
interessante liovellcri, und •'jtucien allgemeinen Beifall
^^L\,^mden hauen. In einem Vorworte ü;ird die Tendenz der
neuen ^.onatsechrift Jolnencermassen charr.kter'isicrt:

Die neue ^.eitschriji hat es sich zu ihrer vornehmsten
Aufgabe gesetzt, aus der- richtungsloeen Mannigfaltigkeit
der literarischen Produktion, die heute den Llarkt über--

schuemmtj das rrUt bcrgjo.lt cuszuu^Cihlen und herauszu-
stellen, u?as natürlic^n geu?achsen und aus künstlerischer
liOtMen^igkeit geschaffen ist. Sie j>ird ferner auf
geistigem Gebiete n r das berücksichtigm , was u^irklioh

neuen Jceen:jehalt in sich birgt und dem Leser innerlich
erlebte Erkenntnis vermittelt . öie luill damit sowohl
zur Klärung oer Heutigen Veru^orrenheit beitragen, als

auch cem neuen (reiste dienen, der, entgegen den mecha-
nistischen Tenoenzen der technischen Kultur , eine leben--

aige Erneuerung anstrebt. 'Ter neue kerkur" jjenäet eich
an jeoen Villen zur wahren oildung und zum Verst':^ndni8

von Herten. Das erste tiejt oeginnt mit dem j^bdruök

e ines neuen
r

Horrtcine, "Das Gans emanne hen" , von Paul Nasser-

mam. ts enthält weiter ungec ruckte Briefe von
Au^st .Arincberg, "Tagebücher aus Aegjpten" von
Gustave Flaubert, zahlreiche interessante aovellen,
Aufsätze, Geeichte usuf. Die Monatsschrift präsentiert
sicn so mit einem sehr interessanten Beginne und luird,

u/enn o ie weiteren nejte die JlTiPartungen, die sich an

den ^nfang knüpfen, erfüllen, dich in die vorderste
Reine der deutschen Revuen stellen.



Neue freie Presse ",'ien 12.April 1914.

"Der neue Merkur". Mit dem Uonat ^pril hat eine

Zeitschrift zu laufen begonnen, ü;elche
^'llYn^fl'l^^^^

"Der neue Merkur", UonaiBachnjt Jur geietigee Leben,

in Verlaoe von Creoro Müller zu üiinchen una oerliu, er-

lohlinzflerZ.geber i.t cer rimulichst bekanntej>onrift-

steller Lphraim i-riech, öet^een uianer P^'ij'f^l%l%^,.

oMmden haben. In einem Vorworte u,ird aie lenaenz der

fehin ..onatssonrlft jolgenöern.aesen
«J^^^f r,^^;:^^^^,^

',

Die neue ^t,itachrijt not es aicn zu ihrer ^ornenrnsicn

Aufgabe ueo-^tzt, aus der richtung^lose-n Mannigfaltigkeit

fei^lTt/rariachln Produktion, die heute cen .larkt uUer^

achu>enmi, das mit ^orgjalt au6zuä>unlen
""^.''t^^,"!!^:/,«-

atellen,\uaa naturlich gewachsen una aus kuuetlen scher

Uot^enAgkeit geschaffen iat. .^^^
.^j^i f^''''Z°'i^rklich

oeistigem Gcüiete n r aas oerucnJichtigei., j.u^ u;. rkl.cn

i^V^in ffaeenjehali in ^ic-^ oiryc und öej. ^^ "Z^'''
erlebte Erkenntnis vermittelt. -^^ -^^--^ ,'^'^'^'' ;°'^°^i,,
zur .uär-un^i der heutigen \erMrronheit beitragen, uio

auc« d^«wr«a.« C^isto dienen, der entgegen denmechu-

niaciachon lendenzen der technischen Äuliur, eine l<:^ben-

äioe 'rncuorung anatreüt. "Icr neue Uorkur" sendet sich

an Jßrfö 7iiLn ^ur wahren Bildung und zum Verst^ndnie

ZnTrten. Das erste Hejt oeginnt mit ^de.i^bdruok
Paul i'asser-

'on

eines n^u^n ..u.....<., .---- Gänseni^nnchen , von

lim. fs emthält ueiter unge-ruckte üviefo von

A^asi .trinjberg, "Tagebücher aus ^^^OUPt^^"J'.
Gustave Flaub^rt, zahlreiche interessante uovell^n,

Zflatle, Gedichte us^. Zie Monatsschrift praBontiert

sich so mit einem sehr interessanten aeglnne un^^iri,

Ünn dViZiteren Hefte ije
^'^-f:^'}^^^/^^^^^

den Anfang knüpfen, erf..llen, sich in .:ie vc^ctstc

»eihe der deutschen c^evuen stellen.



Der bunä Bern 10. Febr. 1914.

#

"Der neue Merkur'', so heiest die Zeit-

schrift, u/ill auf breiter Grundlage einen neuen

geistigen Mittelpunkt schaffen, von cuelchem aus

Verten der Literatur und des Gedankens in ausge^

öehnterem hasse, als dies bisher der Fall war,

Raum und G<rltung errungen werden tioll ••

i^.



Ver Dunc-^ Bern 10.Febr. 1914

#

"nsT lif^ue u.er-kuT'' t so hrAsat die 2.eit-

ac'irijt, will auj breiter Grunrlage ,:ir6n neuen

oeietinei. Mittfflpunkt echaf/en^ von :olcnem aus

'/ei-Unäar Literatur w.d cee &€ccnk(-ns in ausge^

cehntore.-^^ Uacce, als ci^i bisher cerlx^ll war,

'.aum u^i-? Q< Iturr- crrunn--,n u>&rc!en .voii.... • •

(f



Rhein u. dur.r^eituiig ö.VII 1.1914

#

Der TiGue Lcrkur^\
Das Juliheji cieser ->am he rvorrag^:nden neue n

Zei
80

it o ehr J.-4

ij t rief im- ersten Jahre Ihreo ^r^ctiemene

hon lielo Verheitr.ungen erfüllte



#

Rhein tu ciuhrzeitung ö. VIII. 1914s

"Der neue Merkur"»
Das Julihejt c ieser ganz fiervorragenden neuen

Zeitechrijt, die ira ersten Jahre ihres Ersehet

schon viele Verheiesunpen (erfüllte

nena

#



Lühecki-r Generalanzeiger 4. VI 1.1914.

ll

"Der neue Merhin". .
, ,^ j

riese neue Zeiisohrijt, als ^eren .yrunrJtendem

der Hercusoeber in oinem VorMcrt das .:.tr€ben nach

eZei neuen geistigen Jnhalt der Zeit, i'^J^'^^'^.
zu oen meo?^a^.i^ tischen ,trö'^.ungen,

^^'t^. f'"f^, -^l^*^*
^n oen bisher erschienen/nejten eine tulle later.eaan-

^e runc wertvoller ^.rbe i tcn . In i hre r ganze n anläge

'^iot^i^ cVj>a uehnliohkcit r.lt der "^eiien ^.una^chau ,

^l^ur^l^e beste literarisohe Zeitschrift i^^-^-f^r

«»'



f

Lübecker Q<=ncralünzeiger 4.V1I.1914.

"Der- neue kerhur"

.

'

Liese neue Zettechrijt, ale deren Grundtendenz

der herauegeber in einem VorMort das streben nach

einem neuen geistigen Jnhalt der ^eit, Va Gegeneatz

zu cen mechanistischen .Arbmungen, oezeichnet, ^let^t

^in den bisher erschienenüiejten eine lulle intereesan-

*%tr un:- wertvoller ^-.rbeiten. In i'»''«^^ P«^"^^" .''"^"^f„„,
zeigt Bie etwa ^ehnlichkeit mit cer 'Weuen ,^undachau

die unsere beste literarische 2,eitschrift iei.A:^^«-^

JwM^*
M.c£:

m



Allgemeine Zeitung München. ll.April 1914.

Eine neue Uünchener ^onatseohrijt. Am 1. April ist

j ^„o*^ Wßff ^iner neuen, vom Verlag Georg Muiier,

iZcTenuXruT/HTrZs'gegeöenen
TnTenen. Der neue M.rl^r Monat sso^^^^^^^^^

7eT^^:\altäVr %\%ungslosen fnn^^t^^Jer
li.^-ariechen Procuktion, de heute '^^^ /J^^^* "^^Is
il^Zerrant unä zu einer völligen ^^^;^!^;^ZJ^ählen

Inas u^irkllch neuen Jaeennehalt in e.lcn '-»''i'* """-'
^

TJ.fr. innet lieh erlebte Erkenntnis vermittelt. Sie

tiUäaJiteo.ohYlur Klärung der
^^^^^'fT/ilnfnTe'r

tit leitrcgen, ^^ ^^J^^^^^V^ HThTisolln

Z^tlVcnTe'lTöfnTil^^^^^^^
Tii^'ie'rKlui^^rku^^^^

lTZ\rhT''r^^^^^^^^^^

Ta^^^i und der Parteien sienc^nu, ^yy i/
i^h^n-^inf^ Ve-r-

pji§.en aus äie ^lusammenhänge 8eJ^en ma
^fl'^-J/^lJf/

BAtllmKo unser, .rhöhti
1".™«':*»'"f?'!•,, w",t™

welche in ^^".^^1"/"i^rein . wir^i gebührenr .,Qum

J^|irn"rrin''"D.r.^ir^e".iur'' .el.et eich an



I

Jer'en Villen zur wahren Bildung und zum Verständnis
von Wertf.n". Lie Zeitschrijt erscheint in einem
Umhange von l<;b Seiten, das erste Heft ist J4^ Seiten
stark. Der Preis des Einzelheftes ist auj M. l^öO
festgesetzt, das Jahresabonnement auJ M. lö.-, das
Vi^rteljahresaoonn-ment M. 4.50. Eine Luxusausgabe
wurde in öO in der Presse numerierten Exemplaren
auJ Bütten abgezogen»



Allgemeine Zeitung München. U.April 1914.

Eine neue Münchener konatsechrijt. Am 1. April ijt

öcTa erste Heft einer neuen, vom Verlag ^*orp A/uiier,

München uno Berlin, /^«^ ^«"«^^^^'^f^^^^"f t.^.^^'^KLlo;«
schienen Der neu^ Merkur, '^onatsachrijt f.r geistigee

Leben. Herausgegeben von -Jroin Frisch, ^ie neu^ ^^i^*"

Tchrift h-t es eich zu ihnr vornehme ten AuJgabe ge-

lTzV:,aua6er rioktungsloeen ^^^^^Mf'li%\'b7r^
iL^'uritohor Frocuktion, : ie heute cen Maekt ..ber-

icS^ul^J^u ein.v völligen Veeor-ientierung äes

Le
un

^n'rne7cu7':M' tigern Gebiete nur das berücke icnt igen,

{^Virih<^'>^elr. Jäeengehalt in sich
^

^P*
""^..f"

'^I^-r. innrrlich erlebte Krkenntnis vermittelt, öte

:!iri!Sft'fc!4rru.. nc.rung öer ^^^]^9in
Verworren-

hAf heitrcopn. -.ie auch asm neuen Geiste denen, aer

^J^7:;^^chaaisimen len6en.en aer teohdsc'}--

knltur ein'- lebendige V.rneuerung ^retroüt. Aritiseh

tir'^irrn^^ue Merkur" sich nur mit Erscheinungen Qus-

t\^r^J^zen haben, -^^oheinirgenöein^J^nung
^.irkliche ^reignisae in der geUtigen UltJ^f^i'tL '

S«;r^r^.?ä:J^.niS"'-Si- "iZ^endige ...-

re-htigter als Je ist, insofern Ernsi
"«''^''t

' wf Tor
üuchlirke ire'^zer Literaturen nach kasagabe ihrer vor-

hil Uchen Beceuiung veröjj entlichen wira. de er-

tliUrie^Yt unserer Gege^^^^^^^^^

igenen

fremcen L^blnV vVrmiTteln, Ifrd g^iy^^^l^^, -^"'"
unc
gegeben wet-cen "Ler neue Merkur" wendet eich an



von Werten"» Tvie ^^ciiecnr i^j ^ ^.^_ ,;, ^^^ i^-t i^^ ,Ion ^^rten".l^/^^-r^-;^--^t iet 1^. Seiten

'''''^^'
etzt,%a Jahre.atonnerr^nt ^auj M. i.-, äas

iahreeabonn.rnent M.
^'^-''.J.^f^

U. lü.-, dae
festgesetzt f aas '^""'"^""T/""" er/'" rf ne l'M.u&auegQbe

auj Batzen abgezogen. •



Allgemeine Zettung Chemnitz 17.Uai 1914,

Der Neue Merkur. Monatsschrift für geistiges

Leben. '(Gg. Müller, München). Der ungeheure ^uf-

schiuung, %n der ceutsche Buchhandel in den letzten

Jühren genomibn hat, gestattet es den Verlegern

wiederum. u,'ie einst, unabhängig vom Zufall aes

literarischen Angebots besondere Ziele zu verfolgen

Mine bestimmte Gruppen von Schriftstellern um sich

^u versammeln, aie dann dem Verlag ein bestimmtes

Gepräge geben, üass aus dieser Zusammengehörigkeit

dann Zeitschriften herauswachsen, die den betreffen-

den Verlag zum Mittelpunkt haben, ist eine Folge-

erscheinung, die, wenn sie auf der einen Seite auch

den r-ropagandazwecken des Verlags dienen mag, für

das literarische Leben ooch hochwillkommen sein

musa. Einer unserer ruhrigsten deutschen Verleger,

Georn Müller in München, hat soeben in seinem

"Neuen Merkur", der von Lfraim Frisch herausgegeben

wird, eine neue Literaturzeitschrift begründet,

die, nach dem vorliegenden ersten Heft zu urteilen,

als Monatsschrift für geistiges Leben berufen

acheint, vornehmen Geschmack und nur die aus

künstlerischer Notwendigkeit hervorgegangene

literarische Produktion zu kultivieren. .Tenn Namen

allein schon reden können, dann mögen die "**-

arbeiter aieses ersten Hejtee für die ganze ^eit-

M-hriit sprechen. Jakob 7,assermann gibt den ^ersten

Teil seines neuen Romans "Das Günsemannchen , ^^

Air red Döblin eine Novelle "Die Nachtwandlerin ;

unoedruckte Briefe von Strincberg und Flauberts

Tagebücher aus Aeguptin bieten etwas für den

literarischen Feinschmecker. An Essays seien

genannt "Der Kaisergedanke" von Alfons tqquet,

"Grundzüge einer neuen Jdealität" von Imil Ludwig,

"Hie Stirn monte Carlos" von Rolitscher und 9ie

neue weibliche Generation" von L.D.Frost. Der Inhalt

ist koeihar und gewichtig. Der Jahrgang der Zeit-

schrift kostet M. lö.~.



"^
I

Allgemeine Zeitung Chemnitz 17.Mai 1914.

Der Neue Merkur. MonGteschrift für geieziges

Leben. (Go. Müller, München). Der ungeheure ^^J^
achwuna, den der ceuteohe Buchhandel in den letzten

Jahren genorrmen hat/ gestattet es den Verlegern

wiederum, u^^ie einet, unabh.njig vom Zufall aes

literarischen Angebots besondere 2.iele zu verjolgen

Mjunr besti-'Jnte Gruopen von Schriftstellern um sich

^zu versammeln, die dann dem Verlag ein bestimmtes

Gepräge geben. Dmss aus dieser Zusammengehörigkeit

dann Leitschriften herauswachsen, die den betrejfen-

den Verlag zum Mittelpunkt haben, ist eine Folge-^

erscheinung, die, u?enn sie auf der einen Seite auch

den fropagandazwecken des Verlags dienen mag, Jur

das literarische Leben coch hochu^illkommen sein

muse. Einer w.serer rührigsten deutschen Verleger,

Georg Müller in München, hat soeben in seinem

''Neuen Merkur", der von T^fraim Frisch herausgegeben

u;ird, eine neue Literaturzeitschrift bcgrunoet,

die, nach dem vorliegenden ersten Heft zu urteilen,

als Monatsschrift für geistiges Leben berujen

scheint, vornehmen Geschmack und nur die aus

künstlerischer hotwencigkeit hervorgegangene
literarische Produktion zu kultivieren, ^enn harnen

allein tchon reden können, dann mögen die Mit-

arbeitercieses ersten Hejtes für die ganze ^eit^

h^chrijt sprechen. Jakob Mssermann gibt aen ersten

feil seines neuen Romans "Das Gcinsemannchen , ^

Aljrec Döblin eine .Lovelle 'Tie Nachtwandlerin ;

ungecruckte Briefe von Ctrindberg und Flauberts

Tagebücher aus Aegypt-n bieten etu^as für aen

literarischen Feinschmecker. An Essays seien

genannt "Der Kaisergedanke" von ^Ifons ^<35^^^>

"Grundzüge einer neuen Jdealität" von ''mil ^^p^^Qp
"Die Ltirn Monte Carlos" von Holitscher und Uie

neue u;eibliche Generation" von L.D.Frost. Der Inhalt

ist kostbar und geu/ichtig. Der Jahrgang der Zeit--

Schrift kostet M. i6«-.



Vq8 kleine Journal^ Berlin 6. IV. 14

Der neue Merkur»

Eine neue literarische Zcitschrijt grossen

Stils erscheint vom 1. April ab bei Georg Müller

in München. Dass ein Verlag seiner Bedeutung ein

eigenes Organ brauche, u?ar längst fühlbar. Nach

rmji ersten Hefte, das uns vorliegt, scheint es ein

(^genstück zur Fischerschen "heuen hundschau u;erden

zu sollen, zie in ihrem Gleichmass selbst den

"mr-'Aesthetikern" auf die Nerven zu gehen begann.

La es dem Herausgeber des Müllerschen Organs, das

den Tidel "Der neue Merkur" Jührt, gelungen ist^,

die Hauptsäulen des Fischerschen Verlages, wie aie

Manns, Wassermann, Holitscher, "^mil Ludwig, Stehr

zu gewinnen, so werden die beiden ersten deutschen

Verleger sich mit denselben Tutoren bekämpfen, was

immerhin ein amüsantes Schauspiel zu werden ver-

spricht. Mir scheint, dass im Neuen Merkur mehr

Leben pulsiert als in der lediglich ^ithetjsierencen

Rundschau. Moritz Heimanns, der die Stosskraft, die

notwendigste iVaffe Jeder Zeitschrift, fehlt. Man

darf sich also einen Irjolg versprechen.

Fr. A.L.



Vaa mleine Journal, Berlin 6.IV.14.

^\

Der neue Merkur»

Eine neue literarische Zeitschrtjt grossen
Stile erscheint vor: 1. ^pril ab bei Georg liüller

in Manchen. Laos ein Vorlag seiner Bedeutung ein

eigenes Organ brauche, jjar l^ingst fühlbar. Nach
äLm ersten Hefte, cae uns vorliegt, scheint es ein

uegenstück zur Fischcrschen "Leuen ^lundschau" werden

zu sollen, aie in ihrem Gleichmass selbst den
"I.ur-'Aesthetikorn" auf cie Aerven zu gehen begann.

Ta es dem Herausgeber des Müllerschen Orgcns, das

den lidel "Der neue Merkur" fuhrt, gelungen ist,

die Hauptsäulen des Fischersohen Verlages, ude die

Manns, mssermann, Holitscher, "^rrAl Ludu/ig, Stehr

zu gewinnen, so n^erden die beiden ersten deutschen
Verleger sich mit censelben /-.utoren bekämpfen, i^ca

iiTimerhin ein amüsantes Schauspiel zu u^erden ver-

spricht. Mir scheint, dass im Neuen Merkur mehr

Leben oulsiert als in der lediglich ästhetisierencen

xundsohau. Moritz Heimanns, der die jtoeskrcft, die

notujencigste laffe Jeder ^Zeitschrift, fehlt. Man

darf sich also einen ^rjolg versprechen.

Fr. k.i^.



^/

Harfiburgi scher Correspondent Hamburg e.Uai 1914.

Der Neue Merkur.
r, f* u„-n-^

Dae erste Heft dieser neuen Zeitschrift hatte

einen so ausgezeichneten "^.incruck gemacht, dass man

dem zuzeiten mit Spannung entgegensah. Aur;
^«^/f

erschiener, und bestätigt, dass a>ir es ^'^1^^^^* ^'"^'^

erstklassigen Revue zu tun haben, deren ^.^osramm

hirzMeg darin besteht, nur Arbeiten von t^^^9, yojl

formalem und inhaltlichem hohen 'ert zu veröffent-

lichen. . . . • •



Har^burgisoher Corresponäent Hamburg 6.Mai 1914.

Der Aeue Merkur. u f* u^++a
Das erste Heft öteeer neuen ^eitechrift hatte

einen eo ausgezeichneten Findruck gemacht, daea man

dem zuzeiten mit Spannung entgegensah. ';""„***
^f^n^r«

erschienen und bestätigt, daas u;ir es hier mit einer

erstklassigen Revue zu tun haben, deren Programm

^rz^eo darin besteht, nur Arbeiten von »ang, von

formaiern uno inhaltlichem hohen -.ert zu veröffent-

lichen



Karlsruher 2jeitung S.V. 1914.

Zeitschriften, Kalender, ^Imanache.

"Der neue Merkur". Unter ciesem Titel erscheint
seit kurzem in dem durch seine Rührigkeit bestens
bekannten Verlag von Georg Müller in München eine
neue Monatsschrift für geistiges Leben. I in Blick

%\n die ersten Aummern lässt erkennen, dass der
Verlag auch in ciesem Unternehmen seinen ernst"
haften literarischen Bestrebungen treu geblieben
ist. .So enthilt cas vor uns liegende Maihejt
ausser der Fortsetzung des feinpsychologischen
rcomons 'Das Gänsemännchen" von Jakob //assermann

und cer Fortsetzung der literarisch und künst-
lerisch Mertiollen "Tagebücher aus Aegypten" von
Gustav Flaubert einen soziol^yolitisch interessan-
ten jr.ufsatz von Franz Oppenheimer über den Feldzug
Lloyd Georges gegen das englische Grossgrund-
eigentum, eine^ fesselnde FrZählung aus den Jndianer-
territorien des nördlichen ^.merikas: "'-ie j^raut

aes oternef^ von Arthur Holitscher uncf prachtvolle
"Prosastücke" Robert Jalsers. Michael Prischwin
stuert lesensd^erte "Bilder aus der Steppe" bei,
Jakob Schafjner schreibt über das Theater. Weitere
Beiträge von Christian Morgenstern, Hetta Mayr
'i.Q. vervollständigen das Heft.



Karlsruher Leitung b.V.1914.

ZeitBchri/ten, Kalender, /^Imanache.

"Der neue Merkur". Unter öieairn Titel f«c/jeint

seit kurzem in dem durch seine Rührigkeit bestens

llkanTen Verlag von Georg fj^l^r in
^""^Jf -f "J

neue l^onateschrijt für geistigere ^^^^•Jj^f-t^''^
in die ersten .Mimnern lässt erkennen, das s oer

Verlan euch in diesem unternehmen seinen f^'St-

hajten literarischen Bestrebungen treu ge^blieben

ist. oo enthielt ras vor uns liegenae Maiheft

ausser der tortietzung des f^^<'^Pfy^^'°¥^^''°±l"
»omane "Las Gäneemännchen" von Jakob ^Qssermann

und aer J-ortsetzung der literarisch uno künst-

lerisch j^ertiollen "Tagebücher ^^^^^i^P^t"''/"
Gustav Flaubert einen sozial^ -olitis^uh interessan-

ten ^Mfsatz von Franz Oppenheimer über aen feldzug

Lloyd Georges gegen das englische Grossgrund-

eigintum, eine fe.aelnde Erzählung aus aen ^ncianer-

teri itorien des nördlichen ^.merikas: ie j^raut

"es ^ternefi von nrtur Holitscher und prachtiolle

"Prosastücke" aobert Walsers. Llichael Prischwin

stuert lesenswerte "bilder aus derJ^eppe bei»

Jakob Schafjner schreibt über das iheater. Jeitere

Beiträge von Christian Morgenstern, hetta Uayr

.^u.a. vervollständigen das Heft.m



Allgemeine Flugülätter deutscher Nation 1914.

Zwei neue Zeitschrijten.

ES sin, in München --|/-^, TafFoÄ''"
erschienen. (Der neue

%ifjf^\Z /^Zriog)
Beide n^r-ausgeher (B. FrUUi und

angekündigten
sind Juoen, a>i^ aie

>^fJ\^l'['H ^^^^ "^^ ,urt oder
Uitarbeiter. Es f'^f^Wlif^ Jalg^rten -legen
Unwert dieser auf unsicheren, ";" % ;,y^" ^,111
vermittelten LU^r-atur. ( f/J^^f^ J%„" gelegt
sich aufcen ^.^^J^/^Hert^/r in gleicherweise

- und nach
/*^*^^«""^°^?5'^'o?„, sLii alle

äen Hnammann, aie
i^lY.J'hen en mittleren Kreise".

eine höhere ^.^^^"^J^^i^tjfeine IWÖÜne - wie
-"Das Forum" hingegeb ^i^^ ll^'^^ittene Köpfe

mit Scheinwerfern - für vorgcscnr

sein"). .. ninop ist soweit ge-
Die EntWickelung -"*^f^/Ä aUer deutschen
äiehen, dass ^«r ,^^o«-^*J^^^i^f:J^'^e„ heraus-
Zeitschriften uno

^^J^^^^^J^J^Jerz wird. Ist das

rechtfertigen aürjte f
^^^^



Allgemeine Flugblätter deutscher Nation 1914.

Zojei neue Leitechrijten.

Es eine, in München z^'ei neue Monatsschriften

erachicnen. (Der neue kerkur. Dae ForumJ,

Beide 'Herausgeber (I. Friech uno T. '^e'',20P>
. ^

sind Juden, a-'ie die Mehrzahl aer angekuna igten

Uitarbeiter. Ee handelt sich nicht um .>ert oaer

ünu/ert dieser auf unsicheren, ujalagerten fpen
vermittelten Literatur. ("Der neue kerkur' will

sich auf :en i^choes der "eleganten Frau gelegt

Vi8len9 oort '•interessiert er in gleicher .^ee
- und nacn fester Aaujordnung - cen ujjizier,

den s-inammann, de Intelligenz,

m

eou^lG alle

Vinehönere Bildunj erstreben- en mittleren ^J^eiae

-"Das Forum" hlngegeb •'will
^»"^,^,:^^""t-. "^^

mit i^cheinwer/ern - für vorgeschrittene Aopfe

mJ^EntwiGkelunj dieser Dinge iet soweit ge-

diehen, dasa der gros.te Teil ^^^^^]^^^
Zeitschriften und Zeitungen vor.

'^"'f
" ''^'Z^f " .

gegeben, geleitet und geschrieben ^'ir-d- Ja^ ^°«

selbstverstänrlich ? Ist das Q^li%^9^:^^^9,l^^„
Fänce sich noch irgendwo ein ^chaf, aas aiesen

Zustand billigte, oder ein hosstauecher, der

n

ihn

rechtfertigen ürjte ?
j.a.



Bielefelder Generalanzeiger 7. IV. 14.

Bücherti P r- h

Zeitschrijzen

tiDer Neue Merkur *[,
r' ie rv ue ilonatöschrij t für

geistiges Leben i-

f^itt mit ihrerh ers
Vi,rlcQ lon Lrtorr Müller, künchen.

1
ten eit ins Du

8

in

ber zeid\üeet Ejrain

eine stc.ttlichc
Beiträge gcu/onnen m

Fr loch, der Jur

Kei?4€- intereaecntfr ur.

t.
^ IN :'.omc.n von J

macht den ^Mjcnc,

Uno

'-. • Yen grot^ö en loten bringt ca

. Aiö heraus-
cieaes hejt
c ij;ert voller
akob VaeLef^^ann

heji

oedrucktcö von Flcubcrt (

>r t ,:iT.cf vortrc, Jüchen

hinleitunc von Vr-. Fischer^ un Strindberg. "eitcr

ibt ee Aujsatze von a

Idartin J:^uberj AIJone

I hrerstcin. (^_clin^t e8

hoffen

rtur nolitbcher, .m il Luc 1 ig

pQüUbt, (Geeichte von ^Ibtvt

rem hero.u^Qi-oet', u;i

iVi' öU joloenöeri hcjtc: uuj Ctr g^^

vorn^'hnen höhe <>u e

Merkur" als eine i
'

i :vull>cn, 6C J ird ^lan de

\rkliche Bereicherung der ^e

zu
ithen

n "heuen
it-

Schriften^Literatur uegrüssen curJen



Bielefilccr Generalanzf-iger 7.n.i^

Bücher tiech
Zciti:>cnriji€len

tiTjer fkue Merkur tf>2chrift fi'r

ceiatioef Leben m
tritt mit ihren, erbten hy
%

", cic neue i.OTiCJ.t><^i;f^' ^^ -4- •

\crlcig von Crecrr i^.l.^mi ,

fft Ire rase in. Als tier^u-^

:g r zeichnet Fjraim Fr isch, der für dieses Heft

eine statilicn^ h ihe intereer^cnier urc^ irertvcUer

Beiträge c e'Monnen hcit ir. .omcn vcn o C:>ob focsrnncnn

machl c'en j-Mjcng. Von q rc'^'oen Toten b rinnt des Heft

Unoerjru'jkti-^e von Flaubcrt (nit einer vortre 'Jüchen

linloiVj^o von

gibt es AujS^*^^^ ^^^^^'^ ^
Mar
Ihnen

ürrFiecher) unr r.trin^'herg leiter

rtvr ficlitpchfr^ ^mil In ij j

tin miher, Alfone Pciquet , ^erl'̂ichte von Albert

ctoin, Otlin^'t r- '"evi Hercuageoer,

hoffen i^t, t( ie folge ncen te u i'f

vornehmen Hohe zu

Merkur" als eine
e rn
irkliche Bereicherung

oohrijten"iliteratur begrüssen curJen

jie zu
c^r-r nleichen

hcat-rn, 80 vir"! rian cfen
ff^

rfer /:,

Nr ue n
it-

#



Volksstimmej Chemnitz. 2^.VII./-r

Der neue Merkur. Verlag üeorg Müller, München,

Heft u.l.tc ist ein wertvolles, jiioo.crnes

Literaturorgan mit ^^^-Z^'^^^^''^"
"^J*'*^''^^" ^^"^„g.

~,^,.,^r,.^^„ sr-hriftsteller und üichtsr. dei setner
deutender ^chrijtsteller und üichtsr. dei seiner

oazifia Hecken Zendem leidet er gegenwärtig,

"a/ie es doheint, ein wenig unter ^er
. „,-v,^-^,.* /i,^ß s^f-.irt^.n ~ert nicht ,

Zensur,
j,ie es scheint, ein wenig unter aer^en^u

doch mindert das seinen Tert nicht herab.



#

Volkss t iiume, Chemn i tz . kk ,VII»^ -^

r\ r»,- e/' ( i w . tDer neuf- . rkur. /^r./^^

Hejt . .l.bO ist eir. rt volles, raoöernes

Litercitv.roryQn Mz zahlreichen Deitrügcn be^'

ceutenäer Lchrijtetell^r unf. "Ichter. :'ci seiner
£Xiäijistisch^.n X^näenz leitet er :r)c^Ln rtig^

a/ie Oö 'c^c/ieint, ein u^er.i- unter der ^.cnoiirj

QOöh Kinr'^rt rc-'^ priren '^rrt nicht hc-rd.



Oesterreichische Morgenzc itung U.V. IG.

m

\



Oesterre ichi8che
Morgenzeitung. 15.V.16.

Ver Neue Merkur -^^;^l^^^l:^ils Je
'^iTBltliUratur", aer- heute ^ertc i, .^^^^



K'eue ^.ür icher Zeitung 6. IdQi 1916.

ZeitechriJteTibc'ncM.

Mit öem Neuen Merkur, öer von E. Frisch

(Verlag Georn Müller in München und Berlin) kurz vor

Ser für öie GeatcltunQ cor Zukunjt jruchtburen Ar. /te

setzen soll. Dies'^r Mijgobe ist U neue ZciUchriJt

jührenö des KrUgaa in besonderem iiasae Pf^^^^'* £^-
Morden, wie ein Blick auj den ^^^^ S'^9^^%H°.tlli%
zweiten Jahrgnno zeigt. In erster ,,eihe falUn hier

rieU-ntoen B^iiträje ins Auge, die sin de Versuche

-zifi^^elstio^ ruvoh-^A^ung der .^olltik bezeUhner

7Jichten. Vielleicht niemcle'iot in Deutscnland .te

Aufaabe ernster erfasst worden, die der Herausgeber

in einem progrcrrmatischeri Aujeatz mit aem :(orte

"Vorbereitung" umschrieben hat. Unc tate^chlioh er-

scheint der Jetzige Augenblick als der günstigste,

um den geistigen Bestand cer Jüngstvergangenen Friecen^^l

zeit an dem Krieg als dem eigentlichen aej>xhrer l

unseres bisherigen Besitzes zu prüfen und cuj
^»f

wirklich lebendigen Krujte unseres nationalen -^ae^i"»

zurückzugehen. Von programnatisehe-r ^t'®"^""^/,"^^''

^e Betonung der aufgäbe, ie bisher nicht aktiven

m.lturträger zur Mitarb- it an der Gestaltung der

Zukunft heranzuziehen, scheint uns der Artikel von

Wilhelm Hauaen8tQin:"Vie Politisierung aer ^npoltt

Als eine glückliche Verwirklichung des Oedcnkena,

de Probleme des Tages durch Einordnung in «in«"

grossen historischen Zusammenhang zu ''^':**«/';"j *f

^

an das nUnzence Beispiel dieser ^^t^^^l^J' J^^^°^°r,_

i8che\

Ol
graphie in öem Tesaij Ih

grosse
oniae Manne: "Friedrich und die

Koalition" in ersten Jahrgang des "fernen Merkur



. heworjehoben seien öie l

en Johannes Creffcken "Friec
,tu3ien des aoetocker
ensiäee und >'*'elt-

i. ^taerk "Das Jucen-
ce6 künoiiner

erinnert
thilologe --

. 7 ^.
monaK:hie% öea Jenenöcr iheclogen

^^

luj.äÜG von Lax ..olieler '-aa Kotioncio ': f ^;

kunnc-n über Frankreich' , icn ..v-u^t *-?i;^-^^ ,,^*^,.„

^^r r^J^r res l^tzto^^nomten ^uj^otjies hat auch

in welchen mit r-in^r in diooen hvisg nur öel.ch 0'--

"l^^^Zne una Jurae o^^^Ot .j^-, '^^^ "^^f^/^
^fiK ^ipchte r.ev fiir bo vif.le neutc durch cic ^^cgr ijje

der S'c^A Jna Urceltuno l^^inaho verarg,t^r^
ist une unvcrlorcn hleioen muea. Un: .vife c^iebc^ .^-

aankenalsVorör.r.ituno Jür öie 'ioderl^retellungj^r

her Fri6c^uArc au^h, o'enn er konvat, «^'-*/^-':-^°* .;^V.

-;^Len ..er^ur" veranlassen cfen ^^^^" Jr^J T'^'
tischen menr nacn cer kunstJerieohen ^eite 2" ^*-^

m.gen. ^las kann um so eher er-Mortet ^f^'-en^ Q^s ^r

sefnen erster, Jahrgang mit einem '^:rkj>C'n .enge .es

iacaermannachen ' Gi^nsen^^nnchen erojjnet.



Neue Züricher Zeitung 6. Mai 1916.

Zeitschriftenscheu,

Mit dem tleuen Merkur, der von E. Frisch

(Verlag üeorr. Müller in liünchen uno cerlinj kurz vor

öem Krieg belrünäet j;urce, iat der Vereucti gemacht

^'prden, einl^rgan zu schaffen, das, ohne sich an cie

Mkrrschencen Schlag^orte ^u uiacen, sich in den Dienst

der für die G'^ataltung der Zukunft fruchtbaren Kräfte

setzen soll. Lieser Aufgehe ist cie neue Zi:itBcnrift

vährend des Krieges in besonderem Masse gerecht ge-

Moräen. wie ein Blick auf den eben abgescnlossenen

zweiten Jahrgang zeigt. In ertter Reihe fallen hier

diejenigen Beiträge ins Auge, die u.ir als Versuche

zu einer nciotigon rurch"-ringung der Politi't uezelchne..

!wchten. Vielleicht niemals ist In Deutschland die

Aufnabe ernster crfastt worden, die der nerausgeber

in finerj pro'^rcmmatiechon Aufsatz mit aem A/orte

"Vorbereituno" umschrieben hat. Und tatsächlich er-

scheint der ^Jetzige Augenblick als der günstigste,

um den geistigen Bestand aer .jüngstvergangenen Friedens

zeit an dem Krieg als dem eigentlichen Bewahrer

unseres bisherigen Beeitzes zu prüfen una auf cie

wirklich lebendigen Kräjte unseres nationalen Daseins

zurückzugehen. Von programmatiecher i,eceutung rurch

iUe Betonung der Aufgabe, - ie bisher nicht aktiven

miturträger zur Uitarb' it an der Gestaltung aer

Zukunft heranzuziehen, scheint uns der Artikel von

Wilhelm Hausenstein: "Die Politisierung der unpolitische

Als eine glückliche Verwirklichung des Geaankens,

an das glänzende beispiei -leesr "«^"^:;^^^'' •^'•"'", '"
.

graphie in dem Fssay Thomas Manns: •'Friedrich und die
^^

grosse Koalition" im ersten Jahrgang des "Neuer Merkur



erinnert. Hervorgehoben seien die Studien dee hoetocker

Philologen Johannes üefjcken
"^^'^^^^'''^i^f^ "V^fj*-_„_

monoKhie", des Jenenser Theologen /. c^taerk Das Ju. en-

tumals Asaensoha/tliohes Froolem'' und des Münchner

Annlisten Fäil ^folfj "öliver Cromu;ell und die ^nf^nge

de^8 Imperialiämua". Dieser Absicht denen auch die

Aufsätze oon Max oclieler "üüs Nationale m ^«^

Philosophie Frankreichs", von lerdmand Lior._ Bemer-

kungen über Frankreich", von August ^cyer Die

malienischen JnteJtektuellen unc aer Krieg ,^on^

Tirmin Coar "Ueber aas .>esen franzoaiebher uaoht und

von ..Ibrecht Mencel^sohn-uariholdy "Sir To'jard Grey .

Der Verfasser aes letztgenannten Hujaatzes hat auch

eine Jile "Juristenpreoigten im Krieg" beigesteuert,

in Melchen mit einer in diesem Krieg nur «e-^**^''' ^^T .

.

u;ahrten Ruhe unc ^ürae gezeigt u-ird
^«f .^f.fori f"f{

des Hechts, der Jür so viele heute durch die ^f9rif/^

der NotMehr und Vergeltung beinahe vera rangtJ^oraen

ist, uns unvcrloren hlo.ioen mm^s .
ünc wie

<l^%f;^^'.^
danken als Vorbereitung für die ^'^f'''^^^«^^^""f^f'^
notwendigsten internationalen

't^»5""?^.i, a/°Jr Jru-
sind, kowat das Programm der zur

^^^*°^^t L i^. C^'^^n?
Orie'ntierung Deutschlande^^jny^^^^^

Frieden" zum 7ort.demokrüiie in -cn j.usjührunoen des

neten '/oljQanj iloinö "neijo jür ccn

Der Friede jjirS auo h, Mf^nn er komit, zvjeijolloe den
c^er poli-
2U ver-^"Neuen Merr.ur" voranlassen, den j^k^ent von

tischen mehr nach der känstlcrisohen beite

moen. Das kann um so eher erMortct i^erdnn, als e^r

Jefnen ersten Jahrgang mit einem 7frk vom Hange des

JifQSSermann sehen "G^lnsemännchen eröjfn^t.



Stadt-Anzeiger Mannheim. 24.1.1916.

"Der neue Merkur", Uonatsschrijt /"''

neiszioee Lehen, die i' Verlag von Georg Muller

^MrÜhen erscheint, ^-K^%'-\3\:'XTrrat äer

'^rt:2"5f/"::tferc/."rn'icr:e.on.n Literatur

Beziehungen bu pj legen, aie ^^^^ ""•(
snannen

fS ; tri: "i^ijfiisfu;;/rA"5 r
kleinlichen Tages- und Parteikämpjen herausge-

rissen und oi ihr wuchs die unvergleichliche
rissen, unu uuo

„innntieahen ^reionisse von
Aufgabe heraus, die giganziscnen -' f^ij

Trossen Gesichtspunkten und in ursabäichem

^^^^ZrJ^ng zu sehen, um die
^-^°"*/^^*^J^

^"^

alle die reichen Möglichkeiten einer neuen

Zukunft zu 8 tärken



#

ijtcct-x^nzeijer Mannheim. ^4.1. 1916

•

tt

'Der neue ^^erkur", Monatsechrijt für

geisiigea j^uen, cir i^^ Verlc:^ von

^in ...uricnon erscheint, ist ^eniQe MonaU: vor
Ci€:orQ Müller

..Umbruch ::S6 .J'ieQGO :^ojrun:?et ^'cr--en '-dt der

auäoe^ürochenen ^baloht, nicht nur öca ^f="*^ßj^

V^te.loben, -jU ee sich in der ec.onen -Ufff^
und in der ßihaudIuuq .jiitloecphischGr, aaihetijche,

^d Ulitiacher - .oziaUr Frcjen v>t4^era^eH,
auf oie fece au hiUn, die in eins reionere

Zukunft j Uhren, sonocrn auch ^i€ internet ionalen

i>6^i/^u«j€n £U i.vi<5pe^<, c-t6 alch cuj allen .J-eeen

G^ bieten iu.mer dichter und vGiche-r nu ^P^rinen

schUnen. Trotzdem der Krieg ^-^-^^ ''

*%^Tit"'
aie ninube-r und herUberli^Jc. , abbrach, haben
^ c neuen Ereignisse den "Neuen Merkur" nicht

oea^w^gen, seinem i^lbstgeu^dnlteri ^lele untreu

L o/crd. n, die Zeit selbst hat uns aus allen

kleinlichen Tagef und ^^orteikumpjen herauage'

rissen, und aus ihr u^uchb die unvergleichliche

Lujgcbe hcrace, die jigontischen 'reignisae von

Grössen Gesichtspunkten und in ursacäiohem

%usar.vwnhan-. zu sehen, um die Verantwortung für

alle die reichen Möglichkeiten einer neuen

Zukunjt zu stärken.

.

• • • •



Münchener Leitung 17.IV.191(j

tl-ner neue ke rkur n

Das Februarhejt oer unge-benencn ^eitschrijt i rt-

hält -c^iCvG^r eine c^ra^te Hille verzvcllcr,

1 iterarischer iösentchQ^tlicher und z2^ i igt-

schiohtlicner De i träge #•••••••

f



Uünchener Zeitung. 17.IV.191G.

#

"Der neue Merkur .
.^ ,^. i^r,i ft .rt

Dq8 Februarhejt der ongeeehenen /^eiteohrtjz enz

hält u^iecer eine groeee tlille a^ertvolie r,

literarischer, Mieeenacha^tlicher unc zeitge-

schichtlicher Uiträge



Münchener Zeitung 17. JV. 1916.

"Der neue Merkur'*. ^ ^^ >-f

Dq8 Februarhejt der angesehenen ^eitechrljt erz

hält u^iecer eine crosee Hille a^ertvoUer,

literarischer, j;i66enacha^tlicher un>- Bcitge-

chichtlicher Btiträges

t

#



S'/

Neue Freie Presse. 2. IV. 1916.

..Während der kurzen Bauer seines Bestandes

hat sich der "Neue Merkur'' als eine der vornenmsten

und anoesehen(fsten hfrvuen Deutschlance eru/iesen»

zu seinen Mitarbeitern gehören die ersten ^chrljt-

s teuer: alle Fragen, u;elche in der jetzigen ^eit

das Senm des deutschen Volkes erjulxen,
f^ff'

von einem sehr hohen Uancpunkt aus m gehaltvollen

unr interessanten Essays behandelt. Der '^"«^*'/'7
. .,

_^

ordentlich reiche Jnhalt und die gediegenen oeA trage

sichern dem "Neuen Merkur" eine mit ^eae>^ ^e/t

steigende Verbreitung Ai»rf den Meitesten Kreisen

Oesterreichs und Deutscnlanas

,



Neue Freie rresse.

#

k. IV. 1916,

von einem sehr hoh^n Ltancpunkt aus ^" -'^'^^f;^.

E icut.r i^ .. J!äi^ ryen j?eite8ten /.reuen

Oeeterreichs unc leutbonJcr.'^^

»

m



Fränkischer KurUr ^1.1.11.1010.

" rhtioO und 0.11^^

^^^ Neu. ^^^^"""''J^t^J^oi^ihr^r jührenäen

Zeitenno i au

einem ^oppclhejt o(.f .^ohoneni un- \--

unveroj jeniJ.i'^'^^^^ nrh^unv^fujj orosde Lu-Ocf

m



Fränkischer Kurier rI.XII.191Ö.

Der Neue Merkur, die prächtige und aller
Zeitennot zum Trotz unentufegt ihrer Jährenden
bestirmung geistiger ^.ktiiitut treue Lcitechrift
ites Georg Mille r^V(:rlages in München, brachte in

einem Doppelheft der j.oncte Okiober-Noverriber Mieder

Aein volloerütteltes Mose von >^chönem und '^iseene-

'^u/ertem; i^ Bogen galt igen Lchajfene, daa ein

unveröjjentlichtes Lrama von Heinrich kann einleitet

und krönt: Die grosse Liebe

#



Hamburger Nachrichten Hamburg. 14»Mur2 1915

#

Die Münchener Monatsschrift füf geistiges
Leben "Der Neue Merkur" , äie Efraim Frisch im
Verlag von Georg Müller in München herausgibt,
geiuissenmassen als ein periodisch aufjlatternäee
Banner dieses rührigen künchener Verlages , hat
ihren Jahrgang 1916 mit einem Doppelheft einge-
leitet, das vielerlei Interessantes und vom
Standpunkt des Gedankens u.Ae der Formung Beachtens
ü/ertes enthält»

H



Hamburger mehr lohten Hamburg. l^k.MUm 1915.

rne mnchener iionatsschrift fn, oeietigee

Leber •^cr A^ue h^fkur", de LJrain i-ri-^oti im

Verlan von Geor^ -Her in J.fn7chen ^'ff^''^,^.
ncu;Ur.9nmai;ef^n als ein pcrio:ic.chaufjlutUrn..^s

ianner ciooea rührigen nünchcn^ ^
"''^^'f^V' i u-oe-

ihrr-n Jahmanr. 191b ^.It einem ücpfeslicji einge-

leitet, das iholerloi Intcrecsantes unc vor.

i^iioAnkt cea C<^--kcnP de .-er I crmmg ^eachtens

jcr'tes enthält •.....••

m



Königsberg. Haptung&che Zeitung. Königsberg i.Pr.

^l.April 1915.

Mit diesem Heft schliesst der erste Jahrgang
des "Neuen ^icrkur'', der aie oerechtigung dieses
neuen Unternehmens unzjDeideuti^ naohgej/iesen hat.

%



KönigeberQ. Hartungache Zeitung. Königeberg i.Pr.

£k.April 1915.

kit öieaem Hejt schlieaet der erste Jahrgang
des "Neuen Merkur'', cer de L^erechtigung dieses
neuen Unternehmens unziveiäeuti^ nachgewiesen hat.

m



Welt der Frau und Mutter. Juni 1915.

Der gleiche Verlag gab im April eine Zeit--

schritt heraus: ''Der neue Merkur". Sie hat es

sich zur Aujgabe gemacht j zur Klärung der heutigen

Verujorrenheit beizutragen, und über politische

und soziale Fragen diejenigen zu forte kommen zu

lassen, die, über den kleinlichen impfen des

Tages stehend, von grossen Gesichtspunkten aus

die Zusanjnenhänge sehen



7/elt der Frau und Mutter. Juni 1915.

Der nleiohe Verlag gab im j%pril eine ^eit"
söhrijt heraus: "Der neue Merkur". Sie hat es
sich aur Aujnabe jemaoht , zur jr.larung der heutigen
Veru/orrenheii beizutragen, una über politische
und soziale Fragen diejenigen zu 7orte kommen zu
lassewi, die, über den kleinlichen Kcimp/en dos
Tages, stehend, von jrossen Gesichtspunkten aus
die ^Zusammenhänge sehen»

#



m

Neue 7ümburger Zeitung. 5.VI.15.

Der "Neue Merkur" (Georg Mülle r, Verlag
München-Berlin J.

Im vorigen Juhre , kurz vor ^.usbruch des Krieges,

ist diese Zeitschrift aum erstenmal erschienen.
Damals hatte sie darauf hingewiesen "die geistigen
KrajtG zu sammeln und über die künstlichen Ab--

grenzunoen und unterschiede hinu^egzusehen" . Diesen

Weg u/ill der "Neue Mi,rkur" auch im neuen Jahrgang
einschlagen, dem er als Programm voransetzt: nicht

unverantjjortlich Meinungen und Urteile verbreiten,

sondern die DildunQ von Meinungen und urteilen auf
sicherer Grundlage zu Jördern. Die Betonung liegt

nach ü/ie vor auf dem Geistigen. Die Zeitschrift,
der ein Stab von ausgezeichneten Mitarbeitern zu

Gebote steht, zeijt durch ihren vorzüglichen Jnhalt,

dass sie ihr Prog^ramm voll und ganz erfüllt.

#



Neue 'HirF/öurQfr* Zeitung* d.VI.15.

n

#

'\:r "Noue i.L-rkur" ('^eorg ULller, Verlag
Münohen-B(^rlinJ^
Im vorigen Jchve , kipp, vor .^.u-ioruch öce Ij'lcgee,

ist 'Jiiose Zeitschrift p.ur. f.rstenmal erschienen»
Damals hatte sie caraiif hingewiesen "die geictigen
Krujte y,u aarwri'z.ln unr über aie kLn&tlicJien -i^-

gromungen unc Unterschiece hinMegzusehen" * Diesen

Weg u/ill der "Neue äorhur'* auch i'^^ neuen Jahrgang
einschlagen, cem er als Programm uorcn^e t^t: nicht
unveranzico^'tlich/i^^einunncn unä i'rtcile verbreiten,
sondern die ^Diläung vor ..xinungen unc Urteilen auf
sicherer Grundlage zu fördern, üie Betonung liegt

nach Jie vor auj den Geistigen, üie Zeitsohrijt,
der ein $tab von ausgezeichneten Mitarbeitern zu
Gebote steht, zeijt durch ihren vorzüglichen Jnhalt,

dass sie ihr jr'rog^rcmm voll und ganz erjällt.

#
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^. ^y^:

t§ ^eft J^y^ngt aufecr einer S^otwIIe t>on aJJag ÄreH
)ic S'^angiininiC^ör^^citrÜQ^^^ jur Srteratur einen bis»

fcr mibefannfren' Sl^cl 'I>oftDiC'rt)SifiiS an feine f^renn'bin
•^l^auline ^-uf^toiD ^mbf einen 2lrH!eI Sconib ©rofemamaS
über il)reu CS^aralter, gtoei intcrcji'ante Ü^uiölciten aur i

^Biorjrap'r)ie be§ ßrofecn 9"tujfcn. 9iaiboIt 3^.utt berichtet üBcr
'

ba§ Crn0lifci)e 3^^eüter, ^no XI2-itten^tt)ct) f(f>rcit)t üf>er btn
„©cncrationS'tocctiiel in bcr ^Biffcnfdf^oift". 21(3 tüc^eniVid^ct

S3eitra.n aur bifbenöen S^iunft ift SBir^elm ^aufen^teinS
Unlcrfucfjrung ü^er S^cinf&römbtS <^d^n bemer!cn§<ii>ert; jur
Sßolitü: ber S?ortrciii „^^crft unib ^ratoloü", ben mbred^t
2D^enbcI&fo'fyii=^8att'ljarbt) in ber JHi^xrifd^en ltni<betfttät ^clt
unö ein 5Bricf <3u§ H. <B. 51, bcm ^. ^. Skiton.

»m6jjrwj •ayr4CH§ i z e i r u n oi au sschhitt - mumn

BERLIN SO 16. RUNGESTRASSE 22-24

Bearbeitet die deutwrhe und ausländische Preasc auch auf Umt«««.

Liefert Litten über geplante Bauten aller Art. Geechäftaeröff«umge«.

Feetlickkeiten usw.

(Germania
Wcnbau^gabe - Berlin C. 2

«lu^f(J?ni<f aui 0er stummer oom:

3>f? Wctfc a«er!ür. -- 3"^«^^ ^«^ ::^ a n u a r J) c r t c c,

/Crnft ^^bcrt CTurtius: „31t)iIi)alion unb (BcrmanuMnus . iKiu
'

bolf :S?Mjtt<r/ iü^cr £tnn unb bic (Trigcnjitafr. Vx^\\\<x hA\^

man/: Lti«! tiBrouijd)au''. ^elij: ^^raun: „6ciftiao 5ü{}:una'

.

Sßir^elm f-cuMt-c-in: ...^JeUvbs ScQ^vn'^ 'iJI'-jrie-ii XukI: iTiei^

fpaltung ober Dicicinigfctt tu bcr ^ji)d)oana!i>Ie". iHtdmrö

J^finnßci: „^reugljcl". S^ermann ^lejic: ,,ß;in ^i'Hort iibiS

^ölbciljn". ©ußen ^lojcnftotf: „fxgci unb unjct (Sc|dilwtj! .

/

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNOSNACHRICHTEN - BUREAU

BERLIN SO. 16. RUNQESTR. 22-24

iritungt i;Haniburger Korrespondent

Adressei Hamburg, Morgenausgabe

Datumt

^mmm

ria

belcvf

tocöc);

neue SWierlitt. 3?lottot§tjcftc. (©iatttöäTt. 'iSeutfdK*

^mtrftHjIt.) ^Ixilt bc§ neuen ^oeftS: ^^Tbred^t 9Jlen.

J 9^mbrani5t: SJfcaj; .Wrctt: ^<^ |^mngim<tm (9lo*

f ^Jirlf: eimlif<I^ Realer: Jhtno 50ltttcait)cia:

"cl in bet 2ßiffenf<]^ft. U. c. m.

\

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN Sa M^ RUNOESTO. 23-34

TMsnm Hamburger Echo

Agji^fgggg
Hamburg

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16, RUNQESTR. 22-24

Zeitungt

Adressei

Datum:

t-p .

^ ^fyr
'^^}^P^f^}^ y.'icr!ur'' (=i}eut|(ii£ U.^crl.aaö<iniialt ^utl.

SSna lt'^ls'"J.^^'" fe2tem.berb;eft feinen mtn »aftr-

^^L^u ^^-.^^^J"^^^^"^ P-''^' ^^^ er fein ©rfd^einen
cinftellt.y Mit
tafe bißfe- '

»[rfjrift nidö
8^tif)e urt"'

fHana bie boS

^c^aucrn^ nimmt man bo,i>cm .Kenntnis,
!.bm gcIcTtete, geifti« Inod^ftebenbc kt\U
ir _ipeiterp.cml>rt Serben foll. ^n irie
^cut]cben niOTöUic^cn ^ubliJatiömcn bon

X .- - •^-",-. f^^yl^t bcr ^Johtif unb .^ultoirtJolitif ber*

eine fü^l^te ßiitfe nenficn.. ^sm tvor/icgcnibcn £>c.ft fin.^en mir einen bcr gc^anfent^oUen Suffä^c bon g'crbi.
Eir^L '^J?/

^" -^ ^^r^Y^^ an^Tcmcinen (MrunW^'ncn^r t>al et)ftem eines St^tenbun»>e§ darlegt. @raf
^nS^fn;^^'^^^^''o^ ^'^^ erfennttiisreidöe foÄbpn einer Con/boner 9ki)e unter bem ^itel (SnaiK
einbrucfe" n)iebcr. SBcrncr ?l cb e Xi 8 beWn^^r? 1^5
«Siom berjftrolom.. 2BJ I ^%'l m%'a u'f e^n^fi'^ ^'f^'met bem bcritorbcnen^ öm^iä Corinfb <ni8 Hcfcrt Seeftehcn. I>eröu§. einen murbigcn 9?adrruf. STn litcrarif^cn

;^/I w"^^ ^^ ^cxber^bon |^.3nban .^offoff uub eine 9?üi

1

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNOSNACHRICHTEN - BUREAU

^ BERUN so. 16^ RUNQESTa 22-24 "

ZeUuagi

J >. -////

,i

^^y^-^

m—

.

%a^ ^ebriiorI)€ft

S?rf 5 (.^craiiÄßcbcr

^»TcTatliol/dir |>*ft

muci." iico* 2?ia^iaö
©omcä ^c la (^rna:

bc? ,,9JcucnJj;£a4w'V Vril. Satjrgano.
fraim JyYTffljr^cutic^c 5?erIagSanftQlt,
1 fü.GcnDe U^citräge/^r. ffiilli .V)cüpac^:
offcnfibe unb bcr pDlilifcl;e itat^oli^^id«
„iüicrifo unb bie Staaten." Tiamon

C&cr iDtantel be? ^on ^amafo." eraäl^.
lung. 'fvticbrid) ^IHirfc^cri: „3d)tt)ac,^cnba(^." (rin Äapitcl Ci\x^

lÖcan H^aul« ^sugenb. CSourab SBanbrei): ,.Xf)üma3 a^ann unb
fein ;^aubcrberg." iWenfc^cn — tsrcigniife — Stimmen: So»
giülügifAc .^ionjunftur bon Garl ^^rinfmann «?Ird)itcftur, bie
nic^t gebaut würbe" bon ^ermann efetuein. „©iacomo iuccini
bon UBalter ^al^mS.

im /j

/

Datatm

n iiCi

beutfclxf ftol

beuti'fien 2(

^iJ ^Hmt'^cft bes ^äljuiis^mttlviv" r.Oerau?aeber

?fnj/fl^, ^crlna X'^lUld Ä!lati?-^nft<Tlt. Stutl=
tlivn/ erijrtert Sllfong ^aquet in feinem

»inen ^cBn ^aTtre jüngeren" bie üinftigc
[tifdi'fulturellc 2Iu'fg<rbe, mic fie fi(f> an? «5er

«puTiflien Aitrge ^eutfci^Tünb? eraibt. ©inen neuen ^biIo=

fobVn lernen tnir in bem S^uffen See Sdjeftott) feu:

nen: ©eine 3^tIofobt?ifcben ?vragimente" f^eigen einer
<ölet»tir»i&miis bon e igentüm lieber reli^iofer ??ärbun{T— ^m ^beüter i^eiat 5? r^ n 8 ?l n fl c r m a n n ii

fetTteim ,,?TteIi<^ion unb Striaub^Tinc" einen We(t mic e

ftd^ iriebct kBcn'bine <SuiMtan8 i^U'fftlircn Tomnnte, inben
et <iu8 ber reliöiöfcn S3?nracl ber Sdbaubübne bie beut
tüteber mörrltifie ©rfuTIuna mit SrfncffanKiftem auFmerft i

•— einen fe^r intereffanten bi<5tcrifrf>en ^öeitraa entünf*
ha« .<^cft in bcr f^um crftcnm<il beutfcf» crfcbeincnbcl
.^fwnnbie ..^9 ^ij^IiOrm" bon Öuiat ^tronbeUr
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ADOLF SCHUSTERMaNN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BEKLIN SO 16, RUNGESTR. 22-24.

ZeUung:

Adresse:

Datum:

?ftf*, 55crlafl: ^cut[cf)c ^^erlags-'Sln-
lin). 7S\\{)a\{\ 5(i|onr> ^]) a q u c t

,

li ?^cibrc ?5üncicrcn; l'uigi i) i r -a n b e 11 o,

pbic in einem '^Ift; l'et) ed)e)foro; 'i^I)iIo=

;-j. •^'•r- '
^,r^'^'

^^'^'^"^ ^Ingcrmann, '^icliciion unb
€d)aujubne; :iirbolf ^iic^cr, 7S\(-, ein Stulturproblem. -
JCcnic^cn — (frcianifjc --- etimmcn: '';iI)ilo)opbic bcr
Xraciobic j?on 2ubiüi(j S[>lavcufe; ©egcn T^oltairc üon ^Ibricn
^^urel; (£inc 'iBegcflnunn mit 9lillc Don Helene 3bfti3-
<»octbc über €cf)rifttum rnb ^i6titng wn (f rnft ^rtroiü; /

:rau5C]cb

ffcit, et^ftm
Jricf (in eitle,

^a5 ^iplo

jopbiicf): 5racim

\

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16, RUNOESTR. 22-24.

Zeitung:

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16, RUNGESTR. 22-24.

Zeitung: *l« ^ifr*tur /V

Adresse: ^
^,

• • JUL132?>
Datum:

^

?5?"7*
I^erjyjeiie ^3Jerfur> viil, 8. (@tutt3art=>8eriin.)

Oleuenu einer T^oftoieirfüj^^^iogropfnc bringt ein

^uffQfe über Dj>ftoicir(fii unb Routine (2u61onv mit ber

ber Dichter v^oij/Wer streiten ^eirot innig befreundet

n)ar, bie Qucb^^line gicifefornerobin arge 9ii5te mit

i^m ju beflP^n botte. (fin 33rief an fic üon ©oilo=

jetrffij auö bcn ^rübtingötagen 1867 n)irb mitgeteitt.

^cfonbeveö ^ntercffe aber gebüf)rt einer ecf>itberung,

n)ie T)oftoien)(fij ficb bei Empfang eince «riefö ber

^rcunbin nacf> feiner 5ßiebcri>erbeiratung benaf)m:

„^(uö bcm Xageburf) ^(nna ©rigorjeamoö (Doflo-

j[en)ffiiö sa^citer^rau) erfahren anr, ^a'i fic ber häufige

33ricfirechtet ^irifchcn ihrem ©attcn unb ^räulein

©ugton? \t\}x fchmerstich berührte, einmat befchreibt

^rau 2>oftojea^ffij, n?ie ihr 9}iann einen am 27. 5}?ai

1867, n)öbrenb beö ^lufenthaltö in Dreöben, oon Sräu=

tein ©ugton) erhaltenen ^:örief taö.

,5Bär)renb er ben 23rief taö, beobachtete ich bie gai^e

3eit ben ^löbrud feineö ©efic^tö. C^r laö bi^ erfie

@eite n?ieber unb iricber, alö trenn er awt bem Inhalt

nicf)t recf)t ftug ajerben !i)nnte. (Scf)tieglich taö er ben

25rief j" ^"^^ ""^ xmx'^c feuerrot. ®eine ^änbe

frf)ienen ^u gittern. 3ch tat, ats trenn ich nicht trügte.

.on n,em ber ^rief flammte unc t^aj^t ^l -V
^^

eonietfcf^fa (eine 53era)anbte
^^(^^fjf

^^'^^ '£ ,

er fagte, ber ^rief fei nicht ron 6onietf c
fa

unb la*e

bitter, ^iemat. habe id) ein fotche. ^ff^^Z
^etid, gefe^en. e^e a.r ein raö^J^^^^^^^^

tnitteibigeö S3äd)etn - uh treiB rrtrfhch
^^^^

iebettfatU trat e. ein nägUd;e. .ertorenee U^ ü^

Später trurbe er fcf)rec!tich serjlreut unb .erjlan.

faum, a?aö ich fagte,'"

< 6o

'9.JUK1.1B^

,3Jer ?Jcuc C!??cr!ur* (^i
7-- »S'ti . t v\v VW4«

,«nibeft, 8 3at>ra
tp: 5)cutri,c Q3orla.a/2fnftürt eS
3tif)alf: o((fpn^ ^^ ^

^' "

•n 5Tctl1(V^t^ i„ einem ?If{; £co 6ci).^ffcm):

55urtur|rPbInn. - ^T?cnfd>ctt ~ S^cÄ ~ ettr"

cjcr^mtna mit 9?il!c t>Pn .9)crcn" 9jö Hi;. L

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERLIN SO. 16» RUNQESTR. 22-24

Zeitung:

Adresse!

Datum:

^eties Ti
-•-t

U'

1 3. JU^

kagn
^-l^rofcff

iäbrioen
J^üc^fcf)

cf)ineiif

Jm ^^ulil>cft i>c§ ' „9}cucn 9Wcrfur" ($)craugöcJ6er

G/iiim JyEiid), ^-Serlop !3Vultct)c ^^erla0^.';!(nftalt, Stutt.

frt^S^lm) b^s^mwi .'ö c ' a r t dö ?.1J a n n eine %i\t\t üon

^riefef in« ferne Viuc-ianb". ^crcu crftcr mit grofj'Ct

bei inneren ^uitaiib ^ciitid^Ianb» tennaeid^nct.

i;)i Ich a t b !ffi i [ h c I m, ber burd) feinen Ian0«

^uBnthaLl unb feine Xätigfeit an ber "^cfingcr

icr ber l>erufcnfti2n 'ikrmittler unb .Kenner

„,.„_, .,_,it .'Aultiir nitb 'i3off»tnm§ lit, gibt in einem
^ Sluffa^: „(Shina unb bie ^Ptrtdnc" ?luffchlufe über Ur fachen

Itinb Jricbfrafte ^cr chmcfifctien 'i^crocgung. g r i c b r t ch

^:^ u r f cf) e n , bciicn 3tiibicn über ^sean 'i^aul b<;n Scfern
bc# 9?eucn ^Zcrfur o\hi früheren l^eröffentlid>ungen he*

.' fannt finb, ^^isidhnet in fnappen unb lebcnbigcn (Strichen

\ einen 2cben©umrife ?lean '^?aulfv ber un§ bie entrücfte

ttahebringt. 1)er ^J3rc&Iancr ^Ticchtöflelchrtc unb SOi^ioIage

G u ö c n ^"H f c n ft rf, einet ber altit>ften iUJänner ber

füngcren (^ckhrtcn=r5'cneration in ber Jltichtiing, bie .^lurt

atüijdhen 2Btffcnfd>ott unl> 2ebcn 3u übcrbrücfen, erörtert

in leinem Beitrag: „X-aS 5?crfteflcn ber SBiffenfchaft un.b

ber Urfprung her Spradhc" in grofjen 8ügen "^^ ^-l^crhält.

Tii3 bon Sprache, 2Bifienfd}nft iwib ^olf. ?n§ bidjtcrifAen

53citrag enthält ba§ •'^eft ein in ftcf) abgefdhIoffeneS .^a.

pitcl aus bem auftralifchen JHoman beS cnalifd)<2n ^irfi''

ttrS ,<5. "I^. i^ a tö r e n c e, ^<3cl im ^-Öufd). vim oftucüen
^-cil bo^anbelt Xr. 11 f * ^tc meltpolitifiie Situation in^

ÜÖeai-ehung auf ^eutfdyianb unb Jyrana 3d)ocnbcrno
|toürbtgt ausführlich einige h)id}ii&c ©rfd^cinungen

^

wijn amerifamfdTcn Literatur

•« Sjjrmj oturtcMfi i e i r

u

n :js Au iiCMMirr • aO^O

BERLIN SO 16 RUNGESTRASSE 22-24

Bearbeitet die deutsche und ausländische Presse auch auf Inserat«

Liefert Li»ten über geplante Bauten aller Art. Geschäftseröftnung«».

FcAtlichkeiten usw.

:Bün*ener pof!
37lünd)en

S(ui»fct?iutt auei &cr Jiuaimer Dom:

i^-

(«f|pt«^utt9 eiujelnec ?B<ifc oörBeftaltett.)

3 e 1

1

1 «^ t i f t c n.

T*t «fue WerlHt (tNu!'hfit, R'^ftfjraAJifl. -tieft 10. fterausgfher «froiw

Ai'HlH
' IWröf"*—»<ciK i^nlnfl9ü.j5llif^ii"gartr>ecrlin). >l»alf; y)cinti(<>

»lonn »tiq'f iiif. ferne Sluslaub; jPrÄtlf Slnlticlm: Kbuia unb bte "Wadltf.

^trtrbrir'o «uijdicn; Jean "VauT; (gi^l«^ *K"t<«'*- ^"« 'i^erffcflen ber tBüTew

Ifeiajt «inb ber Uripiunj? bet 3pradic; Jp. T. Öcmtence: Jarf im '^wW, - »ien«

{dien - G^retfliiilje - ctimwu-n: 31?eUpoIiti|(f)e (TljTontt Don Tr. U|(ii, tlmfrifcc

ntf(»)c ^litlitojrinc nun Jyran;, ct^ocnberucr.

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. \^ RUNGESTR. 22-21

Zeitung: Berliner Börsen-Ztg.

Aänaui Berlin, Morgenausgabe

^tx 9JCUC »Icrfut, $eft », ^Jutth ,

^

^raiLi ^rnaermann gilbt einen h)id}tigcn Beitrag gum
.rpbrcjii/J|g Är)c<3tcr§; in feinem ?ruffa^ „J^eüxrion unb

od)auiJfllf|/^igt er einen SBeg aur Guöftanj^crneucrung,
uibcm c\if'^f)et religiöfen SBur^el ber ©d>aubül>nc eine
l}eujc midTfr Iiogl-idic C^rfüaunq mit ec^irffalfxiftem öiif-
njctft. ?llfr)nö«^45nguct cri3rtcrt in feinem ,/:Prief an einen
3cl)n i^^oüre ;;sünacrcu" bie poIitifc^=!uIturenen ^fufgaben,
Une fic fid) aatS ber beutigen ^^cit ergelicn. (Sriüäfiut ir-erben
muffen ferner tor itüem bie »/^^ifofopl^jfc^cn ?fragmentc be«
.'mffen 2eo erf)eftolD, bie gmin^cnb unb einbrin^tid^ t>Dn
neuer ©clbftbefinnung !ünben. i>ln rein Iiter<irifc^cn 5?ei=
trägen intereffiercn ncl>en ber gum erften iPJalc bcutfdi j

ciidiciucnbcn .^omöbic 5)SiranbcXroö »®<is Diplom" öclcnc
^J?oftiJ3f^ 9luf^eidmungen über eine Begegnung mit 9iaincr
Marm dkltc unb ^Ibrieu Turelö ,^riti! ,^u Weorg <ör<7nbc5
ncucfient 2Ber! „2>ic :;sefu^^.afle". ^cm (^cburtssta^^
Ti)omaö 2;2nnn<§ gilt ein Beitrag Pon ©ruft ^^crtr<tm: eine
^luAaT)! t>on ^pn'id^en <^oe{fjc5 ü^bcr <£d}rifttu"' ""^
Ci^iditur-



•mS

BERLIN SO 16 RUNGESTRASSE 22-^4

F««tlickk«it«B txflw.

3teas^btttöcr pojlscifunö

:IUu<(fcl?ni<t au^ Der iJIuinmer oom:

i ^' WVi l-vw-.Mt

«idAtJÄlm bei bur* Teinen lang äbtiatn aufcnU

e?nei b« bWnftcnVimittler unb Senner 4<nn;|*«

h.n ^J fllui; übe? Uifacben unb Ütiebfetäfte ber auA

CrfAcn Uffen Stublen überbau ^knil bcn Sßfßtn öe»

bitiat i« »reslauer 9ted,ti^elel)xte unb Jäoätolofl«

^roifd^n ®iffenfd)aft unb 2eben ju überbriichen, erörtertm feinem Seitrog: .Da» iöerfießcn bet ©iffenfd)a|t tinb
ber llrfprung ber epracf)e" in großen 3ügen ba^ ©er»
Joltm» oon eprad^e, SBiffenfdKift unb iöolh. SII0 bi*.
terif<|en ^eitrag enti)ält bas e)eft ein in fid) abflcfd)loffe.

?51tl?^S^ ^"^*^ auftralifAen iRoman bes englifttien

?^? 1"k ^k u ^""^Tf/lf"' ?°* ^"^ ®"^*- 3m aktuellen
Teil bcMbelt 2)r Ufd) bie roeltpolitifd)« Situation in
33e3ief)ung auf 2)eutfchlanb unb gran.i <5c^oenberaer roür-
bigt auöfu^rhcl) einige wichtige erfcl)einungen ber muwL
tunerihanifcfjen ßiteratur.

a v^v »«f««*.

asroKT. isty-

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16, RUNQESTa 22^34

Zeünng: Berliner Börsen-Ztg.

Adr€S9€i Berlin, Morgenausgabe

Datum:

2^ct 9kuc 9?Jctfur, ^t\i 7» ^

1b*i Si^i^,5 23. iMfcIjoff „^ic .«öiiu-idjtung nadj bem ^obc

hineu ^(Äa J!|n5 Sljnnfbol 'ber •Dbl)ffeä.a" bort 25? »Hl) .J>aa5/

aion:ä iroj öle ^Skil^aHibiitiäi ib'cr $P2a:c&t". (Snttjä'ünt fei

ferner 2S. <5. ^üfeifinib, ibcr "f^ödhft rid5.en'fc'i(^ 9?oti3-en ^ur
,,iäni3.cvti'crvc.n ©eniecation" pii'bt, umlb ^etncrfutu>0!eu ^^ur

iiiatuT.ariiJ[ti'[di-m'C*iaip'fit)jli'f^jen Scff)rc (^ib^niar '3>acqu6§ vUr^>cit,

ScK^c urtb ?Jc'enifcö'J)'ert' ton £nr.t b. S3j>cdfm)cmn. ^§ Joeft

frf;'!iief>t inrit (^rörk'ru'nißicn ?-?ur eurö^.iäij'.döicn ^alilnff uin'b .

dutcr '^(liKüfijific bc§ ^^Huiuä'n'ilfdjcn ^a^c^ljuci^e^" bo« ^auy

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERUN SO 16, RUNQESra 22-24.

zeitunet 01dcnbi!r(j. Candcszcifung

Adresse'. Oldenburg

Datum:

!,Vnr'-_ Innmcu: ^cUt^^^
't

|ct)oeuöcxncr.

f*!'.

Bcitrrfjrifleit

STfJrf/n"^ ' m"» "a «"b e n?o; * . It « I . t ,T, t^t her" rn^iHte, un.

Ttre» «T>rant» be# flanfl-Iun- unter betn tu«! -t) i t »allabeuM.
M 9>t# R«ltf(fit!fl -«fUf §t«iw«nclbttii(| »«b »»«tttttltttiiwr- fttinol »« IJte»

K iS;« b«S 1 8 öaÄrflSe'« .e • T b n b • 1 1 « i b a « a* «nb M«iel rtw 5U3W

bw löipcSllMlt tpwve o«n 4>ftu*iBcrcn m wnlanötci(»a «ufftM» 9#*lb»^

/
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN -BUREAU

' BERUN Sa n, RUNOESTK. 23-24.

Zeitung

t

' .«np

Adriaaei ^ p

Datamt

J «AnMi^ »Dnnnntluopcl. — «»tt hon 95<K(t'

' '^,mA bcm iobe. - »«inil* ecif*; »nmmci,

^ »"S?«.;;. 'PtftanwtlUtic «cnctation. — mcntÄen —

Stuttgart
Mijarf)t. —
uann: Ur

ic ^lnt\5
t funtcn»

/i

/?

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

^BERLIN SO. 16. RUNQESTa 22-24.

AOnsui ^

Datami % 8. OÜli

^au;-OCb^Gfr^^^^ ^^«nuct. ©tief

J^f'"^rirq'u"iofcm^ -^ il«cnfcf)cn - (-retfiniffc

trcn:
.'«^^""'j^^^'J/KV^m 3:utct: Gtnc löcgcgnung mit

/^



ADOLF SCHUSTERMANN
/.LITUNGSNACHRICHTEN^ BUREAU

BERLIN SO. 16» RUNOESTR. 22-24

Zeifaru^ Neues Tageblatt

Adresse: Stuttgart

Datum:
l3, MAI i»p»

f^fiiiitailt, Stutt«

loü^! mr feficln,b finb ^ü ^udtutbettraöe n b eiern

iöeft. 2BiI-f)elm Raufen ft ein ^^|JJ;^^\.^J^ ^«b^^^^

ISA, S.!^|f?e^euHÄ gtf%^

w « r ^ r c n ~ ^m aftuetten ^eil läftt fxcö ^bet

fnfedtanex 6 ?J. ^ e 1 1 n in einem ^ricf (Tout comine

ä.e"na^<) übet bie immer mef^r aataae tt^tenbe m^peria^

a^^'^ff*e"tlS Äbföfee un^ Siele ber .on bem

$lVrS'rrm.r,
'^

£ii1 etk ncupegrunbeten „^(We am

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16. RUNQESTa 22-24

Zeitungi Kölnische Zeitung

Adressn Köln a. Rh., 1. Ausgabe

Daiam:

6a^3 %rilt)cjt Ö€ö i)ieufn ^Herfur (5)€iQU59Cb€r efraim

iTfrifd), 33crlQg Deut|d)e 2}cTftrs5=5rrittalt, etuttgart=53erlin) ^cigt

bicfe 3eitfd)ritt iricber auf kr §öf)e i^rer 2Iuf9<ibc, bie neuen a3e=

ftrebungen in 3Biffcn|rf)a|t, 5!unft unb ^olitif in grunblegenben unb

,^ugleicf) formooUenben Mittagen pr SarjteUung ju bringen,

gerb in qn b ß i o n , einer unjrer grünblid)ften poIiti|d)en 8rf)rift=

ytelfer, anölQfiert in feinem 5luffafe melatioität ber mad)i
bic n>ed)felnben gormen unb Wirten ber Staatsmarf)! unter bemj

(Befirf)t5punft i^res 3Banbel5 in ©e)i1)id)tc unb ©cflenmart unb

förbert (Jinfirfjten jutagc, bie für unfre pTa!tifd)e ^olitit oon 33e=

beutung fein bürften. ^urt o. 5Boerfmann gibt in feinem 5tuffat^

Urmelt, 6agc unb SIHenfdjlieit eine Ud)tüolIe Darftettung ber

natur5iftorifd)=p^i(ofopt)iid)en ße()re (^bgar ^»Qcques; ein u)id)iiger

^(uöfc^nitt fi)ntt)eti|(^er Xenben.^en ber neuen 2öiffenfd)aften. Das

epmbol ber Dbpffeia üon 2öiüi) ^aas ift ein funfelnber !DiaIog

r>on gelungcrien Formulierungen, in meldjen bie nie rufienben

•;^ragen nad) bem SBert bid)terifd)cr ©eftaltung unb ber 2Birfung

bes ©ebanfens in einer neuen Beife geflärt erfd)eincn. Sie junge

Generation, beren t)erfd)icbene unb auseinanberftrebenbe ?Hid)=

tungen fie fo problematifd) erfd)einen laffen, fommt 3U 2Bort burd)

5B. e. ©ü-sfinb, ber in feinem ^itrog: Die tänjerifc^e ©ene^

ration einige prägnante 3üfle t)erau5arbettet. ''am 5(nlafe bes

100. (Beburtötages gerbinanb Caffalle^ (11. ^Tprif 1925) publiziert

ber i)crau5gcber feiner nac^gclaffenen Sl'orrefponben,^, ^|5rofeffor

Dr. ©uftaü '5t)ici)er, einen unbcfannten SSrief Soffaücs üon feinem

.J^ufcntlialt in S^onftontinopef.

ADOLF SCHUSfERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

; BERLIN 59jl6, RUNGESTR. 22-24^'

Y

zeuun^^ 53abifc^c 2(üti)e§5^titttr

Adresse:

Datum: ^A
Xi d-t fi c u c 9J2 c r f u r , W o u a't d ^ e f t c 8. ^[aB'i:^

ganc^, ,^cft 7. ©cram^aebcr (jfraim t^ifd) ('58ertaij 2'cutfd<c
üßctlagsi-^XuftQlt, Stiittgart-Serlin^ änl^alt: '[^crbiiuinb

Sion: 9iclatibität ber 9Jiad)t; ^ctb. £ äff alle: Äon-
ftanttnoi)c(: fürt bon ^3o cd mann: llrmett, Sage unb
^J^fUlWeit; ;^ri^ Söaltcr ^tfdioff: X'ic öinridjtung nad)
bpin I-obc; öcinrirf) ßcrfc^: .v)ammer, bu fuufeinher .. .;

äöilll) 9o(i(\<-y. Xai? Sbnibol ber ObDffcia: 58. G. Sü«*
finb: ^X'ic tän^eriidic Generation; 5}lcnfcöcn — (grcigniffc~ Stimmen: 2i3cItpoIiH|d&e C^^rontf öon %t. Ufd&; ^on^
Karoflaö ..?Runtänifc&e8 Xagebudö" öon »^elir Stauiv

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16, RUNGESTR. 22-24

Zeitung:

Adresse:

Datum:

ricue leipziger Ztg.

t'i't^ -2)e? S "5,
' ^i'"^^, "''« 3Biröcrm^

'^"ffj*^ ttß über cnalifAf« ?'.'"^/*'"^^^ «^'«en

l

^^ograpjfc """" ^«^^" m 2)oftojciDffi.^

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16, RUNGESTR. 22-24.

Zeltung:

Adresse:

Datum.

1 Bcblatt

^

/ 3^«fd?nf<enfdfou.

Ty* 1»?citc 3J?cvrur, «RonatöOcfte. R. Cyöljroanö»

't>c?i 7. ^rcinög-cbcr ©fraim f^rtfc^ (iPerlag

l^cuifd&e - 5?crlnn^^^tiftnlt, Stuttgart - ^Iktlin).

^\\t)alt: ^crMnnnb l^ion: JHolatimtät ber iüiac^t.

3•cr^. Valfalle: .Qonftantinopct. .<T«rt uon ^3ocd*

mann: Urmelt, Sage unb ä)ienfd)f)cit. ^ri^

SfT^altcr snifc^off: TU .'pinri^tung nnrf) bem Xobi.

.s>cinrirl) l'crfrfi: .^^ammcr, bu funfclnöet . . .

Silin i^aa^: ^n3 Symbol ber Obtiffcia. 55Ö. ©.

Südfinb: 3)ic tän^crifdie fticncration. »lcu|(^n
— Grcigntfic — Stimmen: ScItt)oHtlid)c (Shto^'

nif ron ^T^r Ufd) ^><i»* (Javolfnö ,,iHnmänifrf)e8

.«.« »CMi;»*
M^ I I

•m4ssrw4 mgurscMt s z rtruNOs Au sscMmtrr - mumm

BERLIN SO 16. RUNGESTRASSE 22-34

Bearbeitet die deut^clie umJ aii«I«adi«cbe Pre«ae auck auf Iaaar**c.

Liefert Liatca über geplante Bauten aller Art, Geackäft«erö£iaiuig«i.

Featli(^kett«i mvw.

^ermattl
mor^enaucr^abe — 39erUn

tfu^fthnitf dutf 6er Tfummer »0

3^cr Wcuc äWcrfu t. — aj?ona
ort|cl). J)eutfAnjlrIag5anftaIt,
:MiI]aIi: %. 3JfenbeI&fof)n^^I^artf)

'il^ilf)clm ^aufcnftcin: Der Sg(
itreil: Die Srongimani. ^looeT
Sunlott). — ferner Beiträge oon
luct), ^. 5B. 3?cIton, ^ons ^oejrficl,

ßfte. Herausgeber (Jp^ratm
tuttflart^iBcrlin. 2Iuö bem
"**

^aft unb ^rotofon. —
Kcmbronbt. — aj?ox— Doftojcnj&üi unb 33ouIinc

9luboIf 9^utt, Äuno bitten
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ADOLF SCHUSTERMANN

ZEITUNGSNACHj^lCHTEN - BUREAU
BERLIN SO. 16, RUNQESTR. 22-24.

ztumg> 0M«iburg._Candcs2€ihing

Oldenburg
~

/ '. •'

Adressti

Datum:
Jt W4fÄ»

1/

ADOLF SCHüSTERMaNN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16, RUNQESTR. 22-24.

Zeitung:

Adresse:

Datum:

n^ar-Zeifung

Heilbronn a. ü
' ^' fviÄ

121nftalt

fraim d.n\o\ ^^xla^: T^cutfcbc ^:öcrlag5=
art^^öcrlin). 3 n b a 1 1 : 5(lbrc*t 9?Zcn^

ADOLF SCHUSTtRMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BBRUN SO. 16, RUNQESTR 22-2*

Zcitangt Prager Presse

kiie9Mti Prag

Datum:

ftalt, 3tut

acn ?fmfc?,

X ^nS 2JJniI?cit bc^ „Steuert 9?;crfur" (^eröu^*

nobcr Ci;fi-aim ^r^fcT), 5ScrIaii S:cuti({)C %cx.\a^QM\u

rt-ikiliii) eröffnet bct Befanntc '^lii-

ftcii)."!uliIi?attoriCu bcy STuaiuarti^

rr tritu-cc^t $rn:nbcT-?forin:^^ a r t^

^ i fc^r inftruftilicu ?Iuffal3 iitcr

otofclf", ^cr bic für ^^cittfdjlmib '^citte

fo nftucllc ^rai^c im 3"^<^iTiincr}ßni? mit feinem (Sin*

tritt in l?cu U^ölfcrbitiib in ifirer tiefen iinb gufunfta?

irädjtiöeJi 'Sebciitung erörtert inib aufffärt. — SStt«

liclm ^ a u f c n ft c i n cntlrirf t ein crgrcifcnbc5

"".öüb bom £cbcii«?i3anoc unb ^^n'fcu be-i So^ne>5 fRem==

Iiranbt^?, ^Titu-i^, ba» eine neue uub tiefe Seutnnö

bc-? mcmbrar.btfdjicrfa(-5 bebcufct. — SRuboTf %uit
jcf)tlbctt änfmnmenfaffenb bie (Srfc^cinnna bc5 l^cutt^

neu cualifc^cn tlientera, ba5 in \>tn TcHten ^a^^tcn

einen neuen •i?(nffrf)lDnns] öcnommcn f)a\, imb gctj^t

t)ic jnanm(^faebcn ^^e^ic^unncn auf, bic bö5 2'^catcr

mit bcm öffcntlicfjcn X'cben in bcrfd^icbencr ,^inficf)t

ncrbinben. — ??euC'^ ilJJaterial ^ur Äcnntniö bon

"I^p'toleiüffi'ii '^Neviöntir()fcit «nb 'Zd)id\ai cntfjält bcr

?lufm^: „!l)cirojelD)fi m\^ ^^j'aulinc Snfffolö", lt)eld}er

bie 'J3c3ief)iniö be§ Xidjterc- ^n einer bi-3^er faft nnbe^

fanntcn ^ran unb ilircn C^inffufe anf il^n -^nm crftcn*

mal ^\\r ^^arfteUnnti brini^t. — S^uno ajlittcn»

;, !ücb beiai^t firb in feinem ?Iuffn^: „C^kneratiönS«

Uici^I in bcr l^siffcnfcbaft" mit bcr aftueUcn Cr^»

i^ic^unp,^?* nnb !l!jL^i|lcnf(f)afl?fraGC cm bcr bcutfd^cn

.^odjfdjulc unb .'»eißt beu iliko, ben bic tünftiac ^nt^

inirflnna nimmt. — 'Jll'5 !iuiitlcrifd)eu 53citrag c.xi-

hält "i^ai ^eft eine neue ytobcllc: „S)ic Jvranoimaui"

tum %(\x. il r e n. — v'm" af tuelfcn Teil Vä^i fid) ber

-uicrif ancr .C). "i^ *^ cT t o n in einem S^rief (^Toni

tomme die-, bon^) über "isk immer mcTu' .vfiii^e

trctcnbc imperialijufdjc CSnimirflnnfl Slmcrifa^ öcr

tTelimen unb ^an^ i^ o c f d^ c I facfiirid)t örunbfäb

(Ad
ADOLF SCHUSTERMANN

ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU
BERLIN SO 16, RUNQESTR. 22-24.

Zeitung:

Adresse:

Datum:

>^

2. MAI;«»

tCpril^eft (8

»eher Gfraim 5
f^J?ctHn). Jcrbina
tfit bcr gjlnd)t" bi

Ö, Öcft 7) bc9 ..bleuen pitrftMy" fsvg rttu^«

rlog i»cutfd)c ©erluyt^^'aiiiiull, ISiBttßart»

\ Qnalqficrt in feinem Sluffa^ „IRelatioi'

fcinbcn I^ormcn unb Srten ber Staats,

mad)t unter bem ©cftcbtepunht il>res ©anbcls in ©cfd)td)te unb

©eaenTOürt unb förbert gtnfid)tcn Sutane, biß für un|crc proh

tifd)c ^olitih oon «ebcutung [ein bürften. — Jturt »on.^oe*--

mann aibt in feinem 2IufJQ^ „Urmelt, Sage unb ^JJlcnt<l)l)ctt eme,

DarftcUuna bcr naturbiftorifc^=pbilofopl)ifd)«n 2cl)re Cbfiar Vac^i

que«; ein roic^tiflcr «Tusfdjnitt fgntl)Ctifd>cr Icnb?n3cn bcr neuen

gBiffenfd)aften. — ^s Sqmbol ber Obqffeia oon Söillt) ©aas ijt

ein funkeinbcr Siialo^ oon gclucflcncn Sormuherungcn in mU
<hem bic nie rul)enben Sroßcn nac^ bcm ©ert bid)tcrtfd)er ©e=

ftaltuno unb bcr Söirhung bcs ©cbanhcn? in einer neuen 3Bci1e

ichlört crfdicinen. - a>ic junge ©enerarton. beren ocrf^iebenc

unb auseinanberftrcbenbc SRicbtungen fic fo problematifd) erfd)emcn

laffcn, Kommt 3" SBort burd) 2B. ß. Süshinb, bcr tn feinem «cu

traa: „^ic tän3Ctifd>e ©cneration" ciniflc proßnonte S^t betj

aufarbeitet. - ^Mus ?lnlafe bes 100. ©eiurtetagcs ^crbmanb

Caffallc« (11 9IpriI 1925) pjbli.vert ber .t>crau&geber feiner nadi^

gelaffcnen i^orreiponben^, ^^^rofeffor 1>r. ©ufta» 3«ot)er, emcn

unbekannten «rief ßaffalee oon feinem 31ufentl)alt m Äonftanj

tinopel — I>ie neue OMditunfl ift im §eft oertrctcn bur* ^n^

2»alter «ifAoff mit feiner Gtftäblung: „a)ic ^inrid)tung nöd) bem

Xobc" unb ben rl)eimfd)cn 9Irbcitcrbiditer öemrid) Sfrfd). 3>er

aktucHc Xeil bringt eine informatioe Seltpolihfdie Chronik oon

I^ UW^ unb eine «efprcd)ung bcs neuen 5öerkcs oon .^ottp

*

"ljo79lumänif(f)G9 TnfiPhudi burdi ^clil 'iBrmtn

/

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

Ba<UN so 16, RUNGESTR. 22-24.

zeitungi^^kmii}^ häMy
Adresse: X&l'>JU'a. / ^^^^>

Datum: If^ 'iöftil«2

."iVoi^miki nimmt taw^ *erbin(iä bct beutWen Sil-

bungsmel mdtflctfWf^"
j

^
..^ ßiDilifation unb b.e

r"!*(,^ t'ihee bentiW) iinb, ift leutfAfanb ,mmenf(f)li* unb

^uftcrS'dlli*. e?ift tobe kam, eä ift Sarbarentum, - ei

ift ,®ermnm^mu§'." I

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16, RUNQESTR. 22-24.

Zeitung:

Adresse:

Datum:

Sleiic 'mifC^. . ßanbc§5dt««r

-8M4f t|9»

^äTjröämjX
iiffrfip iRer* >

'^ c r Vt c u c M)^ c r f vi r" (^TTWibcft,

Öcft 87 iocrQih^acbfr (£frnim pjrifrf), Verlan: ^eiitfcbc S?cr-

laciÄ.^lnfmit, etultaart-^^erliiiL ^ubnlt: 5Ubrcc^t Wen*
hci2ifobH^''l^in-tIjülbi), i'att uniTlrütofoU; :i3ilbclm iöaufcit-

nein, Xcr 3obu bciJ üU'nibrai/L JJiU' iUcll, 1)ic tyranai»'

mnni, 9iobo(tc: Tüftojciuffi nijj iautiuc ©ufflom (9Zcitc

^Vilimic iw einer ^öioavopbie JfLifiii'tüffi^): ^tubolf 9?utt,

(Snnltfdie'3 Ibenter; iluno Wülen;,iüti), (^kMicration^^inecbfcI

\\\ bcr '^Mffcufdiaft. - - ^Wcnfdjeu - (i'reinniffc — Gtimmcn:
'^ricf K\\vl> U. ©. 'iiucrifa bon .Si). ^. ^i^clton; '^Jiic ^Sf^ulc nm
2)?cer bon önn§ %HiffdjcL



ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO W, RUNGESTR. 22-24.

Zeituni

Adresse:

Datum:

Der gieue ^zxlm. Vm. 6> fftuttgart.) 3öe(ent.

lici^cfübT^pTnclert^Qt eonrat^nbret) ouöju.

jagen:

„@pitteterö epifc^eö 5öerf ifl üoUTbiöVm gianb über=

qucllenb von (Spmbot.

Unb erfrfnüerenb n?irft norf), bag eö t?on ouögefproc^en

boroc!cm (^haraftcr ift. ©eine ©öttcr unb gelben tragen

bie gramen bcr 9rierf)ifcfKn ©age, obgleicf? fie mit ber

^ntife nicbt baö ©eringjie ju fcbaffen ^aben. 53ieUeicbt

ifl baö bcr einzige triftige Sinnjonb, ber gegen @pitte=

terö ^unft erhoben n?erben fonn. ©einer unerhörten

>^bantafiefraft Jüärc et ein ßeic^teö gen)c(en, unuücbfigc

©ejialtcn auch mit eigenen ?Ramen ju nennen, n?ä^=

renb nun, maö 3cuö unb %po% ^ofeibon unb ^rome^

t^cuö, ^cra unb ^pf)robite beigt o^nc eö ju fein, un=

njitlfürlicb immer irieber jene plapifcben ^ÖorjleUungen

beraufruft, bie t)on ben ^Uten gebitbet mürben unb in

bieten «aro(!=(5pen peinlirf>e «öermirrung unb J)iö=

frepanj fiiftcn. ©pitteter oertcugnct nirgenbd ben

' ©c^mei^er, unb' bie fchmei^er 5öeU ijl eine bürgerticbe

5öelt. ^nter foömifcben ^uömeitung jum Xro§, im to=

gifcbcn, menngteicb nicbt mefenf)aften 5öiberfpruc^

auch ^ur unsioiten ^orm beö bof^en ^poö, bteibt baö

SRaten unb ZaXcw ber ©pittelerfcben ©efc^öpfe immer

jener Canbfcf>aft t)erbaftet, über ber ©ottfrieb ÄeUer

Gottvater ifl. ©o trenig man aber an bem jiertirf)

fleinen giugftec! hinflog genommen bat, ben bie emfige

?0?art^a beöet>angetium0 im^anjlegenbcben am meigen

,^inn trägt, fo menig foltte eö bei ©pitteter befremben,

ba§ ber (Jngel ©otteö beö ,^rometbeuö' am fommcr=

fc^müten 3:age bie ©lieber unter bem ©turje beö «crg=

bac^ö füf)tt ober bag baö fejtlicf^e ©atlen ber 53ölfer=

frf)aren im ,DIpmpifcben ^i^übting* feine ^ibfunft oom

fcbmei^er ©cMi^enaufjug nic^t ganj \?erleugnen fann.

t)cm finnticb fräftigen 5ltcmannentum einer innigen

©tammeö\)erbunbenf)eit \?erbanft ©pitteter fcin33ej!eö:

eine ©pracbe, bie beö Derben unb ^eiteren, beö garten

unb (Jr^abenen gtcicb fä^ig ifi, unb jlatt an biefer fcbic!::

jalbaften @egebcnf)eit ^erumjumäfetn, märe greube

Darüber am ^la§, bag auö bcr engen «egrenjung

finer folcben 5öelt bocf^ cpifcbe 5Bcrfe oon biefer 5öeitc

unb 5öuc^t crmac^fen fonnten."

ADOLF SCHUSTERMANN ^^
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BBRUN SO. 16k RUMOESTR. 22-24

Zeitang, J/j'A wk/W^J/lh

Datum: --A
«m

V / €(^0 bcr 3<

^er 9kUßi2kxiUi;JäII, 5. (©tuttgarU ^luö ^onrab

5Öanbrepö2Iuffa^„Xf)omoö9}?ann unlfein ^öubcrs

berg" mögen bie 5Iuöfüf)rungen prinjipiAfrjBtcIIung;

no^mc ju 9}?annö fchriftjicllcrifc^cr ^||fönl^feit l^icr

micbergcgcbcn merben:

" „^rftaunlicf), mie Xbomaö 9)?annö Äünfilcrfc^oft fic^

früf; %\x gebietcnbcr ^ö^c l^ob, crfiaunHc^cr nod^, mie

er, t>on 9?atur ein fparfameö ^latent o^nc überPrömenbc

gülle unb ongcborcncn Slcic^tum, feinen 9lang ju

mal)rcn mugte. Siber bcr fämpfcrifrf)c ^miefpalt einer

biö jur Durrf)fic^tigfeit bünnen ©ubflanj mit einem

unoer^ältniömägig floljcn unb cf^rgcijigcn können,

ber @egenfa§ eineö fc^mäcf;tigcn 5Befenö ju einem

f^errifc^ gefpanntcn ©illen, biefe fc^mere ?i}?itgift eineö

©pQttingö t>on ©efc^Icc^tcrn unb 3^iten mar bcr

^roblematif feiner ^poc^c fo innig t?erfcl^miflert, bag

bie Siugcn ber 3)?itlebenben immer roieber unb un=

millfürlic^ ouf bem fcf)tanfcn, mo^Igcformtcn, lauteren

5Berf ju ocrmeitcn liebten, boö bo, aller Jpinfälligfeit

unb ©fcpfiö jum Xro^, alö 9?oman, 9^ooelle unb

fritifc^e S3etracl)tung im ßouf bcr Sö^r^e^ntc fic^

^eraufgliebcrtc.

2öaö ein jiarfer 2Billc ücrmag, menn gefcl^mcibigct

Sntelleft unb onatptifc^er ©pürfinn fic^ jugcfellcn,

bofür fcbeint Xbomaö S[l?ann in bcr ©cfcbic^tc bcr beut?

fcf)en Äunfiprofa, fomeit fie fiel; obfcl^cn lägt, baö eijr



f

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

3ERUN SO 16, RUNGESTR. 22-24.

Zeitung:

Adresse:

Datum:

Der g^eue gPZerfur . viii, 6. (ftuttgort.) ^Befent^ V^/
Iicl:^eö über 6pitteTer t^at (EonraftÄjnbret) quöjus

fagen

:

„©pitteterö epifc^eö 5öerf ifl oolljbiö'jum SHonb über

quellenb t>on @t)mboI.

Unb erfcbmerenb mxH nocb, bog eö t?on ouögefprod^en'''

borcdem C^baroFter ift. ©eine @ötter unb gelben tragen

bie ^Romen ber gried^ifcben «Soge, obgleicf) fie mit ber

QIntife nicbt baö ©eringjie ju fcbaffen ^aben. SSietteicbt

ijl boö ber einjige triftige Sinraonb, ber gegen (Spitte=

lerö ^unft erhoben merben fann. ©einer unerbörten

^^ontofiefraftmäre et> ein ßeid^teö gemefen^urmüc^fige

©ejialten oucb mit eigenen O^omen ju nennen, rvä^-

renb nun, tvaö ^euö unb ^ipoll, ^ofeibon unb ^rome*
t^euö, ^era unb %brobite bei§t of^ne eö ju fein, um,
n?illfürticb immer irieber jene plaf^ifcben 33orj!ellungen

bernufruft, bie t)on ben eilten gebitbet mürben unb in

biefen 23arocf;(Jpen peinlicbe S3ermirrung unb 2)iö=

freponj giften, ©pitteler oerteugnet nirgenbö ben

©cl^meijer, unb' bie fc^meijer 2öelt ip eine bürgerlicbe

5Belt. 5(ner foömifcben 2(uömeitung jum !Xro|, im to=

gifd^en, menngleicb nicf)t mefenf^often 2öiberfpruc^

oucb 3ur unjiüilen gorm beö bo^ien (Epcö, bleibt bnö

SRoten unb Xoten ber ©pittelerfcben ©efc^öpfe immer
jener Canbfcboft üerbaftet, über ber ©ottfrieb Getier

@ottt>Qter ift. ©0 menig man aber an bem jierlicf)

fleinen 9^ugf(ec! 3(nfiog genommen hat^ ben bie emfigc

^art^a beö^üangelium^ im ^anjlegenbcben am meigen

Äinn trägt, fo menig foUte eö bei (Spitteler befremben,

bag ber (Jngcl ©otteö beö ,^romet^euö* am fommer;

fc^mülcn ^age bie ©lieber unter bem ©tur^e beö ^erg;

bacf^ö füf)It ober bag t^a^ fefilicf)e ©allen ber S3ijlfer=

fc^aren im ,Da)mpifcr)en grübting' feine 5lbfunft oom
fcbmei^cr @cr>ü§enaufjug nic^t ganj oerteugnen fann.

t)em finnlirf> fröftigen 5lkmannentum einer innigen

©tammeöüerbunbenbeit üerbanft ©pitteter fcin^efte^:

eine ©procf^e, bie beö Derben unb ^eiteren, beö garten

unb erhabenen gteicb fä^ig ift, unb jiatt an biefer fcf;idf=

jalbaften @egebenf)eit berum^^umäfeln, möre greube
barüber om ^la^, bag auö ber engen 23egrenjung

einer fotcben 5Öelt bocb epifcbe 3Berfe oon biefer 5öeitc

unb 5öucbt ermacf)fen fonnten."

ADOLF SCHUSTERMANN ^<^
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERLIN SO. 16^ RUMQESTR. 22-24

Adresui

Datum:

€(^0 ber Seitfc^riftcn

^^v ^PH^^^rfiir.VITI .5.(©tuttaarU^uggonrab

5öanbrei)ö^uffa^„Xbomaö9}iann unlfein Sauber^

berg" mögen bie 5Iuöfübrungen prin^ipiAf^teUung^

no^me ju iOJannö fcbriftpellerifc^er ^iRönm^feit ^ier

njiebergegeben n?erben:

„erpaunlicf), n?ie Xbomoö SOiannö ^ünfllerfc^aft fic^

früf) i\x gebietenber ^ij^e ^ob, erftounlic^er nocf), mie

er, üon Olatur ein fporfameö latent o^ne überflrömenbe

güUe unb angeborenen 3fleicf)tum, (einen Slang ju

mabren rcugte. 5Iber ber fämpferifc^e ^miefpalt einer

biö jur t)ur(^fid)tigfeit bünnen ©ubflanj mit einem

unt>erf)ättniömägig flotjen unb ef^rgeijigen können,

ber ©egenfa^ eineö fc^mäcbtigen 5öefenö ju einem

^errifc^ gefpannten ^Bitten, biefe fcf)n)ere g}?itgift eineö

©pättingö üon @efcf)Iec^tern unb Reiten mor ber

^roblematif feiner (5poc^e fo innig üerfc^mifiert, bog

bie klugen ber 9)?ittebenben immer mieber unb um

njillfürtic^ auf bem fcf^tonfen, n^o^tgeformten, lauteren

5öerf ju üermeilen liebten, boö bo, oller ^infälligfeit

unb ©fepfiö jum ^ro^, olö Slomon, «J^ooelle unb

fritifc^e 33etroc^tung im ßouf ber ^o^rje^nte fic()

^eraufglieberte.

5Boö ein florfer 9Bille vermag, n?enn gefrf)meibiget

3ntelleft unb onotntifcbcr ©pürfinn fic^ jugefellen,

bofür fcbeint ^bomoö ?0?ann in ber @efcbirf)te ber beut^

fcfjen Äunjlprofo, fomeit fie fiel; obfel)en lögt, ba^ eij

brudöoollfle S3eifpiel. gorm unb ^rt feiner Spif jeigen

fic^ t)on biefen (Energien ^er mit oolter (Jinbeutigfeit

befHmmt. g^ie trug fie bie iOierfmale beö @emarf)fenen,

nie flog t)om S3lute bct bem n?erbenben 2Berf ber ge-

^eimniöoolle Räuber beö irrationalen ein. ©emoc^t,

nicl)t gen?orben finb \&)0\\ bie «öubbenbroofö, menn eö

ouc^, im ©egenfo^ jur Äijniglic^en ^o^eit, ein ge=

njocf)fener, fein gefommelter ©toff njor, ber ^ier unter

ber fouoerän bilbenben ^onb beö ^ünfilerö, im ßic^t

feiner tlörenben ©eijiigf eit ficb formte, einen S3lic! rüc!.

njörtö auf ben ©rünen §einric^ ober ben 5öil^elm

söieifier, unb man erfennt, bog ber proportioniertefle,

untobelig geboutefie oller grogen beutfc^en 9lomone

biefen ^Öorjug ber 5lblöfung beö fc^önen Ungefähr ber

g^otur burc^ bie logo0freunblicf)fle oller fünfte, bie

5trc^iteftur, oerbonft. ©c^on bie S3ubbenbroofö beö

jugenblirf^en ©eflolterö finb in fo ebenmögigen Snt^

fprec^ungen, fo funflooll burc^rotionolifiert in if)rer

farf)lic^cn Einteilung aufgebaut, mie eö nie bei einem

©ebilbe mijgticf) ifl, baö oon ber bunflen ©ic^erf)eit

)eö 3npinfteö genö^rt njurbe.

iicf)t a^berö fle^t eömitber©proch^^
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Datamt

; / is axt anära tfl ein ewiflntatctdtHät OTonat für bßit Ccmmlti ttitb ^^önblftt.

I^cbcutenke^ Sammlungen öclangen triebet unter ben .^•ammer, unb tocttbcHct

Uunftbcnfe/rtclÖt^m Scrfauf. 3m ncueftcn ^cft bet „«ntlflttilStettritabWott

(95erlaö ^. flftncr, (gilcno*) »itb btcfet Äunftbefic bon einem goc&mann

etnacin afr'üJ'ß»- ^^«t Gftrifttan 5Ho5lf9I ben 751äöctßen, («reibt ©uftab

©tübem«<f?t. fcriC^te auö «Dlufecn unb iSammlunßcn, 3Jottaen über SiuSßta^

bunoen unb gunbc, fpcrfonoInoc^tiÄten, JBemetrungen über ben «Vunftmor«

Ifc^lieften bie retc^^altifle «Ttummer.

= Ser rrWctte TOcrfitr", SW.Ira^eft, 8. ao^rßonß, *eft 6 (.?»erauSßcBer Gftaiöi

Sttf*/ Xcutf*c Serlafle-Slnftalt, Sttüttaatt^aierlin). 5nl&alt: Stlfreb ffiebe»;

(ßeibelbers) : ^ie neue Sttuatton. ®ctMtb öon anuHu?: Xie TOttt«. 9^oBcrt

fBalfer: ^rofaltütfe. OTattin Sßorrmonn: «über ^)M, (Sumötro. Wobert UJlufU.

Hnfötoe 8U neuer ftft^ctir. aibre<!)t QWenbeIÖloön.»octöolbt): deflcntonie ebec

«inftclfung. - arjen1*cn - «reiflniffe - Stimmen: SRegtc alö .<^unft bon Cubirig

Worcutc. 3um ©cbäd^tni« Cor! S^tttcler« bon Conrab 2?onbteö. Carpaccw boi»

j&etmann «fetbcin. Unut ^omfun, ®a« leite «<H)lUl, ton K. ^,

Wor(ien«$lit90Qtie

^aitiicbfrfc^ci: furict
Sciiiing für Siovbnjcflbcutfc^Ianb

®eorüu5et IH40

S>atitni

^^ttfri)c
C>clbclbcr
UieitTfl^

einen
füDlt ,

ciniflCU X

©citraa , jFifi

[er

3ottuatl)cft bc« „Wcticn Wcrrur" ($>cröu§c^ct)cr (Sftoim Srtfd),

U>Mlafl'5-''^inftaft, Stuttaart '•i^c-iin) ioirb eröffnet buröö ben
Üitcroturbiftorircr (Srnft Stöbert 6- u r 1 1 u «ä mtt einem
üfflitou unb ©crmaui'imuö". ^ubolf J^ a fe n c r ftcucrt

T (Sinn unb bie (5t3cnfcf)rtft" bei. Sclij ©raun er^

tlid^c ber (!)rlftIi(D=rcnöiö5 flcrtcötctcn Scubcnjcn in

fdjeinunacn ber neuen actftiacn ©ctvcflung in einem
hc ^ül^runfl". Söiltjclm ^ a u ( c n it c i n otöt an ^anb

_Ubc3 „^arobS (Scecn" toon 9lcmbranbt eine ®ri\5c nom
äöcfcn"bc« arten 9ficmbranbt. Slbrlcn s; u r c I , einer ber iünaftcn ?.>ot«

räniüicr ber ^isfbdwanalblc. fliOt ein btaflnoftifcbeS unb inform.atitwS S3ttt

bon bcm augcnblicflicöcn <^\^\\\>t bicfcr üBiffcnfitj-ift unb lOrcn SUtiä.

fidilcu unter bem iitcl „Treifl>alfuug ober :Drciciuijifcit m ber Wrf>£)-

flunlbfe". "Jln bicIiterifdKn 5^ctiräacii bringt boü ipcft eine (gr^.aöhnig

bon Regina U U m a n n „Tic iprautlctjau" unb bou bem iungcn öfkr-

rct<fiif(*cn '2>i<:^tcr iHic^grb 33 i 11 1 n g e r bie 2)ttf)tung «»rcugOer. ;sm
öftucttcu 2:ctl mricöt i&crmauu ^cffe ein gertJic^ttgcjS Söort übet

öbibcriin unb ßugcn 9i o f e n ft o cf ftcflt in feiner InnJJiJcn ©loffe

,^8Ct unb unferc ^cit" bie Slufgaben ber ©eaetitbart toot unö bat.

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16. RUNOESTR. 3-24.

ZtUmgi VoB«i»ohe Zeitung

Adretui Bef""' Morgenausgabe

Daiumi

•proGtammaÜfcbe 6tuble

fteb Scbejc „®ic neue ^i.

tuQtlon". ef d)QtQltctiilert bie

Rrlfe, in/bcK ft* Der mobcrnt

etaatsgeiXÄtlfl/bcfinbct, et ^ßi*"«.

bas ^l^ommen einet neue«

6tQQts?orm, bU er uncgalitate

©emotratle nennt ®er!)arb oon

Igjjutiu* fltbt «nmcrtungen »u

bem großen Scr! £«t5oIb
S'^^f

^«^ta

„5)06 ^eilige 3lel(i) ber S)cut[d)en^

ADOI.F SCHUSTERMANN
ZI ITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERLIN SO. 16, RUNOESTR. 22-24 .

Zeitung* Neues Tageblatt

Aüressti Stuttgart

Datum:
^f'- 1 'ff^ i

kB ebe
fleop^iq) etUttcTi Ä l f rc b

9frc«c D«t i>eutfc^ ©fcoot»-

ieuo<nt> »vaft« "^^ defoftrltrf)

tf<^«ic^n ihöffU füt bi«

^t, UTib Imnjcwi^vd bve

tart, ola 9fü'bref^>eira3ttatie.

»w^.w ,^^ .--^attbolbt) bemeint airf

©runb bet W»U»wRf<^n «!temmt)lifatü)n<n. boB

IruSdJlonb int »atn« 1904 bie ^flenumie i« fcn»^

ttnb ernSnJ^^mett: «o**^* ©«^et ^toUif^,
Göttin SB Ott mann, ^flWber öuß «?mn-Qtra*,

SSu?fenftein» .gqrpQcru) txm ^tmonn gfeipem. |

^fteuen VKerftt

©erlin unb
^ib^tü bie

E-
Itun». *t ttxilt

Uebeütpieoea. b*t te

olibieruAÄ be« ^
SDenw^totiei We ipt«

3WenC[II)te<t^t b»Tif

3i
ADOLF SCHUSTERMANN

ZEITUNGSNACHRICHTEN -BUREAU
BERLIN $0. 16, RUNOESTR. 22-24

Adresitk

Datum. ^4. •^R^v^
wm 5>et ikue aRctfttt. "^Tlonalfl^cftc. 8. GöljrganörV

5fu. 6. (Scbruor, OKära 1925.) ^cutfdjc gScrlogsanftoIt,
ifigort.

^U3 bf« -i^nlialfafXbtcfcr fliitficlcttctin «Konotsfcörift:
fto aWa t tl) ia ö, IS fciiicLAcit ebenfalls im „Sicucrt
Jorfut" eine l^THu.^f»« "2Itl<cit: „Europäer, '2lmcttfnucü

Inb 3n^iancu" bcjdifc, fd)iKibct im I?cbruQrI)cft bos "jßvo.
Wem ;Tricj;tfa oon^ccfefttc „dJlcstfo xvnh btc ötflatcn" ait
^t. aS, $ c 1 1 p n (1} Ticfnid)tct hin fQtI)ortfd)c Aulturoffcn-
fioc unb ben potttifdjcn Änt{)oItsismu3. SBoit Olomon (So-
mog bc Irt 6ctna, bem füfircnbcn 2>id)tcr ber gcgonroär»
ligcn Utcr^tifdKn Slcnairiancc, bringt bös ^cft eine mct*
fterf)cftc SRoücIIc „^cr iDIantcT bcä 'Son 2>Qmnfo" —
^^lifteb 5D3 c b c c bcl^onbcU tm OTör.^hcft bie neue Sl'tuo.
tton bc« beutfd^n etaalcs. 3J?artin 9iotrmann acidi.
nct a3ilbcc OU3 Gumalro, unb Stöbert SKuftI aib*
angeregt burd) SoTags i»ud) über ben ffilm, bcincc^uis-
tDCttc Gebanfen su einet neuen 9IcftT)clJf. «Tict aRith^taua.
gebet ber bcutfd)crt 'aftenpublifatton ÄUt ^BorfriegsbiBlö.
motie, *M. aKenbcIsfohn-SVirlbDlbn, bringt einen lBcitto<t
„Hegemonie obet Ctnfrcifitng?". 3^ic 9tubtif arJcnTdicn —
(Srcigntffc — Stimmen tft bot unfd)cinbarftc, rtpfkidit obe

c

bod) Icfcii-mettcftp Seil ber — aud) bru<ltc(bnif(b — bodi.
ftchüJÄoi 3cttfdicift.

'^ -^

BERLIN SO 16. RUNGESTRASSE 22-24

Bearbeitet die deutsche und ausländische Presse auch auf Inserate.

Liefert Listen über geplante Bauten aller Art, Geschäftseröffnungem«

Festlichkeitea usw^.

tiefer 3ertunö I

-9.

9(u^fd)nlft an« ber Jlummcr t>om:

APR;102J

/ *^cr 9icuc SWcrfur, 2?tDnat3^eftc. 8. ^^aftrßanjj.

fo^M Tk .S^eMi'Srtc^cr CSfraim Jyrtfrf) («erlag 2)cutfd)C ^^cr^

7f^.=Jfk.>^t/f(3tuttßart-93crIin). %x&a\i\ gcrbinanb öton:

er 3Ka(!)t. 5^erb. ßaffallc: Äioni'tanttnoM-

dmcinn: Urmclt, Sa^ic unb 2r?cnfcl)f)ctL %x\%

ff: ^t .Oinridjtung na<f) bem Xobc. .t>cinrtd)

Ccrfcb- f>öm!ncr, bu funfcfnbcr . . . SBilli) .^anS: 3>nö

I (smnbot ber €bt)ncta. 2B. ©. ^üöfinb: ^ic tän3cn)d)C

' ©cncratton. a??cnjd^cn — ercignifTc — Stimmen: ^ijclt.

polttifcf»« (Tfironif x^m S>r. lUdj. ^axKi dTaroffa» »ölumani-

f*e8 laöcim*" uon gcHs «rann.
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Datum: 1 5 MO^

t'Jlpacli#^

^raftifd^e 2;5eo[ogie. ^ird)enfunbe

^riöatbojent Lic. Dr. Seube
Willy: Die katholische Kulturoi'l'ensiv*^ und der

f)olitiscl# Katholizismus, In: Der Neue Morkur. ^g. 8
H. 5. S. 363-374. " "

£). formuliert folflenbe '^HternatiDe: (Sntireber jinb jene

Greife, j. ^. be^ öfterreicf)i[rf)en .^atboIiäi^>mii?^ im 3Red)L bie

rein fatboIifcf)e ^ood^fdöulen trollen, bann barf aucf) bie fon
feffionelle SSoIf^fd^uIe Trumpf fein, ^ft aber ber prattt[d)e

t'olitifc^e ^atI)oli5i^mii§ 9^eid)^beutfcJöIanbö im 9fted)t, ber ben
fat{)oL ©elebrtcn iliren %\^\!, innerl)alb ber n?eltlic^en

%'^Q^\^)Vi\t\i erobern loiü, bann mnfe eine^ Xxxo^tl biefer poti

tifc^e ^atboIiai^^mu§ and) \i\t rtJettlidje 3SoII§fd)nte forbern unb
fid) fiart nenuQ fül)len, in ibr bem fatboL ©eifl ben nad)
fatboL 9luffaf[nng ibm (lebübrenben ©inflnf^ cirunbfnt3tidi ;^u,

flenjtnnen.

Der "Jlcue 3)?er{ur> viii, 3. ((Stuttgart=^criin.)

"^QuI gccl)tcr („:DQiJ'1Scfenntniö unb bie Dichtung")

bringt jum ^(uöfcrucf, nW^in boö feclifcbe ©efmcn unfercr

3eit unb fcemgemä§ b^t ÄinftmiHc fcrängt: „Um bie

feeUfd>cn ©ertc gcl^t'eö^eute im roefcntlid^cn. @ie

finb eö, bie 23crt unb 5Befcn einer X)id;tung bcjlimmen,

unb um if^retn^illen bringen mir überhaupt ^cilna^me

an biefer feltfamen menfd^licl^en Betätigung unb i^ren

(Jrgebniffcn auf. ^ö ifi freute fe^^r gleichgültig^ ob

jcmanb burd) Übung unb ^rfaf;rung ficf) bie gäf^igi'cit

crmorben f)at, äfi^etifcf) einroanbfreie, formal rei^^ollc

'löerfe literarifcbcn ©eprägeö f^in^uflellen. (2e(bft an

einem Söerf t>on bicf;terifd;en Dualitäten intereffier^'

|

I)eute im ©runbe roenig mef)r »on bem, maö ^unf^

im atten 5Öortfinn fcaran ifi. (5in (?3ebid)t, eine (Jr^äb;

(ung mag fpracblicb, mufifalifcb, in ^2(ufbau unb 9lbntb;

muö noch fo oiel, fo^ufagcn fachliche SZcije enthalten;

baö geht (^unöchfi menigpenö) alö unjocfentlich, alö

Angelegenheit »ergangener 53etrachtungömeifen »ors

über, roeil eö in eine Kategorie beö X^nfcinö fällt, bie

nur noch inbireft mit bem ^ufammenhängt, maö mir

im 3nnerfien alö bie probuftiüe Aftualität ber ^^-^tt cmp=

finben. 5öaö 5öerfen ber .Äunfi, ber Literatur, ber

?D?ufif Dafcinöberechtigimg t?erlciht, ifl ber Anteil,

ben fie ^ur (Jrfenntniö unfcr fclbfl, ,i^ur Cfrmcitcrung

unb 53ertiefung beö Bereicl)eö ber mcnjd^lichcn (Seele

liefern. Aufgabe ber geifligen (Situation ift ^>eute bie

<Sd;)affung ber ©nmblagen einer roirflichen ^fi)cho=

logie, bie njir nicht befi^en. Aufgabe ber 2)ichtung,

für biefc grof;e (Selbfierfenntniö ber abcnblänbifchen

(Seele baö ?i}?aterial ^u liefern. Dichtung hat nur bann

lieben unb Dafcinöbcred^tigung, mcnn in ihr ein

fchaffenbcr 5}?enfd; auf bem Ummcg über bie ®erf=

form bireft unb inbireft Dinge oon fich auöfagt, um
bie mir biö^er nic^t gemußt ^abcn, unb t>on benen

(x\x^ mir ben ^reiö beö feelifcf)en Bereicf>ö ber 5)?enfch=

heit meiter unb meitcr fpanncn fönncn. Daö Be;

fcnntniö, baö hei§t baö unmittelbare, nicht \?on SbW-

graphifchcm verhüllte ©icbbarftellen einer (Seele in

ben (frfcheinungöformcn beö 5öerFö ifi Aufgabe ber

heute fchaffenben ?i}?cnfc^en — o^ne baf^ fie im übrigen

um biefc Aufgabe ju miffen brauchen. Aufgabe ber

< 2\

Setrac^tcnbcn ifl eö, biefen mirflichcn Befcnntniö=

cl)arafter ber Dic(>tung jum Aufgang unb (Sinn jcbcr

^Betrachtung ju mad;cn unb üom 2öerf auö ben 9}?em

fcf)en, feine (Seele ba, mo fie allein noch fprid^t, o^ne

bag ber 5}?enfd; fclbjl eö f)i)rt, mit ben 53?ittcln ber

33emugtr;cit f^in^ufieaen, auf bag »on bicfem 23ilbe

auö bie 3eit unb bie ^Dknfd^en il)ren (Sinn ernennen

unb ben 2öeg unb bie meiteren 9}?oglid)reiten beö

Scbejj^'

y
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Adnssei Stuttgart -,0^fC&^2S'

Datum:

f
'i.uut'Liu^^c. .vctipaoj, ein X5orramprct De^ Deutfd^

•'5^"l?"^tp<i)?." ®etanfen§, mit bcm ^^rD'Wem „^\rtboHf(^
llulturorfcnfüjc unb pölitif(f>cr 5M:ridi3i3mit§" öuScin-^
cni>cr. i>:r lüirft bic ?yrage auf, ob bic „iHürFfclC'r be^
5?a.tbm i3ii.mu§ au« 'btm ©rir unb kinc aftiüiftifd^ <Be=
cahnnn^ in oücn Scften^aebietcn fi<i& üiid^ &ci bcm t)oIi»
T-jd^en^.^atIrt>rtii5itTnö öciienib nMdien treribe unb hz\(M
Mci^ jyrage wenn er a\\ß> ein lanefamc? lieber^
<^rc:ren berJB€rroeßunn aur ba^^ Dölitifc&e Ihaftefclb bor--

cjantc .^Jcmccfiinß: ..^oltti'f ift ein ^c^irf, in bem b^f
(TUgcmeinen peiftiQen 53en)c<rungen bcrIiüftniÄmäf?io itoär

^irmpcrDen unb &ci bec Stan<ic au üartcn Rat CTwi'fir-
,d)nncn ainf, offi^ienc ^artciorrran^ fo o t &cr iBr ^

/•Ü;'"v?''.'''V"-'^1;!?"-
^="^n,(f." 28cnn ein 5Pnram?n tarier.ftch lon^ctt oBrefti^reteTi fantt. tT>ie .<drITtva* ?le? Wer fuf

Ir T!lf^^-.
^mmerliin ItctJt ein farfer Oftimif-mu^ inbcr (SrtPürtuno, baft bic neue ^^eijncouna be?. QaSjar?.mu5 fid) auc& auf bie Sdiul« unb (-^siefunaÄtf b%'^8eniTum.5 <nia2r>fTf€n trerb<3 uub bafTa^'f ^i^b^^^i^^^^^^

fhi«cinanberfct?.unocn fid) %<xi ?un&mi beV uui!j?nS^^

;|rn JR^efl uienc au einer ff«c f>cH)ufetcn CKcifteigfliinein
W^aft ber Neiilld^en ^ai^..on. ^ct '^iufkU t>eriicnt S-
JiJimi<o nv^ b^^ 3t.antfn". 9?ü,non ®6m2a bc u
^TTcibndi

^^ und) eil: „idTmnrf^cnibacö" ein Sif?f

ehniTuen:Jroj^iojoni'idje 5t'cvniunftnr tron (Batl^r\nU^ann, WrdritefhiT, bi^ nidit pcTxrut tnu^be" bmf öe r

in"" Ä^^^'^*'"- "®iöComio Jl^ccmi" bon SSaltcr
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€(^0 bcr S^ttfc^riften

befi^t nicf)t

2)aö junge

ciuf bic

ergReue S)?erfur> viii, 4. (etutt^ort.) (Jrnjl3Ro=

berfliUf f IU5 WH|fA'!l(fi'f TO IWIcrl^oPtunc^ fccr lateini^

feigen ^i^^^^f^ti"^"^^^^^ (,3i^^^*f^tion unb Germanißs

muö") im mofccrncn ^ranfrcicf):

,2)ic toteinitoe 3i^i^if<^^ic)"^i^^^ ^i^ untcr^ö(>It. (Sie

bie ^neinl)err(rf;üft über bie ©cifter.

freicb tüiU ficb nidjt fefllegen loffen

llberbru§ erörterten S^robitionörcerte.

eprobuftion, (onbern ^robuftion. X>er

politifc^e ^iJlottppuö ^^i^ön^'^^ic^ö "^or f^it 1789 ber

„Citoyen", (^r fcl^eint freute t?erbrängt ^u a^^erben

t)om 3beal beö 5[öerffcf)öpferö, beö „Producteur".

^robuftion njirb bobei nicbt mar^cifüfcf; alö @üter=

crjeugung, fonbern ariflotelifcb aU ^oiefiö oerjlanben.

(Jin pQnbifcf;er ^orporatiöniuö, ber on ben 05eift ber

mittelalterlichen S3aubütten anfnüpft unb neue formen

bemohotifcben 5Iufbouö (ucbt, fpricbt fic^ in bem

^rogromm ber ^ocf)(rf;uIreform auö, bo6 unter bem

^itel „L'Universite nouvelle" oon ber ©ruppe ber

„Compagnons" herausgegeben irurbe. ©er mat^e:

matifcl^=fonfiruftit>e unb ^ugleicb mi;fii|cb;ent6ufia|lifcbe|

@eip ber franjöfifcf^en ©otif [cbeint ^ier nacb^uiuirfen,]

wie er in ^egup lebenbig n?ar, rvie er in anberer 5lba

tranblung ben ^uFunftögtauben eineö Q:\ie gaurcl

fennjcic^net. Unter roelcbem 23ilbe pellt fic^ ibm ber

fransöfifcf)e ©eifl bar? „Chaque fois que nous

evoquons l'esprit d'un peuple, le nom de rhomme
qui le rcpresente le plus evidemment k son heure

la plus decisive nous vient aux levres. Beethoven

nous apporte TAIlemagne, Shakespeare l'Angle-

terre, Dante ou Michel-Ange l'Italie, Cervantes

l'Espagne, Rubens la Flandre, Rembrandt les

Pays-Bas. Quand nous pensons k la France, nous

hesitons. Michelet n'a pas su gouverner ses sens

et son coeur. II manque ä Hugo la noblesse. II

manque ä ceux qui nous raconterent le mieux,

ä La Fontaine, a Moliere, ä Rabelais, cette sorte

de passion mystique qui heroise l'äme humaine

et fait qu'en un seul homme et un seul moment
eile peut concentrer en eile et resumer toutes les

puissances de vie qui ä ce moment-lä definissent a

nos yeux Torientation de la destinee et du monde.

Eh bien ! la cathedrale a tout ce que nous aimons

dans Hugo et Michelet, tout ce que nous retrou-

vons de nous dans Rabelais, Mohere et La Fon-

taine, mais eile souleve cela par ses voütes et ses

tours dans un tel emportement lyrique, qu'elle

fait monter la foule fran9aise jusqu' aux pressenti-

ments supremes que les plus grands de nos artistes

n'ont prcsque jaraais atteints. Le heros franyais

c'est la cathedrale."

^0 gibt nicbt nur boö latcinifcbe ^^ranfreicb. (^ö gibt

aucb baö granfrcicf) beö gctifchen 0eific8 — t?on (5bar=

txc^ biö 9tobin."



ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16k RUNQESTR. 22-24

Zeitung: VosBische Zeitung

Aäresset Berlin, Morgenausgabe

Datami r ^ /f/^-
»er neue jnerfur

/f;
nic^t .on öe

^

e Lfin •
^'^ ^^^'^



««•»•irRi

BERLIN S016. RUNGESTRASSE
22-24

teti U9W.

1. 3Jl0röcn&tatt ^öln

Slu^fdjnitt ani bcr ?^ummer oom:

'!ü?mlit€r tcs Äulius unb Utitciri<^l«, fd^KÜt im e^eBruat«

J / ^cft bes !R « u t n aK e t f u I ül»t Kirt^ofilÄe Äulhitafjfn«
' '

ftt»e unb }ßcUti]d^en Ä<it^ort^^i»imi«. 2Ki1 bcm 8Ib^nuf bet

folgenbtn SIusfü^TuitgcTi möchten nwt mif bcn ijnt !Clf»

fujjlon »crlotfcn^cn SliiHa^ trtit (tufmaffam m^K^cn —

nyit hct ÄatRoli^iwTtu« ^ute als „tncj^tooIUr Stiom in

bU abcttt>Iäntoij4)e SBcIt ^incinflutct". ©9 ^i^t b<mn

Ti<,.5\ü(f!c5t C115 bcm C^ r iT^at itooicrbings ein !at-V^
Ii|d)ct £fi)ri[iiteUct (^ctcr a^uit in bct <iili üir. ;-;ji5. :]87, i],'>9,

lUfai 1924) Mcfc aiiöcror^eutlirf)« älJcn^ung im Äntioü^ismi'i
ßcnannt: ein ühernus H^eiifinenbcd 2ßcrt. .f)niein in aüc
i.'ebcn5be^irfc unb iJübenöäuHeningtMi ber ©^gcnroait, fKrtiu9 ctiis

jeglidycr 5i(l>!oub<?runfl unb 5lbiperrunfl — bas ift bi€ ^ofiing, bic
in taufenbjffUiacn (giJdKinunasfotnien SBirriic^feit u)irt); unb
hinein nidM dira bloß eis .l'OTf^Pöftcn, als t>ctra<^tcnbct unb
bcuknbcr Seobadjtct un;b Kiinbfd)Qftcr!

SUa? bicie (teroaltig« ^ßeroeguno^ bic c^ne 3mcifcl im faiho»
Ii|d)cn 9tad)iü'i!d)5 crit bic ganjc g-üllc t^rcr ?Jü>3lid)rciten ent*
falten roirb, für bic tall]oU](iK Kiid)c gelber unb hkig fie füi bos
nid),tal^o!ij(^c G^riftcntum, moa fic aber borübcr binaus für bic
crbcnbläntijdje fiultui überfjaupt bcbculcn mirb. joU bitr niAt
unicrfud)t mcrbcu unb ift in bicfcr ctjtcn ^^^ojc üermullid) in
tcins:r SL^cifc übcrjcljbor. 9Kie aber jtebt a« i^r bcr p o I i t i I d) c
St a t ^ I i 3 i 6 m u 5 in 3>?uifd)lanb? 5ß i r b fic. unb m i c roirb
HC an ibra [idi «cl^cnb madien? 2?iefe ^trai^c ift pon ber f)öcbftcn
iJü'lUulität iinb nidn 5u Dcrtoßen: bcnn es ift mö.-;lid). öor bic
nan^.c bcuffhc S'aaiv-ufunft ocn bcr '^IntiDort auf fic cniiAci»
tcn^) mi.bcftin-nil mirb.

'

^Gs ift frnar wrriT|fT*cinI:(^, \a fn (*nt roic flewiR 5\et bcittiae
olaat5}ufQinmenIiru<^ t»on 1018 f)ai bct pcvlitijdj^u «Partei" bcs

iKüt^Iiäisinus, bem S^^ii^^w. «i^« 9Jl<M^t|wfltbii »erjdiaffl, bt<

übet all^a öinoiusigci^t, »as -feie flitgc aSotbercitunifl im ^tiAUi
'Mi bcm Gnbc b€5 ÄUiitur!<inipfes erhoffen unb beregnen fonntc.

|lyetc{fiter gcfo^t: bas 3c^'triini ^at fi(^ ftinc $l?a*tpofitio.n burd^

fein ftaatcmäiinifdjes iBer^altcn na«^ bcm 3"f5tt^i"'ß^^wi<^ »oit

1918 8ci^«(^ct|fen. (£s trat tntfdiloffen ciif bcn Boiben bct neuen
HQBirflit^feit, ol>n« )t(^ ii^r boftrinät ju ocri{bmben. Ccß ift fein

Xctbc'I, tticnn babci neben bct reimen Skitcrlanb^Iidw and) ba^
SÖlotio, fijic fatboliffbc Sadiu iit ben Sattel ^u fc^en, oü&^Iag»
gebenb mitgeroirft f^at. 2>enn mixs ift „reine" 5ßalcrlßnbslicbe?

Jebe ernPafte politifxive gartet fann ß<rt nit^to anbcres, cid

baö SJatcrlan'b fo geftaUen roollen, oie i^ic Slnf^auung es füt

bö5 ibeale ^ält; fcbc ttäj^t eine '^bit vom beftcn S^aicrlanb in

[id|, rocl^c in SBirÜIidjfeit* jn o-crmanbcln fie ießlidje (Sclegcn^it

cr^^reifcn roirb, roenn aitbeis fie mdit bloft ein §;aufen oon
6d)roä^cm Jcin miß. (Ss ift büs gcf^iii^tlic^ Sktliänönis bct

??atiönalltber«ilen ßcnjefcn, ^a^ fic in bet ieib^ralifternnfl bcs

neuen -Keidvcs Dorjcitig ermatteten unb in bet S<^idfalj^|fcitnbe

con 1877 e;Iai)mten. CEs ift fclbftoerftänÄlid), bafe bas 3cntrum
ftd^ bemüht, bem 9?ei(^e, bas es mitocrcltel ^at, einicn ftctfercn

ioi^öIi|d)cn (Eir.firiag 5U fit^ctn, als xwie 2)eutW)Ionb bc5 „coan«

g£lif<(]€n ÄQ'ifertums" iT)n jUfgclaffen l^ciU. vlm 9K«rbienft um
bie IKitrcttun-g bes iReid^cs änbert tiüs n\6)t3. Unlb bie;c5 95cr«

blenft fraßt ent^t^cibcnbcn Clrataftet. (Es ift unnw:^i|<betnli(f),

ba& bas CT^aos bes Sliintcts 1918/19 in bic SInfänge einer neuen
politifdren Crbnung fjätte ^tnübcTnefü^rt rocrben fönncn, roenn

bie fo.yaIiftiid)c unb büröcrlitbc 3>cmcifiatie bicfc ßciftun^ unter

ftd) hatten DoUbriiiöcn fcncn unb bi< S^^trumspartci auf bie

Seite bet gninbfäHHdicn Cppü-fition QC^tn bas ^ixit flctrciten

ober au^ nur mit nerftbrnnltcn ilrmcn ein 3»!^t»uer bcr Dint^c

gebüebcn roäre. ^enn fie brodite jn i^rct Mithilfe am il3iebc'r«

aufbau nidjt blo^ bie eutid)Iü)jcne 6 < f l n n u n g , fcnbern au^
CißcnlÄafien mit, bic in foldjcm SKaKc, lucnn aut^ in

anbetet 2trt, mit nod) »om beutf^abemxvtratij(^en ^attner ber

oltcn ii^oaliticn in SItt urtb Maf„ aber oom fD;\iaIifiifa)en Partner
überhaupt nit^l üufgcbrad)t rocrben tonnten.

Jiiefe (glqcnidi^aftcn waren auf bcr 3<Jntrum<5feite bte alten

J^äTi'^feilen bcr rümiid)eu Kirj^c, bie entfaltet rouri>en: eine ^cr*

löinmlidrc Älunbcit, bie gclegentlid) bis .5ur 93erid)lafleniicit i^eijt,

eins auficrorbcnlli^c 9J(enfd)cnfcnntni"5 unb ^Otcnft^onlcnluufl,

bic Unücrbunbcnficit mit l^ur.^friftigcn ^eitlidien Sl^crtcn („^rociten

Syerten", roie bcr ^cuti.^e Äatboli-vsmu? ßernc faßt —• roä!)rcnb

unfcr liberales Siirßcttum um faft lauter .^roeite. britte, nierte

unb j^ebntc Slk^rtc fid) ner^antt unb 5erflcifd)t): eine erftaunlidie

Äraft ^u roarten, nertnüpft mit ber ßröf^tcn aller Xunenbon bcs

pra?ti)d)cn Jlat^ori:^i?mu9: ber Bcreitftfeaft Mi roirllidier SScr«

antrocrtunß. 23iollcidit mar bas letzte bcis ÜBcfentlidje. Sl^ir

fcijcn bicfe'3Biflißleit bei fonft fo fe^r ocrf<f)iebenen ^"vigurcn, roie

Cr,5bcrgcr, 3Uirl^, 3J?arj fie barftcUen. Gs ift bas, roos 'bm
i^Icrifülismus in ben ncirloficnen ?,cbrcn cm außenfälliciftcn

Dtim Sozialismus unlerfd)iefccn f)at. ber feincrfeiis am licbficn

roicbcr nus ber fürmlid)cn äJerontroortunn enlfd)Iüpftc unb bamit
ouc^ bie f(!!MJd)e Scrontroortunß abfd)rcQd)cn s\i fönncn roö^ntc.

ü^ie Jlnn^Icrfdjöft aKorr, "Ci^ fo^u-fctßcn „ibcallnpifcbcn" 3cn^
triimspnlitlfers. bcmonfltiert alle biefe Qualitäten auf bas Sin*

frt:.milid)fte.

!r>o.^urdi f}(ii bas 3^^ttum fit^ iu nlfcn !f?!;ayen ber letzten fcdjs

7al)re un:n b-f)rl:ri) pcr'ficbt — unb 'öaxan] tcmmt es an. öcnn
ianfbailcit füt ctroas (&elciftctcß fcnnt bic i|3oIitit ja nld)t. Gs

rottb ]obaU) in 3>eu'tf<^Ianb wiemönb ben SHut aiufbrinßcn, e«
cft^nc biefe ^mtn $n oerlu'^en. Hnb roenn er i^n aufbraßte?
T>k 3erflüftiuiifl jroif^en bem, roas „ret^ts" unb „lints" oon Ut
„SWittc" ftjc^t, ift ncd) auf lan-ge fo ^eittos, bafe eine Äo-alition
jroifc^en re<§ts unb linlfs o^nc t)a<j ^tnimm ober fo^ar roibet
b<rs 3«ntrum par nid)t 5U tymUn ift; eine bauer^afte Koalition,
tima von bei 2irt bcs einftißcn babifdicn 6ro&blo(fs, ift im 9lei(!5

unb in allen ü?änbcrn, bic bafür überhaupt in Betrad^t fommcn,
fo Qut roie a-usfiditslos geroor^cn. ÜBcr nnmer ans Jtuber
lommt, %tä)ic über Cinfc, er roinb eine Kombination mit tmtt
3«titrum bilb-en muffen. Sic beiben füibro«eftlbeut1<t>cn ßänbet,
Baben unb Söürttcmbctß, in bercn einem bie ßinte, in beten
anbcrm bic %cd)ie mit bem 3«"l^rum ^uJammen teßiett, ftnb
S^-U'Ibeifpiele, bic ror unfcncn iilußen ließen.

5tun aber ift bas 3enlrum polilifter Äat^oli^ismus, Jct^t iint>

für atte bere^enbore 3«i*- jc'^c iRei^nung auf ein« „(Bntfon«
Tefftoualifterunfl" bicfcr ^Partei bat fidi als falfdi erroiefcn. '^*
3entrum maß bicfen ober jenen pofttiocn, feubalen, diriftlid)*

foaialen ^rctcftanten in feine 5r'fl*tio«^wif)en aufncbmen; tas
änlbert nidits boran, tia^ es feine ©efinnungsfräfte aus
bem fatboIifA^en Boben, feine iüi a f f e n f r ä f t e aus bem fat^o«
Uyijtn Bolfsteil be^ic^t. Unb barum ift es alletbinßs un«
mittelbar vc^n ber ßröBten polilifc^cn Bcbcutung für ben ©eift
bes Scntrums, roclc^cn (Seift ber Äatljo l iaismus ^at
unb ausroirfl.

(^s barf ni<^t rounl>crnc^men, bafe blefe ^Tusroirfuna bas polft

tifc^e J^räftcfefb nur allmäl)Ii<f) erßreift. t^enn ^olttif ift ein
Scjirf, in bem bic allßcmeincn neiillßcn Bcraeaunßcn ocr^ällnis«
mäfeiß fpöt ^u ibrem ??cdit fommcn. I^cr pofitifdie Sriltaß muft
mit febr ^anbfcftcn Jyormcln arbeiten, roeil er bie SOJaficn ^u
umroerbcn ober b?i bcr Stange ,^u flauen bat T^af^er f(^eineu
aud) offizielle ^Parteiorgane fo oft binter i^rcr 3'e'it bcr ju l)infcn,

barum mad)cn ("vraftionen fo leid)t einen ocrftcincrten ßinörucf!
Ueberbies gehören bie |>ülitifd}en ^[\i)ui faft immer einem
Cebcnsnlter on, bas in ber gciitigcn iUStlt bcr rocifcnbcn (5cne.
ration lebt. Bcibes, bie aj^afiioildt bcr !Doftrincn unb bie intel«

ktlucllcn Uebcralterung gilt boppelt für bic Säulen bcs fo roidi«

tigen „Unteroffi^ierforps" einer ^Partei. ICaran ift v B. big
beute eine roirtlic^e 9icfonnation bcr fo,]iQliftifdicn 2cl)vc aci

frfyeitevt. CSs roärc unnatürlid), roenn bas 3cnirum, bas buvd;
bic fullur{ämp;erifd)e Bcrfolgung grofj gcioorbcn ift unb ini

Sd)ut^ roirflid) ober ocrmcinüid) onnctüftcler folbolijdjcr (Sütei
immer roieber bie Cinigungsformel für innere Ärifcn gefun^en
bot. fid) oon einem Xag nim anberen in eine ijSartci ber Xole-
ran^, ber fonfcffionenen Bcrftonbifiung unb bcs falbolifv%'n (frra

greifcns moberncr Äulturgcbaltc ncnonnbcln fblltc.

I^nnod) ift in bcr „(Sent'ralitöt" ber ^lortci bas SPcbcn bes
neuen (Seiftcs fpürbar. 93?änner roie 5t<irlb unb Slcgcrtoalb
(id) rocblc obfid)ilid) biefc 9?cptäfcntanten oon (infs unb rcdits

im 3ci^lr^'") itcllcn bas i'oU- unb föciftocrbinbeni^c allem Xren^
nenben unbedingt ocron Sic mufften nidn guie PCalboülcn fein,

wenn Tic nic^t bnrnuf ausgingen, inncrbalb bcs S3erbunboncn bcn
falbcliftb'-'n (5cbcnfcn fo roirffam unb fo mäditig roie mi?'fi';di ,5U

mad)cn Sctbftocrffänblid)! 5Ibcr fie fi:d)cn bcn 51^cg bQ),u bnb
eben in bcr 3] c r b i n b u n g mit ben 5Iid)ttoiboIifciKU, nid)t in
Der Xrcnni'ng bnüon. Sic rüf^tcn ni'd) — d-scite ep'sropi
cvfingplici! — feine gu^en (T^riftcn fein, roenn für fie 'öc5 %cVu
iiicife. |n bas (rroi'*^Slird)Iid)c n;rl)t ber unbebingtcrc, ber crfie

2Ucrf gca"r.''bcr nllom anbcren, audi bem ST.-riinnalcn v^uo.
Sclbftucrftniiblid)! iOIan bnrf aber rul)ig unterffelten, bn& tnie

\ ZI

8 1 1 1 n Ä • Äir(f)H^, bot „ÄlerWak", ffit f!e ffumi^ nur H
ipeiten SDett bei>eutci, bem fte j. S. oor t^em Staatliifjcn fei

feortan^ «in^wräumeti bereit flnb,



n)ie ed »ieUcic^t leifc gemeint \% ein einnjanb gegen

feine tiefe 5öefenöerfenntniö ber «Hotur, fonfcern e^er

ein Reichen, bo§ fie tiefer üB ölte Empirie reichte,

«nicht bog ic^ folche ^gnoranj im oltgemeinen für em)5.

fehlenönjert hielte, aber bie ©eife ber 2^ic^ter ifi (o

inbioibuelt unb ber 5Racf)a^mung entjogen unb nur

ad hoc gültig, wie bie fo vieler ^eiligen in einer ^ö^e.

ren ©p^äre. 3cl) oermute ober, bo§ ouc^ ^ölberlind

Äenntniffe in ber S3otanif nirf)t n^eit ^er njoren.

t^ennod) f)at X^ompfon niemolö 53erfe (o unmittelbor

QUO bem SJiitleben mit ber «Kotur fjerouögefc^rieben

n?ie ©r^ellep ober ©oet^e ober ?0?örife. greilicf) fonn

mon bann fofort ^injufügen, bog oucf) 2>ante unb

©bofefpeore eö nid^t getan ^oben; ber groge Unter.

(cf)'ieb iji ober, bog ^^ompfon olö t)i(f>ter boö (5rbe

ber ebeltep, ber @oetf)e, ber ü)?örife onjutreten ^otte

;

er broucbte bie beiben legten n^enig ober — WöxiU —
nicf)t ju rennen, borum ^onbelt eö ^ier fic^ nic^t,

nömlic^ um boö ßefen unb boö öugere kennen, bie

metop^pfifc^e ?Raturlprif n?ar eine europoifcbe 5ln=

gelegenbeit, njenn ouc^ national bifferenjiert, eine

geiflige SSeraegung, bie erfi ollmäblicf> in unfer S3en3ugt=

fein gelangte, bie ober real in jebeö geifiigen ^Jienfc^en

^ntiridlung mitrcirfen mugte: ein bic^terifcf) errun^

gener ffiert, ber nicf^t üertorenoehcn fon» *^'»-
•***'"

/.nOLF SCHUSTERMANNADULr ^Xu„,pHTEN- BUREAUZEITUNGSNACHRICHT^^^

Zeiiang

Adressei

Datum:

^er g^euc 3Kcttur > VIII,» (etuttgart.23erlin.)

©einen ?iuffa$ übcrboö „e^fercffioniflifcbe Dromo"

leitet ßubnjig SJ^orcufe mitÄ S3etrocf)tung ein:

„t)ie I)icf)ters@eneration, bie^e^t am 5öerf ifl, ^at

brei entfcbeibenbe ^eitercigniffe erlebt: bie gcmittets

trächtige ©c^njüle beö «öorfriegö; bie Zertrümmerung

aller leiblichen unb feelifd^en ©eflolt im Äricg unb bie

^erpetuierung beö ungel^emmten ^uöbruc^ö in ber

\7 >



teoolutionätcn ©egenmatt. ©ie «hucllen @cfd>e^n.ffe

trafen auf feie beiben oom «nfang bc« »ot.gcn jatt=

ftunbettö ^et «.Menben Äetn.eriebnitfe bet mobetncn

«ta- Sfcpfi« gegenüber jeber ©innbeutung be« Seben«

unb gBillen, am irbiidjen ^axaiic\c ju bauen.

Diefe epocDalcn unb attuellen eiemente unfere« er=

leben« finb bie 5(tmofpl,äre aller gegenn,ärt.gen

©eiiligfeit; wk Srojanifcf,er Ärieg, Dbt)ffeu« eagc

unb Dlomp bie @eclen|ituation fernere roar ober

franjöfifrfK SSeoolution, beutfdjc SReaftion unb ab=

ntattoerfUirfjtigte« ßf<tiflentum ©ci)ilter« feel.fci,e

Aeimat. Dialoge, bramatifcijc Äonflifte, trag.fd^e >=

fpiftungen finb etfl iRationalifietungen ober^llu»

ffrieruugen (b. b. Spmbolificrungen) b.efer eee(en=

mannigfaltigfeit. ®it finb über bie SBJbgl.cI^fe.t frul,erer

jlulturen biefcn Seclenreicbtum allgemeingültig ju

oerfcf,mel}en, tjinauSgereadjfen unb empfinben bie« -

je nacf; bem Temperament -al« reijooll ober trag.fcl;.

»ergangenen Reiten mar ber repräfentati^e ©.*ter

.uglei* ber pcrfbnliAfle unb |ac()licl,fie: mer ferne @eele

am fugenlofeflen jufammenl^ielt, mar ^ev gormer

ber Beitfeele, jule^t no* ©oet^e. 3e|t .fl b.e SRog=

lic(;teit einer Äoinjibenj »on runber, in firf) J^"'"««"

©ubiettimtät mit ber (»clopftonie be« 3e.tge.fle« be«=

Dalb io gering, meil jeber Zon im ^^i^f'S
^"^"f^

glitte einer eigenen Äonfonanj gemcrben .(i, unb b.e

einjelfeele jur ^citfeele fid, be«(,alb nic(;t me(,r m.e em

gRitrofo«mo« }u einem 5B!afro!o«mc«, fonbern m.e ein

Blumenarrangement ju einem »lumenfelb »>erbalt,

ptt Sonjenttation in einem eubjett baben ...r

Jubjet,i.e L«..abl. De«l>alb- unb meil fe.ne «.o ern

T,r«matifer=q)erfönli<<,teit eine ».ograpD.e t^ a"«-

forbert - ifi e« finnooller, über ba« moberne 2)rama

u d,reiben al« ilber .noberne Dramatifer; f.nnoclle ,

bie «tmofpDare in »egriffe ju überfegen al« b^

inbioibuellen ßtjaraftere."

Die giibelungen im CicOte ber neueren Sor^ung/'

'

«on ®uila' giedel (Die ©artenlaube 1924, 45.

gttribme." ®on ^einric^ SSornfamm (Der
:|

"
Sürmcr XXVII, 2. ©tuttgart).

Der ©cbufierpbiloiopb S^t^b »bbmc." 5ßon St.^

"
5<^Un Die ®eiVe«freit,eit XXXIII, U.

»o*um).

Stu* ©ilefiu«." 9Jon ©eorg eilinger (5Befler=

"
.In« 5mon:t«bef.e LXIX, 819

^""J«-^„
Der *erubinifcl,e 5Banber«mann." 53cn SR.cljarb »on

"
Aralit (Der ®ral XIX, 3. Cffen).

/;« ilopfio.« bänifdKV 3CV." ^- %75^ifS
(@ermanit*=SRomami*e g)Jonat«fc^r.ft XII, J/IU.

^ibelberg).



ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNÜSNACHRICHTElJ - BUREAU

BERLIN SO. 16. RUNQESTK. 22-24

zdtar^i Miinctiener Allgemeine Zeltung

Adressen München 7 /

Datami t «U^ l Jkk.^fü

,»er Heue 3net!nr-

/
9UuiT HRertut" (fTTousfledet efmim

SWifab 2>eutfxf)r Berlofl&^aMtolt. ©tuttöart«»er-

uSjIrtttT- Sbifd^e ©taot^prcijtbent nn^ ^It»^

SÄ ?iauTp"DMd>en Sluffoh .©Je f aM)0;

Hfd)e Äulturoffcnjipc unb l»^^ P«>^i,;'

LS^^fuiK Crörtcruna ^!ll]5^^'^"^^fJ»T.
frcujen Dcm ftnotsrmmmfcfjcn unb Pröf?]^^^;;

t^n (Befid)t5punlten mi5 ift I>od)b^b^utfam

fomoW für bi« entwicftun« ber 2>itifl^ rm beuN

Wtrutnöpolltit unb i>erb^^t Monbm JB^jrf)^

tum - ©er 2tuffah ..5DI c x 1 f u n > b l e

Staaten" t>on ßeo 33lattöias ift n^c^t nur

aiiffd>^uferv.^i(f) m S3<,vd>un^ auf ^b<^, ^^'\
flefannten a3erl>älhviffe b€5 Staates «Dlepifo, f^:ne

politifdwn unb n>irtirdxjft&Voritifd>en ?^ro<^n, f^n-

bem bietet barüJ>er tymaus ein: äufeer't m1trutt;t)C

Stubi-e üb<r 5ö:flrünbuufl unb ?8cfeftiaunfl poU-

iifrf^er ^frrfrfKift üfeerl)<»u;)t ; «in ^ii>ileni, bCA
im !flüd>fr;«fl5«(Eutopa für luii felMt oon cntjc^ts

bcnber ©ct^eutunq bleibt, — i^riebric^ Sur-
ft^«U aiW in ein<m. itn reinen epifd>€n StU
a«balt«n«n unb fltb^ltooHen Äapitel „6c^n»at-
Ä c n b a d)' ein<n IcCxnb'^ven unb rei.^ooEen 2lu5«

fdjnitt QU» Öeon ^lkiu{-) äufl^nb. in meld^em bi?

f4)nberbar acamjdjten (Etement« in b-t 9latur biefcs
2)i4>tcT3 fid)tbar roerbcn. — 2>cr bcfannt« ßiteror-
I):ftorif«r unib Äritifer donrab 2ßanbrc9
nimmt bo» ncuefte ©.rt Ibomas aJla-nns „Der
3aube:bcrfl" ^um Slnloft eines eb^nfo firünb.
I'i<f)en als lid^twllen ©ffa^s über ben Didjter unb
ben beut|d)cn JRomait, ~ „Der SWöntel bes
2)on Dämofo" ift ein ei(^en<n:ti(»:3 fleines

(ErAäblunpsfunflmerf, bai uns bi»j »efanntl^ft
mit bem für Deuifd)I<inb 9ßn,\ neuen jün^jeren
fpanifd>en 2)id>t«r JHamön (Böme;\ >be U
6er na oermuttelt, (I;. Ä. Curtius «ibt uns
etnl<»e uxfentfid» !Daten über bcn wuen 9)knii,
bcffen 9>fanntfd>Qft Tut) lobnt. —

5>er QftueU^ let:! bes i>cfte3 enthält «In«
mftruftiije »efpnedyunq nem-fter fO/^'.Dloflij<^
fittorolur Don bem ^beI6crfler So^iötoflen (E a tI
33rinfmann, eine (Etjarafterift-üf '^3 fün^ft
Derfd>icben«n itoIien;fd)en Äomponiften ^uccini
oon SBatter Dabms unh eine 3Bürbi»unö
bej i-ntrreffönten Sffierfeg „2Ir(^iieftur, bie
ntrfyt «ebaut rourbe" oon SÖfcpI) ganten
bun^ ben SOtündj^iet ihinftbiftorifer ^ermann
(E 6 mein.

\DOLF SCHCSTIRMANN
ZtlTUNGSNACHRiCHtEN- BUREAU

BERLIN SO. 16. RUNQESTR. 22-24.

Zrmm^ Neues Tageblatt

Adresse} Stuttgart

,^5 S^ejcmbcttieft bc8 ,,92euett. aWerlur" (C^ctoi

f^rGfraim Tyrifd^, ^«utfd^ i8crIao§=«nitaIt etuttßq

Berlin) ^clli^ fic^^l3/in ftarIcS ^^o
« J^,5^,V;lll»LmV,

unb öÄti
lunfl b! .

tDüc:e Bi

5fBerfe

i f)eicina

f rf) c t 5^ i d^ t u n q bat, ba§ ^n auTmcrflamem

Itcii Seien cinläbt. (iJcmnfe bcr pofittbc^ öal«

Titfcbrift. bie tt)cber ^roflramm npd> Smiaa^

löiit, erfdieincn ]^icr neue unb tntetcjiantc

"er nn-b iünflftcr ^id)tct in 8?cr5 unöjProfa

erettS 0I8 ecfic^crtct fficfiö unb Xßert 5Ccr*

treten finb £> e t m a n n ^t\\t mit einet ernftcn, em-
fcI)rl)aftGn ^ic^tunfl, ^ c i n 1: i d^ 3?2 a n n mit einet

tnappcn, eini)rud«t»oncn ©raählung aug bet ftürmiid}en

;Seit bec öntlation. — ®cotö S/iunl, £eo ^ßctufe,
Üttnolb Uliij. ©tnft SBeifc oringcn neue 5|Jrobcn

i!)rct ßcrciften Äiunft. %itl XiübbcS SZobcÜe „®in
j)iid)tcr" tcitfcrtißt bie ®rni<7rtiinncn, bie auf bicfe flarfi',

cißenminiße ^i3eoabunö ßcfc^t mürben. — SDrijd^cS qabcn
bcioctrageTi Hermann bon iöoettid^et tn einem
bon ed)tcm *-|5at()0ö gctraßencn H.^roIp^ 8U ,,^on ^uanö
Icfete Siebe'' uni) bcr 2lclieitct.2)idbtet ^t'\nt\&\
2erfc^ au8 feinem neuen -SnfluS „aJienfc^ im ®ifen".
— 2lp^ori§mcn nu» bem Siadjiafe bon S t a n a 5^ a f f a

leisten bcn fVtüIiberfAicbcncn alg Xi(^tetbcnfer eigcnftcrl

^räßunß fenrcn. — 5?cu ift bet yZome SB. ©. S ü 8 f i n b.l

^x. tritt mit einet C5r,^äf)lini0 „Xorbiö" fcrtiß unb runtf

bot uns. 5^cr einicitenbe ?(ufia^ „"Sl^a^ <J?eIenntntd untl

bie Tiiciitunß" ücm 5paul ?^cd> tet -^ält bie manniaf
fadjcii (Mbtn bicfcö .C>efteö ßleic^fam in einem ^fcii'cij

'^'i^eixjnlcnncti ^ufummcn. J-cätci
ruiiblaac bie in nufcvcn ;i.Qücn

BERLIN SO 16, RUNGESTRASSE 22-24

^euffd^e ^^(fdcmcinc Reifung

0^3 033Aufschnilie i<nt der Morgen«/

Abend-/Ausgabe Yom:

aWegiöo unb bte Staotenr^
Qm $Jcbruörf^eft bcr iPJonötgfd^rift „2) er

J.lLaLiiiiiniiT-t 'ff
""

(!I)eutfc^€ ^erlo^Sanfmtt
)tuttgart) untei1ud)t S c y)i a 1 1 ^ i a 8 ba§

53crlKiani^ 5n)i[d)Qirf 2)?(

einiölen Stöatcii

(£rflcbni§: M\^
,/J^em 2)orf unb

""

5Ib€r in einer $»inii(

:D^an möd)te in '^h

•ifo unb ben 53€t»

fmmt 5u folgcnbcm

ajÄnnton Jinb (Sc0enfä^c.

ilf man ölcic^n iL^UcnS:
^^orf unb Söaf^inqton mit

bciben J^üf;cn o^v^x bem 5lörpcr biefc§ SonbeS
ftcbeu. *i0ian mL>d)tc bicjeS 2anb bcfit3en —- obi'r

o()n€ Xitel. 2>enn Por nic^t^ I)at man me^r gurdjt,
(\{^ por einer i£mpcrleibuna Pon ciniacn ^JOiiUipncn

.'^vuöios unb 9J?e[ti,^en. ^nbio§, aJicfti^en unb
^J^encr mürben fic^ üu)Qmmcnfd)Iicf;en, man mürbe
jene 5lrifi# ber inneren ^oiitif ^raufbcic^mörcn,
bie man burd) bie Ginmanbcrunn^nefel^ncbung bcr
Ictucn f^abre gcrabe jju Pcrmcibcn iud)tc. UWan
fonntc 1845 Da3 mexif<ini|d>c Xej;aS anneftteren;
c3 märe fpgar benfbar, baft man bei einem 8ieß
9Jcn) 3)orf§ Q^\x^ fjcute nix^ einic^c nörblidjc mcri-
fanii'cpc ^ropin;5cn raubt, baninter Por aücm Die

'^etroleiimpropin^ Xamau(ipn§ (ein .Komplott mit
biefcr 2lb[id)t mürbe im ^rübja^r 1924 aufgebedt),
aber e5 ifi PoIIfommen unmöplid), '^<x^ man nac^
bicfcm erftcn bereits unroabffdicmlicqcn Sd>ritt
nod^ einen imeiten tut unb ba§ ftfinjc 8anb
anneftieri. iKon wirb fic^ barauf bcfdöränten, bie

^kiben birfeS ßanbcS ju ft^leubern, toann eS
einem paf^t.

SJiexifo mirb bagepen tpcbrlo'? fein. 5;ic ^ntcr-
pcntion curopäifdjcr aber afiatifc^er ^D2äd)re hjürbe
[ofort bie r^n'erpcntinn ber ^reinimen Staaten
ur J^ol^e baben. 5kreit3 bie 5(bfid)t einipet

lunbert japanifc^r [yamilien, in 5J?cjifp einiu»
manbcrn, flcnü<ite fiir einen norbflmetifanif<^civ
^Nro*cft. jf

(Si bleibt iKejifp nid^tS onbercS übrifl alLj^x

i

t

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUH SO. 16, RUNOF.STR. 22-3«.

Zittung: Berliner Börsen-Ztg.

ß^Onaui Berlin, Morgenausgabe

Datami
'"-W». 50

\ Dü(6efttfdi.

erörtert auf
5U bcfonbcrer

brcitci

^cbcu.

#f vfU'Hi ) Ä'^iat Ibicic ;8c'tür>uft U)le^cr aur bcr

^;:ÄfM .6^ ic neuen «.ilrdnmaen m Wv^^

:Sf^SI'' i5i. nS:ÄliT.beu ^'orm.cn unib Slrten öer Stot^-

Im un er S^öciidit^nfi i^rc^3 SBanibcP. in.0cidrd)ie

y? iSt Saac luiö 5Dkn:id)fi.cit" eine ^^aritcUunt^ bcr

itÄ fcS Ct)i)ficia bon SE.ilU) .s^<t.a5 ^M ein funlcTn^er

niöSWxte bcö (SiobaniGnS in einer neuen SBa.ici^^

uJ^^S SSan.b.eritrc.t>cn,bc Oiäditungen 1^ fo pr.olvIcm_<rt:u1)

riLtnci
"
ajicn, füm.uii öu 22ort ^urd) 2B. ®. Gu^^f i;u^

hvÄanrrutc ^üüc beraiU'arbc'itct. 2lUy JlniaH of» iw.. ^-:

Vi Ä^i^>cr feiner n^ac^ffdaffencn ^^rrcil^mitbcna, 5?ro •

^r luZ\wal)cr, einen ur.bcfannten ^-^ncr SafvaUc-i bcn

?i^emihifcutlialt in .^lonitantioiopcl. ^^te iieue ^.dituun

i in? ö t^cvtrekti öur* grü. Mter ^Wtjmt fcnic

Soä6I.umv „Tic .«pturiditiin^ n«d) bem Xobc unb ^eu

ÄS' Äitci^id)ter £)einrid, Scrfd). J^c ra tue! c

^^cTbSngt eine ^BellpolitiidK Gt)ra>m! im ^r. IXid) un^

n'v Sd^nrifl feeS neuen Werfet bon fö-cn^. Caroffa „%y



ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16. RUNGESTR. 22-24.

Zeitung:

Adresse:

Datum:

X ML'S'^ M'{B^-!UMSri„L£Al'flJ.=l^,fl«ni«'-8. eine
Ket^e »cn nettg. rürÄX "t."''''' '"^^^ fluni ig ßine

-"**"^ ("«"tWcincn ciniterten. ^ *""& ^'^ „SZcue

ZEm^?.f SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN. BUREAUBERUN so. l^ RÜNQESTR. 22-24

^^^^ Hamliürger Korrespondenf

HrffÄW/ Hamburg, Abendausgabe

Datum: 3c^>. ^ftMür,,^

^fiU«? femitat. 3öeit böbmt entfernt. e"^..^^^i*^f.,fÄ

|^^irbä^ne?&u^Ks entlräftet ?wf.J^,^^.t^^§J^
loTtWiJ (tetotffe bentf<^ Siebenten aeöenl^igintrttt in b«t

Icrtfer Ämb mit ftcm ötntöetS. ba| ^^cntfd&Iot^ ,^ ^^
- rtn ®nmb, ber (^(TtoibS SSorlt^c für ben SSöOcrBunb ßlet^

toic feinc^Ie^nuna bed ®eitfcr ^tötolonf cxflart.-. ba bcr

raättBr twft ^Dcutf(f>Ilanb in einem rumf<^^oIm[*en ^^c

^<^^^mt^X^ Un^aetanuna t^ «ö!ferBttnb&.

Ä^n nc&d fteitotnia muuetfennen. ^^^^^.^«^/^^
wJrh^ ?pttßr beä «^nftttutd für mtgtoartioc «Bolittl '2>anl für

fSS«^ten ö^ fflirrbarem Xatfatöenftnn eutöefl^Bencn

Slndfß^runaen.

©fifinacf>t§fKft b<« ,,^cucn 5)?«rft!tf" erfd>i<n, »lart Att Um» mg
unb 3nf^It, im @;dcnfa$ ^u bm gemcfimm J&«ftett, bt< rtc^n^en
nur acrfhcut |iüifd>«n potitif(f)fn imö hutfltatifd)«« (rff<ii7^ <ntf)icftcn.

a(S ri'tite Sammlung »on fct.i»tmfrf^ett (^eflolfttnqcn. Ctnfl^^ftt^ifctt

bc8 0ebct«ncn verbürgen oußer bem öluf ber ßeufc^ft hk 'ilamcn
^ r ?r-.'«-n, M-. mit J5>dn if» ^onn bcqinnene, qcnnrfytt<tfh ^^Idit^ö

icitgenöfftf«^« Eiterötuf barffelfen. «»jrifd^e«, CptfdK«, Tramatifd^
u.u iUiv /,jv.iiu 3u. iiiie.utUi"', bie aber fo \tlyc geflaüct ti'h baft

aud^ fie fa(l Xi^tung ^u nennen iii, fytt mctix fe ^ufammcnöeficnt,
ba§ minb fJeno itgcnbwo |«bec mit !ftttfHerifd>em Sinn «ufne>menb«
sitiltmmcn mu5.
Ün erfler (Stelle fleht .1[^etnrt<^ 9laiin« «Rovett« ^r^*r '^ün*;

ting". Unb ba« mit «rcj^t QUe «Pcofa »u f<^cib:n, «nc 3iunn,
bie in rvulfAIanb nur »en ganti »crtigen geiDötfetgt n>{tb. CA fpfgcn
anbcr« ßrjS^Iungen: ^n>€r unb etfig^ »on nntcarbifc^et Äraft o^t»

fpcifl, eine öioatanfletle Difar 2jotttH; 6«>a<^tfam unb jurürf^ttenb
bie <JJrof« in Stöbert üCRufir« ,^dqta": eine 6pteje(mcnf(f»mjretr«

3öfn?^ <PontcnÄ; eine f«^ nac^entti^*/ f^ aeni^fame ^iotcUe t>ont
Unr -r-n^l ein** ,.^erfommenen". 9tui bet it)nt faiUn ^mti tti^U

rmpfunbcne Qttt^U «ine« ncd^ Un6«ta«nt«n, |ri«bri<f> ©tebtrra. auf.
^Wvi craiaoii|ü)c öiciwn, t>ou bcnen «lfr€;> r^SIini „tonnet ».«
Äcmnabc", obgIei<^ nut cm Jra^ent, in grogct Jonit gcbänbi^te
»ewcgrit^teit jeigt, ergänzen ix^ttt unb erjäh'oibeß. ^wn <3d)ini
fei no<^ ein SBcrt gjernl^rfc rieSoCb« ,^iitir ^ur ittetatur" ge.-

lüibmct. 3n riebofb ^ciöt fic^ lunt erflenmal aii ^erfönftc^feit b«
^IJot fitcrartf(^et Äritir, oeffen ©egenpor in «rfreb JCetn ^ttt&vpttt

{% 3n 8ro§cn, erfdjöpfcnben ^ö^en j<i(^n«t riebetb fein aller-

bingfe traurige« Oilb oon ber ^eit9en5f|'irrf>en giteratur. '^idst i^itv^

brurf nob:n (Jinbini, ^crnmücr-uu^ neben ^crmufternng nüt qro§cr
Jrfube an fühnet Unmittctborfjtt nebciicin<tnberfe^i*nb, fonbcm ate
(üJonje«, at« lcibenfd)aftlid):»[ormiooClen Sffai?, f«fl aU ©jflem, fogt
Üifbofb feine Äitif unb ift babct von feinem Stanbpunft au6
fo fcnfequcnt, ba§ aud) nic^t ein (JimtHtnb erf^oben »erben fann,
ohne ba« ©onj« in feinem ©runbftnn j^u negieren. Jo« infwltli^

«fft gewährte rcppclf^ft in i»efyltuenbsfertifet ^usfrattung t|i M*
Hft^ ein 3?m4, minbefle«» «in« (ef(ii«n»«rtc ^«ff^olegi«. H. IC

1



ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO .16, RUNOESTR. 22-24.

Zeltung:
"

''

^^/f,m^
Adresse:

Datum:
\ ^^ ^ i^^;

'4

dt

«_Tcuc äwctfut. 9Konat5l)cttc - ^^Jlptil 192o. 6tutt.

SKan/V"" nur immer mtcbct ©clcgcn^ctt " J^cn,

;/« S^<?A *)vtlheft fcftwibt ^erbinanb 2ion cm gc«

rrfirt« vnohr h*r SRcrfuA einer 6o;<toIogtc ocr Uicaa)t iir.

g'^foSrnf im'ÄS lu inteteW^^^
bic aus bct gcdenmärttqen ßocje ©eittfd)Ianbs "fulttcrenac

clufunftsacftaihmq - '^lus bcm übrigen Inhalt et bte

§Sonc Qtotcslc Graäl)lung ßuö 2Baltt,cr 23i[rf)off5_^qcy/

nannt. '-^

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNOSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16. RUNOESTR. 22-24

ZeUangt

Datum: il_7f_j£

^ ©et Wctte aSethtt. «mokots^eft«. 8. 5«tirö., 5>«3Ctiti

bet 1924, — ^cutfdK ^cclagsanftalt, Stuttgart
5)as oo^gcnbe 3>eA|j|ibcrl>cft bet öutgeleitctett Betti

fd)rift briiyft \l9 6on^(«ummcr ?3<itra8e oon 9tcprärcn-

tonten aoRgcnlüiJdjcv^Wti'nS- ^«"1 ff c <ft t e t gibt öIs
(Slnlfitvjillg ctfrlliiiFnnÄe "Mnalqfe: ©as ©cf«nntnis unb
bic 3)tcf}tung. MWrid)f 3« Q n n , ©ermann $efTe Hnb
neben '31kcI aiü)i^ ©cÄg 9Munf, $)«tm. o. ©i5tiid)cr mit
<Dld)titngcn unb Gri^äf)ljrtgcn vertreten. ?ImoIb Ulit? gibt

ous feinem SRoman „^r (Stoberet" bas ^(nfangsfapitcl:

5)aä töunbcrbarc ö<l)tff. ®ie überlegte, aielbciDuftte %^x&•

Icfc bct Scittäge marfjt bie[c aSkiöna(I)tsnummer bcfon»

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNOSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16, RUNOESTR. 22-24.

7jitanfn Vossisohe Zeitung

Adressti Berlin, Abendausgabe

Datum: ?9P«.

er „Stcuc ^Jcttutr" ccfef)clnt ni(i)f mcl^r. 4bIc m!t
^L^ren^tellt bcr^fflf u e iül c r f u r", bic Qusgeäclcftnetc, h^U^i

\ on hÄ jf0!!utfd)cn TNcrInpf anftcilt, 6tuttnart, licroua^cqcbcnc

ä.ionnt#cffd)ittt, mit bcm Icölcn 6cptemI)eriöeftJ c i n (£ r f'd) c L
!T cjr^c 1 11.

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16. RUNOESTR. 22-24

Zeitung:

Adresse!

Datum:

Kailsruher
Tagcblai

//. // ^ y-

kn^n

fcSftßu folacnbe 53cttrüae: ^aul

ijccörer, .«^jöft^» ^ in Vita- - Ocinntö
.^crmann_^^ffe ;^|^ j^

. - ^.ermann oon
SRann, ''^^^^^^^^i.ti^Hi leiste «ieOc" — &i*aua

5IXCI Subbc .©m :nt*ter_
^^^^^1 ^^^^^

sXfr^^ eti^itS .Wuiel unb b.r Statfc/.

ADOLF SCHUSTERMANN
EITUNOSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16, RUNOESTR. 22-24.

J^f'l'j 5 JUN. 1925

Zeltung,

Adresse:

Datum:

Mai 1925. S. 645—604.
c:„ffnmn ift baä lUWlb bet

«tiefe w"'?
':"i\ *f'^itaeteiIt witb ein 5Ptief -loftoiewiTti?

im Scben ^^t^f* «l;,,»!,?« M 9 »til ISO,?" imb ein «uifnt^

"«Sn^SI'femrÄnM fn ciJfet <eetct.bnt«et ^o„a^

^dirift edrfiien.

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 10^ RUNOESTR. 22-24

ZeUung: Königsberger Harlungsche Zeitung

Adresse: Königsberg

Datum: J^f y ^, ^^

^ ' Aus den Zcitfdiriftcn,

lang, Tt. 5Jsf5>crouä«ber Gfraim ^ r i f d) ^\cut[r

^xihht, „Gin $Rirf)ter" - ® c r p SJ? u n f 4rHA.Ä '^.•r
^ ^

^

leben" - .C:) c i n r i d; 2 e r
f

cft , ^ic^t^atgen auV .gjjinfA fm Ä"^^
WiKtto" - ^rrnolb Ulit, ,,$)o§ ^mn^barc ^r^if^

'
°f .^'^



#eHi;^7

BERLIN SO 16. RUNGESTRASSE 22-24

Bearbeitet die deutsche und ausländische Preaac auch auf Inaerat«.

Liefert Liaten über geplante Bauten aller Art, Geacbäftseröffauagam.

Featlicbkeiten usw^.

i^ermaitto I
«benOau^gabe - iderlin C. 2 |

%\xi\ifM (x\3A 0er :7?ummer Dom:

J>UU '^^ ^^^

/3
ADOLF SCHUSTERMANN

ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU
BERLIN SO 16, RUNGESTR. 22-24

Zeitung;

Adresse:

Datum:

ii.y

a SER

T 'J m%

JKV

^ffincit ^cTblitanb Ö l

l!r5,dncu neuen 3lutfa^ fort, in

fopbiK^en 3&cttad)tuuöcn^ut(^ einen neuu
^^^^5

^t^ et ^if^^i^TT' ®Ä'®ta/ il)nn%o^enftcltt fltbt

©taatcrtftunber ^^"'ir?i!^AmbrM^ toon einet Sonbonet

auffc^Utnietct)e ^,;f"Ä't,eTÄ ct)en[ten ßclcttfc^amidicn

?R€lfe hiebet, ble ^^^1".^*^'"^^^^^^^ i« S3ctüt)nmfl btac^te.

UterarUc{)cn unb
^«'.^^//j^' flauten ©fflenmtt^ptoblcmc be-

eine§ bet am »^emöjtcn octlöt^^^^^ ,®a§ 5tjclom
bönbelt Steinet 31 c^ e IIa

.*"/^^^"ioit ben tec^nlfcö^üfttolo-

b e t 31 ft 1 1 öle 'S « ^^^^^
j,f^' orunb[ä^U<f)c ^altunfl bet

Glichen ^t^^^^^,5^'^i\,2^^'S'"r;;<Seri Mt. SBlI^elm C^auten;

ftdn VtJlbmet
^^«{.^f^^^„V rUnmÄ ^erfönUdjfelt JU'

CEotlntö3 wenf<^U<Je unb runmcxti /
«arbeiten enthalt

tamntenfanenb »,«\^1^^ ;^,^^,fJ^?SnT bon Sotban »offöff

baS öcft eine ^wlö^^^I^^, ^^^A^:* V^^ -- '^a$ ncucfte

Sni flne ^lobeüe ^e^JRn Ten ^staat^^^^^^^^ ^^ ^,,^

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERLIN SO. 16, RUNGESTR. 22-24.

Zeltungi

Adressei

Datum: 2 6. SEP. :fh !

^tc auöenblirfa^^i-Ärtic^aft^laöe nirf)t fcftr ^'ün tiö (gtne
metöe t>ün nemieorünöctcn nntcrneOmiirvff-en hat bickxm^prl
•Bereite öcn IxUbut ße^oüt. 5lucf) nran*c wertüoUe (Jrfdieinunrt

SKetfur" fein erfc^elnen einfteaeit, ^ "^^^"^

/
f

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16. RUNOESTR. 22-24.

"\
. -• <l ^ '"V

>

Zeitung:

Adresse:

Datum:

1 9. S£R
x>i

r=TDtt, in bc<t •ttejflalfflememcrt ©tuniloflcn für baS „©öfton eincl

f*"^»r^ir*''rf5
9l=! f 't"«*«. itc ijn mit icn bct^Kbenftcn aefelt.

f4aftIi(^n,.IitcMrifd5en imb foritif«ett Ärcifcn in hndtlina

ar i i ^n ?';t'T!"- ^^\'l '" f"""" ^"f'"* "®-ä S^Eiöm "er

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16b RUNOESTR. 22-24,

Adressei

Datamt 2 6.

.^espost

I

fl^ r w c u ß ^JDU 1 1 u t" fl e 1) t e l u.

«Icftt leftt flünütfl. Gin« i"««'«
^f» r'"°.Vri6 «c.oUt. «Uit«,

,„(,„cl,c W«'ö»«' ®''*
"'"5ic t«

" n evfcficinen elnlKÄfn.

1. Ottos« Miu6 6« .9>cue .wciuu i^

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERLIN SO. 16^ RUNOESTR. 22-24.

Zeitung: Hamburgcr Echo

Adresse: HatTlbU^^^ >t 'Q22

Datum:

ntiindy&n ,«Wfmrf W* 3ÖnurtTHtc9: Xt)pmQ« 3Dlann: 3utii ^^robFem

,4t b(aitfrf)^franv)W*ftv a&nt<'l)"nflcu. — Öricbrirf) SBurfctjfn: Di«

vffnuna o^t ^«mtrcid). — ßuin SBtmtann: f^tTit)onhcl iinb

bcn^PCttraß. '-- JBtift l'ompt: PVcfrf)iditc Hon Cviinln bcm Oof«*"-

i<i n; rm.il

obnt 3M
eppto

f
bem nnmmenNMi ^Riifelciii) ju bcn «Btevn'ti. —

ic (viftiöen Strönvimflfti bc§ l)eutiöen 3tali4?n

nie unb aOÖol)nrinn in Witfjfanb. — ?Vtont



ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16, RUNGESTR. 22-24,

Zeitung: fi 'Cf^4'^MJi4<K/\

Adresse: 5^^^^t^^iiÄA>/

Datum: A>7^ //

2)er Dleue SJkrfut, viii, ii. (etuttgort.) einen

2iuffa| „53ictor ,^ugo unb ,1793'" kitct ^cinricf) 9}?q n

n

mit fccn choroftcriftifcben (Sä^en ein:

„53ictor ^^ugo ()qt 78 3a()rc gelebt, ©eine (iterorifc^e

. ;^Qufbof)n umfaft 69 ^obre. Dooon föHt boö erfle

3o()r5ehnt in b|e '^cxt beö rejlaurierten ^önigtumö

üon ©otteö ©noben, bie legten anbertbolb fcf)cn in

bie britte 9U^pubtif. inmitten liegen boö 33ürgers

j

fönigtum, baö if)n ^um ^air üon granfreicl^ machte,

j

unb 9^apoteon III., beffen (Stur^ er 19 3a ^re alö

53erbannter erfebntc. inmitten liegt ^or atlem bic

anfteigenbe 33a^n beö ^ürgertumö, feine poIitifcf)e

SO?acf;tergreifung, fein n?irtfcbaftlicf)er Olan,^, feine

geifiige Unumfcf^ränftbeit. 53ictor ^ugo hat baö S3ürger5

tum auögebrücft, eö übenrältigenb glorreich ou^s

gebrücft jur '^cxt bcö ^lufjliegeö ber klaffe, alö fie fo

n?eit njie möglicl) cffeneö ^^er^ unb offenen Oeifl hatte,

^amolö fanb fie ju i^rem ©lücf ben grogen 2)ichter.

53ictor J^ugo hotte nur gut bürgerliche (5igenfcf)aften —
fein ©enie finbet fiel) ab mit i^nen, eö macl)t fie fruchte

bar. Gr n?ar ein groger Arbeiter ooll Pflichtgefühl,

t>oll ©lauben an bie fortn?ährenbe SSert^ollfommnungöi

fä^igfeit beffen, ber arbeitet. (!r n?ar jtreng ouf |eiu*.n

9lluf)m bebacf;t, oernjaltete unb me^e i^n nac^ficf^tös

loö n)ie ein ^^oufmann fein ©elb. 6ein ^mpfinben

reicf;t üon ^nmut unb ©d^alf ^eit biö jur grogen ßeiben?

fcf^aft, aber er gob eö nic^t billig, unb eö überwucherte

nie ben 5öillen.

5(uö feinem ßiebeöleben macf^te er öffentlich fo wenig,

wie ein gefunber, foliber iD^ann barauö macf)t. (Seine

Siebeölprif ifi fon\)entionell, wenn fie nic^t fcher^t

ober fic^ ber 3artf)eit crfier Biegungen entfinnt. 5Iber

er liebte feine ^inber. ^öcf^jleö ©lue!, bie ganje 5öelt

ber ©c^merjen fcl^enfte il)m nur feine 93aterliebe. ©ie

fcf^enfte i^m auch feine gefül^lteflen ©ebichtc.

(5r ^atte nur bie ©ebanfen aller 5Öelt unb jeben erjl,

roenn eö 3eit war. '^aw fagt, er ^(ihz fie oft nocf)

fpäter gehabt alö ber 2)urc^fc^nitt. ßr l)ielt fiel) aber

für einen Denfer. l5o6 war gut. (So fonnte er mit

voller Überzeugung bie geltenben 33egriffe geftatten.

(5r nahm fie ernflcr al^^ anbere unb litt fogar für fie.

(5r war nic^t Denfer, aber X)arfleller üon ©ebanfen,

auch mit feiner ^erfon."



M. No -

LE COURRIER DE LA PRESSE

"LIT TOUT"
" RENSEIGNE SIJR TOUT

''

ei ^ni Mt }M\i int Im Jenreni in P^ibliutiu« U to&it Kttu»

•t M ioarnit lei EilraiU tor tont Su,*U et Pmouaililü.

Ch. DEMOGEOT, Directeur

21, Boulevard Montmartre, PARIS f2«)

Extrait d« ;.

Adresse :.

fM^'^^^^^^^^^^^*'

IBLJB^ßEAAF
—r- »

.

Date : _

Signe :. '^um z>iLL
.^^.>M.'-*vA fcrtijtol»

TIJT>SC ItRlIT n>'.

tn: een ,.. .
^

-'''^'l
,'?{,' eds dv-n wog inslo-S

t^' dat het belangrUksto
^"^^f*^ ^l^^V;^;!^.

-. ,k bPhanO^nt waarovf.T Üians de b^'^-f;^ •^"
.^Luk behano i

p„,^gehiand .-n Frauk-i.ik

xf" H.rfnm rt zieh boe Ernst Hobcrt Curt.rv

:;sche;"aomer A.fx.„der BlocU door A,ck...

UeiTii^'f'OW. i.^ifirnsrft- di*» seisligen

M.
(11 _N».

Extrait de :

Adresse :—

LE COURRIER DE LA PRESSE

"LIT TOUT"
" RENSEIQNE SUR TOUT "

M \ii Mt publik iini Im Jouroaui et Püblicaliwi 4» too'^ iitm

it » fournit Im EilraiU m toui Sujets «l P«mnM]itii.

Ch. DEMOGEOT, Directeur

21, Boulevard Montmartre, PARIS (l»)

...-_ L'6
y I

i.%........J^_.l_

^J-,

iA K",-:i-H)l' RcXi

Date :

Signe : Jmtf-SWffl^

« Der Neue Merkur »

II nous fallt, \mo fois de plus, rcvenir sur t

rette belle pul)licatk')n mensucUe gue redige si
j

intelligernment M. Frisch.
Bien qu'habifiJf3 a la loumiire des perhdiques

aüomands, le A'g»c Merkur nc lais^e pojnt de
nous surpron^f'll*Bli'*W*ll!l|Ftroutri?-r.i'!in con-
sacrent, toules, une large pla^-^i aux evcnemontg
ii)tcllOH?ti>«feü du rtehors. Cello If^ndance se n^ani-
feste parliculioroment dans los [»ages de la hello
rcvue munirhoij;e dont nous paivient 1© iriuncro
do ianvier.

Dans Tavant-dcrnier nunii^TO. 1<? Nornrau
Mcrcure publiait une etude de Andr^« Gide. L/I-

lalien Giuisoppe Prez/olini .y rollal).<iv. trailant.

des tendance.s arlucllcs de l'Ilalie inlelleftuelle
cl'auiourd'hui. Nous y lisons. d'auli-o part, uno
enlhonsiasle (^vocalion du grand po^le russe
Alexandre Blök, mort rJH'omrnenl, par son aml
le pocte Alcxey Reiuizov, Le cdöbre t''crivain al-

lleraand Tr.omas Mann, pub'ie une etudet sur les
problemes des relation> j^'orrnano-franQai.^es. M.
Kfnnn. ä qui n'cchappe rien de ce qui se fait in-

Itellecluellemonl en VYance, y rc^pond A un ar-
ticle de M. Pierre Mille, paru dans le Trmp.t,
Iparle lonfjuement de rrfude r<>lonlissarle que M.
Andrö Gide avait i)ubliee dans 1a .Vourrl/r Hr-
\vue FrmiQohe, cHude ofi M. Gide avouail sa
Jhonte d'avoir, au moment qu'il est, t\ plaider
|une cause qui devrait etre, depuis longlemps,
Iro^iOluc.

M. Mann s'rnlreHonf aussi ovee M. Andrt5
l^uarös dont il suit pnssior'nrment la produo-
[lion, d'ailleurs lant goütee en AÜemagne.

1^



( / SBod^cnbeilagc gum ..^a^mWe« /lurlet." — ^crouSgcgeben üon Vt. ^^xüpp gunf.

1!

13. •^ovtmUtx 193ä. ä. ^a^tg.

lOon Pflicht un6 ^un|! 6ec Mtil
eine leiben^rcic^ 5&etufan-g ift blie be^

^ritUerS. ®r 4nn& mit frf^ader ^Un^^ mU fp^i^
3labeln ^t^iicren, IWhc 9)^itmenfrf)C.n uttb 3«»^*

(Jen offen öcrmimben, triebt f<elten \t>^i ö^^ä^^^
abjcl;krf)t)cn. ©r gilt bamm aU lieblos, (le-pfflg,

toDflidjtkj, ettigcbilbct — unb fxmn bo(i^ gax md()t3

für feine inneic totogc, in ber eine S^rufung
liegt. ©3 mufe {a ^Itifer geben, tt>le c0 in i)en

^t^fcnteld^n ij^d^te oeben rniife. ©onft öcrfettet

aOc^ geiftlgpe ßeben. ^ ^SkiVpUtn fyxl ^ütikx
öorgeje^ unb bic SSorfe^ung n>l(l imb beruft

tok^ un^mf^^rlld) ^w i&eften "ber aRen)d^^it,

iinb n>ef)e einer gc^^t, in ber nur twnlige imb nur

fald^ mit fcf)n>Q^r Stimme berufen tt)crt)enl

5ftc{)e oder oucb, men[{^llc^ (jo[pro6en, bem
^rmcn, ber $ur «tltlf deroifen minbl ®r verliert

ferne ^Se^^H^teit; jeine 9fiu§c, fommt itm btc

Siebe jei-ner TOtmenffl^n, \a, er öerlicrt fo^ujo-gen

M) felbft unb l>er^I)rt fid& in JlVimpf unb |^m.
tetu'it<ter ift e3 mic^ üorgefommen, ^afe einer in

ber ©rfüffun^ felneä frrtifc^n !öeru!e3 feine 6cclc

folbft öerlor. i>ie ©oretifer aßer 3^'it<^n P"=b, ^
h)o fie öon ernftem unb tooiterem (Sifer getri<!(bcn

iT>urben; i^rem Stritt Cergeifte jum D^jer gc^Hen,
tüormt ober meber <]eiiQ<^t fein foll, ba^ oßc

iprettfer cMe unb felbftlafe S^rititer, noii) ivafe oHe

e§ win mein?Tib«en ^ritiCer ^öretiCcr fein ober
'

rtKn:.ben müßten. 'S>k ©rcnym finb oft ^rfein
un.b e§ marc eine fd>tec^te %n^flnd)t bcx ^Hti*

gierten; n>enn Pe immer uu'b fofort fic^ mit bem
erf^ilb 'ber Unt)erle^licf>teit becfen unb ben ^Tittter

büxdj ^rPc^erung abnx^"^ren toorften.

©iner, ber urtcr feiner Prüfung jum
Ihititer btd jur ©elbftt>cr3e5rung litt, ^er ctfrifa*

niifc^ ^ucrgelft ^rtullian, fci^rleb öon flc^ felbft

„Miserrimiis ego semper uror caloribus im-

patientiae" („3cfi UnfvHiner brenne immerfor! in

ber QVIut^i^e ber ir^efti gleit")- ^i«fe§ Sßort eine§

9)canne§, ber trolj feiner ^ritil unb trol^ aUer

Dppofition ein „Confcssor" toor, ben nur feine

le^tc Haltung, Me Ueberfd)reitung ber gottgeiüoH*

ten firc^Iirf^n Drbining, unb blc Dppofition gegen

bie !ird)lic^ 9hitoritöt um ben 9lu^me§tltcl eine§

„!^ircl)ent)ater§" brad>te, ber aber ftoffUd) in

öielcni ein (VVeftalter unb ^rop^t feiner ^l'irdie

Jüai* unb ol§ fold>er burd) alle ^a^rl^urbertc fort

mirft, f^rieb ein ShMtifer Don beute a!^> anotto üor

ein bitterem 33ud; fd)onung^Iofer S!^ritif. ^f» er

e§ aB 5Soriprud^ mäl}lt, ift nid^t llebcr^ebung, Jon*

bcrn Iwfc^cibcne 9fled>tfertigung, \a b-emütige ^nt*

,

fd)U!lbiguug. 9luc^ er ift in einem bcftiinmten ,

Ginn V'ni „Confessor" unb n)enn er unter bem
2h:ang feinet 55erufe3 pr S^ritif febIt,4o bereut er

ba3 unter einem fefir bo^n (Hefid^tÄ^imtt.

m^ "ber <Sd)n>abc X ^ c o b o r & <t e d « tf Me
^tirftfä^, Siifä^ unb CH'nfeftinTa^'n »rf^HrTy. W er

je^t gej-ammelt unter bem Xitel „Satire unb
^olemif" b<^r«u^goib *), mar er fci^on cnt*

fdriebener 0>läU'bi(>er im Ginne nnb a.ii§ ber Gc^ule

l^ierfcnnarb^ mit bem er flr^ biel befd)äftinte.

Unter 'bem ©injiliifje bed norbifc^ ®eifte^nwmne^3

I>atte ,^eder§ angcft-nminter ^reteftontlgmu^ eine

religioH? '^'^'^^ «i^b objeftiw 55k4te erf<i'^ren, 'bic

i^n nn^ (\n bk Xore te ^ird^ fubrten. B^twr

meinte er bowai^ noc^, bof; ein iVberfo-n^effionefle^

(i^riftentum alle in bem „<u-nenbli(^n ^bon" na^e

fomme, ba?y -im &f)riftcntn'm liicge unb „meber In

We ^formen 'bed Jil?*n>t^oli^i^miu3" noci^ in "bfee ^e3

^voteftanti^mu« ,^u bannen" jei. ^ber in.^ifdjen

^n-t -ibn bie 53e»d)fiUv<Tnn^ mit beut größten ^on*

•) (Satire niib ^lemif, 19U—1920. ^n X?)co»
tot iiaeder. fi3ienwr^et<lafl, ^mtä&rud 1922.

wrtiten umb jugleic^ bem größten X^ologen be3

19. 3ia§r^u<n.bert^, mitgol^n ©enr^ 9icn)-
m a n , in bie gfittc ber S^a firmelt unb in§ gnnere
öer ^irc^e elnaefö^rt (ogl. auc^ bie melfterbaftc

Ueberfe^ung öon 9ienMua^3 tiefem SSerf

„Gram mar of assen i", bie ^o^c^^ ""^^^

'bem fe§r ^ffenbcn 5DiteI „^ § i l o f o p § i c b e 3

®l«ubcn§" im S3erla^ §. ^Biecfymamn in

Wun^n l^erau§gab). ^r fat^olifd> geiuorbene

paeder fammelt nun unter bem oben gen<mnten

Xitel feine rritififeen 9Iuffü^% gemiffermofeen aU
Qen-gntffe feiner ©ntmidhing, bie er öottauf öcr*

on-tmortet, twnn auc^ je^t nic^t me^r in ollem

l>ertritt. Uneimgcfdjrdnft unb mit rü^ren-ber

^Babr^itÄhbe unb in folgerid^tiger @l<ntben8»

treue nl*nmt er alk^ ^rüd, ttmä in ben ^nffö^cn
„3mei1el ouSbrüdt oit ber 9lntoritöt ber fat^oll"

fd^ ^rd^ in allen gra^n ber 2er)re umb
Gitten" ober mo^ „i^ren bogmofrifc^n Go^en in

SBort ober ©eift ent<jogen ift".

5Dafe ein Gdiriftftelicr Don fold^ Sfleln^eit ber

^bfl(^t fein fritifdve^ ?lmt nur in ebetftem ©ifer

ausübt, aucft "ba, mo er me^tun mufe, fann nld^t

jroelfel^aft jeln. ^of. ^arl Wm bat in einer

ou^fü^rUit^en ©efpred^ung S)oeder§ im Oftober»

^ft be^ „Jood^lanb" (20. .^a^ro., 1. ^eft, G. 95 ff.)

biefen unter bie öornefymften ^itifer oHer Selten

cingereibt imb bejdc^net ha^ ^ud) aud^ aU „eine

fünftlcrifd;: GtWciftung crften JRange^". 3n ber

Xal öerbient ©oeder bie ernftbaftefte 5lufmcrffam*

feit oHerberer, benen e§ um bie ^Reinigung ber

geiftigen 2uft In unferem beiitfc^ (Vkiftcöleben ?,u

tun ift. 9Zidbt anlegt öerbicnt er bo^ Sntercffc

[einer je^lgen ©loubcn^enoffen. X^cnn bie legten

unb fcfteften SD^aftftöbe liefert ibm bie fatbolifc^c

SBabrbeit In ibrer emlqen unb unbeftecbtic^n @el*

tung urtb blc mtmof^b^re rüdr)alt§. unb rüdfidf)t^

lofer 3&abrbeit§Uebe muffte ja bie aßgememe

yebenöluft für alle fein, bie inneriyalb ber S?:rd^

für einen meiteren unb engeren ^rei^ geiftigc

S&crtß ju fc^ffen unb meiter.^oi geben böbcn. 5DaS

man in ber fatboIifd>cn Deffenllidilcit nod^ fe^r

biel nicbt blof^ Dom ^itltcr on Anregung unb

Tarnung erfabren, fonbcrn gerabcAU nod^ beffcr

^flld)t unb ^unft be^ S^ritifieren^ felbft lernen

fottte, fei nur aiigcbeutet. Gelbftüerftönblid)

meinen mir b<i3 nid)t In Gad)en ber fird)lid^n

Sebre imb ^f^i^jHn, fonbern nur in ben fragen

ber ^ulturmirffomfelt, in benen alle,

au<b bie ßaien, ^ux unmittelbaren Xätigfeit auf*

gerufen flnb. graglo§ bat outf) bier'n äffe Wtif
ebenfan§ in kmtefter Siebe urtb relnfter 9J?einung

i\u gefd^e^n unb flcb an ben cmiqen 9l?id}lfK^rnen

ibeS Donmoä unb an ben Spermen ber fird)licben

Autorität au orientieren. ?3o ober mirflid^ gute

mbficbt unb fadbtunbige öerufimg in S^ulturfragen

fritifiert, ift e5 fittlid>e ^flid)t ber t)on ber ^ritif

^^cti-offenen, oUc ^jerfönltdje ©m^jfinblic^ßeit ju

übcrminben uitb pcb ^^ fadblicb«n föetDid>t be^

SSorgetra<jenen im SMeiifte ber großen gemein*

fomen Gad>e ju beugen. 5>er d)riftlid)en ^fUd;t ber

„correetio fraterna" entfpdd^t bie ^fUcbt, öon

ber ^^itif ju lernen.

}&aedcr3 fxitifd>e (J^eifeel Ift ffb^eibtg gC'

fd)mungen. Goin fd^arfer unb «arcr »erftanb

nimmt fiberatl bo§ J&ob'Ic imb Unfaubere im

^nfen, Gdyreiben unb S3erfünbigen iDobr. Dbne

S^üdficht Urtb in f^miribenbftcr Xrefffid)erbett gebt

er auf blc He^^i^^^"^«^ ""^ ^^^ S3crbrcitcr

lo?. Gein'renn5eid)nenbe^ «Bort trifft nie bo*

neben. 55or altem ift c3 blc I i t e r o t c n b « f
t ^

fp Ol tung In ber beutfd)en Gd)rlfttt>elt, bie er

mit q'inr)enbem ßoffc tKn:fofgt. iSr meint bie bem

geuinetrm ftd^ tmnftb^nbc «rt, h\c toldbtigftcn

geiftigen gragen Ieid>tbin alnmöanbeln unb jmai;

nid)t blofe obne tieferes «erftönbntä für blc

Gacben, fonbern au^ einer beftlmmten geiftiigen:

§altung ^rau^, ber liberalen", bilbung^3<

pj^iüftröjen. Öefonberä unjere grofec beutjÄe
$ r e

j f e b^t er aufg ^orn genommen, bie „^x*
Itner 9Bafferjup)>e", bie Sw^^u^i^^^fi«-*» h* ®- i^^^^
Ilner Xogeblatt", baä öor bem ^icsg in ottoc

9Belt ba§ S^latt beö ^utfc^en mar, unb blc

„9hnie JRunbfdbou" be3 SkrlagS G. gifd^r, ober

audbbwi „9icuen SPlerfur" in ^Imdycn utib fo-

rtor^^SWff^^ meint alfo ni(^t

blofj ba^ antdglid>e, fonbern oud^ baö gcbobene,

auf n>iffenfcbaftltd>en Gtelaen ge^nbe 3eulllc=»

ton. ®r fpricbt gegenüber bicfer bebcrrfcbcnbeii

'treffe öon „liberaler Ginnlofigleit". bie aU aU^

gemeiner 23egr^f gero^u bie beifonieren ^fiameit

„öerllner Xageblatt" unb „9ieue 9lunbfcbau"

umfcbliefee. „ßiberal" fein b^^lfee aut^ „afled

lejen" unb einem alled u>ieber In^ Qk\id)t

fpuden. ,M^ 2ßel§b«it ber SSelt liegt auf ber

Strafec, Urtb ein iJiterat fonn eine &enne unter*

rieten Im flinfen %uf|)iden." „^^ öftiuc S5öfc

blefer Söett ift b<^utc in SBefieuroM in ber gorm
tocr gormlofigfeit in treffe uni) ^^ublifum ^u

§Kiufe". S&enn paeder ben „jübifcb«« ^i^" "^it

iKed)t in 3uf<immcnl>ang nrit bem ^i^reffegift unb

ber fiiteratenocrfumpfung brinnt, fo meint er

bo§, mle er fi^ au^brüdlid) üerma^rt unb ma^
man ratione temporis et loci tt)0(bl nod^ eigen!

betonen mufe, nid^t im Ginne teä ftum)>ffinnigen,

cafjei>ergöttcrnbcn, ganj unb gai müteriaUftlfd>cu

Xur^fcbnittgantiiemiti^muS, ime er in 5kr)am.m*

lungen nrü> ieä^blätt^n blü^t unb in feinet

^oltötümlidbfieit eine 3)iaffenfiaufbeit ift. ©c
m«lnt e§ t)ielmebr in einem gong geiftigen unb

fittlic^n Giune, n>eit entfernt öon ber Wuf*

faffung be3 ^bi^tfl^tö, ber (tU ollerflärenbed

Gd)lagU)ort ben Stuf „3ube" bereit ißU unb ber

öoüfommen öergifet, ba^^ bai ^^Utc Xeftament

bie öon QJott gcmoate ^.^orftufc ber djriftlid>en

Offenbarung ift, unb ba^ ©ottea eingebornet

Go^n fidf) geiüürbigt bot, im jübifcben SSolf

glelfdb augunebmen. mucb SD^ofe^ Ift ja Xröget

^ götttid;en Offenbarung unb toirb öon bec

cbriftlid>en S^iri^c alä «l^ropbet ücrebrt. Geiu

®cfe^ fann man in feinen anberen ©ogenfa^

mm d)riftlid>cn bringen, al^3 ed uom S^errn unb

feinem ?lpoftel felbft gefdjob-

2&a3 ^>aeder alö $cft be^ twutfdien ©eiltet

te^iä bctämpft, ift ber unjocbUdje fiitc-

r o t e n fl e l ft , bie S^irfcuofitöt 'bc^ «Bortemadjeiu?,

bas gongtieren m.it „^ift'\ (^t meint bamit ober

rtid>t jebe X>iffereu3ierun^ be3 geiftigen ücbcnl

unb tritt burd>au§ iiid)t auf bie Gelte ber maffiiven

m\>^, bie mit ber ^Xnfio^ ouf „ßiteraten:gctftt^*

feit" frber^n ba jur S^anb finb, mo oiate onberc

Gpnadye gefprodien mirb, ftl3 bie ibre. paeder ift

ja jelbft burd>au^ gecftreicb im beften Ginn, b. ^.

feingoiftig unb K'i'""^'^"^''^!' ^""^ ^^^ OJerfte^*

mdnner, bie ibm gübw^r moren, finb in b^;flC'nt

ÖJrabe bitferenjicrte ökiitter: Ifierfeaaarb unb

3toi>man. ©^ gilt e^n ben Unterfd)ieb ^mpfcben

feiner ©eiftlgücit unb Citerotonicelc mabrafU*

normen. 1>ie'le^tere erfennt mm leicbt on ibrein

mnngel an Gadvlicbfoit, GadrPcnntnil^, Xiefe unb

9tid>tun<i. 1>er Citero-t ifo^t tcine fofte innere ^orm

atnb .t>aitimg. Gr ift alfom 9Jeuen, .^itgenmften,

Snhewffimten. ^riddtrtben fteta geöffnet inrt»

medbjelt rclcb ben ©e^cnftaub ^\m^ ^ntcref^e?»

^Ber .^ritftbaftic gecftbge 2Kienf<^ aber l>at »« oUet

(5r^rl;loJ)cnbeH für bie gün« ber geiftigen mitj

h^\ cHer geinf:|>ü^>^g^>it für Probleme unb ^nt*

faltuwen eine »r.r.^Te gwm, bk oHen neuen Gto|f
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r\([({) ^^vcm ftrciiflai Ökfi?^ fid) «npiliebcrt mit

hk in iidwrcr ^Btr^l ünnhiiml oh'r nbk^iit. ^l^n^I^

lofioFoit in (bn gi'iftlgen 9?o§rnnn mod;t kr iiitc*

.itittMi^-nfti^foit mintvcfti^n^ tunWiditi-g. .C^at'dcr ift

!iii \>w\n\\ %\n\fk' jc^r ftrcng. 9iid)t nur bk dgewt*

iidwi l^{^iite Dom „^rrlhier SE-ogcblntt" iinb kt
?;ifri>in[d)ou „')knvn iKmib[d>aii" läfit er unter

feie ,^u kliimpftMtbi' 9vid>tun{j fnfieu — Jöcfoiibcri:

Irnftifl g-c^t er mit ä1('0utt;iK'r um, beii er gierabc^ai

wnap|)etitiid) iiiMuit (in flciftineiu Sinn mxinx^

5id)) —, [oiibi'vn niid) !J:T;i>mai5 ^Oianu, Simmel,
y^viiu^ ^Mvi itub'.tverm'anu ib<iI;T vvdjnet er ju i^cn

i'iternten. Simmi'l, bcn c\m ^ii{lttni;\ ']d)X ?Dtobe

fl-eiüvivii^n .VMütar;ifyiIi>[o^Ixu, luürbigt .'i>n'eda'

jii).r aO)d)nl,ün; er ^nägt für feine \Hrt ju ibeiileu

tnib 5u jdirVibiMi boi; äl^ort „8imiiK'Iei". 3n
3:l)omnij d)hmu fiejt et einen Gd)riftftc(IiH-, b<:r

^id)ter fein müd)te, (tbcr ni<f)t§ fertig brin^it, bcr

fid> trnmpffjaft hnniU)r, bie il^ni geballte 'Cor|d)uft*

cinerfennung burd) nnir)fQm 5u[nniniengcfd)n>i^te

ftBüdKu nli^iitragiMi, bei* (id) ^unloid) nud) nlö (S'^ven*

|n-ä[ibent beci ,,iöerliner 2inie6Intt"4lreife§ feiern

infje. (Vjans ö^Mi^n'ber'^ f;nt .^. ci? nuf /^ranj ^Ici

«bgejefjon, meil bieder feinen ^sropr)eten Sknfc^-

tnnrb profaniere, ^r DeTU>aI)rt fic^ bagegen, 'b^i^

ä^lei nlKT^aupt rcfigiöfe 8toJ[e onf-affe nnb
lüiinjrijt ironifd), ha^ er, 'ben- er ja -nie ,,arbiter

el<'gantiarnm" ajieiifnint, „Dom Sioüohitionc^nn

^T VIftiotf meg 5nm ^^-^-^^'t geiim^lt mürbe", ba*

mit tbic itirdjeenblid) miebcr an .^>au^>t nnb 0>Jieber

ix'foi'iniert nnirbe (iÖIet lyai fid) in bon k^vten

onl^ren bc?" i^lm\;\(§ nnd) nvit iHeligion nnb SHrd)e

oefaf^t; ügl. fein'Jönnbd)en „^I»?enf<^lid>c ^etr<t^*

tnnijen ^ur ^iolitif", 05g. miilkv, äVtünd>en 1919;
ük'r fein 5?er5öltnic^ 3iim SiatI)oli:^i^-mn'3 ngl. m.
>i(nnat5 „?^rnnä 33Iei", „^odjlnnb", Jyn^rg. IG, I. «b.,

€. 540/49). ili^od) fdKirfer nnb bie^n'iol imrfRd^
»iid>t ü^itc Dermeibl^rc ^ieMofigfeit ift ^ederS
?(lritif nn Ermann ^üfjr, ^hm er ^u na^e neben
^0'l>aiinec^ a^üffer, ^cn l<tniyfrcnbi^'n Vl^ioftcl iwn
i^lnian, ftellt. €<iQt .^vaeder t»on SOtüKer, „feine

flfieligiofität brüde fid) babnrd) on^^, tafe er ^u
^ebiMn ^ted 3<i .fagt nnb <»u§ SOteufd^en, ii-cnen Dor
Äf)rem Qll^yi intenfiDen ^DJenfd^fein ^u grauen an^
fing, mieber qnitfdjoergnügte €4>meinbcrXn
in'Od>t", fo iDirft er Söa^^v öor, bnfj er „jebcn
€>drmicrer ^nm ^idf)ter moc^t". Später mirb er

t>nnn gcr^rbeju onj^nglid), inbcm er ^. SBaT^r eine
.„nite iüteratuitu^cr' nennt, „auf ttKld^e i^mar ber
fciUe ?^^uifletonIeitcr nid)t mel^r, bagec^en erber hk.
fH'elesia iiiilituns mit QuM ^It'^einfäflt". Q^ana
iii fd)meigen öon ben 39emerlfungen iibcr ^rntonn
«oa^rd 3krt, bie mnn nur qU eine (Snt'glcifim'g

tt>irb flnfer>cn bnrfen, ift Me ^;}(nf)>icrun<^ nnf bie

Sä^enbnng b.c^> iJftienxMc^ifdien 8djriftfteiler§ ^um
oUinen ^atfjoIiäiÄmnö aB ungehörig gurüd^n*
lt>ci)en. 33arjr'5 innei'e UmfeOr ift burd>an§ ernft

f^Üigfeit frembcr Selten nod) imnVer
IStannen, gic^Tegentliid) nnd) ©efremben ernegt,
fo ift feft^nfte[(en, ba^ er burd)mb? einen feften
inneren ,ftern gcmonnen bat, Don beut aui ba^
Rrcmbe nnb 9teue iwni<Tften*3 mefentlid) nicbr
r<^fiditet nnb ivinrbeitct mirb, ala es früher ber
f^-all mar. ^cr proftifd^ ütiitboIi^iAmn-^ ift i'b{:n

nid)t, !ine fo Diele nnnebmen, ^abr^ nenefie nnb
ielUe „(SinfteTInng", fonbern in ibm r)at er fid)
en-blid) nad) (ongcn Ummegen gefun.ben, m in
(einer feclifd)cn .<beimat. .«iSaeder tut ibm barin
fid;er unrecbt. 9?ocb mer)r nbcr tut er ber JiUrd)e
iinred)t, menn er meint, fie fei „onf iöabr
l^crcing^faKon". O^ie ftir4' bot e§ ^nnodjft mit
tvMi erlöfnng^bebiirftigen ^"»^cufd^en ^obr ^u
ixm. CDen fnnn fie md)t abioeifrn. SBiK er
Äurn Danf für hvn ffemonnenen ^riehen ber
fiirc^e mit feinen Är&ften bienen, fo mirb fie
ben ^ienft nicbt ^mtncfmeifen, lüfnn er in i^rem
CVifte geleiftet mirb. fs<^ Q^eifte^tT«^ ift im
S)ienft bcS (HotteoTeid)«^ )mnfommen,* nbrr nid)t
in ibrem eigenen Sert, fonbern pm bienenben
fimedo. O^ie .ftird« lanff, menn ber braftifd)e
^fnobrnd crfonbt ift, feinem ^'alent nnb !etne,m
fik-nic m^d). 5t&er frc leß* rein penteinte Opfer*

ooben gciftiger 5!Töfte gern mif ben mittat be§
J)öd)ften, mie ade ntit gutem 2öiIIen gebotenen
{VtaiKn. ^oji .t^rnuinn SBo^rö Sönibung 3um
Glauben nnb anr praftifd^en JReligiofitiit Dielen

piMnIid) ift, bie i^u gern onbetö fer)en möchten,
nnb boft fie nnd) einigen unDerftänblic^ nnb an*

»ftöfeig erfd)eint, bie iljn fid) nid)t önberö benfxm
fönnen, aU fie il)n früf)eT onjnfe^n gemobnt
marcn, ift begreiflici). ^ilber ein ^eift mie
paeder, ber fo fel)r nnfy. iöefentlid)c ger)t nnb
fcinerlei bürgerlid) ^ fonDentioncIIc 5^orurtei(e

fennt, follte feine' inftinftl)afte IHbneignng gegen
einen (^Mft, ber anberö geortet, leidjtei-^ l>emeg*

lid) nnb meniger beftimmt ift, t1mnö mcr)r 511=

rüdtreten Waffen, fobalb er fief)!, b«^ er mit
i^m im 2öefenilid)ftcn nmb ipöc^ften einig ger)en

fitnn. ^nfi paeder tro|j aller Vlbneiguug jeineö

gnna anberiJ gicarteten utemijeramentö baju
gerne bereit ift, fobalb er fid) überzeugt 5<iben

mirb^ ha^ e§ fid) bie^mal bei ^ermann ^ar)r
nm einen crnftf>aften l'cbenöDorgnng I)anbelt, büran
ift nid^t jn jiDeifcIn. .^paeder miiib ndmiid) felbft

Sugeiwn, boii er »bie Söertutteilc feiner Siritif nid)t

bIo| an t)en fac^Iid^n 3??<i{3ftäben fetneö ©lau*
hav^ nnb feiner ^bealc orientierte, fonbern fid)

and) Diel Dom )>ctfünlid)en ^Temperament lei*

kn Heß. ^arin liegt bie S3enren;iung feiner

^ritif, ir)rer 9iid)tigteit nnb feitler iöered)tigun0

an i^r. .C)aeder*:5 ätemperament ift fel)r fd)mer
nnb tn*nftr)aft. Siknn er reiner 8d)iDobe ift, tonn
gehört er ^n beut 5:eil ber fd)mäbifd)en Stoffe, bie

iüi^fHfer mit affetifd)em nnb felbftguälerifd>em

C?infd)lag §erDorbrin»gt. 3m Sci^mnbifdKn looc^-

fen fold^e nic^t feiten nnb menn fie Dom $rotc*
ftanti'^mnö gcbilbet iperben, cnbigen fie in einer
6efte, meift im ^bDcnti^^mn^, ober in ä^nüdycn
a^ofolt)j3tifc|^n unb cö(i^tolDgifd)cn gonoti^mcn.
^a<f^ JRigoriftifd^ unb iood)gef^annte in ^aederS
Temperament l^öt i^n ju ^ierfcgaarbe> nnerbitt*
lid)er nnb fd)roff fonfequentcr 2ii}xe gt'fül)rt nnb
f)at i'^n oud) $aycal nfir)e gebrad)t. 4^cra.be in
ber ^a]^lDermanbtfd)aft mit* le^terem ^eigt fic^

ein anffd^hrf^reic^ ©Jegcnfa^ ^n ©eiftcrn mie
^ermann Jöii^r, biefen je^t ganj crnftjoft unb
religiö^o bctrad^tet. S8or)r hat UKnig gefd;riebcn,

ma§ fo rid^tig unb treffcirb bie gefnnbe unb
menfd^lid^ n-reid^bore Sinic be§ fittUd)en ö^coB
a€id)net, aU bie Ätitif an ^4^{i<KaI§ 9i{igorii?mu§

in fernem ^ortr-og über ^o^ool (ct^gebiiidt im
„§oc^lanb", ^a{)tCL 17, 1920, Söb. II,* e. 276/90
nnb in: $crnmnn^a]^r „gnmmnla", SnfelDcrlag,
£eip5ig 1921). SBaI)Tö 9khiren ift r)ierin beni

fieben nMer qI5 .t^oeder^ extreme (^ifti.gCeit, bie
einem fittiid) nnb ^eiftiji !^od^fteT)enb<cn Wenn moji
cntf^rid)t, ober gegenüber tbem ^nrd)fd)mtt Der*
fogen mnfe.

*h(i^ ift frei lid) ba§ ®ro&e \m\f Sßefonbere mn
.^ritifer, ^^ er 5lbfd)iDä(fyirngen ibe§ Sbeolö nnb
.ft'omproimiffc nid^tjuXaffen mitl unb f<mn. ^-r er*
flärt ntit einigem 9ted)t, >taft bie ^om:promiffe, ine
ba§ 2^hen fc^liejjlic^ bringt (i&ar)r ft^igt: „^fli*
notionen" Dom Sbcal), cnie tr)eoretifcbe JHed)t*

ferti^ung unb Vlnerfennung nic^t erfahren bnrfen.
3>er ^röftifer bc^ Sesben^'ober mirb finben, b<ife

nwin mit Ucberfponnun^f ibeö Qiebj oft ch^n gar
nic^t^ erreid)t nnb bofj feber ffiige nnb crf-oil^rene

^cann Don ö-ornberein mit ^er Stotfa^e red^ncn
ntuft, 'bofe m^on mm ©n^pe fo l^>ife dftt, mie fie

gefod^t mirb. 9ii.DieI Jhritif tötet ivaa unt>oll*
fommene Streben, ba§ c:^r ©rmuti^ung bcbürfte.
^§ ^offfommene ift oft »ber g^einb bc§ toftglicben.
^ie DJirflid) meife unb fo^i'fagen f^ö^ferifc^
^ritif i5fd)t Peine giimmenben 'ioc^te, fonbern
Derinc^t 3unöd)ft nod)nml fie jur ?^lamme an;\u*

f<td)en. ^ielleid^t fönnte nmn bieS wud) Jweder
ent<je<)enf>alten. ')Bü^ fyit benn SCertuIli«n mit
feinem leibenfd)^I)id)en fRabif<ili§mu'3 erreicht?

«Inf aBe göUc ift bie rüdlboItMofc Sa^rr)eit$'
liebe nnb Me Imiterfte ^bfii^t ."o^cderö cn*
^uerfennen nnb 6lcibt imimer erqnidenb, wud^ Ut,
mo fie ujw?ered)t, überfipönnt, toerlieHfnb

(in ber Söirfnng unb to6füd)tig im ^tobruff ift.

Vlnd) ber ftet§ überlegene (^cift mirft mo^Itnenb
tivie bie Sprod)gemolt, bie jeben (tbgegriffenen 9lue>'

brud Dcrmeibet. 55?an mirb ^offeit büifen, bnf^
biefe fo feltnien nnb foftboren ^i^or^üge oucf> alle

biejenigen Derfö^nlic^ ftimmen mcrbtn, bie fid)

Dom SSerfaffer nngered)t angegriffen füblen. 2Bp
man fo D<icl reiner ^^Ibfie^t, fittlic^m (h;nft nnb
überlegenem (^eift begegnet, miDb nur groncn
fönnen, ioer ein Heiner iWenfd) ift. .^öri>ft(mö

mirb ber nn^ered^t ^^liigegriffenc bered)tiigt fein,

«tvoeder jn allen feinen '58oraügen eine feicbte

iioderuna feines (Srnfteö unb etiüoä melir gütigen
Önmor I)in(^n gu münfd)en. 93imi fonn ja mit
läd)'elnber Stritif oft Diel mer)r anörid)ten, nlö

mit bonernbem @erid)t^=$ofannenfd)oll.
3n biefem äi'ftimmen^anq borf barum mo^l

nod^ ein anbercy fatirifd)eö 5tÖnd^ genannt \vcv^

ben, beffen ^.?Intor Don if)aeder gmar ingrimmig
gel^o-fet mirb, if)m ober bod) an ipnmor nnb liie«»

beni^mürbigfeit eutfd>ieben überlegen ift. .<j)aeder

innfi eö fid) nun gerobe jur önfee gefallen loffen,

bafe ber ^egenftonb feines ipaffeS mit il)m ju»

fammen gen-onnt nnb jnm XcM gepriefen mirb.
C5ö ift niemonb onberer alS g r a n j 93 l e i mit
Iber foeben erfdjienencn ^1?euanflage feincS 99 e ft i a*

rinmS*). 5i^lei f)<itte Dor jmei 3^^^*<^>i "i K'i*

ner beliebten IHrt unter ^ednamen (^^eregrin

©tedTil)öDcl) bie erfte ^^Infloge be§ SBeftiorinm bei

©eorg ?JJüller in SQiünd>en in befdarauftcr -^Inf*

löge I)eranSgebrad)t. (5S mar eine fritifcb-fati*

rifd>c 3)arftellnn{i auSgem<ir)lter iföpfe ber hi^nU

fd)cn Siteratnr unter ber ßorm einer ^ierbefd)ret«'

bung mit Einfügung einer f^inbnreniöibliograp^ie.

©ö mar ein tüi^igeö 93nd), mitunter and) über*

fpi^jt geiftictd), bös im perjönlidjen J^reuni^eS-

unb 5öefflnnten!reiS SBleiö mit Dielem ^pa^ ouf^

genommen mürbe. ^cr getroffen mor, lad)te

berjlid) mit, meni<)ftenS menn er ipiHnor l^tte

unb fein fieimfieber mar.

2ßer ber 9Serfaffer )par, brang rafd) burd)

unb fo ^otte 95lei feinen 9lnIaB mef)r, bie 9teu*

oufloge nid^t unter feinem Spornen in bie 55klt

5u fd>lden. ^efe erfd^ien nun nnd) in neuem
SSerloi) unb in fer)r Dermef)i*tem Umfang. 9iid)t

blofj Vini^lne Atomen im eigenllid>en StierDer*

jeid^ni« finb neu ba^u gefominen, foniborn auc^

red)t ernftf)<ifte Titerarfritifcbe nnb prinzipielle

?lbl)anblungen, fomic eine ^InefbotenfnmmJnng.
3ur fi^ritif beS literarifd)en ©dKiffcnS nnfcrer
3eit ift ba Diel mertDoller 8toff aufle^öuft unb
nid^t feiten fdront unter bem fpöttifd)en $?ädKln

ber grnnbfä^lid)c C^rnft burd). 2Bir Dcrmeifen

bcfoniberS auf bie „9icvtmcnbigcn ©jfurfe". ^n
bem fatirifd^m ^ierDcr^eid)ni§ felbft finbet ficb

neben Dielem Slreffenben, Stöftlidfjen öud^ «miin*

d)eS Uebergeiftreid[)e unb ©cr^mnngene, mie \a

über]5an:pt in ber neuen ^luflnf^e bie goolcgifcbe

©inl^Mt ge[prengt ift unb mand>e (^f)nraftvrific*

rinrgeTt oud) anf^erl)alb be5 Xierreid)S Dorgcnom*
men merben. ^ir muffen c§ unS Dcrfagen, auf
(Sinjel^eiten ein,^ugc]^en, fcnx einaielne ®l)orafterts

ftifen ouS bem literorifd^ Swfommen^ong be§

fötirifd^en ®efamtmerfe§ §crau§geriffen Diellcic^t

DerTe^ fönnten. Sid^erlic^ ift aud) ha unb
bort ^t ftarU onfgetrogen. darauf fommt c3

and) gor nld)t fo fer)r an. SÖid)tiger nnb mert*

Düller ift Me gefnmte finft, bie auä ber Satire

bermiS in Wc i^eitgenöffifd>c 99eurteiTung un«

jcrer lebenben ^lutoren fliefet. Wlan fonn

faum eine Siiteraturgefdöid)te ber ©egcnmart mit

fd)merem Grnftc rid)tig fc^reibcn. 5lbcr mon
fann burd) geiftDolle Snlire bie gefd)ranbte l^obeit

unferer lüteroten auf ein qefunbeS 9}tafi mirf*

li^er (Weitung berobfet^w^n. .<rt'ritifd)er 5lbftanb ift

fo micbtig 5nr rid)tigen 'Bertung nnb nud) 5» er^

folgreid>cr Söeeinfluffung beS geiftigen $?cb<Mi3 ber

0)e"genmatt. Jtritifd^c Selbftän bigfeit bes Ur-^

teils in loeiteren !l reifen an.^nregien unb 511 bil*

tcn ift eine 6ol)e nn/b fegenSreidje ^?lufgabe. ^n
biefem Sinne lann man 5&fei§ „33eftiarinm" mie

fein ganzes fritifd)v§ wirbelten bt^grüfeen, oud) iuenn

man nic^t mit ntleut einDerftonben ift, — aU
gute 3ki^ilfe m^ fteiigen S3en)euiung unfereS

pitbli^iftifd)en £uftfreife§, ftur 5)urd)Iüftnnn 'beS litc*

rarifd)en nnb geifHqen I>rutfd>lanb.

^t). ^unf.

•) l«fi urofe« ^f<«drium bex mtAftnen fiit«r<itur.

SSon ^rfl)i3 ©Cfi. ^vxUn <^mtt (RrttH>^'t, J&friin
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"Der Neue Merkur" , Heraarj^^^eber ETrain Frisch,
erscheint in Manchen; mit "Neue "Randschau" (8. Fi-
scher, He rlin) das grünalichste und eleganteste Or-
gan des deutschen Geisteslebens. SaL.tliche Gehiets-
Mitarbeiter sind die Führer dieser Gebiete und Au-
toren der grössten Verlage . Preis des ileftes 4,50 ä
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TopbiMi. pyccKÜi lUfc-aTciii \[i): i> ölk ^^•:.ijI in.

j'ivio iioacc.7a:n> c.iyHaii, i; n/iniiriiC/i m lip^iMu

nfA'ohUiaiiifl ckucio in. P^pMairia. CxoiKuy.iir'i»-

öw ^i,i)i{» pa^HLix'i. Mipj, 11 jipii,vi>-'"i oicaaa Ji{< I.

Or.r y inrrif. y.(n>i Ci.i oj,na to'üwL .••dTipiiKo ii»»} •-

nüi.^. vHo :non. iiy«üin;>ii.nixiH, cT|w:Jif)^ü

Ci-tv-ypi.. — - ,i,oO;iBjfiLTb afVTf.|ri. CTiiibM -— i>o^

(»6pa;m*ll> K0TOpj.|Ü TUKl» VaCKlii-MWT? LhW) n 'lliKh

'Ai.\'tL,'.), inoTb *iii»pb iipo!{cxo;uin. k^il-jm» in.

vIJ<?tiMapcKic .ai':iAji'> — - WcirnarerBlütter

ii..,i,;nji<;' iiiiKiv;iiit.iLiiara i^cÜMipcKitiu Tt?:>ip;i -~-

nOfHjiTiViU i>e<.i. (jK.1 H'.pn h.iii uoM<'pj> /i,ocnjti}}-

<'KÄ..My. II Tyrb uct ;MiT«!pbi cx(),i,>fTC;i uT. »w-

iK>Mb: pycc'iyin jiiTepaiypa, Ji irpeHxyiuocnxMi-

110 m> jmn,t ,I,cKT0('iu:K3ri> u p<);;cTi»(;nHiisi* t:>iy

HO .lyxy liiicaitMch ii|jrt!,5,('T.-tii,mfjr^-.rt 'r»MM!j»i,

iiyii. «.To LI. «leöii: ilti» itthxi* ^i^:ni. oij'j»

' ^5 p{>,!.aM.:»pi, c.'iMiiiO ;;H.:»qin<'.».Haio, ikittümv'^,

W.;l]>JIMVJ> M «'<»,^4i>VK^J.l(Ul.llI.i\ ! IK'-pio^.T.W'iexKUX'I.

ii.v(;;ii:iH. n«Y''<ww'). oTKiMimvior -»KypHa.ii, Vi-

vos voco ))i',;iaRTHpy<'HiaM r<.'pAia.ii4j^n. Tc;-. c.

^Bli c."!.!.!!.« — K. Ifoh'v^rjr, nn«tToi.'a pyccicofi

jji?'n'p;vr\pyf, m )i],i'jip8i4»an> jiqx'iioXf/HKi', <-To.i-

cn<^ ii {)j.<K'.Tot>B<Kiifj — - irbnnw «•iJi,><>f<>»a;)pu>,<,;u,

«[ X-|)Jb KpaKiiy:)!)^: «Hwniiif! u JHocToi^KCKiÜD

munirf HO <M'}ioiiH<>ft M,,i,t?i>. p.i;ipnt'>iirnij>":M'.Mufl

fjHX'l., 1J(.K.110'Illil\iI.liMX;. 'UipTL pVdCoA IHK»-.

pj^Typw. (.'h TAKOji) ifo,jii<'T<iK> }{ijp;;.-M;.«»riMi iX'if j

Hi.'k'ü'Hj.iK'i, py»x'.KHM'i. im('.a.'j7».rHit"i,, )iaM>rn> )..(>-

'jt)pw>ro »wx-Tiiyrn. T<u»epi> Kppfcia.

Tp;»n5AijT py< fK.nio iwiin Wh tom'j., qro oub

Hir«K.jrn»iociiiO, MyMeUHl4ur«i<>. Pmn-iK-rbo .iw-

Djjj^ii^K'n.. Bt> Poetin iiywii«*, ••«ibfiljüuiic .ly-

xoMb nopj^jionwijorj. 'n», «rro Ha 3iMi;»,^l, f,ti,i.-i<>r>>

To.ibKO y^onioMT». Euanißjiie ApncroiK. — - üt»

r<K*tiM udjrl.ii) cuoKi Ay^iOHnyjo po.mwy. J^-jn>

ICpaKAyjJin. ;^b.iaf^rb ii'kJifjiKy HuojpaoHfb |)ii3-

I

pi

^pijij.rji. wiypiuua in. l\ipMiLHiu '-'Uunum VIojv

Kypii!;i —Der neue M.rkur '3<|>p;iüMb ')>j>»iu]'b:

«Ivi. AHif, j.*;"!.!,;!. cj'uo <au>3p<»'A:,i,.!ir^^) cnivio

oTiw'Uji;:, ii\;TjK.\6ji(>Cib B<My;u.i'ri*v;i mjjko n'b

a;ioi;:i ix'ifiH jW',\aDnjiio «-in,«) iipoiri.iiHo, »|w>-

iFii>i Hf»:i,i,aiit) coojj^ri^i, u lf<>Ta'r:npvvf)y, »m.^iw^^Tj

KtnxjpoM MW T/uh'pi. cfouub... H«; in. hkxvih
utKiiJi. iiyn. irb iro.^.mjiHo.My üo ;pM;:ci«iiio?;>

sJi,orKj4^B(-i.iii npc,;c^::3wwun. KpyiucHe Kn-
>'onM u n[KWJ(T>^p('r^;ib «-iioU Ha.p<».rj, oi'b

10Ö HJkiaÄi'HHorni )kh;suh, an, iinliiuiuix't. h
wjy lyrtiiHnx'b y;txnVnn. f lipuimHci,- »n vamiK..

kvnopuii iwMiiiiy»..\fo n»\|yrb ich OüopTtrbiiiw ;^y-

Xfl. ..» TövIÜHTimJHU ilt>.M<*Tl.K.iH :KC4»HCrb H KpM-
THin» uv.inn, rmp^u.iaiiii; bliiiiHX'b o/ioin, ;(«)-

cKM'jiittüiy üb fori ,tyxoi»H(»H p>»<;n'prt»l!<iinfl,

Eupünoü, ;ywi i;oiopoö p.'3aontt^H)»i»-uii' in. cmn^M

IVj.taij^tt'Mwft in. Imt mypiia. ;'b v"?,« Trt'Pb;>

b MOCKOBCKMx-b TeaTpaxii.
I

— liL lw».M(;pii. ica-Tprlj ji,^yrL yKüjeuuhui
IparKmj 110 iiO'.rraHoBivb rpm^^iJM Pa<aoia «4»o;^_
jpa: »rb üo.ibiioMb ii.'p<3ijo,'^Ij, 'wb-inimoMi, uji
hvnp:», IfcUK^piOJ'b BpKX^OtiUK'b (Tb H3irfeneHi}}'MH

.irb n.'Kfvri; <;?i, oöin,eii TpaKT>jBiai 5-ix) aicra. Ma*.
wnj 11 !)«'.KiiaLi Koc-iMuom, pa;^pr*/KVTHBd€'nj
xy.r^oiKJiHjci. j\. BtsX'jniHb, My.iiiKy nmueTU
KOMIK vUtTOp'b A. AjflihXVkll^jXJli'b.

-- Jib nyuUK. r'iy.?yil Mo<:k-. X\\i,t),K. lO.
.»••rp.i ifOA'f» )jyicoiuj;vrrn.>Mb llt Itü. ilcMupow

pw iV;>iiic'jBa «^B(;p«ii icijo niLn/^o; k onepenK
<.>ft>(»iMf •' n xa ' ilnpHKO.'i. la^j.

- K. C. CrairHCv/y iM^Kiii roroünrb bb ua;-
rr(>;i:n,<K> upOMj; ij'b X y,^oate''Tbe»HOM'b TeaTiyij

'ILioAi'' ttpiK.BrhiupnUi: c'b K-. C Ci'üÄHCjiaij-

i'Kmh, M. n. .iHjnfHoit, ;i. M. KopeacBoll^
f. M. JfeaHM,^oiJbJ^ B. <I>. rpnöynHHMM-b, H.
M.LM ocKJMmirfMi., IC. Hyp^'/Ka^ioBHiMCb, A. JI.;

l)«niiUM{i'Kion., A. .J VefifKiTb, O. H. Phäo-
ijott.

- 4'jwi <'Ty;i|a Xy3,05»e<vrn4»HHaax) lejTpal
•^TÄMi'b nbG«;y <rnoH cuMhiv^ lIIaxoBCiöyx}.

^^- B<'. '). -Met^e[)xo,t»b/^'b H^.inA'jefn» MjenoMV
•i|w:)iibn;ui«üif KoMHcriH upH Ma^ioMrb CoBt'rlJ

— ÜVh inrfa'rb Kojbiuoit) 'iii.>a'rpa *m<t^mTGM
( »iii'KM,!» CO niKOJOit H OTy^J^-'Ä — 1423 H^
loivfiici. OiiepH;tJi Tpyiuia — 70 <iejioBtin>, ;gf»
Xopb — 122 qe^ioB-bKA. Bajierb — 16Q
'fo.iufrbjCb, ^npiivK^ipon*» — 4. Mhmhctohi —

^

KX) le^ior.'hifb.
^

^^-- II«!pi)OÜ UOÜUÜ ÜOtTüHOhHJOä VI» Bo.!^
luoMb Tw^aTp'b üBH^aib onopa «EßroHitl Ob-]^
iHHjo, .-^uioik) nt>{Mi;^'k'iaBiia.>f. Ouepa ooct%b-
.tv:na A. K. n*}TpoB<*KMM'b. Bb nepBoiTb cneiu
•j^MU'fe MMoryiiHTb Jl. CoClüHou'b. Cjrfcj^yioui,«^

iKXiTJWioHKoä 6y;>[ü'i*h «Ka^pupirb» no/Vi» pyKOBo;^
« raoii'b A. A. (JüflMJia.

I

— ][])(^:Vio.i<i>rabuidJiOji iioonuiObi(a «Fajl«
jKfra,) m, 1-oti cTy^i« Mock. Xyj^. TeaTpg
h'u BH^y OTbk^a r. M

. X\iapw oT;ro«e«a. no-
ivrniiouEca ncix^Hec^Jia Hb 3-k) cnry^^iio, pyioD<^
,VHvyw E. IJ. B<LXTaiin>w>ni'b, r;^t pojib Paiu
oroTa nopyiOHa K). i]aÄa^cjto?«y.

fcnanTopM C i». AirrofN4««% h M. M. Mc
ijuarcjib. TünapHiuccTfio „Fonor^ Pocom*'

.S»t/ und Dmck: Ilermann Ooldblirgr, rott. Abtellanr •<
Il»«nip«l A Co. G. ro. H

»•rMn. 8w 68. ZfiniD«nitrti«ifl<>7.8:
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D«r n«uc JKerhur. Di« bereits im 5. :s<^\)v^an<Q cr-

[dj^in^nöen 3J(onQtcil}eft< „D<r neu« imerhur", ODflündi-en,

brin^>cn im Doppelljcft 7loD./^€^ 1921 ein«n Ucbcr-
tlick über bie jüngfte Citcrotur. ID<'nn es aud> au] 650
Seiten n'idjt miiglid? ift, «in« iimfaffcnbc Dorfkllung ^u
gicben, fo ift es b«m ^«rflucgfb-er G. 3'ri[d? bod) <;«-

Iung«n, f?i«r ein eintieitlidjes i?«ft ju bieten, bös oon
pielen }ft)1 Sc^aj^-cnben n:c)cntli<f]e Beiträge enil;ü('..

^inrid) DiTiC-nn ift mit «iner 7lov-:\\e mrireten umb be-

ftöticit b<is Urteil, b^ft «r ßlr. :}lcc?l!;)I beiJcutenb [i^m-

;>atl?i\'her mlxhl ols in feinen C"'^i;'-^2" .T?Dmnn'?n; 3o-
bcnnes T^. Ped-cr rcröffsntlicht neu« fSrbid*te; ßahar
Crerhes J^cman-Zlucju-g „S'chrt in ^i« töüfls" ^t-cMirt

mit jum ©«•oltüolijten n*:ucren «pifd;«n ©diQifens; Pdn-
bun'b unb S\a\c.(\{ brino-en Öebid/fe; ber •3'cif{t;oUe

21::-a!erhriT:ker ber ,..3^r<:ni^jUrtcr ^eilun^", TScrni^ai-b

Diebolb, einer byr b-efien i^enncr bcs jicueren Dvan^-cs.

übt ein« ,,ftritih jur Cileraiur", b'e. ?um XerftänbniG
bcG iüngflcn S^ba;f^n5 uicl b-3i1rc>ot. nntMy.er-ilnjcic.er

|t.c!:en Ji-<?jcnfinnin ron bchnnnten ilutorc.i. 'SJic in cli«n

outen Iit«rorifd;«n 3c:t[d>vifi«n läfjl fid> aiiii} l^ier ein

neuer (Beift rerrclimcn, ^!er trol} oder ?:vfjcriut.cn Tiötc

tJon hünfilcrifd) ftrcnc^er (ßvl-un!:'en:7-r;t unb 5ilarr;eit.

tion einem neuen TGilcn ;ur J-ot .«Rurtc o'bl. Dii^fco

Doppei!;€fi: Dlc;trr<» tfl m>c!;r öh ein 7)7cH'>to?Kff. es
i-ft }u einem 13ud:e cf:v'crb«n, tcis in heiner litcrariji;cn

"Bibliottjeh fctjlcn [rllte. R. w.

^

It:*».

1^

«

Zeitung: Deutsche Allgcni.Zcimiig

Ort: Berlin

Datum:

-^ÖW?

9^obcmber.3>c^cmbcr(,eft, baä oK Ältft et!Wemt, bringt aU e.pnbcrbcft „SÄun? w^

fcb frl^?rar\.|f^^Ä&
«% 'Sin «-^jr^r^'^l ^»^"' '5 "^'

/
;
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Sa^tt in bie ffiSfte.

(5(U5 einem ölcidjnamißen Vornan)

23on Osfar Soerte.

I.

Shirmgefpenft

3)er sipeictn^Qlbtaufcnb Kilometer lange <öanb'

mirter bie Strcgreßion, " ift bie trage/ fronte ©tra&e

bcs lobes in ber ©üfte, quer über ibren Körper gelegt

oom ©olfe Don (Bobes in ber «einen B^xit bis 5um

^ap «DjÄom 2aiQntifrf)e|Ä?,ean. 25en ungef)euren

S^orjo ^TO^iüionen oon ^^en ujetgen 'ißgramiben

^aben bie J>|d)innen erbaut. 9liemanb finbet in einer

oon if)nen Bet)au|ung ober SSegräbnis: bie ©ebein»

fnp<f)en ber eingebrungenen unb üerfd)mac^teten grem«

bcn roerben oon itjren glanten abgeworfen, unb fie

grinfen on irrem Orte, wo bie oern)i[ct)ten, l>ärtelofcn

acuten oieUeid)t ein ^rtal, ein Sims, einen ®tebel,

ein i^unbament für !Dämonenaugen mcifen mögen, als

groufige 6tulptur, oom Staube n)ol)l Satjrtaufenbe

fonferoiert. ^cin 9)lenfrf), fein Xier ift biefe Straße

jemals entlang gejogen J)as ßebenbige überquert fie

mir, unb faum an ber breiteflen Steile, bie bcn fünften

Seil ber ßängenau5gel)nung mi&t. Slber felbft bie

f(f)malften ajinfdjnütungen fmb noct) ein 3el)ntel biefes

günftels, — fie fmb fleine gurten oon aKenjcljenufer

3U aj^cnfrfienufer.

5tnfelm 9^app6 fleine ^araroane mar nod) fern oon

bem 2lnfang ber neun Xogereifen burd) jenes ßanb bes

Durftes, bod) fleinere Sanbgefc^mülfte ftral)len oicl-

fad) oon ßijbien quer nad) SBefteu aus, Sanbinfeln

liegen alMkilben mie SraÄpfen am ßeibc ber per*

borrten ^^a. ^^
fiebern fie, fo raft bas lieber nic^ im (Jingemeibe,

fonbem fäbrt t)eraus unb fpringt gegen bie Sonne als

fd)n)ar.^er Orfun. 2)er ftaubfpeienbe Krater eines 53ul«

fang, bem bie 5Bänbefel)len, fdiraubt fid) in bie 3uft

hinauf. SBoHte etma ein 3}ionbmefen oll liie i)o\)Un

Sdioitenberge nttd)3eicl)nen unb 3äl)len, bte für bie

J)auer jäl)tofGnber 3Jlinuten über ber Sal)ara ftanben,

es fä^e oon feinem ©erfte eine unJieimlidjere 9Jtonb=

Oberfläche als bie tieimatlic^e, ooU ©etümmeln unge*

beuer blutroter ^{^rotuberansen, — oerserrt unb 3«r*

riftcn bie Umrtfeformen ber 3Ji!ünbung, umgeben oom

2;ageölid)t mie oon mcfenlos meifeen WaWtn aus ©las

ober Qcis ober ^iöej*- S^armor, beren Subftana bas

91id)ts märe.

Gin blcifal)ler ©olfenfrafen legte 3mei ^angarme

über bie fdion abmärts manbernbe Sonne. Sin tintiges

3mielid)t mebte pli3Mid) um bie 2;iJnen. !Das mar ber

Sturm, ber fdiafenbe (Bebli. 9Rod) einmal liefe er ^a^

©eftirn los, mie Silbertüd)er mar ber Sanb ousge«

foannt. unb in bie 2:iicher fdjoffen, mie meilenmeit W'
nb. fd)roar3e Sd)attenftangen: bie .«!amelbeinc. Sie

arbeiteten mirr burdieinanber, gleid) langen S'lubern,

über bie man bie 5)errjrt)aft nerloren l)atte, meil fdiroerc

!5^lumpen, bie Stümpfe, je nier unb oier brunten bc*

»d)mertcn. 2lnfelm cmpfanb einen leifen Sd)rDinbcl. i

ah er unter biefen klumpen bie f^diöpfe ber topf-

ftebenben^J^er millenlos |^ unb l)eTgefc^lcift fa^.

Sr manbtHt 2Uigen nad) ^'anberen Seite, mo bie

Heilen f)i.igclräTiber im 5öinbfd)ut^ eben mie oon ßid)t=

fdimertem fd}arftantici au6gcfd)nitten 3U roerben fd}ic^

nen ^löt^Ud) blies es, ber Sonne entgegen, ©ic 5ßolfe

mar ^erplafc.t, DP^fd)^)u^^en. 5Bas fie oerborgen hatte,

mar beimti''*ifd) im 'Jlüden ber ^Retfenben berabge=

fprunoen. Sd)on fragte es mie mit Ra^cntraUen über

^en Boben, pridelte, ritzte ba unb bort, fdiUig mie mit

tlcincn faulten beulen, pfiff mie eine reifecnbe Sd)ere

ein? Spur, eine ^^^inne, einen Sd)li^, immer ber Sonne

entgepen, — brei, nier, oiele, un^älilige. Sd)on mürbe

eine .iranbooU Sanb qemorfen, eine ^anbooll Sdimülc,

ein«? W.^t^, ein Sdjeffel onll. ©ol)tn? "^cid-) bem 5)er=

melinfd)njan3 2id)t, ber focben über ben 5)als bes

bocff^riqen trnbcrs eTitTD{fd)te in ben furt)rtgen ©am-

mcrberq, ber jnb nufgeiranben mar, ^ubel unfid)tbaren

ff^aub-'.cugs fprannen über \>\^ TOden, unter ben ^nu--

then ber .Kamele binmeg. 2)ann mürbe ber 3Uftenbe

!Druc? allgemein, fttet^ t)eran unb l)Örte nid)t auf. (Er

r^urbe gemaltiqer unb gemaltigcr, atmete mit ladicn*

bem, bHjk|ji ^ud)eTT, mii^bem Stöhnen, aufge-

rcotem ^^Bln. Gin 5^pltbe1^ng an. in ber f>öl)e ?M

fchfacren. 3U rnf^eln (Sin blutiger Dunftlf^leier mit

fclimäniidien ?^leffcn Ijinq nun in notier ^erne Gs

piirnefte unb fd)liff mit fd)ilfiaem Cout. T^as ©eltbcr^

fdiliia Idmellev, paufcrib. 2^pn l)inten hieb etmns un-

t-ilbfnm milb nuf Slnfelms Ohren, bann ^uqleidi in ben

innren, auf ben ^intcrtopf, preiste fengenb unb fdieu-

crnb bie "Beine nodi com. ^m rollen Ungemitter

fdiien fein ^amel fteif :^u roetben. ^ebenber Stein,

hatte es aufgehört, bcn ^opf 3U miegen, ftürste fpeicnb

in tt^ ^nie. als moüte es fid) überfdjlagen, lag tabaoer«

mau am 33oben, ta(tete mit bem SJ^aulc oorroärts.

ber ^als fentte ftt^ «J^e ein ©agebalten, er ftrecfte fid)

in feine ©ruft. Der ^ran3 ber blutfaugerifd)en fjlie»

gen um bie 5Iugen bes Xieres mar cerfd)munbcn, nur

in ben feud)ten 2Bintcln bes einen hafteten nod) einige,

oielleidit fd)on geftorben unb in ©itcr eingetlcbt.

ein ungeheurer Sd)leierbalbod)m aus torallcnem,

orangenem, fd)meUigem ^ubergifd)t fd)mebte gejagt oor

ber finfteren Sonnenrofe; rcfenb gcbrehte Staubfäcte

maren feine Stufen. 9flur unten gleifete ungemife unb

atembetlemmenb ein Seuermat, ber lag, — oieUeid)t

ber Sd)aö ber fagenhoften 2Büftengolbfud)er, bie ha

ausjiehen, fid) gierig beloben unb nie miebertet)ren.

2ll5 2lnfelm, feine Sd)neebriüe mit ben 5>änben

übert)öhtenb, fid) umroanbte, fah er aud) bie übrigen

Tiromebare ber ^aramane bereüs hingeftrectt, aufeer

bem tteineren fohlen, bas im llrjammer ber .%eatur

halbquer im SBinbfataratte flatterte, bis es, oor Slngft

halb bemufetlos, htngemorfen mürbe unb fid) eng an

ben ?Bug feines nödyften Strtgenoffen rettete. 2)a6 on»

bere ^unatier bagegen hatte in ber gan3en S'lunbe oon

5fnenfd) unb 9Siel) bie größte SHuhe bemahrt. (Es h^tte

fit^ hinter feiner 55hitter oerftecft, bem Tragtier 5ln.

felms, aber fo, als l)atk es als erftes ben fadilidjcn

unb roeifen 5lat gemußt: bu mußt h\ii) legen unb ben

Sd)man3 in ben SBinb breh^n, mährenb folange ber

5^opf 3um Sd)roan3 mirbl (£s mar befriebigt, ^xi^ bie

9J^utter bie Slufforberung befolgt l)atte unb mit il)m

gtante an Slonfe lag.

!Der pfobfunbige gäil)rer 9laoi ben 2td)meb brüllte

etmas herüber, es ging feinem 5)erm im Ortan oer«

loren. SRur Sanbtömer pfiffen gleich ©efd)offcn an

ihm oorüber, trafen Stirn unb 2Bangen fo, ha^ er bas

©efühl t)atte, fie müßten bluten. Sie fd)nitten glas=

fplittergleic^ fogor burd) bie Kleiber in bie Qaut. 2td)»

meb 30g fid) ben Xurbon gon3 übers ©€fid)t unb tunfte

ben Obertörper fo bemütig ergeben in ben ^oben, als

moUte er fid) nun, feierlich sur t^ihe ^ß^^t in all ber

roütenben C^ntfeffelung, einfd)aufeln laffen.

Slud) Hnfelm fanb in bie 3one ber minbftiUen Gm»

fnmteit feiner Seele. (Er mar mohl oon bem Ueberfall

bes ©cbli überrafcht. bocf) ^tieb er ohne jebe 2öitterung

einer ©efahr. (Er hörte ©loden tief über fid). ©loden

hingen ben ameihödrigen Kamelen in ben ©üften

STfiens am f)alfe, bamit fie fid) in (B€faf)r unb 9lad)t

nid)t Doncinanber oerlörcn, unb menn irgenbmo eine

©locfe oerftummte, f)aiU fie bie ©rcnse bes ßebens

überfd)ritten unb flang im jenfeitigcn, im 3lifien bes

Jobes meiter. 9Bar biefes SCfien über ihm, unb fam-

melten fid) bort bie ©efpenifterhorben ber obgefchiebe«

nen ßafttiere? Hls er in bie rufefd)mar3e Slpofalqpfe

hinter fid) 3U blinseln oerfud)te, brohte ihn ber tod)enbe

Öuftbrud' 3u erftirfen. 9flafd) bu(fte er fid) nad) oom

?,urüd, mit bem ©efühle, fein 5)im faße ihm als ein

f)cuJen flirrenber Schellen in bie ^änbe. Srrte er fitf)?

durfte nid)t2Betterleu(^ten in bem ©cblöfe bes ^öllifd)en

Ofens? Sparen nid)t eben elettrifd)e f^wnten aus ben

5iaarfpit5en feines Kamels mie ein feuriger S(^roeif

geperlt^ 5Bar er nid)t felter mit einer o^nmad)tnahen

Sd)mäd)e geloben? 2Birtlici) gelaben?

2lber er geftanb fich biefe tücfifd) in ihn gefd)lid)ene

Sd)mäd)e nicht ein, mie ihm überhaupt aües, mos er

iah unb empfanb, nur als Spiegelung unb (Ergön3ung

deiner ©ehörseinbrücfe (Begenmart geroann. — 5)er

Xrommler ber Sßüfte ging um, ber ©emaltige. (Es

fiel ihm ein, fein 55ruber ©rroin, ber TOd)terne, ber

^cinb, ber ihm auf feiner (Ejpebition je^t oielleictjt

fd)on bis 3um 3icle, bis 3U ben 2:uarcg, ooraus mar,

auf geraben 3Begen, er, bem er nad)3Ögerte, bitter, meil

er ihm bie Sippen entfiegeln mu^e, um über 5)cimfehr

ober 5Richtheimtchr bie (Entfcheibung 3U erfahren, —
fein ^.Brubcr (Erroin fogar hotte ihm oon bem Jromm«

ler cr3ählt. dr felbft freilid) l)aik bamals fcf)on ben

alten f^a^rbericht 9Jlarco ^olos getannt. Dort ftanb

^u lefen, nid)t nur ein Trommler, fonbem ein ganjer

(Ehor oon ©eiftermufitanten ermad)c im Sßüftenfturm.

(Er begehrte mohl biefes Ord)eftcr 3U hören, oer«

nahm jcbod) nur bas gleid)mö^ig rohe ©etöfe unb

hculerbe ©epfiff Der bemühte ©illc 3erftörte l>k ®r--

füllung feiner Sehnfud)t. m\i Sd)mer3en legte er fei«

nen Stol3 auf angelernte i>ingebungsföhigteit für

immer auf biefe oermehte, f^i)itffalgcgebene Opfcrftättc,

unb bas mar ber Sinn baran, hci^ er biefe breite unb

biejc Stunbc erlebte.

So lang nun fein 5^aupt neben 3roei ^amelhäuptern.

bem ber Stute unb bem bes t^üüens, brüberlid) im

Sanbe Der ^teni mürbe ihm fchr fchmcr, unb er Q^i^--

tete, felbfioerleugnenb bcforgt, auf bie langfamen 5ltem=

bemegungen unter ber 5)aut ber 2:icrc. (Er log oerein«

fo.mt, oerbienfdos, mit ^mei ©enoffeu, mit benen er iid)

nid)t oerftänbigen tonnte Sie Ik^^n alle bie Unter«

lippe h'-^"9^n' et» müßten fie barauf oer3iditen, bie

^idjtfpcifc 3U offen, bie bort brüten im ^enfcits bes

Xages unter ber ?8lut= unb Scf)mefeltronc lag, bie i^fet

gigantifd) fie übermad)fcn hatte. Den nun mar bie üJer-

finfterung an^ufehen mie eine umgetippte S^ronc bie

hinten l)ingen, ftöubenb flüffig, nach unten unb jclmolX*

ten fid), als mären fie lebenbig unb mürben gefi^clt

oom ©runb. deines Hauptes Umri^, nur Sd)maben

ohne Sorm — feine nacften böfen ©ebonten — ,
infjig

burd)einanbcrheulenb, maren ertennbar.

mk lange lag ^nfelm fo? dx mar in eine bumpfe

Xrauer cntrüdt, eingetehrt in eine 5)cimat, bie nic^

jcnfeits ber See feftgebonnt log, fonbem bie allcnt-

halben, menn ihr ©eift .ben 3auberfegen^a(^, ihren

IT^aum ousfprömte. (Er fd)lo^ bie SlugelWerabe als

oor ihm eine ungeheure 55Mnbhofs auffuhr, ^m Sli^

eines einfaUs hatte er bie ©eftalt eines ^flebelmannes

in ihr entbectt, unb ber 9ftiefe tmg bie 3üge bee oef

ehrten OJieifters 2Bilhelm fjriebemann 35cch. Der lote

bad)te mit feinem 5)irnc:

^hm gehörte bie ©abe, bas ßeib ertönen 3U lafjen.

2lber in ihm tlafften ad)erontifche Scl)luc^ten unb

Spalte. Daraus tlagte ber SBiberhall bes Gebens»

braufens fü^ gebrod)en, nad) holbem ©cfefee fdiauernb.

front oor (Erfcnntnis, im geiertag ber gcmufjten (Er^

füUung, ohne bog eine lange 2Ber!moche oorbei mar

ober anbred)en mollte. (Es hatte feine ©efahr! «0

mar mie hier mit ber bürrcn Sßinbsbraut: biefe jap-

penben unb hed)elnben 3ungen mürben bie SSajicr.-

bälge ber fubanefifd)en Siegen, bie 3wr ?ßerhütung ber

göulnis unb 3ur !Bemal)rung ber ^ühlc innen geteert

maren, nid)t leertrinfen, mie es unten im Süben bis-

meilen gefdiah- STnfelm befanb fid) ja nid)t im Dürft-

gebiet, er moUte nicht hin, obfchon er borthitMintermegs

xoar. — griebemann, ber in bie 5BolteÄaud}enbe,

mar eitel 3mifd)en ben afiatifd)en ©efpeWftergloden,

ben uraüen Xrommlem, ben tTladrtgemalten, — eitel

auf ben (Befchmad feiner S<f)mcrmut, benn bie mar

echt: borum nahm er fie in feine S>anbe, jeigte fic

herum unb ftrei(i)elte fie. (Ein mchmütiges unb gijni*

fd)es ßäcf)€ln glonate bebet in feinen 3"9en, nur feine

2lugen mürben entfter unb fled)enb SBarum fotüe

er fid) no(^ mühen um bas, roas bo(^ mor? Soflte

er es ermürgen ober es oerboppeCn? ©armn ^ord)en

nuf bas, mos fcftitffalshaft oerhöngt ift unb in ber ©eft

bleibt, fo ober fo? greilid) nicf)t megt)orc^l öergeffcn

unb Dcrloren foll es ntc^ merben, meil es anregeab

unb f(f)ön ift, meil es Qual unb einaigcr 3öert i)ft, »et-

fudjung unb ein 3auber gegen bie ßongcmeile! 2(ber

iQffen mir es ja ungeftört in feiner «ötUfürl »k*en

mir genügfami * Soiift tonnte es ins Ungemefjenc

roadjfen unb bie Orbnungen ber Seele, bie aus gteube,

gurcht unb Staunen erbauten, oerjchrcn. 2Ic^, unter-

meilen ^mar muf; ich fleiner unb möber merben, id)

merbe ber Orgelfd)läger ©ilhelm griebemann. W^i

bömmert ein unaufgeregtes ßanb, SSerorbnungen fpin-

nen es ein, mir bämmern muffige Stäbte, ol ©as \^

bennod) barüber hinaus meiß, id) barf es menig oer»

raten: ben anberen flü(f)tig, obenhin, 3opfig» fd)müd)«

tenb in ihrer 5Cieife, — mir felbft geheim in großen,

garten Selbftgefpräd)en unb feufseub. ^\d)i fpringe

i(f) mehr, \d) h'.nfe nur notf), aber es padi mict) finster

unb er^ümt ein (Berft unb fiütst mich tur3 in gcuer»

unb 3:rancnbäber. 5a, id) bleibe mir gemig unb ftcl)C

unerprobt für ben Sieg m jebcr ^rüf^ ein, t)oc()='

fahrenb, anmafsenb. — SBas fd)lud)3t in mir? ^iVic^er

bnmmern bie engen Stäbte unb unter taufenb t\)'m\v

gifd)en, fäd)fifd?en, bronbcnburgifchen «Rafen Um es

als SSormurf- bn bift unter unc! Da mirb bie Dam*

merunq talf iger lag. — 2ßie hinter tauben Ohren nur

nod) baucrt mir meine tcüurifdie SSifion. (Erfcglatfenb

fd)leid)t bie Xrägheit an, bie 9^ot brängt fid) mit ein

unb forbert auf, Sd)äbigteit unb 2lrmut 3U oeradjten.

2luf! aSon ben roohlbuftcnben 5>allefcf)en Krämern 3«

ben übelbuftenben ©erbeml 2öas tut'sl 2lus hon ^ir«

6)m in bie Kneipen, — man nimmt bie Oual ja m^^

bie fid) burd)aus 3um Sinne ber 5Belt aufmerfen "miöi

llnb hat nid)t fchon ber SScter, ber gr3cuger alfo audi

ihre ööfung gemußt? ^erehrungsmürbig bift bu, 350^^

ter Sebaftian, — ober bu bift mir, unb ift man fidi

felbft benn oerehrungomürbig? Wan nimmt ein 5^oten'

heft bes aSoters unb fdireibt an bie Stelle bes oäter'

lid)cn !Ramens feinen eigenen. Damit ertennt man an:

mos hier fteht, ift gut unb trefflid) maf)T, bas tonnte,

bas mödjte mon felbft fein. 2! ber moynon felbft fein

tonnte, bas ift nid)t ehnoürbig: man tflnarüber fpot=

ten unb lügen. Wan barf bas Sd)riftn5e bes ?Bater5

or räubern, oermerfen. 50lan barf barüber 5u fich fdircien

ober fdiroeigfam miffenb fein unb fid) 510I3 unb tBrannt*

mein taufen. Summa* 3mi(dien ber ^fdjm^ber genia»

ien Ceibeufd)aft i:nb ber fd;mut^ig blöben Äfrf^tung

führt (xu&i ein fd)roieriger Schlnfmanbler« uüj^ Seil»

tän3ermeg.

Unb auf biefem ^J^cge bin id) jefet nad) 5ahrt)unber»

ten bod) mieber h^er in ben (Elementen, ni(^t mchi

griebenuum, geforbert oor bie ^^ofaunen bes ©eltge«
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bet grofee ÜCtommlcr. tenn id) bin oon 2lnbcQinn einer

bet (Seiftet, btc In bet SBüfte tiaufen; unb jemanb t)at

OOT mit bie etirn in ben Staub ßebriicft: oon ^nbe«

ginn einer bcrer, bie in bie ©ü(te gc^cn unb meine»'

ßleiiten Jinben unb ertennen. —
2tn(elm tonnte nodjtrnölid) bie Dauer biefer fei-

ner ^Sorfteüunflen nirf)t beftimmen. ®at)rfd)einli(f) M«
ten fie fidj in ein paar 6etunbcn sufammengebränet.

benn er glaubte nickte wettere« getan 3U ^aben, als in

ober Bangigfett bas ©nbe bes ©turmes ^eranjufebnen.

ms bicÄifcgcnoffen fici) in ben l)etteren Xag er-

hoben unbWitcrritten. meinte 9laoi, bet ©ebü ^obe

tDo^l jiDanöig 9Jiinuten gebauert.

Slnfetm roar ein iilberncr 3J^ann getoorben: auf

bent Si^roeiö, ben er oergoffen t)ottc, ©at bei gtuG«

janb 3ur t)cllen ^ßronjetrufte geronnen.

Gins ber ^üt)ner voai in feinem Ääfig geftorben, —
tv]\\di ober ermattet.

11.

nJZänner fönnen ni(f)t roerter. Sc^lec^te Söate. Cm
glud) oerftöBt fie oue bet ÄoratDone. Sie bleiben 511*

rüct. Die Sonne, ein !od)cnber Stein, erfdjlögt fie mie

roiberlld^ fd)lüpfrige ^«5^. ©teoiele f(^ont Der Sriebe

\\i grofi. 3f^o|cnmeere pon fiid)t überfd^meren bie

Staubförnd)en Sias. — 5l?egcrtinber lajfen i^te rom*

ätgen ?^ulfe l)üpfcn gegen bie nmtlammening bes

^tmmel^o^en Durftungetünw. Sie werben an bet S*
fterne surücfgelajfen. Stiele, kleine Sfelette üegcn

bort fd)on oor ber Stnfunft ber ßebenben in Raufen.

Orüne, blaue Se^en bebetfen noc^ einen Säugling»-

btufttorb, eine 51rmfpeid)e fpreijt bie fymb in Wt Stbe,

IRadjbem bie 3:rAannen ber Jlinber in ben blutig juden«

ben i)immel oor if)ren entaünbcten Slugen !)ineinge'

ritten (inb, fönnen fie mH ben Sfeletten fpielen, mit

tbrer eigenen tünftigen ©eftatt. — 3n ber meertDeiten

^uftf be« Sriebens mufijieren fie mit.

' 5äl) fanf jet^t ber Slbenb. ^imf, fec^ ^atmenl)aine

— bie basugeljörigen 3JUirftflecfcn fofj man nii^t —
nod) ^ogereifcn fern, aber bennod) beutlid) in ber burd^»

Die ®'»/^"^""\'; rÄen"öuft, büntten «ie rieTige fdjmar^e ©affer«

(Segen Hbenb Ijbrte btc Dunenlanbfd)art auf. m^- ^^. ^^^ ^^. - . ^^ ^^^^ ijcrobftürsten. Se^r
rtffono rftrnfthiHrhpf ifiopii Hodi bem StUHue roett- ,, . ^ ,*.*.. 01^.1^- u t..»„s««««^ \öiu,vgerilfenc Öra5büjd)el lagen nad) bem Sturme roett«

fortgel^lcubeTt uml^er. t^c"bod) bas ßeben lieg pd) jelbft

im anjdjetnenb t>öUig Teben oon feiner ^atoftropl)e

rocitcr ocrtreiben als -lis tn bie notbür^tigften Sd)lupf--

ruiafel. Set^t roimmcUe le^c 33cule im Sanbe oon ^a«

yein; [ie toarer in Citbe gepaart. !Die Kamele roaren

rotebcr ben räubciijdien ^liegenticeren preisgegeben.

SBiG gen)öl)ulid; t!ratH';tcrT bie?c ^idi um bie Slugenbrun«

nen, aus be;icn fie bod) r.id;t i»rhenslid)t fd)opfen rooU»

len. 3d)leTm, ^J3lut mar \i)x ^egc^r. Sie mogten pd) m
btc ^akrf/^T, uniiefümmert um bas ?ltemrauf(^n,

?te jogen otT bem ®tibelgtat, am Saudje, über ben

knien. 2lb cnb 511 fttiog ein ©ogel herunter, flatterte

in tiefen Reifen bentm unb l)afd)te oon ben fd)rettenben

2?cincn eines ber in il)re SSöUerei oerjunfenen 3n«

fcften

!Det fcfte, fteinige öeI)mboben trug ein tmimelige«

(Be|led)t oon fdjeinbar anfange unb fd)cinbar 3iel(o(ert

Spuren. Die Stamele, ftörrijc^ gegen Öcnfer unb 3"*

gel, fiefeen Hd) an ber oorgeseidmeten ffülle oon ^fa«

ben nidjt genügen, fonbern fud)ten eigenroillig abfeits

irgenb einen Settenroeg, famen jebod) immer roieber in

bie 5)auptrid)tung surii'f. Die f^o^len njurben nid)t

gefcbroinbe fd)tenen bie 2td)ter ^erab^ubonnem, jebet

ber ßeuc^feme fam in einer ungel)euren fiorotne 5^ad)t

bie fallen f^inftemis ftauten unb hemmten ftc^ im

Stur3 unb blieben ooll magifd)er ^Stttemis ©ie über

einer nwrmen SOleeresflac^ fd)toeben.

©irflid) glaubte fi(^ ^nfelm ouf ftorten Sc^ltem

burt^ ein SKeer getragen. !8or il)m ftcpfte bos gto^e,

eble, wei^e Xier Sflaois. Diefer näfeltc eine SiRelobic.

^n f^albtcnen lief fte ©ermutig ©ie eine Spule unb

fpann bie (Einformlgfeit ber giäc^ auf, bis bo» broune

Dämmemefc fOTtgwfll »ot mb »erfwraeÄei fk4

gffnete.

Die 2ß»egen|d>rttte ber Kamele Ratten :;ulz^ einen

?\br)tl)mus fo geroaltiger ©cite, fo m.ad)tooner ß^ng«

fomfeit, bo^ man bie »eine a^^nfö«^ oerlängert ben-

fen mufete, um ibn 50 begreifen. Die €d)tdjt an» bem

feften ßef)m, ©ips, Stein imb Sanb ©ar nur nod)

©cfenlofet 3:rug. Die breiten ^uffroltcn ©anbellen au?

ber rötfelf)nften unterirbi(d}en See, oon ber bie 2lrober

jprat^. Dirfe Salaflut erlHt bort i^re e©ige 2Ibfel)r

oom Xage, gallig ftieft p« ®öfe aus, ©enn fie geftort

©urbe, brac^, erbol)rt, 5U©eilen in Ijei^en Duetten

mübe, ftrf) gu freuen. Sie id)e«erten fid) bröngenb an empor ober erfäufte jäfjjormgen Sdjlucfes ben ^bret.

ben Stiefeln ber IReiter unb tm ber f)aut ber Gltern=

ticre. Sie gingen b«wfig angelcbnt ©ie leicht Xrunfenc

mttl

2lnfelm füblte bie Seibe bes ^Turbans, ben \^m

Rooi ben 5ld)meb neu umge©un^en unb an bem er

!Baden?lappcn {)eroörae3upft l^oüt, m Joft ber 35e©e'

gung leis gegen bie 95kingenfnod)en tupfen. Die ©tb«

jdjeibe, bie braun unb rot unb gelb, oom |d)orfen ßic^t

berausgefeilt, in ben f)ori5ontfreis nefpannt mar, bPP-

notifterte ibn faft unb madite tl)n 5"t f)attu3inatton

feiner fclbft. 5Rid)t er fal) in bie 5)ammaba l)inau5, fon»

bern er njurbe ocn bem, ©os in ber Unenblic^feit bintet

bem •f)immel lag, ©ie mit feiner Seele angefel)en. 53or.

toeggenommenes feiner CFyifienj enoadjte bort unb

nntrbe fid) fpät bier in ibm feiner bcmufit. Dort ©ar»

^^cte ein bra^ lal mit Räumen, bic ftatt ber griiditc

^r93ogeIneftc^^gen: bie ^crne bicfer 5rüd)te 3©it.

fcbertcn unb fd)iugcn mit Sd)©innen; bas 5leif<^ bie»

fcr Xraiibenbecren ©ar tierifd)es t^leifd), ber Saft ©or

S?lut. Das Tal münbett in einen toten, ©afferlcfcn

Strom; an feinen ©ilben Sclsufern Vetterten 2lffen

©ie bic 3eibl?r oon Sdiattcnflbf3en. Unb ©icberum

nicit baooti, in 5:ibefti, lag ein ausgebrannter Krater.

Du ^)a^^erft brei Stunben um feinen 9lcnb. Ueber

ßiefe man t()r nid)t bie «Rübe ber SSerborgen^eit in

ibrer jmölf SiRänner tiefen Xiefe, fo quoö fie irgenbroo

©0^1 als boraig bufer Seim übet bie Obetfläc^, ber

Sonne 3um Cffel, an onbrem Orte bratfig, foulenb, oer-

peftet, überjog ^xä) \n \)en 6<^ottf mit bem trüben

Sal3»©ife. 9®o nidjt, ©ie am 9lorbranbe unter bem

Sabaraatlas, bos fagenbafte 9»eer gemogt ^atit, ©ar

einft ein ^arobtes ge©efen, rnib out^ fein öeben ^attt

^ffer gebei^. 2krfunfcn ©aren feine Ströme au«

ben meilenbreiten Betten unb Ratten bie fanften ^eme
unb 5öolfcn, bie in ibren Spiegeln auf (Erben gemefen

©oren, mitgenommen in bie iiefe, bie ©rasteppid)^,

bie 5öölber oon ©ranatopfelbäumen unb ßimonen, bie

S)erben bes monnigfadjcn ®etiet»

?nuf in ber !0litte biefer Oebenei, bie fieb3el)nmal

fo grof^ ©ar ©ie $rnfelm5 5)eimaterbe Dentfd)lanb, im

9?abcl biefer Oebenei ^otte ber ftiebenbe 5Rigris ^xxm

groufamen Qtr^n ein poar Ärofobile jurürfgelaffen,

iic etngeterfert in oerflud)tem (»ebirgsfumpf. 5öann

iDÜrbcn bie oercinfamten Xicre fterbcn muffen? ©ar
es tn biefer Stunbe? ^Bnr es fd)on oor jeljn Sabren

ge©efen'5> Gin 9^eifcnber ©urbe fetten in i^re S5er-

fd)onenbcit ocifd)lagen, fab fte, fd)eu, ent©i(^ wib be-

riditete ben aJlitmenfttien fein abenteuerlidjef (Befic^.

Ijaft ©anbelnben S<^icffal» unb lat ^n, boB er ^m

^eUrid)tig ©ar, um in feiner eigenen Xier^^eit ein5u-

ftftlüpfen unb bort Sc^mö unb S^lumlner bes M^
5u flnben.

gaft ängftlid) fa^ er $u ben beiben übermütigen

gütlen hinüber, fie möchten in ben ®runb©affem er-

trinfen. Dann mufete et lo^ieln, ©ie ©eit er fn^ \m»

nlerenb ocrlorcn ^ätte.

Hebet bet tiefften, flüfigen S(^(^ toax bie bumpfe

Sd)id)t CFtbe. Serfoö, S^, (SerSa — abgelebt. Sie

3n^ltc nudH- ^^ "^'^ "^ gleit^fom als geftautct

?RQum oot^onben, niebttÄfdjlagene !R«^^. Do« gel*

fttt^ofte 2:iet 9tQoif bi^botete fie 0^ S^nftanb,

unb Me übrigen Dromebate folgten.

2lber über biefer Sc^ic^t ©ar ©ieberum eine Scl>id)t

lebenbigen Sßefens, ein bl(f gefnotcter aucfenber Tep-

pich in nun oölüg (Rngebunfelten. 2JliUioncn Slugen,

bie «nfelm ni<^ fa^, foben bie ©ett. (5n farbiges

Srifteren oietteit^t, ©ie ein ^)eimlic^ Wetterleuchten

ber erbe, ©ar bie ftumpfe ^{M)z bruuten in ?E3iirflt<^

feit. Springmäufe ©irbeln in fo raf(^n Schlagen bes

^2lbf(^etten5 ba^in, ha% e« njje furrenbet 5lug a«^

Tte^t, aalglatt befdjupptc Sflnfe tau(^)en mit tofltü^em

^opffprung unter, onbere CFibet^en mit poraetton«

©eigem Saud) erftarren jum braunroten Älofe, inbem

fie if)ren 5Rü(fen geigen unb gu f)ufd)en aufboren,

Kgamen flehen, mit gutmütigen Slugcn, fopfnicfenb

cm SBegc. Untetirbtfc^ Diabemfc^longen ümgem mit

ber Sd)aufel i^et Sd)nau.3e in bie Obenoett ^inauf,

bie gefabrlid)en fleinen ijomoipern braufen mit'i^ten

raul)en Sd)uppen ober oerff^iiDelgen ben lauernben

lob in ben a©ei 3:ri)pfd)en il)rer ous bem Sanbe

lugenben ^nierfpiben^fpß glüf^enbn J|M)i4 ^
(SoufeH »% (N<^V V^

«nfelm fo^i ba» oße« mit gefiWoRö«« H«9<n.

Dann fa^ er es mit offenen 5lugcn an: es ©ar ein

unberoegtes 3Jleer bes tjriebens.

,,(Jf Ifl leer unb ftitt", fogtt K |h «ooi ben SO^meb

^od^^q Xögereifen, fe ip «ih; b^fft bo «fc auf d«
Wenfdjengeftaü.'

„0 nein", enoiberte SRaoi, „oiele SSöIfer ©o^nett

oor uns unb rings um uns. ®it ^ mitten unter

i^nen."

Mo finb fie? S«iö< ^ ^^''

„5Bit ^aben glei^i eine JUieberloffung erreich, Du

©eiBt ©ir rul)en in ber Oafc ^ier bid)t oor uns. Unb

bann, in olclen Xagen, ©irb uii^iunferc Strafte nacf)

Süben führen 3©ifc^ ben (Sebteten ber Xubu unb

Xuareg."

„r^ft es ©al)r, boft ju unferet fönten ein ftreit-

fü4)tfger Stamm fein ©irb, nw e» immer (Erft^lagene

unb ©lutenbe gibt? ©0 man bie 9Renf(<>en bie SSet-

norbten nennt? ©0 fie 0^ O^r, 3lüfe, Singer ober

binfenb einbergeben?"

„din l^t aus lautet 5(tüppeln? Sefc^reibt man

es fo bei eud)? 9lein, i)err, bo« ^be ic^ nit^ gefe^'.

(fr lad)te laut unb i)ameb grünste mit. „(Bin 53olf ou9

lauter Dieben, fo ©ill id) es e^cr glauben. Du fe^rjt

bidj um, unb bein Xier ^ ©eg ©eit unb breit abez

©or niemanb in ber Steppe. D« f<^allft bein (Bemcljt

tnit Strid'cn an ben Siäbr es tommt

9la*tneftein bangen reglos gefrümmte S<tl3fd)Iangen Ober ©aren bie Strofoblle unfterbfic^ über intern oer.

oon ben ©änben na(t| innen. Der Bergbed)er ruljt

deiner ftöii ibn, faum. je-fteigt femonb in ©ciBem

nber rotem Burnus ©ie eine um 5abrtaufcnbe oer-

fpätetc i^lamme über bic f(^arfen 8fl^ne feines großen

ilunbes.

2^05 roor es um bicfc Btlbei? Sie ©aren (9cbid)te

ber Sonnonnlut, oiifaebokn aus ibrem ?Raumc, b^t«

qetrüpen, einanbcr folgenb nad) bem ©cfct^e einer

grof^en ^ufif.

9^flrf) ben (Befet^en einer grof>.en 5y?uPf löft pd) nitn

bie 9Be(t in einen grunMofcn ftitlen 03ean bes I^rie«

bers auf. Bi^r aber muffen OTiübfal. Sffircf?en itni)

^ef)bc tDQlteiflBRmit ria<^ ®ef«t^ Pd) oor ii)nen crfennc

unb. fie Dcrjcbrenb, ©irffoi^t ©erbe.

SflQnenf)änbler i^ogenJUber biefes (S^erött treu^ unb

einer i^re Spuren. CFrfd)Dpftc 5^unbc, Me fie beqldten,

fWn^jMj. rociter, ibre f)önaenbc 3"ngc ^W ©it'

ein ®i<<^^,bie unfruditbare (Erbe nä{)cr nn ibre oor

(Rebulb, ld]leUnben 2lugcn bcran. Der .^opf ©eid)t

ba bie glübenb fteincnbe Stointafcl fd)on on ibn ftofeen

©m, iettlicb aus. Ober [ '
^ er, bef(fi©ert oon ber

3itttge, nicber gegen bie c>\M\z'f Stlciner Zot öer

funfenen bluffe? Sdnoebte i^r Sumpf nid^ nrte ein

trüber ©olfcnbotter ^htx bei erbigen Xraumjone unb

biefe über ben ©affcm ber liefe? i^auflen im Sumpf-
botter nidjt Drad)enbämonen, unoergängli«^ 8BS(^
— nur blöben 5roenfd)enougen ÄTof(Ä»!!e?

?lbcr toarum bas alles? — Dem Streifal nat^u-

ftnnen, crrocifte feine SD^iffif.

5)^ül)renb ^nfefm bie Sü^« \t\nt^ Xiere« über ba«

oerborgenc !TReer fdirehcn fab, fam Immer me^r no«

^er iincrmefibnren f^rne anf ibn ^u. Die Scbritte

fd}!naett ben laH in ben ^lufbrurf) unb ^Sorüber^ug

ber Dinge, ibr ?\h,niV)mu6 mar nur ein (BIcicbnis für

ben ari5fcren ^^hnt'omus.

Die 'Bilbcr unb ü}^nrd)cn bt/ Itmroelt tankten als

\s(x^ 9obI'eb.*olo ber Sinn ibres Sd)teltens braufcnb

um fte Stumm, regungslos b"tte biefe ©clt bleiben

muffen: nun ober bottc fi? Tuf) in"^lut unb ??Ieifrf)

f'berfi'ihrt, Tid) erhoben, fidi in bucfUge !Riefen mit

93nq€iröpien ocrmummt. So trotteten pc laftbar ^ta

Sternen entqegen

(fbrfurdit oor ber Xierbeit ergriff Ulnfclm, eine 53e«

butfornrcit unb Sd)cu oor ctmas, ©ae ibm tricbrloQ

})tmbe! jc^on oerfdjlungcn com C32an bes griebens, i:lK>ilegcn ©ar (Fr fauevtc a.if bcin Ülüacn te^ bciy

^jbf es tommt ^j^bbanben,

beine ^iftolc oerfd)roliW aus bet 2:afc|^(Sin 5?oIf

oon ßügnern unb ^trügem, S)tii, — ac^ ein ^o\l

be« Jüngers unb bet Armut!* —
„(Js ift ein SReet bes ^iebens tingsum. 9hit ©it

mH unferen fursen ©ebanfen oerunrcinigen mit Un»

friebcn bie einaige ©ette. bie ©ir gerabe gefd)öpft

baben unb trinfen motten ober trinfen müjfen -— unb

nennen We gan^e fflut unrchi.*

„Dof nennen ©it leben. ©Sr« es nic^ fo, bann

lebten ©it )a nit^^.

Slon fttt in bie Oafe ein. ©öbl f)unberttoufenb

turmgleit^ ^almen ftorten P<!^ jn ^ufe. Die Stabt

Wieb obfeit» ©erborgen. Sdjmarje ©cipre, Y^t\ unb

fte«, flo^ bie eaufen 000 bem Soben in bat Berg-

«ert bet JlötW unb i^re ©tnibeC bröd)en pd) gefSebert

nod) allen Seiten. Die CPtnfamfeit bet Statte ergriff

Mnfelm mit bem ©orte bes ^ropbeten Jeremies r>on

ber oerlorenen S'iac^tbfitte im (Burfenfclbe. ®r oet«

ftanb ben Ätang, mit bem bo« gcfungen ©ar.

Der im Sflürfen ber S^aroroone nufgegongene

5J?onb btirdjbrang bie jjjume ßuft mit tjmL etfemen

Sffcn^. Die 5^:^eb€l bel^almen flappertÄoie et©as

|d}©ar3 ^Serroftetes im ©inbe, über bem ßabi)rint^e

ber ßebmmauern. (Bleid) Dfhtincn teilten bie, fdjeinbar

ürenlos, übcrmann5l)od). 3al)lrcld)e (Bartengefängnrffe

ab ^om bilden ber ^HeittTere jcbod) fab man binübet

in bie geilaufgefrfioffenc (BraswKbnis. ^obannisbrot-

bäutr.e, t^cioen. ©übe Olioen, CEitbcn, Opuntien f)atten

fid) ibren ?Raum 3©ifd)cn ben greifen ^almen gefud)t,

©eld)e pnntos ibre Strnbnen 3ufammenflo(bten unb

' unrubtg ©ieber aufbröfelten. Dit^t unter ben 5^ronen

j
ongniaqclt, gvlnfte:. büufig .'ipfcrbefcbcibd burd)' bas

• ^)Qlblicl)t Ijcvab, bclneir.e SDionbfrci^en; fie foUtcn bem
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©liicte bcn 5ßcg roeifen.

S)ameb mar, mic QeiDÖl)nncf) in einer SicMnng,

nbgefcllen unb fcf)Iid} auf ^at5en|ot)Ien ber Karawane

Doran, in (einem roeißen 5>urm«6 einem Orrli(f)t Qleic^.

Die umgc^iinöte giinte mit i^ri>r Xrompetcnmünbung

;^cidmcte firf) roie ein Hocf)t auj feinem ^f^ürfen ab. 5(n=

felm auf feinem mit 3:cppicf)cn unb Säcten gepolfterten

6cf)auFeIfiöe fd)mebtc il)m über bem marmen 3Jlaucr=

Iabi)rinl{)c langfam nacf): nid)t fein JRcuner trug itjn

mcbr, er flog in magtfd)er ©eru^anifeit als ein feiiger

©eift. Der ©ol)[gerurf) perfifcf)er 2)!(i)tung ummölttc

it)n, unb bann fd)icn ber Iiid)ter felbft neben if)m bie

SMte 3U teilen m^ 53erfe großer, f)olber ©eisoeit

^jBRmen — er lB|te nidjt, teer. Ober fangen nur

bic müdm burd) bie €ommcmad)t? 3" \^^^^^ ^ted)--

tcn, am %n%z ber aJZauer, flo^ bas bunfle, be! einem

!imonbe5burd)brud) gelbtrübe Oafenujoffcr. (Ss mad)tc

jcbe Biegung, 5Binfelung unb ^I)re bes 5öeges mit.

(Bluctfte es einmal auf, fo brürften fid) bie oufmerf-

famen ITiere furtfttfam beifeitc, ^oben bcn Äopf, rDolI=

Icn fdjeuen unb sitterten.

<ß5enn ^amcb bas mertte, ftlcfe er einen jornigen

Äef)llaut aus, ol)ne fid) umjumenben unb feinen 50flarfd)

3U oerlangfamen.

„2lls roäre er fc^on In feiner ^ctmatftabtl" meinte

5?aoi ^eimlid) unb läd)elte.

STnfelm faf) it)n fragenb an.

,2)ort l)aufen groei 3}lenfd)engruppen tn 5tDei Ouar-

tferen, unb oiele tommen lebenslänglid) nie in ben

55e,5irf ber anberen, menn fie ou(ft fa!t alle ben ganzen

Erbteil als ^aufleute burd)reifen. !Dte ©änge in ber

Stabtburg finb nad)tfinftere (Bemölbe. ^?allt bir ein

Sdiritt entgegen, fo rod)elft ober bellift bu ben Hn*

fpmnÄjtg an, roicjMr.cb eben, unb bu mei^ nad)l)cr

nid)tHtr bir ooriB^cgangen rft. Die Xritte poltern,

bic 3unge fdjoeigt. 9Ber rcld) ijt, tragt mof)! bei 2age

eine Cnterne burd) bie ^iitftemis. 35ci 9lad)t ift bic

.^Büftenftabt ein fdjtDcigenbes 3)laulmuTfsreid). Dod)

an ben offenen Stra^enfreujungen unb auf ben ^lät=

aen ftapeln fid) aUe 5)anbel6fd)äl5e 51frifa5, Scibe unb

IBaumtDolle in attcn f^arben, 5!JletaIle, ed)iDefel, f^elle.

(Flfenbein, 8trnnf^cnfebern, perlen, 5JZeffer, Spiegel,

aj^atten. ^örbe, griidjtc unb roas immer bu nennen

magft."

f)nmeb {)otte geprt, ^a^j oon fetner 5)eimat gefpro»

rf)en mürbe unb fd}leuberte mm oielc grobe SBortc lout

grun^enb oor ftd) gegen bie ö^rbe

• „3Bas hcii er gefogt?" frogte 5lnfelm beforgt, unb

9Zaoi bolmctfd?tc es ii)m. (Js maren ftolae unb järt«

lid)e Grinneningcn aus ferner S^inbt)cit gemefen. t5d),

5Sameb, faft öls fhiobe auf bem ^cxti unb ma^ bas

9?[^a?fcr ber 6tutenquelte ben ©arten ber 6tabt 3U.

SPcnn ber (Eifentrog oollgcronnen mar, fnüpfte irf)

einen 5lnoten in bcn ^nlmfafcrftrang. So fd)lang tdj

ricl? Xaufenbe oon 5tnoten unb lenfte tici^ 5Bnffer in

bic SRinnen, ha^j an allen CFnbcn bie ©orten fatt unb

lebcnbig mürben. ?d) nloubte mid) frei unb mar ein

Sflanc, benn bie Dbrigfeit fam, bie ^oten 3U bered)»

nen. ©äre idi bamals fd)ön ein 3Rann gemcfen, id)

Jintte ben Zöllner, ben dürfen, meggetrteben, il)n er«

fd)laaen.

^a&) biefen SBorten blieb er ftill unb mar niel^

leidit in feinem bcimlirf^en !0?aulmurföbau untergetaud)t

T\a<^ämdb2 !Kinnfa^^fd)te lauter. ^Infelms Tier

iDolltp Wran bie ^J^ouer preffcn unb ging nidit mei'

ter. Da crfdira? ber ?>TcTter felber an bemfelben ?Hau=

fdien Gs fan? ihm aber non ben bimmlifd)cn Strom*
fftinellen ber Wrldiftra^e, bie ;^mifd)en bcn letzten ^al=

men ber Onfe binmantcn l)erabftnubtc. Sie ergnfj fid)

in bas icnfeitigc f^ricbenemcer, in bem es I)eute fo

oicl nma<>trteben mar. Der gl?id)e Ton fdioll im ftür=

,rnbcn W:(d>ffrom, im !l[Rr?cfcnaefiimm, im Xraum=
'liebe bes Werfers, im 55?egrTnnfal. Unb alle Silber

feines f)'rns maren bül)in gerid)tet gemefen, maren
barin untergegangen.

5')altlos, roie entfet^t, fprang er oon bem ^Mtv
feines tieres unb ftanb neben if)m, gleid) unb pleid)

tn einer t5reif)eit, oon ber 5)ameb, ber !Rebea, nid)ts

mu^te.

(5Iu5 bcn 5Dlonat6f)eften:

„Der !Reuc «mcrfur", 3r(iind)en, Berlin.)

Sas alte itn^ Hi iti^ue Soür.
55on Gmfj

®Qs f^ ^of)r fof^ Qtn ^u6^ fettes 53ergcs,

roo bic ^ofirfreifc ber 3ctt ficfi i)ffttcn unb
fAltefJen. (fs fab hinab tn bic bobcnlofe Sd)Iurf)t

her 9^ernonocn!)cit. btc oon loutlos mnTIcnbcn
97cbcTn erfüllt mor unb es Barrtc ber Scfunbe,

Mc es binabrufen mürbe in bie 5!tcfp ber 9^er«

nanqen!)cit. *?Bcnn es bic 9luqen cr^ob, crblicftc

es bos meitc S?QnÖ mit (einen 5>örfcrn unb Stäbtcn,

feinen ^lüffen unb Seen, fol) es btc bcfcfinciten

3)äc^cr unb 5öälbcr, bie toeifecn gdbet unb Äird^-
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<r>ort fdile!d[)t es müb itnb tcc^cnfcuc^t

3)urcf) C?^affcn, blc ftc!) feftlirh fAmücfcn.

SBolb Mnqcn «Bciume ooü ®eleud)t,

Hnb ,^inber iubcin doc (Snt^Ucfen.

5)ann fltnqen ©tocfpn ctnft unb fc^wcr,

Hnb fromme 6eelen bort man ftncicn:

^^'ir^om ioimmcl I)orf), ^i^x fomm trf) ^er . .
/

SiH er bcm 5^mb coo^l 6d)ul)e bringen? . .

.

. Äorl 95rög?4Ä-\

n»

Set iu?.
ßegenbe oon "31 1 f o n s ^ e fe

o I b.

Smand^mol u)or es il)m, qIs riefen bie 6tcrne:

.3efit, 3efu".

5)ann firitt er aus bcm rupic^en 5>unfel

feiner (öcbctftunbcn in ben ^utfcnbcn ßiOtfreis

bcs ^ec^erflirrcns unb J^reubenqefancies.

6oc^ ben fchtöülen 3)«ft einer Quftbirne ein,

befranste bas Söitpt mit ben felilhcttöcn ^}vx^'

men ber (^-ürten unb feqnetc mit ben 6tral)Ien

bes im i^riftaH Ieuci)tenbcn deines ben 6clön)arm

ber Sauten unb ^reubigen um ficb.

6ctn ^:>er?i glomm auf. (Jine ^(xM ber Siebe.

6etn CS^e^irn bi*t<»te Sf^fÄltnen wn^ Spritze,

in bcnen bie 9Bottf (Htfqlübten in ber bertufd^en-

bcn gflocftbcit bcs (^rieben?.

6etn <Rürper füblte fid) ein« mit bem üppigen

J^rouenleibe ber grl cd) ifrficn ^ublcrin, in beren

SBrufigcrDogc er feine ^lirfe <f)mttc, in benen i

'

öinnesluft" einer ^elt log. .TiOd) ein austu^

bebecftcr Settier über bie t^runffticge '^t<b bur*-

jubelten öaufes unb ho!i ben SRciftcr um $)cilung

ber eflen C&cfd)U)iirc, fo mad&te i^n biefer auf

ber etelle gcfunb, bieg il)n ©ein trinfcn unbi

eine ®irnc umormer?.

5?am ein 6d>riftgelebrtcr ^u fold:icr feftlid)en

©tunbc in bie 'iHäbc bes weifen 3immcrma:ins-

fobnes, fo toarf ibm biefer ein 6tö(! roeifies

SBrot, üon bem eine ber touAcnÖen Bacchantinnen

abgcbiffen ^ötte, in b«f erftounte, fwgen^c ©e«

fid^t unb rief:

„^a iS, SRabi, '^Oi'o ift bie größte unb föft-

üdifle *5Bci6l)eit bcs Sebene. ©el)e in ben ^icnipel

unb ocrbrenne bie Büd)cr, bie bort aufgefpcid^crt

lieoen, fte fmb bie bömmftc 2»ge Icr 9R«ifi^-

l^cit^

Unb er fü^.te bie (£>riei{)in unb winfte ben

6tcrnen p, bie bis in ben grauenbcn illorgen

I)incinriefen:

6eine junger ober fannen in bei ?ßorr)aae

römifdie £d)enfenHeber unb bunten in ben 9flaujcf)

ibrer 6innc bie 6el)nfud)t nad) (&ott ein.

vBiel (5fters fam es aber uor, ba6 er bie

6onnn rufen borte:

,.abriftus, Gbriftus".

2)Qnn bob er fid) .ous ieglid)er ^reube, aus

\i^r(\.. 'iHuben in 6(^i)nbcit unb leiblid^er Siebe

cmpo^.
öcnftc bie 3lugen, bo6 ber 6d)atisn ber (Erbe

in fte fiel.

(5ing an ^crrlid)en 9J^äbd)en oorbci rote an

Spinnen. ^ ,j

5Befubeltc fein reines Äler^^j^rtit bem ^ut)et>fi

eines Seprafranten, beffen 3öunbcn er roufd) mit

ben teuren ©einen feiner reicbcn ^rennbe.

Gdiri^t in ben falten, bömmerbunflen 5:em-

pcl Icoie fid) auf bie feuditen, füblen ^lieften

unb brlitfte feine bü^enbe ^tirn blutig an bem

bartcn Stein, ber obqefd)liffen roar oon bcm

Sriilurf riel taufenber "^xx^z, bie 2üge unb Quol

oor bie Ö^ebettafeln ^ofts getragen !)attcn.

Unb fam ein ed)riftgelcbrter beton, foflüfterte

ber fiaub- unb bunfclbeitbeberfte 9loacrener:

„5Halt'' tritt ouf meine fünbißen i^anbe, bie ben

!Bcd)cr unb glübenbe Sciber umjpannten, fpeic mir auf

2lus einem 6d)au(piel oon Sllfreb SJöbUn.

A ©ir entnebmen biefc Sjcnen mit (Erlaubnis

k bes 5Bcrlngcs bcm 9lot)cmbcr-T>c3cmber'S)cft

„!Der S^cue 9J^erfur''. SKlintbcn-tBeilin.

Äcmnabc rft ein im aRinncbicnft ocr=
'

mabrloftes gilonnenftofter bei ^aberborn.

(£tn römt(d)er Äarbinal mit jmci groucn

5D^ond)cn. Slmbropus unb (It)rill, er»

fd)cint, als ?pilger ocrflcibet, aur iKeoi-

\
jion bes ^toftcrs; fic bcobad)ten ein

:t ^cft ber ^Honnen mit ibren JRittern

'

(Scblu^fsenen bes äujeitcn 2lftes).

Ä a r b i n a l ; Dies ift ber 5lbt oon G oroci), ber ba

über bcm Xififj fd)iEimmt Sr mar fdjon micbcr

feft im (Plaubcn gcmorben. SRun ift es oorbei.

21 m b r f
i u 5 : 9lcin.

i^ a r b i n a l : Dös finb bie 9lonnen oon ^emnabc,

bicr om 3:ifd), biefc auf bem .<)of. Unb wir —
finb im 55cgrlff, eine ^DZantclfobrt nad) bcm ^cili«

gen Sanbc mit5umad)en.

aimbroffus unb (Thrill (fallen nicbcr, bctcnb):

©üfee (Sottcsmuttcrl (murmeln rociter.).

Ä a r b i n 1 : ^iti letfc. meine S9!)ne, offenbart

bcip

bus.

SRaubirtraben, mic Untiere miU man uns in Die

ffinöbc jagen. 5Rod) fmb mir bo. SD^cin ivliebcr

fft feine (Biftfd)lange. ^^) bin feine ©ifljd)lan(ie-

.^0 r b i n a l : 3)u, mie bci^t bu.

S u l i f c * 3i<t) bin 6ulife.

5t a r b i n 1 ! Du bift 5Ronnc, bics ift nid)t

mamc.

S u li f e • Die <5d)n?cftern |prcd)en 3U mir jo.

bin bie 6d)meftcr Scbolöftifa.

S^ a r b i n a l : €ng felbft, e<i)olGftifa, mcr ift

ber (Eu(f) in bie (jinöbc jagen loill?

Sulifc (|d)lud)3enb): 5öir mctbcn mic i^unbc, mie

Hffigc iVunbc beim S)aU geparft unb bcijeitc gc

fcblcubcrt »erben. Der Satan mirb uns füffcn,

niemanb njirb uns 3ur Seite ftcbcn.

!^ a r b i n a l : 23er roirb Sud; in bie (Einöbc jagen?

Sulifc: 2:olIe ^Tcuäfobrer, ftc jinb oon qraucn

iJJlondien gebct3t, bie uns imnuT baffen. Selb 5br

ibnen md)t in ben SS^öIbern begegnet. üXi ftcbcn

fic unb tDorten. (Bebt binaus, fogt i^ncn bod), mcr

mir finb. %\xi es, b^lft uns.

^a r b i n a l : 2ßarum foU id) (Tud) belfcn. ^ofjr feiert

nJlarin. Sie roirb (Fud; b^fcn, mcnn 5br ibr nodi

bient SBorum mcinft \i\x. ÜTicinc J^ocbter, roarum

roeinft bu?

^x\^ nid)t, id) befdjmÖTc ^td). 2ln bie lofcl bnt Sulifc: f)elft uns, b^tft Obr uns.

^Gs S'mupt, in bcm firf) bie Sd)lange ber SßoUuft unb

?Beltfrcube ringelt ÜJlctne ^lupen fmb nid)t rocrt, bie

bciliöcn ^üd)cr unb Xcmpck^cr8te .-^u fc^cn, ous be-

reu meines (J^-cttee SBd^b^'t ftTQl)U. Unb er betete jo

Stunbe um Stunbc unb börtc bie flingcnbe Stimme

ber Srnne burdj bie biifterc Xcmpclbadc bröbncn:

„(Tbriftus, (Ebriftus."

Drauficn im 3:cmpct!)ofe lcb»-*"n bie jünger o^.ber

JDliuer ber Iränen unb büHtcrTOon bie trrauet'*^'l:er

5)cr3en blc Sebn|ud)t nacb ber ©clt ein.

2tn einem |old)en ^^ufetage begab es ^^, bafe üd)

ber Jünger Subas ösfaHot ous bcm Streife ber ©ü'

^nben |d)(id), um feinen ÜJlclfter für 30 Silberlinge

3U Dcrtalen.

fid) eben ber SSogt gefcfct, ber alte SDIonn, ber

meine SBoten bat nicbcrmeifen laffcn.

Sulifc (ift auf ben y)of 3U ben pilgern getreten,

bringt ibnen ^rot): 5^ier ncl)mt, 3bt frommen

aTtänncr. Unb fcjjt <!lx\^, 3U uns.

Ä a r b i n 1 : 55kr, liebe Sdjmcfter, ift SSorftcbcrin

ober Slcbtifftn (Eures Älofters?

Sulifc; 2ßom Sbr He fprcd)en?

5? a r b i n a l : 9Bir fmb arme ?^ilger auf ber Srabrt.

9Bir finb bcm ebrmüibigcn ^arbinal Tboinaö bei

SDZöllenbcd begegnet. (Er fprcd) freunblicb vx uns.

(Er bat uns, mcnn mir jurürffcbren 3u ibm, ibm

©•n flcurcr grommigfeit gu erjablcn.

Sulifc: Die Slebtiffin —, fic p!^t nipHettbt in

ibrer Jeac. Ocb mcife ni(t)t, mo. Sic betet, ibter

Sünbcn gcbcnft fic (mit Seitcnblid auf Öubitb, bie

ben Äopf flcfcnft fifet).

1 r b i n a l : 5Kcine 3:o(btcr, mir feben ^x\^ an.

3^nn bu einen 2lugcnblift bem STifcbc fernbleiben

mtUft, miUft bu uns eine ^^ragc beantroorten. —
®tr geben, mic bu uns ftebft, in armfcligcn Stof-

fen, an ben Jü^cn tragen mir Sanbalen, ja oft

treten mir ben 23oben mit bloßen t^üßen, um 3U

fiiblcn, bafe bics bie ßibe ift, bie uns Ceibcn gibt

unb bie uns nicbt angcmeffen fft. 5br tragt bunte

.Kleiber on C^urem Öcib, on (Euren (Bürtcln bäU'

gen neben ben Strirfen J^lumcnöfte, ba !Blumcn,

bcller, frtfd)er glieber.

Sulifc: ©!T — l'cben bie Blumen fo

Ä a r b i n 1 : !Do tut 5br gut, meine Xod)tcT. Ss

fmb fonfte, ftille Söefcn, blc p* 0wt 5U Spönnen

gefeilen.

Sulifc* 3J?arias Slüar ift %<x% unb "^(x^K bei uns

mit frifd)cn Blumen gefd)mü<ft.

Äarbinal: Unb 3br befranst (Eud) felbtr, 5br

jungen 5J?enfd)en, id) table CFud) nid)t. 2Bcnn ift)

(End) fcbe, ?lbr fcib felbcr ^lieber, ?Refcba unb

Jbpn'ian. 3Tlit CFuren fdjöncn Sinnen, Curen 3or«

ten Blicfcn bnftct Sbr fclber 3u n}^aria. ^at jo

cnid) ber *Pricfier, ber ben Steld) bebt, on feiner

Stola bunte unb golbcnc ^tanfcn, Ouaftcn, ftin«

pcnbe SHbcrglöcfcbcn, j« Mifeenbc ©)clfteine uiA

(Emaillcplntten unb mcifec perlen. So meinft bu,

meine 2'od)ter, betet 5br. «ber bu mogfft liebet

bineingcben ju ben onbem

€ u li f e : 9lcin, id) b^rc (Eud) gern jn, e^^rmüiWgtr

Pilger. 3br fprcc^t bod) gut jn mir. 3t)r feft

nidit fircufig unb franfetnb mie bie !!)ldnd)e, We

grauen ^öncbe.

Ä a r b i n a l : Sag mir, meine lochtet, mos tut ^r
ba brinn. (Es fit'^cn SfJ?ämier an ber Xafcl. JBos

treibt S5br mit ibnen. Sprid^ bid) aus, mein .<tinb.

Sollen meine» beiben Brüber ^urütftreten. Sprid)

bid) (wx'i^. 5d) merbe blcb nid)t oerraten.

Sulifc (^urürftretenb. mit ocranbertem Husbrncf):

Öd) — mifl — fic rafcnb mod)en. Sic foflen uns

nod) einmal fublcn. 9Bit wollen fampfen. fficnn

man uns murgt, menn man uns bos ^Keffer on

bie Äeble fc^^, mir merben fterben. SBlt roerbc«

uns nid)t erciebcn. Äeine Dcn uns.

5? a r b i n 1 : (Es mUl QFucb einet on ben Selb?

Sulifc: WSx baben nid)ts perbrod)en. ^m mifl

uns oerbcrbcn, erfdalagen unb ausrotten. 3Bie

S? a r b i n a i : Bete bocb nid)t ixx mir. Bete bod) 3U

nnaria. Su Gbriftus. ^efus (flüfternb) tu es. —
Du — fannft — nicbt!

Sulifc (entfctit): 5ßas lagt Sb^?

^arbinal: Du funnft md)t. 53ibcrfprid) bod).

Sprid) mir natb, seigc, baf3 id) unrcd)t bobc. —
Cbrtftus t^fus, ber bu ciefreu^igt bift, auf bo^

unfer fünbiger öcib oufböre, (Tbriftus öefus, ber

\^\\ uns oon bcm cnngcn Tobe errettet b^f-f — bu

foUft narf)fpred)en, Sd^olaftifo, mc ift bcin OHunö,

bu roci^t bod) fo oielcs, — Gbriftus Scfus, mein

(frlöfer, id) roeife, ba& bie Berbnmmnis mid) ocr»

fcblingen roirb, roenn id) nid)t ben ßüffen miber-

ftcbc. Sd/olafiifa, fdjmcig nirbt, es rft feine 3eit

3U ocrliercn. Du fagft felbft: ^.I)r brandet S^ettung.

Du fannft nid)t fprecben. 2Barum fannft bu nicbt^

Sulifc: (Erbarmen

Ä a r b i n a l : Sprid) bo(b einmal oon bem glicbcr«

Itraufi 'to., ber feine (Bifljd)Iange f^t (er nimmt '^txK

Strauß oon ibr, mirft tbn meg). Da ift ber ^lic-

berftroufe. Sieb 3U, ?i\> er beten fonn für Ws).

Da liept er. f^rag ibn ^örc, fptlj bie Obren,

mic er betet: Cbriflus J^cfus. 5^örft bu es^ ^d)

bore uidjts. ^: biUt bir md)t, Sd)mcfter, bu Suüfc

— bu 9Kenfd) Sulifc.

Sulifc: Sd)ont meiner. Scbt micb biet liegen.

Äarbinal: CFrbarmcn roilTft bu, oon mir? ©as

nüfet bir erbarmen oon mir? Bon ©ott mu^t bu

es fud)en. 2lb<>r mic fann er fid) (Turcr erbarmen,

mcnn 5br (Eudi (Euer fiinbiges Scben lang n!d)t

einmal feines einzigen Sobnes erbarmt babt, ben

er für (Eud) ans Slrcug bangen unb martern liefj.

(Bott Bater bot ibn für (Eudi bingegeben, mic babt

:^br ibm bte ungcbcure ßiebc oerpolten, unb bie.

bie ber ^eilanb felbft erzeigt bat, als er bas (Brou*

ftge auf fid) nabm. 5ßcggeblofcn fft es. 3br ietb

beute fo, mic l^br fcbon nor feiner ^Infunft mart,

Spieler, Bcfcmidite, 5iciben, ob nicbts mic licrc.

Sulifc: 5Beb mir, roeb mir.

Ä a r b i n a l : Sud)t (Euren Crt, nad) bem Xobe, mo

3br bingebört. 5tetn nnenfd) oergcbt. 3eigt brü-

ben btc Bänbcr, bas bunte 3:ud), bie Scibe. bie bu

on beinem S^cib getragen baft, fprid) oon ber

(Slftfd)lange, bie \ix\ nid)t bift. Berfud) es mit ben

fd)önen ©orten. 2ßenn fic bir bann nodi einfallen.

5^ böbt biei bcs f)cilanbs nid)t beburft, er ronr

GEud) juiHcl. Berfud) es borai obne ibn, obnc fc*re

(Bnobe.

Sulifc: 5br ro^H^ niid) oerbcrbcn. Öd) foß in bte

^öfle, i(b min fort, fort mUl \^.

Ä d t b i n a l : ©s mar juoiel für bid), fprid) es bod)

ous. f?a^ ib" on, patf ibn bei ber ^cblc. fd)lag ib«

mit beinem f^llebcrftrauö tot. Du baft Bänbcr,

erroürg ibn bamit.

Snlifc (bie 2lrmc ausftrccfcnb, fcbreicnb): (Benug,

genug! IHettimgl

Ä a t b l n a l : Gs ift SUttung, fo lönge matt lebt.

Sulifc: C^ure i)anb ®ebt mir Sure fxmb. 5^onnt

5br mit nid)t C^urc 5>anb geben. Berbergt mlcb,

bringt mid) fort oon bier. 5d) glaube olles, too»

3l)t fogt, id) mu^tc es td)on immet.

St r b l n a l : (Seb an ben X\\^ 3« ibnen. t^br ""«

blneln. Du bift bie (Bebllfln bet «ebtiffin, fcfe bi<^

tublfi neben uns, bamit rolt fie erteratcn.

\
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9i6uffeau. Ur ^tntUt aut neuen

@efeMaft
Son 3>r. etefan 3tt>eiq (Sol.^burc^)

(Xtne ^cltroenbe ift immer btc red)tc 6tunbc

för Seon Sacques* SRouffcau. Smmer tocnn Mc

foiialc Ocbnung umaef(f)"tttclt mirb, btc tieffien

Sprobleme bc5 qcfellfiaftndien Rufontmenhanc^es

on btc ObcrfIäcf)c formen, immer tocnn eine

3e!t on b!c untcrften ??unbQmcntc bes Gtootcs

mnb bcs SKerfdien rübrt, 3:rQbtttonen i^ufammcn-

pürj\en, öcfcfce ins 2Bon?en c»cratcn, bann toirb

er ^otc «nb Berater, ^enn et ftc!)t unmer außct'

Ijalb ber Seit, öuftcrfiolb icbcr 3ett, bet cowgc

^nroalt ber 9icd)tc bt^ a}lcnfd)cn, 8e«9c eines

unftd^tbarcn (Befc^es, bas feine (F)efenfd)oft ßuns

erfüllt «nb ferne oßm, oericugnet Sf^ouffcou fängt
j

Immer gonj oom "Jlnfona an unb immer oon

auSen l)ct: fctne Aroft ift tote bte bcs Hebels

oußcrbolb bcs Obiefts peftcHt, nidit in ber jcitltc^en

(£pod)e, fonb^^rn im etriigen Smcnfd)cn. Unb barum

gilt er für oOe Seit. 5)enn er ift nid)t SRcüoluttonär

gegen feine ©cncration, gegen feine 6taatsorbnung

gexDcfcn, fonbcrn bic croigc 9lnf]cl)nung ber

?5erfönlid)fcit c^cqen bie ©cmctnfd)aft, ber croigc

Slnroalt bcs 9J?cnfd)cn im Kampfe um feine ^rci-

f)cit. *3lls bcn 35ater ber gj^cnfd)cnrcd)tc l)ot il)n

bic 9tcDoIution auf bcn 6d)ilb gcbobcn, feinen

SUamen tn ben iRcöen bcs ^onoents ocrctDigt.

^s ben Beuger ber ^nord)ie ^at bic 3f\caftion

feinen 2cid)nom aus bem Spontbcon gcriffen unb

bic gf^cftc in oIIc ^Binbc jicrftört. ^cr in jeber

SBeltTDcnbc vovLxbt fein 5Bort unb fein ©eift oicber

lebcnbig.

Scan Jacques 9^ouffcau geborte in feine unb

tn icbc Seit. 3n feinem oditjcbnten 3abtb«nöert

tDar er fo ^reunb in ben Salons bcs ancien

regime, als er beute in einem Parlament ober

in einer SRebaftion mSre. (£r fab btc SJ^roblcmc

mit einem mcrfioürbiq parabojen, gonj eigen-

tümlid)cn 53lid: u)ie ein gjaturntenfcb, wie iencr

^^rcmbc auf ben »Lettres persances* bcs

aJ^ontesquicu. (Sr fprad) über alle ^\nc\t fo, oIs

bötte nod) nicmanb oon ibncn qcfproc^cn. C^onj

obnc ^^oxüusfcijungcn, obne Srabition, obnc *5pictät,

oanj^ fo, als wäre er ber crfte SKcnfd) in biefer

SlBclt. ®as toar fein (Erfolg. Unb bas tft fein

cujiacr ^crt: ba6 er bic rotAttqftcn Probleme

bcs S9?cnfd)en gonj zeitlos anficbt unb ba6 fic,

mit ibm gefcben, ctoig neu unb unocrbraudit

toiieen. (SttDos t)on einem Urfinb ber 9Jlenfd)bcit

ift in ibm, cttoas unoerblübbor 5^aiocs, ocrmcngt

mit einer genialen 2ogif, — icnc Sn^eibcit con

toiffenbcr JTunft unb naturbaftcr, fafttierifd) narfter

Sr)7cnfd)lid)feit, bie feine .Confessions* ju bem

crftounlid)ften pfi)cbologif*cn 2)ofumcnt aller

Seiten mad)t. Unflar, ungebilbet unreif, bilcttanlifcb

unb immer genial, l^ai er eine SRcoolulion gc-

fdiQffen, überall, u)o er anfing : in ber Literatur,

in ber SPft)d)oIoqiG, in ber S^ultur, im 6taatc; er

bot 9änbern lüic 'Slmerifa unb Spolcn S^onftituttoncn

ocqcbcn, SRebncrn roic OTrabcau unb 9^obcspierrc

ihre 9Irgumentc, btn '^bilofopben oon 5%ant bis

^arl SOiars ibrc ^bejcn, ©id^fern u>ic C&octbe ibrc

. profaifd^e Jorm — burd) j\tDci Sobrbunbcrtc bat

pr gcioirft, unb toirft tn ^Bcrtoanblung. Unb ht'

ainnt neu in jcöer Seit roo ber aHcnfd) ftd) auf

ft* fclbft bcHnnt unb bic Probleme ber ©cmein-

fdiüft TDicber einmal pd) ocrroonbelt ju formen

bcqinnen.

P.eitlo6 ift fein ^>erf. S«id)t feine 9BcTfc. 6einc

•tDoffulotc finb ;\um ^cil übcrbolt burcb t^re (Er-

füllungen, ?^um 3:cil Dcraltct in ibren Jorberungcn.

aiknd)cs, bas rid)tig roar^ ift beute fd)on fclbft«

pcrflänblid). Tland^cs, bos falfd) toar, als unbroud)-

bor beifeitc gelegt, ©er »Contrat social* ber

.Discours sur rinegalit^* finb biftorifcbc SOIani-

feftationcu, nid)t mcbr lebcnbtgc ^ücber. Sb^c

Sbecn finb in bcn mobernen 6taat eingemauert

unb pd)tbar mit ber Cprunbftcin in iebcm C&ebaube.

6cine polittfd)en unb rcligiöfen Spolemifcn fmb

oergcffen, Opern Äuriofitätcn obnc 9lang unb

^crt. 9^ur Äunftrocrfc bleiben über ibrc Seit: ftc

fSnncn nidbt überbaut toerbcn toie ein (örunbftcin

com foaufe. 6ic bleiben als 95^omtmcnte, frciragcnb

uitb allein, cor bem §orij\ont ber (Jroigfcit ober

fic pnfcn in bieCBrbc ber 93crgcffenl)cit allmcl)lid) ein.

„©ic neue Jocloifc". ^cibc boben fic einmal bic

9Bclt crfdnit'tert, bcibc 9\coolutioncn bc5 C^ei^tes

unb bcs CDcfübIs nciurfadit (immer fcbuf biefer

crftQunlid)e imcnfd) 9^cooli:lton, toenn er ^nx

^ebcr griff). (£in Sobrnunbcrt roor tntnfen t)on

i^nen, 'fte twcrben '^.^orbilb un\äbliqer 6d)b'pfun(^cn

— „^crtbtr" tft nid^t bcntbnr o^c bic „9^eue

©cloife" unb ,;7?^ilbelni ^Reiftcr" niv^t obnc

„(fmile* —, ^^TOii, 90?abamc be 6tae(, bic qan.^c

(Generation ber ^iTomantif fiuf:cn ;\ärtlidi unb o,t=

rübrt an ben Ufern bcs (Genfer 6ec5 btc 6pitr«n

ber crfunbcncn C&cftaltcn in ber ^anbfdn^.ft. 5IId)t

nur eine neue Örteratur, oudb ein neues (Gefühl

ber ßiebc, ber SRatur, bcs (^mpfinbcns beginnt

mit biefcn beiben Sf^omancn, von bercn bcifpiel«

lofcc ilBiifung auf ibre Seit mv uns faum mel)r

eine ^orftellung mad)cn lonricn.

Unb ouf bie unfcie? addier con beiben b^t

nod^ ^crt für unfcrc '^Wd? ©ic „Sf^citc .^cToife"

ift ein ^f^omnn ber 2iebc, 5Romon bes (Scfübls.

„(Smile" ber 9fioman ber (Er^iebung, ein ^ud} ber

3becn, 3lm meint mon, bos C^efübi f«i bas

©aucrbafte burc^ bic Seiten, bic 3bcen bos ^cr-

gönglid)C. 5lid)ts ift falfd)cr. ^cinc Sbec ftirbt ah:

ftc wirb mand)mal qlcid-,qültiq für eine Seit, ober

fic bleibt bcüebcn mie S^riftatl. ©ic CDcfül)lc aber

— o^r beffer: 3)ie formen bes Qocfübls — weifen

ab itnb ocrbluben. 3Bir fönnen ben (öcift einer

t)ergangencn (£po(^ Dcrftcben, nie ibr (Sefübl. 5)ic

^9^euc ^cloife*, ber SRoman ber ^fd)önen Seelen^

ift uns f)eutc unenblicb fremb: nid)t3 in uns

fprid&t Otts bem Sentimentalismus biefer fdjroülfiigcn

iBricfc, fclbft bic 2anbfd)aft wirft tot ouf uns

ober folfi wie bie eines (Glaube ßorroin ober

eines *=Pouiffin. ©os 6c^äfcrbaftc, bas 2armor)anic,

bos 6ü6patbctifd)e il&rer 3ncnfd)lid)!cit wirb beute

fclbft einer mobernen Sentimentalen, ber Urenfelin

bes (Sefü^ls jener g^rouen, langweilig ni^b prejiös

erf(^cinen, ©ie Seele ocrwonbelt fld) eben in jwei

Sabrbunberten mebt, oIs wir wiffen: nur ou

folc^en 93ü^ern werben wir es rcd)t gcwobr,

,^(£mile* bagegen ift ein 9loman ber Sbecn,

Sbecn einer (Epocbe fSnnen ber näd)ften falfd^ er-

fd)eincn, ober nie »erben fic gonj fremb, ia in

einem gebeimnisoollen 9lbr)tbmu5 oon (Ebbe unb

giut ftromen bie fd)on obgepogenen uns wiebcr

ju, bas abgelebte oon gcftcrn wirb bic 3Boörl)cit

oon morgen. Unb m «,^mile'' ift oiel oergongenc

©abrbeit, mü sufünftige. Unb oiel ewig gcgcn-

wörttge, weil es ein SBud^ oon ibeale« SÄeufc^en

inmitten oon ewigen fingen ift

SRur SRouffcous Äunftwecfe fmb uns geblieben.

3)ie .Confessions*, bicfcs unfterblid)c ^ofumeut

ber 5Md){ung unb ^abrbcit unb feine ?;wci 9uimanc,

'

ber päboQo'gif^e ^(Emile" unb ber fentinicutolifcbc

Sd^wcr fo6li(^, ja «nfo^bor ift frciüdj für uns

oon bewte bie ejplofioc 53irfunq biefes emftcn,

weiten ^Bcrfcs in feiner Seit. Sm Saufe einer

93^arfd)anin oon ^ronfrcid) gcfdiricben, wirb es

bcimlid) gebrudt; faum bog es 1762 crfdjcint, er-

lögt bie Sflcqicrung einen ben *3lutor, bem fi4

S^ouffeou mit fnopper SRot burd) giudit in bie

edjwtk enti^ie^. ^s Sud) wirb öffcntlid) on

ber Stufe bes .grand palais" oerbronnt, in (5>cnf

erneuert ber 5lot ben «cfdblui «"^ ««"« 9lcpublif,

bic (Senfer, gebt barüber in krümmer, eine

onbcrc, bie norbomcrifonifd)e, erftcbt otts feinen

2cbrfät^cn. (Ein 5lönig fet^t ftd) on bcn Sd)rcibtifd>,

eine (Entgegnung, bcn „^lnti-(Emilc^ ;^u ocrfoffcn,

Smmonucl S^ont in JTönigsberg oergigt über ber

2cftürc fett oier^^ig 3of)ren junt crficnmol feinen

tögltcbcn Spo?^iergong ^u mo*en, Sm ^ötiers

fdjlogen bie dauern mit Steinen 9louffeau bic

JJenfier ein unb gerjoginncn in ^vanlrtxd) oer-

oergiegen 3:ranen ber 9lübrung unb beginnen ibre

i^iribet wiebcr fclbft ftU ftillcn. Sn ^ufru^r gerot

bie ganj^c litcrorifcbc 5BeIt, bie SKobe bes Scbens

wirb eine onbere, Königinnen fcl)ren „jur 9lotur

jttrücf*, fpielen Scböfcrinncn in bcn S:nonons,

unb qleid)3eitig biftiert bies ^\x^ ibren jufünftigcn

^nflogcm, bem Äonoent, bie Sf^cben unb 3:irabcn,

®ie jcbes fciner^üc^cr ijl biefer^CBmilc" gcfcftriebene

9icoolution, Umjlurj bcs ©enfcns, bet Sitte, bcs

(Glaubens.

gjlit wobIoerftant)li(ber Sleugi« fuc^en wir

beute bie (Ejploftoftoffe in btefem •Jtunftwerf. Unb

ftnbcn pc nid|t. ^ür uns ift „(Emilic'' in feiner

ungcfürj^tcn ^orm ein fcbr langwieriges, umfiönb-

lidiecv pöbogogifdi-pbilofopbifcbcs ^'erf, bos oft

ent^^ürft, oft crftaunt, ober niemals rcoolticrt.

^orobox fdion burd) bic 3:Qtfad)c, bog ein 'ajtenfd),

ber fclbft nie Orbnunq in fein 2cbcn bringen

fonntc, nie in einen 5^eruf pd) fonb, bicerftauH'

lid)ften ^H^eoricn ber (Erjicbung mit oerfübrcrifd)cr

Sogif prcbiqt, bog ein 35atei, ber feine fünf

Äinber im Sporifer J^inbell^aus ablegte unb bem

SufaU für immer iibeclicS, bie Sorofait für big

Sugcnb ols wcfeutlid)C "ißfli^t be« 9Rf«f<^
ftatuicrt. sporoboi; oudi im cinjelnen 'Jlrgtimeöt

aber bocb blcnbenb in feiner Verwegenheit tarn

ein SDReiftcrtoerf ber ^äboqogif.

«aüjcr bic 93äbagoQie, He ift im legten (5runbe

nur ^Ö^nsfe. "5)iefeö" '^tiai ^awbtli nid)t oom 5\inbe,

fonbcrit oom qon^on 9)?enfd}en. C£s fdicint nur

bcn Anfang bcs Sebcns ^u bebonbc^n, gebt ober

an bcn Einfang (unb bamit an bie ^iburjcl) oHet

«I^Mpme. (Ss ift-^^lf ^luscinanbcrfc^ung febes

^(cincn mit ber "t bzs .<^inbes, mit (Altern

unb (£r5icl)crn. 3>es bcranroad)fenbcn Bürgers mit

bem Gtoat, ben gefdiriebencu unb unqefdiricbencn

Coefei^cn. Unb — In bem „6aoonarbifd)cn (?ci^>=

liiben'', bem Kron^üd bt-3 ^JBcrfes — bic '^Iuö-

etnij'nberfet'^ung bcs a'kufdtcn mit feinem Cr-oit

bliebt mit "(Sott, fonbcrn mit feinem (Sott, ^cnn

bier ift jum crftcnmal bem a)?enfcbcn mit aU ben

0\c#en ber ^rcibcit, bie 9bu?fcou ibm pforid)t,

oucb bicfcs "^y^t gegeben, fid) feinen (Sott frei

3U fcbaffcn. '

^

^ci iRouffcou fünat bie ?lvelt immer noi!) etn»

mal an. TNictötTos, wunberbor ougen^citiq bcnft

er, als bobc nocb nie oor ibm ein SlJ^cnfrb r>c-

bad)t. 5^or ibm gab es ein 0cnfen aus SlTaffcn

unb Stäuben, ous Wammen, S^cliqionen, ^robi-

tionim, bei ibm btnlt ber Urmcnfd). ber oon ber

(Scfittirnq freie imcnfdjcn, über bie Sitte nad\

^er Ubrmod^crfobn ous bem 9Jrmcnotcrtcl oon

<äM nimmt basÄn^^c (Sebäafc ber (Scfcllfd^oft

oBeinonbcr. (Er"rj\t alle Probleme um, bog

ibrc ^^unbomcntc offen liegen: es ift funbomcn-

toles 33ctrQd)tcn unb borum auger^citi;d)eö, güiüg

für jcbe (Epocbc unb — wie id) fibon foqtc —
bcfonbcrs für jene, wo ein moralifcbcs (Srbbcbcn

bie (Scbnubc ber Kultur erfd)üttert. „(Emilic'' ift

eine 9Ipoloqie bcs 9^ed)tes, ber ^33?cnfcbenred)tc",

bie fpäter fein Staat ?,\im (Scfcl^ erboben bot unb

bie {cbc Seit ous p'i) f^^bft b^rous rcoibieren

mug, weil [le immer burcb bic eute fi* oer-

ftcincrn, ibre fcurioflüffiqc ^orm oerlicren. mz
er bem Säugling bic ^'rcil&eit ber ^Bewegung ^u-

erfcnnt unb ^bic 2Bicfcln oerurteilt, bic ibn um-

fcbliegcn, fo ernennt er bem 33ürgcr \^b^ Jrcibcit

gegen jcbe 93cf(bränfung ju: ols crftcr bot er feit

ben (Sri'- ')en bic Sd)wieriqfcit neu cntbccft, bie

in einet Bereinigung ber <?ßflicbtcu bes ^Bürgers

(oes fo^iolcn 95Ienfd)en) mit bcn 5Rc(f)tcn ber SPer-

fönlicbfett (bcs freien 3J^cnfd)en) bcftebcn. 'SlHes,

wofi et über bicfc 2)ingc fogt, insbcfonbere bic

(Erfc^werung biefer ^e;^iebung burd) bic Kriegs-

jeit, ift wie für unfcrc Stunbc gcfdiricben. ©os

utQpifd)C feines 53erlangen6 übcrfdireitct jcbe

SRcolirterung unb mad)t es boburd^ ewig ^iclboft.

(Sewiffc gorbcrungcn, oor benen ber bürgcrlid)

bifi^iplinicrtc Suteücft b«utc in oUcn Staaten

ä^urücffd^rccft, bicr ftcbcn fic nodt unb flar; unb

ber 3:roum biefer 2aqc, bic Bereinigung (Surooos

5U einem fricblidj-frcien ©ölferbunbe, bier ift er

ftotuicrt. Selten war ein ewiges ^ud) fo jurccbt

in einer Seit als bicfcs in btefcr Stunbc. (Eins

9^ürffebr ^ur 9^otur bcs ^ctifens ift barin, ?unt

•Einfang unfcrcr ^reibeit unb uufcrcr Ticcbtc: \in\)

ba eine neue ^^clt wiebcr beginnt, wicbnebieics

^Uüfc nicbt entbeut fönnen.

ieiltoet W^m^^
(Es flingelt fcbriU, unb ftöienb baUt

(Es bitrd) btn abenb^Wn 6d;immcr.

(Ein ^mbe, foum ?,cbn Söbrc alt

3:ritt auf mein Ocffncn in bas Simmer.

(Ein btüd)ig Stimmdicn wifpert Ici«?:

„iocrr, ^ienbolj^ bött' id) i^u occfaiifeiil''

Snbes bie 3Bongcn fcbmal unb welä/

93lutwcncn wec^felnb überlaufen.

3)ie ^uqcn bcftcn ftd) auf ntid),

Umflattert oon ocrwafd)*ncn Siräfmen,

So bilflos, web unb flcbentUd),

3ll3 wSrcn's feftgeronncnc Sriincn.

Sd) wcig nid)t, wos mid) ba erfaßt,

3öorum i(b mid) fo jüb erboben

Unb bonn bem 5?inbc oollcr .§)aft

®ic forge (Sobe gugcfd)obcn.

^[Is war min^tm bcn (Srofd)en leib,

^mngt' id) mt^in bie ddz brüden,

Snbcs 5wci 5i«gcr bcnfbereit

^n einer alten 3Kübc rüden.

©ic Stirn ans $^enftcr bina^P^^ß*

Starr id?, gcfdjrcdt aus aller SRube —
(Es beult ber Wmb, ber iHcgon ragt —
€>as Hinb bot feine oon^ea S(ijube,
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euHfe oeHHivt in bcn ©anl, auf tem con Seit 3U 3-it

ftärrer ^Diulit itn^ ßärm tum. ^ubitl) W ^tnmm^auf

ii^rcni

on .

mnd)(enbcr Slulincilfamtcit ccrSolgt.)

6. S^cnc.

$3ubitt) (aufftel)enb, jtd) rafd) bem jiingeren S5ruber

nä^crnb): ^.Meibt :3^r.

fXntiU: ßafe mid) ju meinen SStüöM.

.T^ubitti: SIeibt.
^

(I i) T i U : 2006 begef)Tft bu wju mir, Stau?

3 u b i 1 1) : 5d) rreife nicl)t, ^Tionn. 2Iiitf) i(^ bin feine

einfQd)c Sd)n3eflcr, fonbern bic Skbtiffin oon

Stcnmabc.

«X'i) t i n : 35>aö njiajt bn?

3 1! b i 1 1) : 2)u fagft bu 3" niir, <o njetbc id) w ftud)

füoen 5öönaf^ t(f) I)ungrt0 bin, tocig i* nicJ)t.

;[5d^ bin leer unb milb unb erbittert. 5öie ein ge«

fned)teles, gcpeiTfrf)te5 "ipfcib cuf ber Strofie bin

id], tarn mix (tafeen unb augfd3lciQen. Unb bid)

()ab td).

G t) r l U : fioB mid) gefjen, SBcib.

5 u b i t f) : IDu ficMt on meinen ©önbern ^nintcr.

2Bo5 lüimt bu pon mir. 2^u bioudjft es mir niif)t

fogen, irf*. |ef) es b:r fd)on on. 5lbcr bu foöft es

nod) fancn, jollft es. 3(^ rocrbc bid) Idjittteln imb

wenn icb lonqe o,tr\m on bir gefdyüttelt ^obe, roirb

es QU5 bir l)era«f'fal!cn.

Q:t)rin (fd)Ieubert fic beijeite): Ö

3ubil{): Cos, los, SJloria, bies mir, btes mir. —
!Da5 t)aft bu ja mir gefagt. !Du blic^ft midi an.

(£ r r i ( I
' 2a^ meinen tmontel los. ^^ id)Qme mid),

trenn miri) meine Srüber kl)n.

Ö u b i t b : 5d) Wn oud) ein ^mnifd), roenn \^ oud]

nidit roic hl bm. T^dj loü bid) fd;on los. ©cb.

g)^önd), (fcfircU) g?!).

CTiirin: 5d) bin G:!)rtfi, ecQUJqter. Söenn i^ bid)

betrübt bobe, oerseil) mir.

3 u b i t li
• (Sei), id) bin ja ein Xier, eine i^anoiUe

(l)at fid) in öu^/rfter Erregung auf bie S^nie gc

rrorfen, oexbirgt bas (Befiß)t).

C^rill: Sknn tu eine (I^rpn bift, fofje bid},

flc!) niiF.

Subttl): 5}crr, l)ebt mid), ic^ bin eine ©ünberin,

l)ebt nüJ). (^eranbertcs (Bebarcn.)

C^nrill: etel) auf.

;[5 u b 1 1 1) : t^c^ ^ob oerbient, ta^ 3^r f)ört 5« mir feib.

Gririn mil)rt ftc langjam ftu ber San!): 6et? bitf)

f)in. 5d) merbe nodi bei bir bleiben. 2>ies ift ein

eünbenort, mein S^inb. St)r Stauen feib (Eud)

i^u Diel fclbft uberlafjen.

Önbitl) (Iod)t): 3d) mufe loc^n, t)er5cit}t, Sl)r nennt

mi* ^inb, 5l)r feib nid)t oicl älter als Id).

C: T) r i U : Set^t mu^ id) ju meinen ©ef äl)rtcn.

5 u b i 1 1) : ©oUt 3br fd)on g?l)en. ßo^t mid) nid)t

oDein. ^üelebrt mid), jpre^t 3U mir. Zl)x bleibt

beute 'iJ^adit nod) ^ier? j^
C p r i 1 1 : ^n. W

ber Tafel mie eine Seid)2 neben bcn ^J^tlgern. ^
Ift eben uwgefaÄen. SD^lon trägt H« ^tons.

(5d)o?cJtem fingen, jo fd)ön. Sie feiern bic ^im»

mcletönictn.

(eulife roirb, fjolb ofpxtnbä)^ tjon stöel Gdimcfteni

über ben 9)o\ gefiil)rt. SSon brinnen noUer (Befang.)

Oubitl) (gegen ben edjlug bes (Scfanges): ^)iubi

^fame 311 (Eud), id) fcmme.

!Dle bcibcnlÄonncn: 3ubitl)l Subit^l

(J5Td)t l)inJer Sulifo iinb bic brei ^filger cu^^ bem

laom alte» SteHm.
55oii IDr. ftons grfebti^.

©erai l<^> ben 5lamen Brc^m lefc, ^ Bwnüert

meine ©tinnerung um zwaw^^ unb me^r 3ot)re te

meine Ougcnb surürf. 3d) n>Qrtetc mit bem ganzen

«^Iffensburft ber Sttnb^elt oor bem mir nod) oerf<^lof-

fenen 5ßunberbud)c ber 5latur. 2)a geriet td^ auf bem

<3peid)ec über alte Banbe ber „(Bartenlaube" mis bcw

Scd)5iger« unb Sicb5lflerjn{)rcn. Sic ftammtcn aus ber

3eit, bie mit ben ©runb legte für bic iD;f;cnfd)aftl!*c

Silbung unfercs öolfee. Gmc Sln3Ql)l ncturbcgcifter-:

ter !mnnner Ijatte es fid) 3um gicl oefct3t, nw^n in

bie SUlenge 3U tragen, unb ging nun mit tatfräftiger

7. 8 3 e n e.

l^orbinal (als CTrriU oor ber ?Btume fto(!t):

(Beb mciter, (lt)v\ü. — 60 ftürmifd), mein 5^ruber

Slmbrofius (er umfofet ilm fonft). 3d) benfe ober,

mir bleiben boc^ bicfe ^tdöyi t)tcr. 5:5er Stugenblid

ift nicbt geeignet 3ura üflad)benfen, (Ermägen, 3ur

SSeme^mung ber 6djtDcftetn.

2t m b r
f

i u s : Cs ift unertraglid). 5cö ftttdje mel=

nen O^ren für bas, toas fw pren mußten.

ß r b i n 1 : 2)er 9lid)ter borf nid)t gurd)t 00t bem

5Perbre<t)en ^ben.

|ktn b r f i u ö : ^oßt Wer nid)ts an, 5)etr ^arbinol

1^ !Die S^reusfo^rer muffen herein, nichts fonft.

Ä 1 b i n 1 : ?RuI)ig, mein ?Bruber 5(m.brofius.

^ m b r f i u s (mirft fic^ Dor \^m ^n, l>ammert r>m

!8obcn mit ben Sauften): S^a^t mic^ fort tJon l)icr.

SBoe ein !pful)l ift. ein 3Jtenf*enpful)l, id) bob^

es bi^ber ni(ftt gerou^. ®as ^diledjtiafcit, 5lb^

t)er3ogtum 6ad;;cn geboren). 8cin ^oter Xüc.r ber ?fai

rer ü~l)riftian ßubüig ^\xl)m, bomals cirfcr tcr be=

ften 9laturfemier, ber 9)litbrnrünber ber beutfd}cn 2>o=

gelfunbe als 2Si|fenfd)aft ed;3n cris S^nbc beg(eil:te

2tlfreb bcn SSater auf feinen etreifsngen bnvdi Die

tl)üringifd;en SBälber. ^n treuer 5ncturbcDbad)tmi3

lernte er, n)ie oftmals mdj unfd)einbare !Dinoe für ben

^nbigen oon tBebeutimg [mb. „2)a fliegt eine ^ebcr.

93on metd^em Sogcl rft fic, ^Tlfrcb? .?)örit hn es bort

pfeifen unb fingen? ©er ift bor Tcnfünftlcr, iDie fjei^t

er unb ©ic fiet)t er aii's'^ ?Bie modjen toir es, um Ibn

auf3ufud)en? 5)icr tft ein 5^eft, 5e>eldjcr ?Goc2l ?ann e?.

QchQMi baben? SBie erfennt man überhaupt bcn 2?o^eI

nid)t nur an ben gebern, fonbcrn an Irgcnbelner ^^c^

ber? 5rn feinem 9^efte? Seinen (£iern? deinem

ttrd)lage ober 9lufe? 2öie fprid)t biefcr ober jener ^0»

gel in fiiebe, 3om, ©efa!jr ober ^urdit?'' 2>iefc inv-

übertrcfflid;e Einleitung trug t)unbertfältige %xu6)t.

tiiefe treue tBeobadjtung, biefc irjinciobc an bie SRatur

es bT^ber nitfjt gerou^. ?»Bas ^(^lc6)tiamt^ '^0^
^^.^ gefd)ärften Sinnen licfecn in Sllfrcb Srcfims fpä»

fd)eulid)fett ift, \^ bobe es nid)t gemußt. <do ift
^^^^^ ^irbettcn njabrt)aft tlaffifd}e 2:terfd)ilberungcn er-

Satan gemefen, ben ber S)txr aus bem ^immel

ftiefj. 2)iefe SOlosf? l)at er gef)abt. Unb bomit bot

er fid) in bie S^lofter gefd)lid)en, um bamU uns

unb unfern Stclj 3U wmidjten.

^ r b i n a l : S)räng^ bu mi^l, mein Jlinb.

?I m b 1 f i u » : ßeibljaftig t)aud)t uns ^ier ber 6a«

ton an mit biefer Sonne, bicfen (Sefidrtern, biefer

€d>5nl)eit, Stfeibem, BSnbcm. Ol>, bin id) er-

fdjrorfen.

S^arbinal: »cfänftlge bic|. »n W jung. 54
fel)e bcn Satan, aber oud) bie SDIlenfd)en, bic gans

al)nunq5lofcn flnbnd)en, bic er oerfü^rt ^at.

21 m b r f i u s : 2)ic Xore aufgcriffen. !Die ^eu3»

fol)ter ftcf)en Im Sßolbe unb rcartcn. 2tu6löfd)en.

S^arbinal: 3Jleinft bn bo« au<^ dg^UL 2>u bift

mübe.

G^rill- (Jrfdiöpft bin id) oon ber ^^eife, erlaubt,

bofe id) mid) t)inlegc. 5)err ^orbinal.

Äorbinal (tbm bie 5)cnb reic^enb): 3Jlein ^nb,

griebe mit bir.

(tx)TxU (longfom abgebcnb): %mht mit dn^. Unb

mit bir. !Brubcr Slmbrofnis

51 a r b i n a l : ®e^ aud) fd)lafen, Stmbrofius.

3vi

3ubitl): ?d) oerfterfe mid) in ber 5^ad)t ober 9ö"3 I

jj^ j, jp^ jyg . ^ fcblafcn? 3d) mill (lud) oerra--

in ber $^rül)e (Bönnt mir n od) ein ©ort. 5Benbet ^^^^ ^^^ .^^ ^^^^ ^^^^j^j^ <j5^^„„ y^^ ^^^ c^^jf^lo ^ur

9?ad}t an3ünben. merbe id) eine nebmcn unb ben

5?^Tanb in bie Seilen roerfen. 3)afe fic umfommen,

alle. ^Bleibt l)ier. ßegt (£ud) nid)t ^in. Ol), Sl)r merr:

bet nadigebcn, S)err ^orbinol, 3{)r merbet es. 25a=

rum l)abe id) mid) oon meiner 5)eimat getrennt, um

bics 3U fe^en, barum l)abc id) bie 5läd)te burd)»

njodit, gebetet. mi(^ in Sd)nee gemorfen, mi(^ öc=

peitfd^t.

5^ a r b i n a l : SBeifet bu, 3U mem bu fpric^t, mein

So{)n.

Slmbrofin«: 3d) fann mid) jefet nid)t 3urüdf)al'

tcn. 3l)r mögt an mit tun, mos 3l)r moOt.

S^arbinal; ?8e3ät)mc bi«f), 3}icnc^.

^ m b r f
i u s : 9Bas lol)nt es W6r\(f) 3« fein, mcnn

id) bies crbulbcn muf^. F^einc (Rüt?! fid) flpl)e (Sud)

an. 9Kifd)t mid) nid)t unter bie !!reaturcn. 93er«

jeibt 3br liier, id) merbe ni.i)t mcljr ben befligcn

iater anrufen, id) merbe niif)t in bns ^loftec 3U*

lüdciebcn, -dl mcif3 bann, unjer (?cfiiikd;t ift vom

Staub. 3d) mill bonn nic^t mGl)r

(?i:d) ni(*U ob. 5^ollt mid; niö)t oerbammcn

meinem fünbigen 53lut.

(T t) r i 1 1 : ^morgen fnil) — merbe id) bid) fel)en.

Snbitl) (leife jubclnb): 3a, ja, Sonf, Donl. i)ier

mill id) CTud) ermatten. ((T^riU ob in ben Saal.

3ubitb allein, bo^nooH ocrcnbcrt.) 3a, mein

S?ater ?DUin ^in^, mein JBoter (fid) umbrcl)enb,

mit l)üd)ge'ftrec!ten Firmen über ben 5>of rufenb):

Sigime! !DitleI Slcna! (Sigune fommt angelaufen)

tu, Sigune, liebe, fü^e, geliebte Sigune. ^omm
ber, !omm 3U mir (l)ölt fie umfd)lungen, fül)rt Tic

mid) Dorn, ftommelt immer): Slomm 3U mir l)cr,

fomm l)cr, tomm l)er, tomm, fomm.

Sigune: 5\5as ift, id) bin ja btcr, 3ubitf).

3 u b i t b : ^omm ber Sigune. 3d) — bin— frol).

3d) bin roieber frob. ^^ ^
Sigune: ?S5ie id) mid) freue. ^||P fommft bu (||P

bie Tofel 3U uns.

3ubitb- ^cin Sd)iff ^ct 3ßof|er, mein S*,iff

fcnn id)mimmen (3eict ncd', bem Saal), roci^t hu,

iper bas ift. Der l)ier fog. 3d) roci^ es. 93on

ben grauen W6nd)tn. 3d) mevbc 9^a*e nebmcn.

Sie finb nerloren. 3d) merbe fic ftccfcn — ftrafeii

(biegt fid) ftöl)nenb über f'd;.): ^2ln mir berunter«

bilden, mid^ mit ber fyxnl fto^en, mir bos —
j

mir bas.

Slarbinal (sitternb): Stet) auf. 2Bartc. UBcldjcr

ecift ift in ber 5ßelt. SEcld) graufamer (Bci[t. ^ib

mir belnen Sinn, Slmbrofius. Bete mit mir bic

Tiadi über. (2lls Slmbiofius aüsert, brol)enb laut) : ^©irf li(t)leitö[innc5 öemütooller ©cijt

S^omml jo'wB^c

ftcbcn — 3rierfd}ilberimgen oon fo potfenber ©n-

bructsfroft, bo^ fic mir aud) nod) nad) mcl)r als ^mon«

3ig 3obren frifc^ in (Erinnerung geblieben fmb.

2>c6 es tt)irflid) ber San xjt, l)abc id) biefer Xage

erfal)ren Das 3Kbliogrop^if(^ 3nftitut in ßeipsig bat

im SRübmen feiner Sammlung „^Itur unb Söcü"

einen 5?anb steine Sdjriftcn oon Sllfreb 18rcJ}m l)er.

ausgegeben (319 S. mit 26 20)0. auf 8 ^feln, ge«

bunbcn 5Kf. 37.—) 3n !^)m ift ein Xeil jener fruber

in oerft^iebenen gettfdjriftcn, befonbcrs in ber »(Gar-

tenlaube", Dcrftreuten 2luffä(^e gefammelt, bic in nid)t

geringerem WQf^it als bic grofien 2trbeitcn oon fd}t

^rcbmfdiem (Bcift unb ®emüt erfüllt fmb. 2In ouficr*

orbcntlict) lebenbige „Bilber aus ber licrmcU" fd>lic-

gen fid) farbig gefcbene, feffclnbe „5Kcifcffi33cn eines

7iaturforfd)er6'' aus 2lfrita, Slficn unb !Rorbeuropa.

3mmcr fprid)t 3U uns ein genauer Äenner, ein liebe-

ooller S*ifbercr, ein tiefer Seobadit^r, ein aud) oon

anbercn ?0?iflcn5gebtcten ongcrcntei unb bcsbclb anrc»

genber (Betft. Donim b^l^cn mir hier ein unterljaltfa«

mes Belel)rung5bud) oon f)o?)em -ißcrt. Diffcr ift um

fo bolKr nn3ufd)lQgen, ols bic (?;ntrD{criung ber ^ier»

funbc. oor ollem aud) bie (JnibecfunQ immer neuer ^Hr»

ten, e^ mit fid) gebrad)t l)at, bc^ „Srehtr^s Ticrl'^ben",

bas tOleiftcrmcrf beutf(f}er ^.ftoturlicbc ::nb nKtrij-iiaTt'

Hd)er Sriin^Ud)feit in fcid)tDerfianblid}er i^crm,. \\d'< in

leinem SRcfcn gegen frübcr oeränbcrn muffte. T.'^x

Stoffrcidihmi bcbinot? ein? f-tärfcre 3nf:inim':r^;,j:-

^ung, ein 3i.!rücfbräng'?n b?r bcl)aglidv'n breite. ^r:m

5Bunber, bo.i^ Iro^ ^cr pTlc neuer (frfcurtniffe für

ben nid)tmiffcnfd)aftlid?en 5Rati!rlieb!iabcr ^arüber r^^U'

d)es oerlorcngcgangcn ift, mos er nur ungern c;'ir.-i^,t.

3n ben „kleinen Sd)riftcn" aber l)alTn vjir alv mcrt--

oofle (Srgcinsung 3um neuen, mobernen ^rebm miel ot

ben liebgemonncnen alten, ber hcfonbcrs 3ur (b'infiil).

rung in bos SScrftänbnis ber ^atur feine .^aft \\d)

ungebrod)en erbolten f)cA unb fid) barir.n mnier mic

cmft axidi eis Skgmcifcr ber 3uo,enb bccjcbrcn roiib.

Die ttierbeobad^timg ber Icfjten 3at)r3ebnte —
^rcbm ftarb, erft 55 3al)rc dt, fd)on am 11 9lcDeni.

[,gr is^4 — bat feit ber S^cinffentlidiung biefer 2fu^

^nt^e grc^c (Bebicte gonj neu crfd)loffcn. 95ei ^rcl)m

mirb erft bie OroBticrmelt oon bcn Sängetieren über

bie 9[?öqel bio ^erab 3u bcn ^Reptilien unter ^eobad)«

tmig ceftellt. ^fleuere Sorfdicr l)obeH uns bic ^Icinmelt

bes 35^affers, ber Suft unb bcf) C^rbbobcns tennen ge«

lebrt. Den 2Ivbciten !8rebms aber bleibt nod) immer ber

!Hei3 bes Sclbftgefd)auten. 2lus Siebe geboren, mirb

bicfes ^\id) mieber ßicbc rocrben, alt unb bennod) nic^t

oeraltot, fn jucenbfrifc^, meil l)elle Ifugen bie 5Buii>r

ber tnaiur inbrünftig eintranfen unb ein trot^ alten

fic 3U beuten
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Secttunfene aRtfliatDen in

öeflcnel*.
(5rjcf)rectenbe unb crid)ültenibe 3iffcni übet bie

iQbrUdxn SJusgabcn für 2nto{)ol m DejteTrei«^ ©erben

iebt befannt. Sflaii) autb.enttfc^n TOttcilungen wn

tompetenter etcfle belief fi(^ ber ©trt bcr m Oeftcr.

retd) fonfumlertcn ©etrönte im ^^xe 1920 auf bret*

^ig fmUliarben tronen unb er mub für \i(y^ Sa^r 1921

infolge bes ftcten TOcfgangcs unfcrer a^alula fi* nod)

bebeutenb eT{)«l)en, Om 3ftl)r€ 1926 lourbcn bei uns

670 000 f)eftt)liter »ein unb 100.000 fyettoliter 5^ter

£inQe|üt)rt. !?)ie 2niUiarben, bie mir für 2Bein unb !8ier

nad) auen?Qrts fdjiden mußten, gingen 5Wtneift nat^

Ungern, u)0 ber gri>^e a:eil ber fonfumierten 5öeme

f)crrüt)rt, unb nadj ber Jfifjc^ffloujöeei, bie uns bos

^ttfener «Bier licfcrtt. Der Stanfum bes hfetcrcn aflct-

bings ift gcrabe in bcn lefeten ®od)cn, fettbem ein

^Moel ?pil3" 200 K bis 250 K toftet, rapib sunuf-

qegangen. Dies seiQt ftt^ nid)t nur in ben auf em

Oninimum i^ufammenöefdjrumpftcn Ocingangen für

55ier3oII, fonbcrn «iel me^r nod) in ben DerjÄeifelten

SSeriditen ber tfd)cd)oiIoroaf;id)en ^Brauereien, bie burd)

Xs^c, 5)irauffd)neüen ber tfd)cd)iid)en Shone mit einem

edjlage faft it)ren gcfamtcn ©jporl nad) Ocfterrcid)

unb Dcutfchlanb oerlorcn t)oben.

770 000 ^eüüliter ober 77 ^inionen ßiter Bier

unb Sßein würben oom ^luslanbc nad) Defterreid) ge«

brad)t unb bie ^ecöltcrung Oefterreidjs bot nmb 30

ÜRilliorbcn !troncn oertrunten! C^s entfallen bcmnad)

auf \itx\. Äopf ber Scoölferung me^r als 10 ßiter ein.

geführten Siercs unb ^ines unb 5000 K an Hlto»

i)o(auspabc. Diefe Siffern finb entfe^lid) unb €rfd)üt=

tcrnb pgleld). SKan bebenfe nur, um mieniel ber ®ert

ber ^rone befjer roöre, roenn mir bie 77 HJlinionen fiU

ter aSein vx<^ 5?ier nid)t eingeführt t)atten, mcnn mir

für biefcs ©ift, bce nidjt mtr bcm Xrinfer felbft, fon»

bem feine 5lad«fommenfd)aft unb bie f^amllie f(^abtgt,

ntd)t ben auslanbifd)en SlltcbolfapHanftcn in ben «na-

djen gcmorfcn f)öttenl 30 ^niOiarben Slroncn baben We

6 ?milUcncn 3}^enfd)en in Ocfteireid) im 5abre 1920

Dcrtrunfcn.

2005 bßtte mit biefem ©clb nur für bie fo brüt-

fenbe Sl^obnungsnot gefd)cben fonnen? 5Jion überlege

unb übcrbenfc biefe Siffern nur genau unb mirb uns

bann ^uftimmcn muffen, menn mir ber ?(rbeiterf(^afl

foger, \i^^ fte felbft es fein muß, bie ber 2rifol)olfeu(^e

entgegentreten mu&, büg fie cor allem yxx^ mit CFinU

bie ©efabren ertennen miife, bie aus bcn oon uns an-

gefübrten Siffern entfpringcn. (Es bilft ba feine leicht-

fertige C^inmenbung, fonbcrn nur bas Slufraffcn i^ur

%qX, icber für fid) unb burd) fein 5?cifpiel für ben 9Rc'

benmenfAen unb bie (T-cfnmtbeit. ^ur bie STltoljolabfti«

nen,^, nur bie unabläffige ^ropoganba für fie farni '^(k

5lbbilfe bringen unb menn bie ?lrbeiterfd)nft es miß,

bann merben bie SDliltiarbenjiffem für ben Sllfobol ge«

U3i^ fdjroinben, merben ^lafe machen eblercn ®e

nöffen. oor allem einer befferen Grnäbrung, einer

orbcntlidicren 58ebaufung. €0 mie bei allen ©cfal)ren

gilt audi \i(x nur eine ßofung, bie mirffam ift: bie

e?lMtl?ilfc, bie fid) ausbrürft burd) bie organifierte

Slbftiiien^bemeguniv Die 30 SRtUiarben oertrunfener

Slron.n getten in bas Obr iebes einseinen unb foUen

bcü 2Inftof3 geben für bie notmenbige 9tuffl5nmgs^ unb

SIgitationsarfceit im Sntcreffe jebcs einaelnen unb ^i^'

mit für bie ©efamtbeit.

Dann mirb man mid) t)erlad)en — ober man rolrb

mi«^ gar ole 9larr ins ^trenbaus fpcrrcn. ^^
Unb benife id) SSerfnMmlungen ein — bann^P:-

ben bie tommen, bie felber ^ungern — ee merben

b i e tommen, bie mo^l geben möchten, aber nic^t geben

tonnen.

Die mirtli(^ b^lfcn tonnten, bie merben nii^jt

tcmmen; benn fie m ollen ni(^)t ^elf^n.

V^ Wmt mit^ ein SWenfc^ 5U fein.

3Rögen pd) bie l) e r a 1 f e n ©efifeenben mit 55Bein

unb €ett ben 2:ob in ben gefrafeigen ftals l)inetngieBen.

3R a j D r t u.

00t breifeig SBerft oor ber €tabt, ba baute man 3iaf

riCaben in ^^etrafjcn SlUes baa b^tte unge'^.>uic

txfgcl)cnbc i^en. Unt nun tt^ S)unger.

Sfomora ift nun eine ftftorbene ©tabt.

^n bcn etra|en meficnttelfe i?inber; pe l'^t'^n

bire« ouf bem ^fiof^er, m.pfienmcife oertjungei/e

.^uiibc, maffcnmci|j e^:gc, fir.fadje, rot)t, unget)olwUe

©arge. SBo^in man auc^ blictt: ^nber, i>unbe, ©arge

imb ßumpen. 6d)mut^ y>^ (Jpftant. Sdjmül rft es »
©fatnara ©d)oi?V:ncü' \

Der ©omjet in Samara fammelt biefe ^nbet unb

RO^rt fie r^di mar m tcm ^iiier^clni, in einer gc-

mefenen ^ird)c, ein bol» r,j ifcUenes (Seböube oh'.«?

genfter, oljne Xüren, unb :ih großer oermabvlcitcr

5>of Unb b'er \>q^^^ gleid)f 5^i!b mie auf bem 5Bat) i'^of.

©(^mufe, (Beftont unb ITobe&ftarre.

3m ßcben b«^e idj nie VW. Sinber gefeben. ön

^n^bt oon oiersebn Labien rat einem ^erriff-jnen

OpmpajiaftenmatUel, Ha^, Möulid) burd)fid)tig, iOt)l,

\ifso, 5)aar ausgttallrn oon' .r)urger. 2ln ber ftanb öeö

fleincr SrubauÄP" ^i^" J!obien. SSeibe totgem?iiit.

So, too bet Innset ift.

gyioötauer 53r{ef oon ß. SfpaW.

Diefer ?Brief, ber mit geringen ^ri^un«

gen miebergegeben mirb, ift im SJerlineT

©omietblatt „^lomg SRtr" erfc^enen. D. Ä,

SBir fabren jurüd aus ©fcmeitin nad) Sfamara,

fiiM»T ^pV^^t ohne 5Sea unb ©tea — mir fd)mimmcu Heiner ^^ruDayw

fn^itlSHof6trb ©^^ fW m)llg>35ienefd,t lebelü nod, cme ®od)e, olelleicbt fterben f^e

aalTteben über bie nacftcTrbe. 9B^r ftolpern üWncd) beute 2Bo finb b:.e aiu,nV ©er ^etfe es? ^^,e^.

^ferbefabaoer, über ganae Slubel oerbungerter 5)mtbe. leidjt ^ben H ein.r p.iplaij errei^t^^^
©chmärme oon gro&en Pegen bebetfen bie ^ferbe^ um bie oerlorenen ^tnber unb tnb ungluctlu^, nicL

lei((jen. (Es maren bie ^ferbe ber 5lüd)tenben. ee leid't cuc) fmb fie trt, timer Te.fe Pnn bem an?e %

tarnen oon meit, roeit ^er, unb bier mif bem ®ege nadj 1
^ ;^cben lag merben Tutenbc ron ^inbern eing?»

f.rm^. ©iebsig ^^rojerü aller finb tppbus* ober rubr-

front," etgäblt uns ber ßcitcr bcs f)etm5, ein alter.

©ibiricn trepierten fie, bebetfen ben ganzen 3Beg.

Die giüd)tenben reifen mie bie gigeuner, auf einem

©agen lebenb unb ibre 5)abe in «ßacfcn mit fitb fd)tep'

penb. ©ie bringen ©icbetn mit, bier eine Sloftbarfeit,

15 000 «Rubel bos $ub. Das $ferb gebt ooran, lang«

famen nad)bennid)en ©djrittes, als märe es betruntcn,

unb babinter fd)manfcn bie SKenjcben. ebenfo langfam

unb Iraftlos. SSleibt büs ^feib ftcben, fteben aud) bie

2rtenfd)cn unb märten, bis es meiter gebt, anjutrciben

mögt man es nid)tl . . . Unb fo ge^en fie, gefteu fte

Ibren cnblofen 55ßcg.

9kcbt5 fponnt man bie ^ferbe mw unb sünbet ein

geuer on. 3Jlan flfet fc^meigcnb, flfet unbcmegli<b unb

fd)meigenb bie gonje ?na(!^t auf ber noitten f^^marjen

(Erbe

23eim OJlorgengraucn mac^ mon fitb oon neuem

auf ben S5kg. 5n ©famora oerfouft man bos mm
überflüfftg gcmorbenc ?.Merb, oerjogt bie 5« ^Ws> tau

mürbig ausfebenber SORann. Jäglid) fterben bi«^ \^^)^

bis^3el]n ^inber. Dos i)eim bot leine 55etten, feine

tiffcn, feine Detten Shonfe unb ©efunbc liegen 3U-

fammen auf ^ritfd)cn. Cs mimmelt oon ßaufen. (Ss

gibt fein beifees SBafi'er jum 5ßafd)en, fein S)ol3 i\\m

©afferfocben, feine ©djeiben in ben Senftem. Sßenn

bie ^älte fommt, muffen olle erfrieren.

2lbö? mir merben fdjcn Orbnung fd)affen. ^Is

mir Dor brel Söo(ben betfamen, craöblte ber ?lltc,

mar biet überboupt nid)is, Je^t bat>en mir fdjon biefe

^ritfcben. ö^in ©cporotraum für Äranfe ift im 95au,

eine Sabeanftoü mirb morgen fertig ^xk(^ in einer

SBod)e benfe id) ©c^eibcn ju befommen. SlUes bas

erforbert foloffale SInftrennunf.en, meil es gar nid)t3

gibt unb oor oflem feine Strbeiter Sd) bin bier ""•

unterbrod)en Xog unb Sfladjt tötig, fdjlofe auf ben

^ritfd}en ber 2:t)bitstranten unb ba^e feine fyilfe.
—

genben J^inber unb manbert 3um 35abnbof, um auf ^^^ ^^^^^^^ ^^jjj^ ^^^^^ ^^^^ ^x^t mill feiner *)er-

ben 3ug au morten. ©enn ©ott mifl, erobert man ^^^^ jj|g Shiegsiabre baben bie 3nenfd)cn obge-

einen ^lofe auf bem Da(b ober auf bem ^uffer, menn

man mit fobrt. aJlon fragt ni<bt, mobin ef gebt,

nadj turfeftan, nod) ÜRosfau, nod) ©Ibirten. 9hir fort

fort! ?luT nid)! mebr bie fable Srbe fcben, nidjt mebr

^d) fcbnme mid}, ein gj^enjd) \w fein. !meine 35cr-

Smcijlung ift bered)tigt. "^^^^^ mcif^, in ^oris, ßonboii,

in 3^nm, In Berlin unb in 9lfmt)cif überf reffen

fid; Gufgt'bimfene ÜJlenfdien ben föulen 53aud) — unb

an ber ?Bülga oerbungern bie Slinber 5U laufen«
ben.

gSios foll td) tun? 2J?einc ©eele fd)reit ibren

©ibmer;^ in bie falle Dcjembernacbt. '

fobnlndienb antmcrtet mir oom finftern 5Balbe ber

meine eigene 5)il?lofiofeit. Unb .^ i n b e r ft e r b c n.

Unb ^inbcr oerbungern.
Sßenn id) auf bie bellen ^löt^e unb auf bie faubc-

rcn ^^romcnoben ber ©ro^ftcbte trete unb mit bitten»

ben unb brobenben Sßorteu 5"^ ^ilfe für bie 5Bolga»

tinbcr aufrufe:

geben. Die Shiegsjobre b^ben bie 3nenfd)cn abge

ftumpft fie bleiben ben ßciben gegenüber ungerübrt.

SBomit merben bie Äinber ernabrt?

Unit bitterem f^afcrbrot tmb .gering, ©teilen ©ic

fort! ?lut nid)t mebr bie fable ©rbe fjben; niitjt meqr
1

t.ptj^efronfji^inber mit- 42 ©rnb Sieber oor, bie

ber Xob DDT ^ugen boben. SBie oiele fo flucbten, "^^mL ^^ unbÄoarjem 55iot emäbrt merben. ^:iJ^an

nicmanb; man fagt, fo fluten fie ununterbrod)cn
t««7^i5„ge^t rfgetitn^ bier nur bie Dualen, benn ftcrbeu

muffen fie bod) olle.

©cftern fam bier au<^ 5Jlosfou eine amerifaniftbe

fnifsfommiffion an, bo ift eme (rrleid)terung eingc»

treten.

Unter meinem ^enfter liegt ein ftcrbenbes ^Jlab-

(^len, ein onfdjeinenb 16icl)tigcs, liebes, fd)lonfe3

aWab(f)en, liegt bo mit gefd)loffenen «ugen. gjtQndjmal

öffnet fie bie 51ugen unb S^^^ixX unbemegtid) ftarrcn

«Btictes in ben i>lmmel. 3Jlorgens beim ©rmadjefn

f(^aue leb aus bem genfter, ba liegt fh nocb in ber-

fetben ©tcüung, gonj in ©(bmarj, blo^, mit gefd)t.of«

jenen ttugen, mit auf ber 35ruft gefalteten f)änben.

?lbcnbs, bei meiner mütffebr bcsjclbc 5Mlb. Qd) bringe

tbr 5°trot unb SJlild). ©ie meigert ftd), fte fann fcbon

nh^ mebr effen. Ckb fptetbe fie an, fie fd)aut auf

ml^ mit entrucftem Bli<f. 5(b miU fie oufbeben, in

meinen gyagcn tragen, oieltcifbt gibt es nodi .f)ilfe.

5lpril.

2:icfe ©ruben, gemaltige Slbfonboufen, 33erge oon

, ©d)muti unb mcufdilii^en (Frfrcmcnten oon einem ^tr-

iid)in ^be -- unb in biefem ©cbmufee baujen fie,

(laufen aJienjAcn. a3cn mcitem bdlt man fie für 5teb*

rld)tbaufen, für ßumpen. SRöbcrt man fid), fo unter-

fd)eibet man n\enfd)Ud)€ ®cfid)ter, böfe, fcbarfe 2Iugen.

©ölten oon ©tcub, ©cbmörme oon fliegen, unb olles

umgeben oon entfefeiTd)em ©erme|ungsgeru(b. Do«

ift ber 5^abnbof oon ©famora.

SDienfcben, ajtenjcben, aJlcn(iijen, mie oiele roobl?

Der ganje ^al)nbof, ber ^J^tofe. ber ©al)nftcig, ofle«

übcrfAmemmt f)\%x ift bie Unbemeglid)feit bes i)un-

gers unb bes S'obes.

Unjcr 5Bagen Hebt in ber iOlitte ber menfd|licben

^JJlofje. UX>ir fonnen nid]t ousfteigen, obne ouf ßeiber

3U treten 5ßMr muffen in bie ©tabt. Die fliegenbcn

prcteftieien n'd)t einmal, bcroegcn fid) gar nid]t. ^e

Irodjtet man b'eiee Wenfdjenmcer, fo glaubt manJfc|e xx)\Vi nid)t, Jk|t fo flebenb, min nur 9hif)e. W\i

ITote oor fid; 5U haben, fo abfplut febU jebes ßebens^t ber 2(nbli(f^rd)tcrlid). ?d) loufe^baoon. Die
'"

3eid)en.

5d; tonnte ©famora in früberen fattcn lagen.

Das mar eine ftnrfc, folibe unb gleld)5eitig frcblid)e

©tabt, eine JtQufmanneftabt 3ur 3ett ber ©etreibe«

3ufut)r mar bas eine betrunkene ©tabt. 5e|jt ift es

eine ?Kuinc. 9U«f)t mirberjuerfenncn. ßeere ©troffen.

gonae 9Rad)t träume id) baocn. Seim ^morgcngrouen

»aufc id) oon einem Slr^t jum anbern, cnblidj finbe t(b

einen ©tubentcn, ber mit mir gebt, ©ie liegt bo mit

gefalteten f^önben. Der ^Trat nimmt eine ^onb. 5Jor

einer balben ©tunbe fft pe geftorben.

3mei ©onitnter trqpcn aus bem STNartefaal erfter

balb eingcftürjte JSöi.frr, ooUig serftbrte ?Brücfen. ^ier 1 5?laffe einen ^nberleicbnam, bebectt mit fliegen. Sin

mar ber ^i^ürgerfrieg. Tfdiedjofloroofcn tobten in flatternbes 3op^<^en mit einem ^<ix^ bangt berob.

©{amara, tl)e bie ^otc ?liuice fie oertrleb. ßoüldjotlc« l(t ein SDiobdbcn mit aufgcblajencm ßeib, mit g«'
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5m ©artefoal crfter Jllaffe, Wcfem otogen, erft

fiiralid) renoDierten 6na(c, ift ßcrobe in bcr JUlitte

eine !Barriere ous SBönfen crrtrtjtet; nuf ber einen

ecttc liegen giüd)tUn9e, l)icr berrjrf)t (Beftonf unb

Unrot. Slber auf ber anberen Seite ftct)t ein erftf(affi-

ges S?üfett. fionge 3:ifd)c mit blfitcntoci&en Xif(^tüd)em

nnb bebedt mit 55Iumen, 5tonbelabern unb 5?Ti[tan

f)kt ift bie 6attl)eit, nein, nirfjt bie €«M&tt, fonbem

t>er gemcinfte, feigfte, befcfjämenbfte U^wiluß. 5)icr

gibt c« Mies a;Tben!lid)e an tKilifatcffcn: Sßeigbrot,

^-Beeffteaf, 5ßein, unb alles biüiö — 7000 S^lubcl ein

^funb ^rnt, 5000 3flubel ein Diner aus sioei ©nngcn.

^cf)en, (Tis, JErouben, SJlelonen, Birnen, S(f)o!oIobc,

Sigarren.

3n ber i)aupt^tra!fee oon Sfamara ftnb alle ©af^s

übeTfiiüt, unb überall befommt man olles unb oei"

bältnismalig btUig.

Sjamara ift doH oon Spetulanten. T\t 5>ungcrn»

ben Derfni'.fen alles, oas fie I)cben. ©in ^ferb foftet

eine balbe ^miltion 9fhib«>l unb in 5}>C5fau fünf OJliUiO'

nen ^ubet. (Eine Shif) foftet 100.000 ?Rubel unb in

!:j^osfau foftet ein ?ßfunb ?8uüer 30.000 !Rubel. i)ier

gibt CS €^cf)ieber bi: 5D^ngc, bie fifeen bis 2 Übt nachts

im Stabtgarten beim Slon^crt, cm linfen 255ojgaufer,

unb IDamcn mit großen gebereuten fpogieren in ben

2lUeen. —
2JJonfieur, bitte, eine 3t?arettc . . .

?Im S^'crl 5?>ar?:^2;bc«ter fpielt eu^^truppe be«

früberen ^aifcrlidien TJjeatcvs; mc^Pfpielt „Die

(Bctfba". „l^iebesnacbt", „^upprfjen" unb berartige ein-

attige i^arccn. Das Jb^ater ift überfüllt oon benfd*

ben jungen Ferren mit bcr. !Iajd)!cntet 9}iü^en unb

ben Damen mit ben geb^rtjütcn unb übermöB^ger Dc-

toUeticnmg.

Unb biefe Slusgelaffenbeit, biefe XoUljeit, biefcr

ITmimel in bem oenrefenbcn, fterbenben Sfamara!

Zotentanj.

{^

9it9ittmmtnH.
Qm Kenner bcr Ski'bältniffc fcbreibt uns:

3n SBien i)aben blc Äommuniften bie 5lu5lagcn=

fenfter jcrtrümmert, hü burfte Sal5burg nirf^ jurücf«

bleiben. 5^ur f)ai man in Salzburg narf) einem meniger

n)ertooUen Objeft gefud}t Darum baben bie (Ibriftlid)=

fojiafen — ber SRubm ber ©piegelfcbeibenfturmcr !ie§

fie nicbt fcbtafen — bie eigene ßanbesregierung ^er^

ttümmert. Das geftfjob in eincv gi^tuiffen ^fi)cbofe unb

nun fteben mir oor bem ?Refultüt i^res (S^rgciä^s un*

Der S(baufpieler»ßärm bei ben Cbrijtlicbtosialcn.) Die

anbcre Seite ber Süljue rcplijiert fdjlagfertig unb bann

frf)re(tet bie f)anblung bem .^öbepunft 5U. Die fcbiDor-

3en Rünftlcr boben fn^ alle erboben. ber sroelte 2(ft,

Ort jireite ?Heibe rechts, ift im noUen ©ong, fübrcnb

greift ber HJ^csner — bas bartlofe ^Ingci'irfjt blcirf) toie

2Ba(f)s — ins Drama ein. Die J^üllegen nennen i^n

htn 3)ie«ner, ©eil er in Demut nid)t ber Slircbe, fon-

bcrn i^ren Dienern bient, unb roeil ber SJlesner über»

all bem Pfarrer oorangebt. Unb fo aucb im porliegcn*

bci^ficf)aufpiel. Der 9}ttnrftrontenbüuptling ruft nod)

liniRinüber ,,®ebn5 in bie 2Bad)auer SBeinftubel"

unb nad) re<f)ts „TOr tun nimmer mit, mir gcngan

aufei." Unb fie fingen roirf(id) an aufjubrecben; be«

^Rcsners ÜWad)bar. ber ungefrönte ^önig bes ßungaus,

bcfam einen Iritt in feinen bob^i^soolfen SJlagen; er

gerubte bie profane Sleu&erung ju mad)en: „So eine

©cmeinbeif, inbem er es ben anberen überliefe, fid)

barüber ben Äopf 3U jerbredjen, loem fie jugebadji fei.

Die ^^ro5cffion formierte [ifi), ooraus ber 5Kesnet,

bann bie geiftlidyen 5)erren mit bem großen „(Beuft'',

ibm folgten bie ©laubigen, gum St^luffc fam ber

^arteiprofofe, jenes fcbroerföllige Ungetüm aus bem
?5in3gau, bas bie (Tbriftlidifosialen DorTK^tigcrmeife inlSjn fößfflttOßtl^f f^lrflt tlPltl ^üh
bie let'.tc ?Reibe gefefet babcn, gleld) jenem friebfertigen

^*** ^K^nm^^l iClWjl UCm ^UU
2öefen, bas bre b^rrfc^enbe 5Iufrcgung aus ber tße^

trad)tung jenes ebrmürbigen Körperteiles empor»

^iittud^ie, in roelcbcr bie Ucppigfeiten ber ^in^gauer

55auemr)od),5eiten ibre Icfete SHubcftätte fcnben. 2Iber

nod) feblt ber britte 2ttt unb für ben forgte ber Partei«

profo^. Qr fpucfte ein ganjes 5)od}it!Gffer in feine jar«

^| fiänbc in ber ©röf^e eines ^bortbecfels; feine

^Bgen mürben fo grofe, roie bie ^ird)turm.ubr üon

Saaifclben unb begannen ju rollen gleid) einer Turbine

mit 520 Umbrebungen, fein 2lrm itretftc firf), als ob

er einen ßebrling roie eine gliege an bie 5ßanb quct=

fdien rootlte, unb er rief mit fürd)ternd)er Stimme:

„©ebn mo's an!" Hber es bleibt meift bei ber Dro=

nöber gu treten . . . aj?an beatbte: SBcil im 3ahre

1820 erft nad) breifeig Oal)ren .Sud)tbaus begnabigt

miirbe, besbolb muß nod) bunbcrte Sabre fpöter jebe

inbioibuelle Prüfung unb (Fntfd)eibung unterbleiben!

On bipfen bmibert Oabren i)at fid) Einiges in ber Wut
geänbert, and) im i)umanitätsgefübl ber Deutfd;en.

Das bai)rifd)e Suftisminifterium aber ift ftol^ barauf,

l)a^ es 1Q21 fte^t, mo es 1821 ^eftanben ift. Sttll-

ftanbutopiften, nannte 3Rori3 oon (Egibi) fold)e rüd»

roärts geo/enbeten Starrföpfe. SBie nun, roenn bie

SSorbilber oon 1821, ebenfo trabitionstreu, fid) auf bie

Sorfabren oon 1721 berufen t)aben, unb fo fort, burd)

bas 53if^d)en 2öeltgefd)id)te? «s ift bas ^rinsip ber

geistigen (Fiftarrung, bas mit naioer Offenbeit aus ben

©eflänbniffen bes bat)rlfdjen C^uftijminiffers fpridjt. —
Dieies 53ai}ern lebt ^^uk nod* im 3af)re 1821.

Drd) bie 5Zatur, bie gütige, mirb ben 3u lebenslang»

lieben kapern Verurteilten begnabigen unb bem Süd)U
bausgrcife einen ameiten Sdjlaganfall fd)icfen.

Stefan ©rof^mann tm „Jagebud/',

Gmft Jnomo^lt^l^erlag, ^Berlin.

Diefes ©ebidit W ©ruft X o 11 e r

Im 5^ftungs(jefnngni5 9lieberfd)önen'

felb gefd)iieben:
^

Srft l)örte man ben Sdjrei ber armen Kreatur,

Dann poltern fjlüdie burd) bie aufg :fd)eud)ten ©änge,
Sircücn fingen bie 2llormgt fange,

5n allen .Seilen tieft bie ^^otcnubr.

5Ba5 trieb bid), greunb, bem i)cin bie 5}anb ju reid)en?

Das Stimmern ber ©epeiifcbtcn'* Die gefd)lud)5teo

A)ungcrflagen?

Die Sabre. uie mie ßeid)enrctten unfern ßeib jcrnagen?
bung unb mit einem 35licf nad; bem 9W«sner fingen

j
Die rul)elofen Sd)ritte, bie 3u unfern 5)äuptern

bie 3"rii<J9ßblicbenen bie ÜTlelobie SSagners: „Xreulid)
j

fd)leid)en?
,- . M

Trieb bid) bcr ftumme i)obn bcr leiboerfil^tcn 3Öänbe,

Der toic ein 5^ad)tmnr unfre 5^ruft bebrürft?

gefübrt, siebet babin, mo eud) bcr Segen

So äbnticb, lieber fiefer, ift es gefommen, bog mir

beute obne ßanbesregierung finb. 2lber id) glaube, mir

©erben balb roieber eine babcn. Der Stabtbürger»

meifter braudjt ©elb unb reift |d)on a<i)i Tage in ber

^elt bcrum, bie ©elbjubcn mollen aoir Steuergcfct5e

unb obne ßanbesregierung gibt es feine folt^en. Die

ebriftlidjfo3ialen mollen aber beftimmt ni«^, bafe ber

53anferott ber ^ahi Salsburg offenfunbig unb ber

©emeinberat mcgen fabrlüffiger Stvibn belangt mürbe.

Da gibt es aber nod) oiel mebr ©rünbe, roarum bie

Sd)attcn!eite bes ßanbtages oot bem 3orbrod)enen Topt
~- genannt ßanbesregierung — ftcbt unb nid)t roei&,

mo fie junödrft anfangen foH. 9Siellei(bt mei^ einer ber

ßefer einen !Rat, bann roeffe er aud), mobin er ibn mitgeföbr mit ben ©ebonfen jenes ^inbes, bas einen ge«

roiffcn Topf, ben es bod) fo notroenbig braud)t, (aput
j
teilen foU. ©ir bürfen oud) unfere ^einbe nid)t in ber

gcmad)t bat, unb nun nid)t meife, morauf es fid) je(^en

foll. y^un, bie d^rifilicbfosialen fißen jebenfalls brin.

(aSBo?)

ßieber ßefer, roenn Du glaubft, fo eine ^iegicrangs-

frife famt if)rcr CFntroicflung ift fo einfach unb obne

St)ftem. bann irrft Du gemaltig. Das ©ön3e ift ein

2ßir miffcn's nid)t. 29ir mifferi nur, bufe »»(enldjcn«

Sinanbcr roebc tun. Dai^ feine ir)ilfobrü(fe übcrorücft

Die Ströme id) unb bu. Dob mir ben 5Beg oevlieren

3m Dunfel biefes i)aufes. Dag mir frieren.

mahl

©Sttlidie fBeltotlJattna tuM
teitüffdlje Qnorbtiung.

^m 2lrbciter fd)reibt uns.

Solange bie 95^clt ftcbt ift es eine ©cpflogenbei!

ber b€rrfd)enbcn Älaffe gcmefen, olles bas, mos ibren

. 7„ - -."• "-- -..--- V. V- ... --
j untere ffen bientc für 5lncrbnunqcM unb Q;inrtcbtHngcn

Tmte fitjen loifen unb md)t unbulbfom roie Dermitd)c eines böberen 5Bcfens, haz^ bie ^J^cnfrtibeitsgef^irfit^
im beugen ßanbe Salzburg fein.

9er IRattrer $etditoIb.

^^ 2?or fed)6unb3man3ig r^abren ift in 5[TJünd)en ber

Drama, oft ein ßuftfpiel, immer ab^ine ßomöbicÄiaurer 3obann 35erd)tolb megen HJ^orbes 3um
bat meift brei Slfte, jeber mit eincmimberen Ort bei

S^nblung: ber erfte fpielt in ber crftcn bleibe, red)te

Seite, ber smeitc in ber jmeiten unb bcr britte natür^

lid) in ber britten S^cib«^ rechter Seite bes \)o\)^n 5)au=

fes, bas bur(b einen 9J?ittelgang in eine ßicbt« unb
Sd)attenfeite geteilt ift. SHeift mirb bo» Sd)aufpiel

burd) einen Prolog (Tbema: ßacbe. Bajajso!) cinge^

leitet Den ^ajasso mufe meift jenes (Enfant terrible

ber fd)attenfcitigen 5)alfte be« i)aufes geben, bas fid)

berufen füblt, ben grofeen ©etft ber. ^rtei, genannt

Seipel, In falbung«DcIlen ©orten ju imitieren. Döbei

faiht er feine Stimme fo febr, bafe er im aSemufetfein,

„befonbers geiftreid)" 3U fein, jebe« ^^'' jum nofaten

„cu" bcrunterbämpft, foboß aus ber 9lein?)eit eine

„y^Gimbcit", nus gciftrcid) ^^geuftrcid)" unb aus bem
5}eilQnb ein 5)culanb mirb unb ber ^rolog ni(bt mebr
on Seipel, fonbcrn an einen glänscnben Tierftimmen'

Imitator gemabnt, ber bem ^ubltfum bas fleben in

einem Gntcntcid) anfd)auli(b mad)en mül Dem Infant
ternblc ift balb bos Stid)mort jum erften ?lft cnl=

id)lüpH. Die licbtfeitige 5)älftc ocrt|Ä nid)t immer
,.befonbcrs geirftreudje Cntpleufungen^inb sollt bem
Sanger onberes als tBelfafl. Damit beginnt ber erfte

Sirt, Ort ber f>anblung erfte ^eibe rcdbts, 5)elb ber

S)anblung ein freunblid)er Slbbe. aber nidit ber, ben

bie liebesfreubige ©röfin 3um Souper bcfd)ieb, ob-

roobl er aucb fo nett frificrt ift; unfcr 2lbb6 ift biesmal

unfreunblid), er grollt, ift mütenb, fd)rcit unb feine

f)Qnb umfpcnnt fram.pfbaft g€braud)sfertlg eine —
nein, lieber ßefer — feine ^iftolc, fonbem eine

Sd)nupftabatbofe. (Der Stcnograpb fc^rcibt als Titel:

t Xoobe Dcrurteilt roorben. Der Scbulbfprud) erfolgte auf

©runb oon 3nbi3ien, ber 5lngeflagtc leugnete unb ber

^rinsregent begnabigtc ibn 3u lebenoläiiglid)em ,^ud)t«

baus. ?n ben fed;sunb3man3ig r>abren beteuerte ^Berd)» 3abl non Slusgcbeutetcn ein beulid;cs ßeben führt, ift

tolb unmiterbrcdien feine Unfd)ulb — als alter 3ud)t= uidjt bie Solgc ber moternen fap;taliitifd)en ^vobu?^

lenfte unb leitete, 3u erflörcn. ^ei bcn alten ^nbern

mar bie Äaftc ber red)t!ofen ^Parias oon ben ©öttem
cingerid)tet, bie Sflaoerci bei ben ©rted)en unb !Hö»

mern loar oon h^n ©ctfem gcfd)affcn, bcr ©ntt Ver

(Tbriften i)atti» bie .^ÖTigfeit unb ßeibcigenfrbaft bes

^tittclolters ins ßeben gerufen. 2lud) bie b-^i^tigc

SBcltorbnung ift ein ^robuft bcr ©ottbeit. Dnf^ in ber

mobernen ©efcllfd)aft eine flcine ÜJlinbersabl beoor-

3ugter Shrsbeuter auf Soften einer ungebeuren 9J?ebr>

bausfcnner famt icb fefUftclIen, ba^ 95 ^ro3cnt aller

ßeugncnbcn nad) Strafantiitt gt?ftänbig roerben —
er fom immer roieber um 2lufncbme feines ^roseffes

ein unb er mu^e oud) feine Familie immer mieber 3u

?|5etitlonen ju treiben. Der ^J^ann ift ^eutt beinab?

fed)3ig Sabrc alt, er bot einen Stbloganfall erlitten unb
beteuert genou roie oor fecbsunbsmanaig ^b^^" f^inc

Sd)ulblofig!eit. S^ürslid) bot feine Tocbter an ben ba^«

rtfd)en ßanbtog eine ffingobe um ^reilaffung be« ©rei-

fes gerid)tct. ^ti^mt aller Parteien fet5ten |l(b für eine

ü&firbigung bes ©cfud)cs ein. Dod) roarum mirb ber

VjaU bicr erjäblt? 5Beil in ber Debotte bes Eingaben-

2Iusfd)uf)es bes ba9rifjf)en ßanbtages aucb ein 'Bcr-

treter bes botjdfdjen 3uftT3m{nrfter{ums bos 2ßort er-

ij^ff. Unb biefe ?Rebe mit^ man nad)lefen, um ben gen«

bartidicibeligen Stumpffinn ber blaumeif^en Huto-
öt fcnnen 3U lernen. Der ^H^ro^cg 55erd)tolb, er»

nnrte ber iRertreter bes It^ufti^minifteriums, babe mic
irenige in bcr Jtriminolgefcbicbte bie ^leroen ber ^Be«

nnlferung erregt, bie Debatte über Sd)ulb unb Uu'
Irbulb ^crrbtclbs fei bis in bie Icljte ^eit nid)t orr^

ftummt. „2lber natb ber bisberigcn, feit einem Önbr

xm

tionsroeifc, fonbem bat feinen ©runb in bem ^Billen

eines unfid)tbarcn. über ben Söolfcn tbroncnbcn ©ci<

tcs, ber es in meif?.r Jürforge. olfo gum 5Bobie bcr

SDlenfcben, eingerid)tet b^i- 3^öd) ©ottes unerforfd)»

nd)en ?Rotfd)luffc mug es in ber 5Belt 2lrme unb 3^?iil}e

geben, roie es befanntlid) immer ber ^all mar; erft

im „befferen iOenfcitö* triti bie ousglcidicnbc ©ercdi'

tigfcit in Straft, ©emit ein munberbar ausgcflüg?ltes

Spftem. bos bem ©enie feiner (Frfinbet olle ^brc
mad)t. Durcb ben ©cltfrieg finb oud) immer meitere

.Greife bes SBolfcs oon biefcm ©lauben abv^cganacn.

Diefclbcn römifd)cn Pfaffen, bie uns in ber Siieligions»

ftunbc lebrten: „Du follft nid)t töten!", fegneten bie

furd)tbareii 5Gaffcn, bie bas ßcberi fo nicler junger

^^en{d)cn oerniditelen ober bie^elben 3U ^albmenfd)?!!,

Krüppeln mad)tcn. Diefer 9!Jiillionen, bie 3ur Sdianbe
bcr ?0lentd)bcil bingcmorbct moibcn finb, rooUcn mir

uns erinnern am SBcibnad)tsfeftc — benn immer nod)

triumphiert bie ©emalt über bas ?Hcd)t, aber oon bcn

^an3e(n bcrob merben mir es mieber boren fönncn:

(?s fei eine göttlid)e ©cltorbnung unb es fei bas ©ol-
len eines böberen SBefens in bem roirren Durdicin-

fjunbert geübten ^sraf is beträgt bie normale f^rlft für
j
anbcr bes 936lfcrgctricbeö. 3um Sd)u^c bcr „gött

bie «cenbigung einer lebcnslänglidjcn 3ud)tbausftrafe Ii(ben ©cltorbnung'' finb Toufenbc unb ^Ibartaujenbe
brei^ig ^abre". Desbalb fönnc fid) bas bai)rlfd)c 5u' oon 9Henfd)en bingcmorbct roorben unb 3ur Seit ber
ftijminiftertum nid)t entfd)lic6en, einet a^egnabigung «farifer Äommune bat bie Orbnungsbeftic lünbcr unb
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5Betbcr obocfcbfacbtet. W^^bfHA, ein gjipn[(f)cnfrcur!t)

mötf)tc beim 5[nbli.f bicfer ejenen fein 2lntli|3 Derbül'

len, trauemb imb rocincnb! 3>em jnnpen ?Ri?fcn 6o«

gialiemus bleibt es Dorbcljattcn, bief? mori(i)e ©ejctt»

fcbnft^orbnunfl 5U ftürjcn unb auf ben Krümmern ber»

felben einen neuen ^dii auf3nricf)ten, wo bte SIrbeit

Hiebt mcbr toie ein brücfenbe» TSo&i auf ben 2ften|(f)€n

loften mirb, fonbern eine ßuft öenjorben ift, roenn fie

nifbt mebr oeracbtet n)irb, fonbern als börf)itc 6I)re

Milien njirb, bann erft wirb ber alte ^^iu^ oon ber

9Jlcnfcbbeit genommen unb bie STrbett roirb 3U einer

Duelle reicben Segene roerbcn. 3Bonn — mann loirb

biefe cilücfHefte Seit fommen?
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SrcItoiBlqe ?icd«iiüWe

3ufolgc SBefd)luffes bcs ^ej^trfsqericbtcs Gal^burg,

«ttbtciluna 11 Dom 8.9^ot)embcr 1921, (5.3. % II

638/21/7 ftnbct burrf) ben qefertintcn (5ert(f)ts-

fommiffar bie fretmilltcte ^eilbictunq ber beiiÄe*

QQtten 9lnbreQ5 unb ßeotabio ^Incjfüg^ge-
^örigen 2iegcnf(f)aft ,,öous ^. ^Ir. 328 in erfKiü-

moos, (£mil Äoflerqoffc 4, (E. 3. 387 bes ©runb-

bud&es 6tQbt 6aljburg, SSe^irf ödbonmoof" om
30. «Dei^ember 1921, SJormittag 9 U^r
in bem $>aufc (Sntil S^oflergoffe 9^r. 4 in Sci^all-

moos ftott.

^uörufsprcis, unter tDeI(!)cm ein 3ttf*;lQg nh^
flottfinbet, 400.000 K, «obium 40.000 K.

5>ie ^eilbietungö-^ebingniffc liegen in bct

SRotariotsfonsIei In 6aljburg, ÄQigofTe S(hr. 9,

tagli* in ber Seit oon 10—11 U!)t 95onnittog

jur (Einfielt ouf.

6 a I j b tt r g, 16, «Dcjember 1921. t

3[nton (S^tijtopf^ m. p.

3ff. ^otor qIö (5eric!)t6-J^ommiffSr.

,v.t»»•'t.•.^^' .\f'

Sefeet fiefi^t ftmit em^tt tieuen ?l6ontienteit

för We ^Jöljlmrfler ^Baefit'' aetolitiien!

Söitte gefanigft ^ier obgutrenncn unb einäufenbcn!

An die Verwaltung der

„SALZBURGER WACtiT'
SALZBURG
Paris Lodronstrasse 15

Dar QefertigUi b^steiit f)iemit die täglid)^

Ausgabe der ^Saliburger Wacht' und ersucht

zwecks Einsendung des Abonnements^Betrages

der ersten Nummer einen Erlagschein beizulegen,

Name -*

Beruf:

Adresse:.

WtiitmMmjmm^sxmfmjm:^^^

3crürfii(ftfiflfo S«« bei Glnfäufen, Bcftellungcn eit

Fl

BHElEJFIHaHaS
tBerlangen Sie fieftti^ ttnfetet tSetttetet I

ata D a aia o a» a a a a.n aia a Qia oiOiQ aiq

6))atetnlaqen
t)oii jcbermann mit aageSuerjinf ung.

9leucinlQ0en: S?ünbtqimg§fTtt: Äüitbt0un(^ßp|[i(!^ti9
*

8V«*/« twtb fi«/o 6V« trnb ?•/•

(Jinlogenftonb 70 SOiHIlioncn; (Selbumfotj 1 SWiHiorbe.

GutliSfüstßlle Salztiirg des Biamtefl-Sparverenet ii &nz

©alsbircfl, Dfleutorftra^e 17. »ötoaelt 9—12 U^t-

•<* •«>«w«*sioW<w«*«w^ ••*.»;• ;ji#iW< ii» t 'i>
' <*

^

LETZTE HYGIEN^CHE I^UHEITENI

DAUERSCHUT2 für

|ai

arztlich empfohlen, unübertroffen, garantiert

sicher, unschädlich, kann immer ohne Be-

schwerde getragen werden, jahrelang brauch-

bar. Preis K 500, 700 und 1000 mit ge-

nauer Gebrauchsanweisung.

+ \

Jahrelang brauchbar, garantiert sicher. Preis

per Stuci^ K 300, feinst K 400 san\t Ge-

brauchsanweisung. Hygienisch. Gummi oder

Fischblasen, Va Dutzend K 200, allerfeinst

K 260 und K 300.

Versand dbkrct überallhin gegen Voreinsendung des Betrages oder Postnachnahme.

Illustrierte Broschüre gegen Einsendung von 20 K (auch in Marken).

PAULA WUNDER, WIEN. XIII/4. Hütteldorfersftr. 220 s

•• » «

Bodenproduktiv-Genossenschaft „Hammer'S reg. Gen. m. b. H.
Postsparkassen-Konto 139.454 :: Femruf 39 Braiinail 3111 IHH Draht-Anschrift .Hammer*, Braunau a. I.

Eigenes OenossenschaHs-KapItel t K 9,000.000-- Hohe Reserven it Spareinlagen; K 1,400.000'-

Kundmachung.

01

s

ff

Lauf BesAluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11. Dezember 1921 wurde das

Genossenschafts-Kapital von 5 Millionen auf

Kronen 20,000.000'— # # «'^^^ht.

Die Erhöhung wird zur weiteren Ausgestaltung des Landesproduktenhandels und weiteren Ausbau

der gesamten Obstverwertung, wie Fruchtsäfte- und Marmeladen-Erzeugung, Brennerei usw. durch Neubau

einer modernst eingerichteten Fabrik verwendet. Der Versorgung der Mitglieder in Linz und Salzburg wird

durdi Errichtung von eigenen Filialen in diesen Städten Rechnung getragen.

Der kleinste Anteil wurde mit K 10.000'— festgesetzt.

Gleichzeitig wurde der Vorstand und Aufsichtsrat ermächtigt,

Si>are9nlagen
bis zur halben Höhe des Genossenschafts-Kapitals entgegenzunehmen und wird hiefür der Zinsfuss von

8 Prozent auf 9 Prozent
ab I.Jänner 1922 erhöht. — Indem hiemit zur Zeichnung auf Genossenschafts-Anteile und zur Einlage

von Spareinlagen eingeladen
wird, werden die p. t. Mitglieder verständigt, dass in der gleichen ausserordentlichen Generalversammlung

für das laufende Geschäftsjahr die Ausschüttung einer

beschlossen wurde, die ab 1. Jänner 1922 zur Auszahlung gelangt.

Auskünfte, Prospekte usw. jederzeit kostenlos rlurch die gefertigte Direktion. — Einzahlungen ent-

Vv^eder direkt oder im Wege der Postsparkasse oder durch alle Filialen und Zweigstellen der Zentralbank

deutscher Sparkassen, wo aud» Prospekte aufliegen. Hoohad^itend

DSr®k?5®5i der 0®der<g5TQ^t!Jk!lv-€Se;Be3.tev^;?.ic.ha?t „Ha.mmer'% araisnau am Inn.

« IM « » M U « K!aeaiiaife<0ai.aiMkM4iuiaM«a«. ai(kA<dktfbatfeiyiUAi(kiMMBMiw*ii M ft tt M a si a A e a
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Klofe & Seidel
Burccni fQr Zfitungsauifdimttc

BerlM nO. 45, öcorgenkirdiptofe 2i*

7

--7f-':'\rn

Ml —
^tmün

Daten f
^nLv.

^. f

LAÜXILIAIRE DE LA PRESSE
Rue du Rouleau, 7, Bruxelles

Lit Tout
jonrnaui, Rivuu it Piklicitnii i% toHte naturi

et en fournit les EKtraiUsur tous aujets et Personnalit^a

^

Prix par coupure: 60 Centimes

1

aMsement: /^/ Nj d^ d^bit:

Article extra^(St/oL u^^tj>

Adresse SU^^^^x^^ulLi?

Date (?iA^^ju$^^iJU f^t/_
N:vie Merkur (MunicM) : .K» .soiiliu;neii»i <uM«»ut lo> \vmxo< <1c Iv Fris-^li snl
>

' ^. '
l

Do-.t(>iov-sl<i \A 1.1 iioiiv<'ll<' do D./'f^t^nji. J^ st v.l mnlbom de «etto i-evan es^

, . . . , %^
d «tn^ ;ti;,ssi \ K'tiine du niir{«,5y<' « Anda'e-(iid»e>ii ;>.

^,...0*^



/

Klofc & Sddd
Bureau für Zeitungsausfdinitte

Berlin no. 45, öeorgenkirchplatz 21»

Süddeutsche
Zeitung

:
_ M ÜB. che BT

Ort:

Datum

:

.tMtL.l.921
1

'"'?Äcrl««. (J.W .6«""* «•«"» s."?^ "E' Ä

-Jol W<t«tif*«
*'J*«'

S™ g|.J „i*„rt EieWb fein »Htr.

?.'tliVnt h»B ««* nX «in «»'«''1' "l^" J?"^"Jm^

!tt. Xähte ttn'PclVft «•» n>cl,«t«oi.b.{nilf.t «««(».ttun« «ft **
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Klofc & Sddel
Bureau ffir Zcifungsausfdinittc

Berlin RO. 45, Oeorgenhirdiplatz 2I<

lllg€itek^ IdtBüf

WJbttX9ß0^t9

UrW:.

Zeitung:

Ort^

Datuni

:

„ o d,", *^ \l eine iMUaticc «-^tiermi ^^,«'0^Vcmc-,m.a.

idjcr Bi*tunfl. ft«'""* ®'/"-t„ r* an- Slobett SJluiil. .«Jons ta-
anböte Stolaitct """,5^''"« "-''?„"*

wit ecbicä.un iin» "crttc e .:

r 1 1 a, Siepino U 11 in a n n um -">i^
i „ t, ; n q u. fl., mit Stomat..

Seiet, Slabun^,U.t.M®^ ,^i,;,^ 3l,iu„,., „on

lSÄ'ie'o^^''etwfÄ>ai!,u.etV;* ^cutipet .emld,et Sitetatut.

Zeitung:

Ort:

Datum:

£?>.. . ..

/i

•^ «) V- «,( V W fr /^- w «J •» » »•

Set «eu^ -?5*« ••"'^•*?"J r»r 5!Dl,emB5<:/Sc,;Sh,6Jt !ft oonf
ier ficttifgen beuliiJKn Sirfitunn gemibmct unb enlBälf ffleitraoe
ton .öetaic^ SKam. (5&er Sünglinfl, 3?««ne), ^n« Sroffa m?*

fflofai, !Hut»If ®. <SinJi„B, ajftib 3>d6H„ unh bieltn^ ^
f



•o

SS^^rä»Ä irwi

bUfe ötJößesöäwttit, l»«i <^ Wnl* ^tauJgcöß"&ct» Scttfd^rtft gibt m
eine« fei^t ftattIi(Jt«« ^0PV>ct-2ß«i>)ndc9t^^cft C15 ^cf.) tms. böttfenStDcri/»

nnb tHufirnttöc HuäteöH ftu§ bcm 59eftüttb V^t^öft bcutfcftcr ^i^tung,
Jotct ftitb '2td^tungctt bott bleiScttbcin fö«rt bctmi^egcbcn. «letttc ^an
fatctt tönen asif, bte ^JReTßbtfit ftiih ftilter "nx^ cifilct crir- tot tocnig ^c^tcw.

ito^. .:^etttti(^^<iitn, ber fdjon fäitflct fdjtoc^fom er)'*tftn, tott!»

biet mit ctitcr 5JotocIIe «ctttcbmbar, beten 'Üfeiftetücbfctf erneut übcrtafc&t

2lKbew T'trofft?« i>on SRattg reib^R '"t* at»: 3f{oi)crt iK u f 1 1 , C^n£ % a-

1 f f « , 'Jiegma U 1 1 m o n it , Öofcf Renten, Csfar £ o c t ! e. 3Rt*

(Scbt6tcit ftttb tcriTetcn: 3 c A c r , Ä I c b u n b , Ä a f ö <f, U T ' ^, 3bi'

bolf ®. Strtbittg il. a., mit 'Sramatifopent: "Slfrci ^^öblin unb ^3au.t

tibi er. C:in 2mifrf)c» 3Re^uin$ bon 5crn^rb :X:cboIb crfafet ben
®c^amtbc«iä) bciittgct be«ti"cbec Siterotur.

U'

m



A

ra. 239

/y^yAo^i-^^yflct^^/^^

/f^. yf^. Hl

* 3fm ncwcften ^cft bct 9Jlündy!rer 9Jlonat^^eftc

M 5.50) fprid^t au§ ^Inlafe bc§ Dante*®« b^nftag^^ ein

'b«ruf«ncr J^tattener ^ommafo ©allorati Scotti, hn 33io*

öraj)f) Soigas^aTo^ tjonb^r Stettung unb ber Sö'.irfung b^r

geiftiö^n ^ftatt Dantes unter feinen ßamb^Ieuten öon

leute. 93j}n $an^ ®ein^r.bt erf<ä^einen Im beften Sinne

\
moberne UebertraöU';i^en qu5 Dante. Slfifon^ ^^laquet 5e=

Tid^tet öom heutigen iHom, ber alten unb ftd^ neuerbina^
au^breitenben ri3mifcf,en ^itd^e, in beren Sc^ob er bereite

ha<6 üut^ertum aurücffe^ren fie^t, auf beffen 3lnfänöe mit

i^rer reöolutionären 5(u§toirfunö au^ einer Darfteöung

@rnft Slcc^^ über , BauernCrleö unb ß^ftilia^mu^" -ein

breitet ö'ic^t fällt unb ^-Parallelen biefer ^t'xi 3U ber un*

friigen tion fyeute herausbringt, ©itni ftarfsS neueS ©rjä^*

'tertalent l)at ber ,;'3ltxtux" in 33ert Sred^t entbecft t)on

bem eine tüilbe — unb in me^r als ein^jn Sinne ftarfe —
Seeräubergeic^iclite mitgeteilt iüirb. griebricf) Sterntl)af

unternimmt eiine fo grünblid^e mie faci^lid) auf^ellenbe

Unterfu(^unö beS biel gebraudyten ©egriffe^ .^ilitariS'

muS". Slbrien ^urol imertet ha^ ^pnomen beS OffuC=

tiSmuS unb bemi^t feine öorübergelKn^e 33ebeutung für

hk fommcnbcn S^ulturcn. 3um 5tbfd^lu6 unb ^ur 9^et*

d)ergeftaltung beS IRonatS^efteS finben fid^ 33eiträge

öon ,^urt filier — fd^ärffte Eingriffe auf bte 9?ed^t*

fpred^ung im galle SB^nefcn — 21. 9[f?enbelS]o^n ^art*

^olbl) — über ©. 2Ö. ^orel - unb DSfar ©tüalb -
über geiftige S3ert>egungen in Oefterreid^.

Die heutige Plummer umfaßt 4 Seiten.

f f



^J

i^ *• r,^r 9JC11C UKerfut" (Vertag ^r "^z^xt
f 5!Wcrfur, 5J?ünd7cit, .>Ä 5.50) ipeft VI, V. $^a^r-
öang. ^^n^alt: ^flfond %(x(\\xt\, 9?om — Som-

i mafo ©oEaroti 8coiti, ^ante unb Stalten —
I
^on3 ^eitt^arM, 9?«tc 'Danteül>cttta(|wn0cn —
58ctt 93re(^, ©organ taf^t cS fein ~ Ginc gti-
1&uftier<tefc^!<We — ©tnft ©Io<^, Söuernftlc«
unt) 6^!iinfl§inu8 — f^ricferlt^ (Stetnt^ör, 2Ba8
ift HnintoTiSmitS? — ?ö>rien $:uTet, 'J)« 0^
fitltigntit« ttn1> bie fontntenbcn Jhtttttrm —
Shirt ipillcr, 3ttm ??faa SBt)ne!en irfto.

,

^^. /^ ^^^

K«
^S)CT 9lcn« aJlerfKT'' («ctlöö Siet gj(rT« aj^tfttr, tßinAcii, SRI.

!>,50.) ^cft 6, 5. fja^röanc. guball: SUfonS ikiquet, SRom. — Zommaf*
(SkiUaroti ©cotti, Sktittc uni) Italien. — .'pani SDeinl^aröt, Äeae 2)aiü©»

übcrttaöungcn. — Siert ^-dxt^i, i^aigan lafet cß fein. — inne ^libuftie»»

ficfi!^iduc. — Gvnft S3Iott), öaucrnJricfl unb (£[)ilta§nittÄ. — JJfricbnt^ ©tcm»
tÖal, äl^ai ift aralitaiismuS? — Slbric« Jurcl, ®cr DCCalHsinttS unb bit

lommcnbcn Äulturen uf».

SlecIflmS Unibcrfum: 31Iu|itierte Skx^cttfci^titt SecloA
^lÖilU'lJ Slcclcm iun., Seipaig.

\(-

»ütöerfröau.

ianün^n, Xtxrelienrtra^e 12.> «Preis 5,50 95^. öert 6, 5. 3abr-
oanq. 3n^It: »Jltfons ^quct, 9tom. — Xommöio (Sallorat.
.Ocöhi, Xiantc unb 3talicn, — ^lons X€TnI)orbt. iHeue I)ant#»
Itebwitriaguna^n, — 95ert ^xtifi, Sargott läfet es lein, cin^

Q-Hbuftricrgcrifttc^c, — "(Ernft ©lod», tBiaiierntrica unb Cliflia«^mu5,— ÖTiebTi^ eterntM, 2BöS tlt anüitorismus?, — »iTbrien Xurei
XfT iDffuIttemus nnb bt« fonm^enb^rt Kulturen.

y.

/

/kut^uO^^^^^^ ^^ ^^. /'^- ^-^

•> 3uchorBCh..a. . ^ .^ ^ ,.

/^ 3>et 9leuc SWerfur. t>a5 ecptembcr^öeft ift ötoHenteiis ;D a nie

bcm ^3ioörap^en 3fofla5,^aro5, unb t^ans 2)cinf)arbt (Ucbcr=

Ä üBer/aTcrn!^^^^^^ etjinaomus". C£itf neues GraäDIet^

faUnt ^at ber ,9Kerfur'' in $Bcrt «red)t entccrft, c<^n beut etnc

^ilbe -- unb in nte^t als einem Sinne ftarte - Seeräuber. M
Säte mitöeteilt wirb, gricbiirf) 6terntt)al unternimmt eine

uSd)U^ri)eV!^^ „Militarismus;; mrien Jurel mertet

bös «ßödnomen bcs Düultismus. 3um ^bjdiluf^ rmbcn td) «ct^ 1
^ae^.onTut |ito - |^ärf[tcJÄn9riffe auf bie 5Ud)tjpted^ung .1

m'VioXU SßJjncfen, 91. 9KwTba5|ol)n=5Bartl)oIbD über G. ^^^. 9Jror<^t

unb Os!ar ©iDalb Übet geijtiöe «etuegungen .In P|lt.|nei(^. ^

\^



ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERLIN SO. la RUNOESTR. 22-»i

Zeitung, ßreilauer Neueste Nachrichien

Aänsui Breslau

'•'rV/J

von vrjtffäCcn 3ur JüÄeu j" fc ' oi/S 'SÄ? OrJ^A^'^

vUtm. niöiffiicn ^l^roDicm - ^onö (Vnr" ?^?or7ffü -ifStiirrl'^^^-

SEislS«^s%is^
/ 1

2
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16, RUNOESTR. 22-24.

zeuu^. Leipziger Jagebl^^^

Leipzig

^

Adnsui

Datum: 74. SiH \$2)

;(4IUW

.'jici »1*. **'*•- -•-

(äoU auf bem 'BJäjlcnjiij i)m
"».f-«^fJ^IÄ 7„Ser '-Sciocqang,

wlUnb ficmomC. em Z^f, •» ^^«f'-^*^ ''";"'
^„ gnalänbcr, cl«,

.i)euild)cr. «^«^ Ätl *keU »nncDmcn mU eir.at 9;c.rcU: oon c.nct

1 ^

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN so. \6. RUNOESTR 22-24.

ZeUttttgi

Adnsui

Datamt
'-OKT. 1921

.Xec itc

^1
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO 16, RUNGESTR. 22-24.

Zeitung:

Adressen

Datum:

Kiimtir-VölVszfKHnQ^Lei

GinqelJiSfARf eiL

/ „D c r 9Lc ux IDl c r

!

u r" nCerlag ber ?leue !ötcrfur, 2}?üncf)cn,
5'50 -9???.). rfft 47T^lTTOmi^. 5tu5 bem :^nf)att: !K. 9e. Gou*
bcn^oücj^alew, Ätife bos Slbets. (Sbuarb ^??einarf)er, 5J?atl)i5

unb btc ^löci grauen. 5lonrat> 9Banbrei), <^riebridi C5unboIf unb
Stefan Grcorge. 5lnton Tjd)ccf)orD. ^luö bcm Xa?d)enbu^. /^riebric^
Sicburg, ^Pcrttner 5^cflif?cure SBil^elm f)au^PTiftcin. Groti! unb
©cgcntnart Dr. li]di, Sioikouraac. Crnft ^Totf), Spennler als
Dütimitt. (5. ?^. ^artloub. 3>er 05cntU5 im Äinbe. §. <pocjd)eI,
Gin neuer Siibjeeroman. Äur* ^SUTor 'T>t/» «r?«»^«-:v.



ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 1% RUNOESm 2Z-24.

^^
Köniffsber^ i-JPr.

Adressei

Datamt

^—

-

1 g iuaioai
- _

D c r n c u c SR c r t « r. Sm ^uli-ftclt W f
^^^ ^ o ..

»^^^n;

„00..Staut 9t in einem ""W"»";*^^^^^^;;^^«"^^^^^^
«'^llS?^!

leint aujcinonberietjung übet b.c
-Jf

«** ^Timz ersä!)lim8 ..SK«'!)-'*

®cieUi«a(t fort. Sbuarb m e ... n d) e br.ngt ""^^ „^..^^ Dc.r(.cUu..9 »o«

$ctibnU<Dteit »l^^^"'?'""!" ®"
„ 7 r" nem Stüd CSeijtesgcWijf) c non

m 11 n bDliunbSefcinweoigc ,iu ''""Lr,;(j„s 55ete.i..tni5l)atie5,

(tatt unb ßebcn »es lefelen tuji.l^ n |'''' «*
;^ (Scgeiinjatt" unb m^}<'^,

Um fiauicn tc.n tonlrontutt "^Jfjv. ','
; ,^,.= i^;. ji« innere -JJot .(t

£5 bic eine bodjcntroitfcltc curcpa.ld c Su:i i

„if""«'' ''^ji^jjii s i c b u 1 8,

u ma% .1 um i<i,öpietii.fte iRu|e «"^^";'" "fg^", ^"ioMem bes Deutiflcn

n feinem aufiafi „<8et .net *«! "«"
';,'"lübcrt einige aebftungcn bes

liicattrs unb leinet St.|e 3"
=^?fSi,t,X„(,r ilenid)en - Gteign.ie -

Berliner »)eotet|oDrcs - »le -»»'"S; ^ au^itettung oon S.nbet.

Stimmen"
""*J%',^*; ^^^^ IS"»""^- *^''*" ""' "^

;f)iner DcrooUltanbifien bas y>eit.
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BflRUN SO 16, RUNOESnt 22-24.

Zeltung: Oas Literariseho Etiio

Beilin

1 5 SEP. 192)

Adresse:

Datum:

§d)o kr3eilfrf)rifftn
5)er ziceue zUtettur.

^^<^^^^ „gricbrtt^ ©unboif unb

Stefan G)Corgc" tntcrcjficrt Dor allem X)ilt^ei)5 Stel=

luncjna^me ^u (öunbolf, bic äBanbrci) folgenbcrmafeen

j(^ilbert

:

„iUin ©ermgcter ab 2ßilf>elm t)ilt^et), bcr ein langes

Ceben um ticfer«5 fißerftc^en gejc^ic^tlic^cr 3ufammenpnge
fiel) mü^te, befannte Turj üor (einem Xobc in üerbürgten

äßorten, bafe bas ol^afejpearcbuc^ bee. jungen (Sunbolf

it^t «)ic oom 'iöerge in gelobtes Üanb blicfen liefe. Unb bieje

id)lid)tc iBe[cl)eibung bes greifen (gelehrten, nicf)t o^nc

3;ragif in iljrem notgebrungcnen 93er5id)t unb root)ltuenb

in iVcm gcijtigcn "Ubitanb oon ber magern 5^ritteljud)t

! unb fc^Düungloicn Xürftigfcit etablierter ^arfioertrctcr, bie

i

2Bcrt unb Sßirfung ber gunboIfid)en 3i)nt^efe mit getoic^

' tigern Stirnrunjeln bei einer 3ugenb ju [c^mäc^en [ud)ten,

;
bic bes trodnen Xones jatt mar unb über ben iBud)ftabcn

\ jum Sßejen oorbrängte, seic^net mit ber ©teifbarfeit eines

: (Hpmbols bic ^iftotifd)e Sßegfimmc, an ber bic Betrachtung

unb (Etfenntnis gelcbten Gebens nad) jabrjebntelangcr utt*

fruchtbarer ^bjd)nürung Jic^ bem Guellgrunb bcr roirfenben

©egcnmart roieber 5uneigte, um jener aBal)r^cit teill>aftig

5u roerben, bie mit gruc^tbarfeit gleid)bcbcutenb ift uttb

\\ Don bem od)ellengeflapper einer p^arifäer^aftcn ©oet^c»
' nad)folgc ju Xobc geläutet toorbcn mar.

Xiltl)ci) ja^ unb mufete uncnblic^ oicl me^r als er

aus,^iijpred)en oermoc^tc, ber 5?eid)tum [einer inneren 05c-

, jic^te l^attc |elbft in ber baroden Übcrlaben^cit [einer jd)mer*

flüj[igcn ed)reibart nic^t 5?aum. llnb ganj im 3nnerftcn

litt jcine beut[d)e ^roblematif an einem 3micfpalt: bcr

Trang, bic 2Belt bes iöcrgangcnen in all i^rer ißunt^cit

unb ^inmaligfeit nacherleben, frcujtc \\6) lä^menb mit

einem inftinftioen 2Bijfcn um le^te, abjoTutc mw^ g^gcn-

märtige, äUajjftäbc. Seine 9Röte maren bie glei(l)cn, mcl^c

^JJie1jj(l)c — leibcn[(^aftlic^er, prin,^ipieller, mit ungleich

größerer Durd)fc5lagstraft — in ber ^bl>anblung über bcn

§kcl)teil ber §i|toric als brennenbc 'i^xoi^t oufgcroorfcn

fjatte.

'^yRan muh bicfc 3u[ammenbängc im ^uge behalten, um
5U begreifen, mas ben ^iJIltmeifter einer gciftig ocrticften

©efcliicbtsbctrac^tung an ©unbolfs 2ßerf [d erfc^üttertc.

§ier mar bie 5i"bigfeit unb (Vüllc oon 3'^I)Tl)iinberten

ausgebreitet, aber fein mal)llojer 5Reid)tum; l)iftori[c^cs

5^krftel)en uon ungemö^nlid)er C£infül)lungsfraft aber o^nc
hon J/f»niÄrf>T{rf>^M <TiAritfbf i>tn(»r 9lhf(»hr tiou bcn »Vorbcrunacn

•(9SE "blC Hoirs) ^PPiiaU^G m^H
*uovj ;;ot)noax "OQ nWi'^^^^PUk a;(ppaiJon3u ai^x"

aüuuqiuQj uoa „ouj(j[5) ui anioaajig; o(pjipdojn3>"

*"(89e '^iuin
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/S)er yceue zUCettUt.
^j'^^i^i^ „gttcbrt(^ ©unbolf unb

Stefan G5corge" intcre)[icrt Dor allem X)ilt^ci)5 Stel=

lungnat)me 511 ©unbolf, bic 2Banbrci) folgcnbermaBcn

jdiilbert: ^ . ,

I

„Rein ©erfngeter ab SBil^clm t^ilt^ei), ber ein langes
' Cebcn um tieferem •33crjte^cn gcj(^id)tlic^cr 3ufammen^änge

: jid) mü^te, befannte turj oor (einem Xobc in oerbürgten

ÜCorten, bafe bas S^afejpearcbuc^ bes jungen ©unbolf

ifyn cöic Dom ^erge in gelobtes £anb blicfen liefe. Unb bieje

jd)lid)te 23ejd)eibüng bcs greifen (5elef)rten, nid)t o^ne

3:ragif in ibrem notgebrungenen Ser5id)t unb toobltuenb

in ibrem geijtigen ^2lbjtanb oon ber magern Ärittelfucbt

unb f^rounglofen Xürftigfeit etablierter gacboertrctcr, bie

2BcTt unb Sßirfung ber gunbolf)d)en 3i)ntbefc mit geroic^^

tigcm Stirnrunjeln bei einer ^^gcnb ju jc^mäc^cn [uc^ten,

bic bes trodnen Xones jatt roar unb über ben !0ud)jtaben

5um 2Befen oorbrängte, seic^net mit ber ©reifbarfeit eines

epmbols bie ^ijtorijd)e iBegtimmc, an ber bic 33ctrac^tung

unb (£r!enntnis gelcbten iJcbcns nacb iabr.^ebntclanger un*

fruchtbarer iUbjd)nürung ficb bem Qucllgrunb ber roirfenben

6egenu)art rcieber juneigte, um jener iBabr^cit teilhaftig

5U roerben, bic mit ^ruc^tbarfeit gleid)bcbcutenb ift uttb

\\ Don bcm (5d)ellengeflapper einer p^arifäer^aftcn ©oct^c»

nachfolge ju 2:obc geläutet toorben mar.

Xiltbei) fab unb roufete unenblicb oicl mebt als er

ausäitlprec^en oermoc^te, ber 9?cid)tum feiner inneren ®c-

fid)te batte felbft in ber baroden Überlaben^cit feiner fc^mcr»

flüffigen S^reibart nid)t 9iaum. Unb ganj im 3nncrften

litt feine bcutfd)e ^:problcmatif an einem 3roicfpolt: ber

3^rang, bic Sßclt bes iöergangencn in all ibrer 33untbeit

unb (£inmalig!eit nadj^ierlcben, freu3tc ficb läbmenb mit

einem inftinftioen 2Biffen um le^tc, abfolutc unD gcgen^'

tDörtiqe, ^Jiafeftäbe. Seine ^Jlötc roaren bic gleid)cn, meld)c

^Jliet3fd)c — Icibenfc^aftlic^cr, prinzipieller, mit ungleicb

gröf^rer X)urd)fd)lag5lraft — in ber ^b^anblung über ben

^JJad^teil ber §iftonc als brennenbe gragc aufgcroorfen

batte.

''Man mufe bicfe 3u[ömmenbänge im ^uge bebaltcn, um
5u begreifen, toas ben ^Itmeifter einer geiftig ocrtieftcn

©eft^i^tsbetrac^tung an ©unbolfs 2Berf fo erfc^üttertc.

9)'m trar bic ^arbigfeit unb J^üHc oon 3.al)rbunbedcn

ausgebreitet, aber fein tt>abllofer 9?eid)tum; biftorifcbcs

^I^erfteben oon ungeroöbnlid)er Ginfüblungsfrajt aber übnc

ben fd)tDäd)lid)en ^öcr^icbt einer ^bfebr oon ben gorbcrungen

bicfer Seit; bicr mar ©eft^id)te als Überlauf unb 2Canbel

aber b"od) eine fefte •5ld)fc, um bic bie ^ißelt ber erfd)ei-

nungcn freifte; unb ber beglüdenbfte (Einbrud: bic 5^crn*

frage ber 5^ulturu)iffenfd)aft, ber logifd)c Streit um bic

.Uompetenzen oon Xatfad)cnfeftftellung unb Urteil, Stoff

unb röcrtenber ^lustcabl, bi^r mürbe er faum als "iproblcm

empfunbcn, mcil ein einzelner mit fold)er Sid)crbett unb

SelbftDerftänblid)feit fprad), bafi irgenbmie ein übcrperf5n-

lid)er ©cmeinfcbaftsgeift fid) in ibm ausmirfcn mufetc, beffen

^^annmcile über bas inbioibuelle J^ür-mabr^baltcn unb bic

''Hnfprüd)c bes (^ad)5 binonsrei^tc unb bas ©an^e bes

böb^rcn l'ebens betraf."

1
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Qeue Literatur

>öHind)eiO aibt in dnem ftattlidöcu Doppd=2öei^.nad,t§=
^

6.eft (15 - ^0 eine banfen§n3«rte unb iüuftratiöc m^- \

maM au§ b«m SSeftanb ^^ntiö^r bcutfc^er ^irf)tU'nö. f
ter

finb ^iditiniöcn öon bldbenb^m 35krt Jinau^aeö^ben.

ifteine ganfaren tönen auf, bie 33lelobkn fttrb Jttller unb

ecf)ter al^ bor n>e.n;'ö Sagten nod^. $dnrt^ äRann b«r

fc&on lancier fc^iüeia^am ^ri4iw, iütrb ^ter mit emer

9Zot)dIe öernefjmbar, beren 9Jiei|t^rIid)feit emut uber^

raidbt ^:>(nbTO ^^^rofaiter bon S^aiifl rd^en fi(t) an
:

^Jtob.

mm, $an^ earoffa, S^eaina Uamann. 3oKf ^:ponten,

D^far Öo^rfc. 9)?it (^ebvd)ten jinb bertretcn: ^^m,
Mabunb .^idfacf, Ulife, 9lubj)lf (S^.

^^n^/'^'J} "• ^•' "^.^„^

^amatifcbem: ^illfreb ^öblin unb faul I'bkr ^m
fritii*e§ Sfleiume bon 33^nie)arb ^kbolb erfaßt b^n ®e-

famtb^r-ei^ f)e.ntifler b^utfier ßlteratur.

3cttfArifkit>lNutt^(il6aii«

tft tRfuc aarrfttr. r e p p e f f) e f t: ti^ßtun^, 2^aa
i<^t6fKft b<* ,,g?«ttn «Werfur«" erf<f>ttfn, ftarf an Umföna

nur icrfhcut jwtfdxn polt«f<f>m unö fun|lfitrif<^ <eff<ui* enthtdtcr
a(ö rrtne eammlMiig von bidbterifAcit ©cMtenaau CmfHvaftiafm
bc^ebotenfit verbürgen ou|5cr bem «uf ber ß<Uf(^tift bic 9?omcn

Vf^r-Vr- fc *"'*
'^^^"i* ^<»"" Mmrtenb, qewtcftrtflfh X(änw

M<^« Jttfww barOctlftt. £9rif<l^rt, Cptfc^s/XMmatifc^^
»ilu

'';^^ li'f ^"' Siuc.utu.-', biv ober fo fe^r gef^alrct iH, bc€

^7 ft; fafl Ttc^na ^n nennen ifl, ^t man fo iufumntcnaeaetlt,
\^<i,% mmb (IcnS irgcnbmo |ebet mU rftnmenf(^em eCnn «itfnelJmenbe
jufrtmmcn mu§.
«n er|>cr ete«c fleht .e^etnrt<^ ^«nni WoveH« ,,t^ «Yflna^

Iina". Unb bo* mit SR:^t. eWe <Pn,f« ju f<^reibcn/eine jlnn^
bie ut rrtitf<^Ianb nur von ^an^ tvcntgen jeivfiAigt »W». S* foTöeiJ
ünber« erjä^fungen: ed^tver «nb erfig^ ritn nntedrbtfi^et ^Slraft or»
fpcill, etnc ölomanfleUe b«ar 2o«rfrt; be.Nid^fdm imb äunlÄ^dÄ
bte <Proft m OloSert p?u[tt« ,,©aq{a-: mit epiegelmmfAnovett«
pofep^ ^ontcnl; etn« fc^ nÄ<^benfli^, f^ öemWAn« «Rovctte vom
llnr >-n.^ cm-* «iierfrmmencn-. IKirt ber gprt« fdOcn i»et e<{ifr.

cnpfimbnie edi^te eine« nec^ Unbefiwnten, |ri«brtd^ eteburg auf
pivvi ctamanif^e ö]<uen, von tcnen ^/rcö r^blinJ ,,^ottnct -.ii^cmnabe" obglet^^ mit eox Jta^ment, vx grolcr Jonn ocÄönbbte
porcohc^rcit jetgt, ergdRien £i>ne unb etja^r<nbe8. 3i,Ä (3d>(uß
fei no^ om 2Bort JRern^rb ricbotb« ,^rttif am ^Setatw- «.

SlJ"'/*; ^"f^^*«^..^'^?.,/'* i""* *«1J««mdr du <petf(5na(^eett b«
^ol JiteTarif<5et Änttf, beff« ©egwpot tn «Ifreb Ärtn v^rförvwt
ifl. 3n grogi-n, erfd^öpfenben eä^en yti^nti t4eb«(b fdn afier^
bing« traurige« QSilb von ber jcitgenBffifc^en ütteratur. 9JfAt Cin;^
brurf nfbcn embtu.t, ^onnulte.Tjng neben ^^ormuftenmö nüt aroßcr
^rcubf an fühner Unmittelborfrit nebentinonberft^cnb, fcnbcen äU
Janjel, al« teibenfcf>aftri<b^formcoHen effop, f«fl di ©ijfTem, faßt
Xiebo(b feine Ä.itir unb ift babci von feinem etanbpunft «u*
fo fcnjequent, bog mä^ nid^t etn CctmHinb «r^en »erben fann

j *^f"«
^***- ®<*"Ji ^" /""*"! ©runbftnn m uegierm. t«* !nfwa(iA

I
«Ifo gnvüMte tvppftbeft in »o^tuettb.[eriBfer Susflattung i(l M«

I
M^ em 35tt<^, mtnbeflen« «tu« lefen^wcrtc «rnt^logtc H, IC

.*?%
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^oM^jU^A^^-
^^-'^^'

seil 1878. Jn 6cm a. a. oo»
®t'7iX7stK.pi>.»« »U*. - 3»

AnÄ »b»* ?»P-n..iF. «!*'^"*' — — «•«.«rw;f('r f3ff

Slnök- ü( ' "
-„.rfH^"^""

'*'"^' f'*-^«!'! eine

ucue uo„ 0. ii.
'^.'

„^ ,f'
^"!^:',:.'"„""*' ^^ «^;

3(;

,*'»^:«f-r*<Rr' fS^^r^-;

7^ ""^y^-'^'-T**»-**^..,

treten ift. »i^h ^on © 5>ur''r.,'^./;"s''-
®*"f'f'^n "^

t,T

^'"f^l fi* fem Sonbimann anbri' mi ^^'^^^M »et.

^y^\;. bic mrtncSeä neue Si*f „ ff
?'*/ ^ fefff'nbcr



n*^«'^imrt K<vr ficfnnnteu ©efefee für Me SScmeauna cincS

t

i ^M •«"<«»•«

•«<5jjr#j »tur^CHe i tgl r</yvOi-4 fj iscMHir
BERLIN SO«. RUNGESTRASSE ;;:;;

^m „^rournnl be« Tcbat§" ipom IR. ect>t. 1021 Jrirb ton
^*)crrn SJlauiicc 2JJ u t c t unter bcm ütcl „Un lirre allomand
sur Ic nationalismc francais" mciu "^w^) über Hifiuvicc 2i^ a r *

tÄS unb bte 0^^^^" Cirunblagcn bc5 fran^üfifcljcu 5iaticnoIt?»

^urct „[teilt mit SCicIanc^olie fc^t", bnfe

ntljijdjc ^-^aliuno ßCficnütcr bcm neuen
rHanb, ^e^ut} ju O^unflcu einer „Intt äui

nclitung" ^rciJncncrien I)dtte. ,/-?on n?c!d;cn

jo flcrtt er — ,\)<x\ fid) brr bcut)d)c 5tritifcr

()erobfi-"ncn lafjcn!" C^evr iPhiret tnu[(I:t fiel) I)ier, tute er nu^
meinen 53cmcrfun0cn ^um bc;ilfcl}*fran3c|'i)d)cn Äulmrproblcm
im ,/J^eucn^Jcrfur" (^yuni 192n rrfclicn fann^

^(ff^'W#*^p^i»ii^4nfcfffcn ntd-t %\\ einer ^^^rt'f^tt'ntnn tocrrn*

Inffen. flbcr $crr äJlurct mivft mir bor, Id) l'iätle ba5 leiste

35ud) ton ©arrd§ über bie JIU;cinpo(ilif „ly; gcnie du RUi!-"

(11)21) ^interlt[ttg unter{d^laQcn. ^ad {ei eine iIIot)aIc C^an^«

mu§ bc[prüd)en

td) meine frugcr?

granfreid) bcr (^

Sdjjiu oetragcn

tenipla serena'

I



tn, Äa 91ol«rt 9n,.r,l. Rlabm^ ^n^ r;^-"

i tung dctt'ibnirt Ht.

I

C<i***<f•**'*'*

, ^U^^A^c^uiz rAtc4.M^ ^-^^-^^

„3)et 9leuc SWcrfut" (33crlaö ..35ct .SJcuc ÜKcrfui
' ^5?"^^^

9il>t in ctnem ieör ?tfltltcf)cn 3)nppcl=2ßeit)nad)töfcicfl (15 m] cmc
banfensmcrte ^ilustDoöI aus tfm 53c?tanbJ)cutiöer bcuticber 3)i*tung,

öicr finb T^id)tungen oon ^leibcnbem 5Bcrt iKtausöcnebcn. Keine

Sanfa^n lönen auf. bie 9KeIobien finb Ftmer unb cdjtct eis oot

u)cniß Sabrcn no*. 6 c t n t i ÄJ« an n. bcr JdK>n langer J*ro«tfl*

fam erlSien. tüirb biet mit einer IRoDcnc oern^bmbor. bcren ?3(ci?tct«

Iicf)fett erneut übcrrajAt. 5lnbcre ^rolaifcr oonJKang reiben Ft*

an: 9lobert SHuHl. öans ^atolfo. 5le0ina Ultmann. Solef

«Bontcn. Osfar ßocrfe. 9Hit föebtditcn.rmb pertreten: 53c*et.
^labunb. ^of acf. U I ife. SRubf^f 6. «inbinö u. a... mit 5)ra.

matifcbem: OTreb ©öblin unb ^aul ^^ly,
^i^LH^'1I^^{?i:

iümec üon ^ernbarb Diebolb crfafet bcn ©elamtbereid) beutifl«t

bcutftber Citcratur.

?i,
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^errut
, ar.-nncftcnj für 9}obcmöer.SeA*mi>ec tfl pund Ut »eutig^n b»utfiT.en

Xidjtuna Oe»r»iMnct uiij) entfcäJl a^eltröa« öon efinhcD Wann (^tx 3ünaftna,
gjoDelle), £fln* gorofCfl, SJeaino unmonn, t^offf Routen, t^oöoniie* ». 5üedjw, ts-.

^

3cifFdirtftoi. ^J^er 97ciie 9J?crfur*. f5Rcrra(
,,1:'er ^JiiMie 3J?erfur", 9)tünd)cn) iiibt in einem
[t^r ftattlic^en ^0ppcI-5öeiI)nQd}t8beft (15 JC]

eine banfcngmertc unb ifluftrotiöc ^luSmo^I au3
bcm 93:ftanb ficutigcr bcutfc^er J^irfitung. ^ier
finb ^ic^hmaen öon bleibenbcm Sßert bera^^
Ö^ßcben. ^inc Fanfaren tönen auf, bic 2J?e-

lübien [inb ftilleT unb ecfjter qI3 öor n?enig
r^obren nocfi. £>einrirf> Wann, bcr fdjon
Tanger fd^njclßfam crfc^ieit, tnirb biet mit einet
DiotKÜe JK'meömbnr, bereu 9[ReifteT[id)feit er^

ncut überralcbt. ^Inbere ^rofaifer Don ^anq
itibcn ficb an: n?ohcrt 9D?ufiI, .^nn§ Ga-
roHa, ?Reöina UHmann, ?;o[ef Konten. J
Cffar Öocrfe. Tl\i ökbicbtcn finb Der-

J

treten: 99c^er, <(trabunb, ^TofarfJ.
Ulit^, ?RiiboIf (V,. iBinbinfl u. n., mit Tra- ".

n^atifdiem : ^flfreb ^ ö b I i n unb ^out 91 b r c r. ^

Gin fritifd)c§ 5Rcmme bon ißcrnborb '3:ieboIb
eifafet ben ©cfamtbercicö I^eutioer bcutfc^c:

Sitcratuc ^ ^

^
e'

*^ »-* rO N^i ^

15» «-• \ >

a

Ol

im^^M
für", 9[nünd>cn) fltbt in einem idftr ttattitd)cn

13>04.^el=;2i?eil}ni:d)t^^eft (15 Ji) eine banfeuy=

merte unb tüunrotiüe ^lu^roa^I au§ bem 33e=

ftöttb f)eutt9cr bcutjdier ^td>tuns. ^ter fmD;

2)titunöctt üon bleiOcnbem :25?crt T)erau5öc=!

neben, bie 5(Rc(obien finb friUer unb editer nlgf

üor iDcntö v^af>rcn nod). .<,> c i n r i d) m a n n

•ber jd>on länacr id}mcininm crfrf)icn, unrb ijtc

mit <iner ITJoücKe t)crncf>m.bar, bcrcnJOZeiftr

tid)fcit erneut ül>errajd)t. tllnbcre ^roiatf^

DOtt IHanö reiben fid) an: O^obcrt 331 u f 1 1
,
jHiip

a a r i f a , 9köina II 1 1 m a n n , ^ofcf 13 o ji=

t e n , CMar ß o c r f e. 93lit 6>ebid)ten finb t)ör=

treten: 33 c d) e r , .^ I a b u n b , ,^ a j ö cf , U I i^,

liubolf <^. 33 t n b i n ö u. a., mit 'Xramatifd)em:

flfreb -3> ö b 1 1 n unb ^nul ^t b I e r. €in fri=

i)d)cS IHefum^ t>on ßBernborb ^iebolb er»

H^^l^eiamtbcreic^ dcutiöer bcutfcber Site=

.itotnmttnalpotÜui^c <fJnW*Ätf rif't'T^irtn

o J-» o *o

1

i
c
X

Q
c

U

J)'£

^fsttU-' i'^i'"^^'

** Redif^cififl jir mdbnarfrfeil erjd>cint ein 2>oppcf.

f)^ bcs '„!)fieuen 5[JlerfuT", bos (mit töcitragcn Don

j)cmr!d) ÜJlatin. Söfreö Döblw, i5nii<5 Gxxroffo, IRobcrt

!0hr[il, ßt<ibunl) unb pisiten anderen) a!U&Wi«&rt<^ ber

I^eutigen beuiifdKn IDid^hmg gemibmet ift
'

a?••«r 12^. lÄrt-S-***-«-^*-



S-buarb §ii>cnanue • ücixr^ici • iHef^ltraf^e ^i-^

5(n(iCi^cnb cinpfaui^cn £tc tcn '^cU\(\ über tte !'^efprcdMnu^ cincc^ Cs(ncr ^i.Un-(avK^tvcrfc in meiner .^)a(bntonatefdnift

// fcl)onc Sitcratur

S?Ci^vünbct ven S^vicbrid) S^nufc • .t^erau6^cc\cbcn von ^Prefcffer Dr. (i:^» ^avmh

§aujen[tein. 5. 3ai)rg., ^eft 2. ^Jjaindjen, 1921. J(, 5,50.

3ni).: 2. 9}Zatt^ia§, pupter ber ©oiüjetregierung. — 9i. 9?.

(5oubcnt)ODe = 5laIergi,Vlöel. — O. glate, ibijf. (Srää^Iung.—

9Je. 5öauer, G^riftian 3Korgenftern§ SÖeg nad) tnnen. — ^u8
äugenbbriefen t£^rtfttan ^JJtorgenftern§ an i^riebrid) ÄQi)Blcr. —
%. Xurel, SfJeue äöegc ber ^4ifi)ct)oanall)je.

S)er 9Zcue 3Kcrfur. 3Konat§f)efte. ^gb. öon ©. f5 r i | c^ unb 2B.

|)aujen[tein. 5. ^a^rg., ^eft 2. ^iJJuncl)en, 1921. >i? 5,50.

3nt).: 2. aJJatt^ia^, Rauptet ber (Sonjjetregierung. — 5R. SR.

(£oubcnt)oDe = .^aIergt,5lbel. — O. J^ I a t e , iöijt. (Sräö^Iung.—
9JJ. !ÖQuer, (£t)ri[tian 5!)iorgen[ternö iWeg nad) tnnen. — ^uä
:3ugenbbrie[en (£^riftian *!lJiorgenftern§ an ^^riebric^ Sla^felei. —
Sl. Xurel, 9Jeue äSege ber ^^sjtjc^oanalijje.

• •
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^iir^^\'Ü>rod>i!iio \i\ lilH'r1Vn^o^,
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80. Juillet W 2L

Dale:

o

8

1
<

' Heft öo„ einer bSuL^, ^«•»""•«""flct Je

T.'
fein («aft flcmcfcn «,«. ^^f« .v,.^'"""'"«'^*"«

• innen,, »a6%, „*Chl i*'.~l"'"' flauet.
^ bod, auA oh,e «abr« a

* ^*'^;;^fi""in 6in.

I Wii!i,d-i:n, 5,50 Sl). .$cft 4, 5. 3<xl)isiana. "5-*^'» ^"i :;;ri''att:

.9?. 91. CoubeiTf^oixvÄnlnai. >^* b^9tb<l5 — ,?b«^r^5i^^f''r!;;,
anot^ unb Wc ^tüd ^^roiicn — Gonmb SBoifbrfi) ^yneV^itty

(5imt)olf unb Stefan Oworcre — ^tntmi 3:fffrf^ouj. ^ur> bem

Xafc^iTburf) — Ofrtcbvi* SlelmrcT, Jö^rliner SKcutfffure — 9BiD*

l)elm ^<iitIcnMn, <£Tottf unb (f>ijncnn>art — Xt irfd>. .'.J^^^l'

couraö« — (£rnft <ÖIoc!)l Spendier al^ Dphmrit -- (^ i5r.

^arttoutv, X)ier 05eniu& tnt 5Unb« — 53. ^-Poe|tf,iel. (£tn bleuet

SfüMeercmon — Äutt Etiler. t)*e ^pwinib«.

»^:^

iri
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l^f

Af-Hf'^^'
JJbfx »tue SKet!ut^ (95eTlafl .%tt Sleue anerfut", anün<fjen) gibt

in einem fc{)t ftattlid)en S)op;>eU3ö«iI)nQd)t8t>eft (15 JC) eine öanfenl«

tt)ett€ unb iaufttotiüe 9lugn)Ql)l au8 Dem Skftanb l)«utia€t beutft^t

J)id)tunfl. ^ict finb ^idjlungcn öon blcibtnöem 2Bert t>ctau8Q«flef»eiL

fteine Öintfaten tönen au|, bic 'äJUlDb-ien finb ftifler unb ecl)tet all öpt

ttjenia Satiren nod). .^etnridö anann, bet fc^an läneer ft^welo» I

[am erfd)icn, »itb t)iet mit einet 9l0t«efle betnelimbot, beten SDleiftet»

lifjitcU etneut übwtafc^t. Sliibcre ^rofaifer bon 9iana reiften rwt) an: i

Wobert 9K u I i l , ^nl (£ a t o f f o , Slegina U U m a n n , dofef

fönten, CÄfat 8 o e 1 1 e. 9)lit ®ebid)tcn Tmb berttctem 93 e (^ e c

,

Älabunb. I^afad, Uliti, 3luboIf ®. 33 i n b i n o u. c, •«tt

Dramatifdjcm: ^Iftcb Döblin unb ^aul Ä M et. »in ttitifcfeel

i Jlefumc« bon S8crnt)arb S) i e b o I b erfafet bcn ®efamtbetei4 ftetitiocr -

beutf<ifteT ii^itetatur.

¥.
f

1

c

t

Der 9icuc 2ncr!ur\ ^DionatslKfte (iölündicn unb

S" ebene lAoncieiftiöe 3eit^d)rift
«?«,,,^^"^2/«iLSif in ifircn beiben legten ,?)eftcn eine ^eibc mcrtooUet

;» biet: bauchen befbrid)t ^2lbden 2:urel bcn ^^umrnmen.

banq bei; 0!!ulti§mu§ mit ben fornmenben stjultiirca,

qurt ioiUer bcn ^art S t) n e ! c n. ber b^r einiger Bfit an=^

TQ&Iid) einet (^erid)t§oeif)anbIunfl oicl ^taub auTWirbcItc.

?lui bem Cftobcreft feien bic flciftrcid)cn >>*;.trad)tungcn bc^

.(Sermiso-'ber-? :,um -^ o ft o 1 c m « ! i ^J^nbitaunt, jn bencn

berbotacbnbcn. ^m s^nfd)Iufe nn Hefe
..^^^«^^JT^^-^^Ve!«!

bas öfft nad)bcnnirf) ftimmenbe ^2lu«3uae an« ^oftoien&fiö

.iQoebud) einee ©dinttltellere^ öin (%bid)t" bedeute m
0>Jo«fau tcbcnben uttramDbciueu l)id)terö ^nm ocmnin,

ber rulfild)e ^«ntbotoqie in bcfabcnte ^orni qicftt ift bon

^artöTomer au§>5e;icid)nct übcrtracien morbcn mod)t ober m
bcutfd)cr 2bradK einen nTd)t roeniqer fornufen C^'nbnirf n «^

im n.fflfdien Criainal. ^aufjerorbentlid) tnterefjant tft ein

9tiiffai^ bon 9Inbr^ (SJibc über Stenbbat. m bem bo^ (Me.

beimnig bcS Cdatn« (in .^rmance") auf eine bbnrtotoqncbc

^InomnTie bec SSeiben ^irüdgefübrt wirb. ^KeldK^ bibUo=

nrapbiid)eä Oliaterial befd}liefet bic biclfcitigc -^^""^jj"^j^

^S
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85i]ncfert Mim.
-ynic*, ^.u.rn ^y^a

— „^ e r n e u e SK c t f u t", S3erlng 5)er 9?cue SKerfur Mitd^en-
©erlin (eittjel^eft 6,50 m.) befdjöftigt flc^ in jelttem ß. C)eft öor*
ttjiegenb mit iübifd^en Bettfragen, in feinem 6. bringt er «uf|ä|(e üon
Xommafo ©aUaratl ©cotti: „^ante inib Italien"; 3(Ifon8 ^aquet:
„fRom''; ^anä JRetnl^arbt: „9?euc SDante-Uebertragungcn"; ®rnft
©locf): ©Querntrieg unb e^iliaSmu«''; Slbrien 5;urel: „^er DHuI-
ttgmug unb bie fommenben Kulturen"; f^rtebrid^ 6ternt^oI: 9Bq§ ift

SU?ilitariämu§? (5)er «erfaffer fommt gu bem ©rgebni«, bafe man
in ^ranfreid) feinen folc^en fennc, n u r i n 5) e u t f d; I a n b!) unb
anf,er ©onftigem eine 9?oöenc: „«argan Iftfet cS fein", „eine %lu
buftiergpfctiicfitc". SBie bic Beitfd^rift orienHcrt ift, crgbt fic^ ffir ben
Slenner m^l fc^on ouS ber Sn^altangabe. ^ntereffieren mlrb ge*
rabc jetjt bie Strifjanblung über ben „^aU SBi)nefen", in ber ^rt
^incr für S5?i)nefen eintritt. 5)er ^Tuffali fdiliefet mit einem „fiirüen
©piten* nnb «ergretd)§blid": „Dltmig t)on |)irfd;felb unb ©uflaö
^^t)nefGn. ^ener, ein f^anatirerd>en obne ^ormot, ein gänalid) be-
beutungsrofer C">n&'©cr)nö[er, erfjält bnffir, baß er einem öcrbienten
-öolf^mann beimtiirfifc^ ^igcln in ben £eib jogt, onbcrf^olb ^af)xe
©cfongnts (unb toirb nad) menigen 9[»?onaten beurrauDt); bicfcr, ein
®eift, ein 2«cifter, ber 53oftGn ber 9?ation u.ier, erbfiit ein ^obr
©efangni«, meit er ein junges a«enfdien!nb, ba8 er bilbet unb ba«

J5-^5"^
oufblirft, in fd)öpfcrifdx?r Cicbe umormt. iBfn bic üiefen

a/eorber, b^ unbeljenigt im $?nnbe umbcrleben, mufi man nicfit erft

traucn? |§ ijt felnej^ufti^, e9 ift Öninftia!" - Kommentar übet-

H

V7

flüffia. e§ lebe bie ^brafel' dm.

x t
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^2lnlu\^ent enipfaiun'n ^ic ten rl^cdii] über btc 3^c[pvcc(uuu) cince 2si)vcY "BaUic^^wah in incinciii

„Siterarifc^cu Bmtralblatt für 2)mtfc()lanb"

S3cavun^et \m\ Jvie^vid) SanufcA^eraue^cc}cbcn von ^prcfci|Ti.n- Dr. &. 3anuf

c

3a(n\vnu^ 192.../ ^hnnincr //>/

^eft 4 unb 5. ^«üncDen, 1921.
' ^ ^ ^

'

3nt).: (4.) Df{. 92. eoubcnr)ot)e--5taIeflrt, Ärife beg 5IbeI§— (5b. 9t e i n a d) e r , '^laltii^ unb bie jiuei grauen. — 6. S a n b r e n
f^riebrid) ©unbolf unb ©tefan ®eoiöe. — 3t. Xfd)ediott) 5lu^
bem Jaidienbud). — 2ß. .5)auf enftein, (Sjotif unb ©eoeniüart- j^r ©ieburg, 93erliner »tegtifeure. - (5) (£. gri jd), Sübifdie
9luf^eid)nunflen. — D. glate, ^um jübifc^en ^^roblem. — 6
earoffo, 2)iegoreae. ^ioDeÜe. — ßion, 5)eutfd)e§ unb jübijd)e§
<Äd)icfial. — ^21. 3)öblin, 3ion unb Europa. — ^. gjtaqnu^
S)aö ^ubentum am ©nbe beö ÄriegeS. — 3t. ^aquet, 2)te meta=
pt)i)fijd)e äSolfe.

3) er 9leue 3)Jcr!ur. 3Jtonat^t)efte. .^gb. üon (£. f^rif c^. 5. ^a^xq.,

^eft 4 unb 5. ^JUJund)en, 1921.

3nt).: (4) 3?. ^l Goube n^otoe^.^alegri, Ärife be§ meB.
— eb. 3i e i n a d) c r , ^iait)iö unb bie äwet grauen. — (S. S a n b r e t)

,

griebrid) ©unbolf unb ©tefan ®eorge. — ^}t. 3:fd)ed)oro, 9tuö

bem ^aidienbud). - SS. f)aufenftein, efotit unb ©egenroart.

— gr Dieburg, SSerliner JRegifieure. - (5 ) (S. grijd), ^nhi]d)t

5lufAeid}nungen. - D. glate, ßum Jübijdjen ;4Sroblem.
-Jp^^

earojfa, ^ie goretle. 5^oüeUe. — Sion, ^eutfdjeä unb ]ublid)e«

^ct)idfal — ^2t. 2)öblin, 3ion unb ©uropa. — ^. "iDUgnuS,

%a^ ^ubentum am (Snbe beö Äriegeö. — St. <ßaquet, S)ie meta=

pt)i)iijd)c SSolfe.
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Nßiie Merkur. — La bc1l<5 tcvuc nllcmande

Neup Merkur p. consacre son numero do pop-

tembre ä Dante Nous avons r>egu la livi.iHon

d'octobre, dödiöe en partic au souvenir de Dos-

tovPVsi-:i. ^

M Rfraim Frisch v nublie un<- riiriousR (^tude

siir VauUnir de Crime et Chötimeiil, et Von
donne imo lonsno partic do son crlobre rarmn, :

Journal d'un ecrivain.,jpuis il y a des poemes

d'ua ieiino ri'.ölc-pavsift.n russe. Essenino dont
\<^ talent o^t vraim^nt roniarannblc. De >1.

Andrt^ Cidc, une Jört substnntionc etude suc

Slcmlhal, etc ..

_ . — — -» »» »—™-i<NH1>T/^TTin
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Ch. DEMOGEOT, Directeur
21, Boulevard Montmartre, PARIS (2«)

Extrait de

Adresse ;_„

Date:

Signe ;„_

A?.
.7^^?;^rr^""^•

/

a des poöitiea

Neue Merkur. — La belle rcviie nllcmande
Newe- M^rttHT- n consacrö son nnmoro de sop-

tembre ä Drinte Nous avons rcgu la livrnison

d'octobre, dediöe en parüe au souvejiir de Hos-

M. Efra'im Frisch y publie une rnrion?« ^fude ,

sur Vauteur de Crime et Ch/llimcnt, et Ton *

donnc unc lonßuo partie de son rölebro rnrnot

Journal d'un ecrivain, Puis il y a des p<

d'nn ieune f^oüile-pav-nii riisse. Es-^enin»'

ä l<v tnlent est vrainiont romarquable. T)

I Andre r.ide. une fort sulislanticllc CUu^'

f^ Sicrulhal, etc

De M
«7

I

Datum:
iv&mtmi a. K.

(»<t41^«M 3<^««.|^^ 1' «*-Ä„t'c;fi„S?»^

SD
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«
Os fftttin.

1 4, Üe2 i9?1

farctt tonen auf, bTe «Jelobfen ftnb (tülcr ^nM> orf^fer al! tr^ tneÄalSSnP(!^. .^etnrt(^ ünoittt, bcr f^on langet [.^toctöjöm Se« SS
^inbett q^wfaücx ton 3Ran0 reiben ft* ar>: ^JU)heii^A u f il <?^^ i*-

öcfainiberctcf) f^cuttscr bcuifr^cr gttetatur.
^^

>
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«lote & S«*^^

Xeitung*.
—

Ootutn-
—

SDer fuftteUe SBfeöeraufbatt unö SSlfinc&en.

einjaöc

tidilet, id)ät^t er jebe ftammlid)? ttißcnart nur injoiDcit, clö iie bcr

9iatton btcnl, jebe nationak (Eigcnatt ahn nut in bcm Stcfes, als

jie [i(^ bet übernationalen ÄuItur|olibarität ctnorbnct, bie feilte

bcn (Sutgcflnnten allet 93ölfcr ficitftctn unb Z^il i|t.

T)\t 5lnn)cnbung bcs bis ^icl)er ^Inßebcuteten auf 9nünd)cn unb

auf jctnc 9\on€ bf im Hufbau b<8 n«ucn fulturellin fiebcn» ließt

bcjonbetg nabc. SBcr unb ift bo(^ ©nn 5Jiünd)cn ous in le^itet 3cit

im 3ci(I)en ms |öbctali|ti|(^cn SAIaöffiorts bas trcnncnbe im

53öIfc-fon3etn mie im giotionölöetbanb »eit entidjicbcner betont

tDorben ol5 ba« 95ctbtnbcnbf

.

Um nun 5U jcbcn, ©as toit »erben fönnen, müHen »it Ins 5lufle

fallen, »as roir toaicn.

2ßarcn mir bü ie, im 37JitteIaIteT unb in b«n burt^aus Inttt^

iiional orientierten lagen bet (Sc^nrcfor lation, ein 9Kiltet=

punü Ipc5ifijc^ ba^erijif>er. [tammwimo^ig lKH}eril{^ eingejÄ^ränfter

Äultur?
9TicmaIs — bcnn frfjon in ficft !^«ibct RA iö bie fultutenc Cet»

anlagung unb ^laltung ber bapcrijc^n Stämme aufs Scmetfcni^

roertcfte. 5ßic SBai?ern als ©crbenber mobcrncr Staat bie Cigenatt

feiner red)t mertbar oerfcfiicbenen Stiimme, ber /Jranfen unb Stfiroas

bcn, Dbcr« unb S^ietcrbatjern au einem Jtaatli^en unb fuitureüen

©c^amtleben ocrcinigtc, fo ftaub es aut^ icit ber 9Uid)50tünbunß

o^nc ernft 3U ne^mcnben tulturellen ^artifulariemus in IcbV^fleflct

täliöcr 51ntcilna^mc an aUem, roas bas neue Dcutfdilanb öon

iKxmals gciftlg bcmcßle, fo mar 3)?ün(f}en in ßanj befonberem

aJJa'Rc nidit nur ein b c u t f (!) e r . fonticrn aui^, mte es feinet

flünftißen 33crfc^rslage entfprid)t, ein i n t e t nati onolet
Äulturmtttclpunft — unb€fdial)et. roie \\df oon felbft per*

fte^t, feiner berei^tigten lofalcn (5lnentümlid)feiten.

S)cm aflpcmcincn (5anßc ber Äultur gegenüber ouf Stammet«
eißentümlidifciten ju pochen, fultureüen gortj^tltten nur bann

Semesunasfrci^cit iju ßcoä^ren, loenn fie fi^ »^^^ß^ $erfunft unb

JHcpräjcntation na^ als cinl)eimij(^ legitimieren !onnen, biefe«

Unaebanicn eines rütfftnnbigen Äantönli-Coeiitcs miberlegt bi«

Äulturgefv^ic^te unferet Stabt aufs aUti braftif^cTie:

3m „IReuen SWetfui" ^at ftt^ pot el»a S^Jtesftlll

9t. gerg mo tMi Ui Hutyube unterzogen, füt bas (Sebiet tt
Äun[tge^($i*tc ben 2lntctl fefhufteflen, ben iemells in ben jhu

fdüebenen Gpod)en bie oerfd^ieoenen beutfdjen Stämme unb bas

iluslanb an ber fünftleri'd)cn ÄuUur 5Hün(!^ens genommen babe«.

er ift übertDältif^cnb. 2Bir begegnen unter ben »eltbeiü^mtcii

„gjjün^encr" Söaumeiftetn, ißilbbanern, SJlaletn — unb «n«u bie

gicidje 5led)nung mit füt bie Staatsmänner, bie ©cle^rten, bie

Drganifatoren autgemovfit ©erben fönnen — ^iolicnern man»
,5;ofen, ^otlanberr, ^teufecn, Sa<^Ien, Sdimaben, ?lMniö»«J':«.

Tfranfcn in bunter 5lei^enfoIge, »as nid)t binbert, baij oon JJtm
^üUal über ^eter Cantitb, (tuoinic bis auf U!)be oon blgen «uf»

länbern unb miitUr^txn bas ftinftterifÄe ©efit^t <<«« f^^bt m-
ptRgt ©utbe, bi2 bas ©eleiftcie mit ooHem ^ledit als Ui«Bw
als i^r müttcriid) ge^eßtes. non i^ren Säften genäbttes ®ef(bö^

in Slnfpru* nel^mcn barf, folanqc fte pd) nii^t leibet lo^ögt oon

iCen ben Xugenben, bie bas 3uftönbc!cmmen folcbet »Jette tf«

it^qlicf'ten. ^ ^, ,- „^ . ,

.; 3n «Bergmanns lebrtei^et SIufTteCfuna fe^If nötüttitb bet tlj

fe!borene ^av.ct bur*au'5 nirfit — ffiic follte er. ift et bo(b nW
roeniget begabt als bie Angehörigen anbetet Stamme --. ^ott^
jcigt r»*. bof? et n e i n ?,i\x Sdvaffung unb m WeptÄJentötfon

ein»t pejifificn Stammesfunft, Stammesfultut genau fo »«"jj

JJcutiöranb bes TOittelaltcts, bas gtanfteii) bes 18. 30*1*""^«»^ "'X'^K bet »Injlm We hlWm «Vi'««!*t'5^'''""«'\ '"l.'!;:*««'',' miff,^
Ä" Tn?!? ba" Klnt te ÄÄ^ ttnfetit'sfSbt unb U*

3a*ttaulenben oO bas ntAt latja^e Reraotben »ate was mit in
Sjjjiy,

'*'
" i^^j^ n, „„„et, «nnV unb fBinenWoften, «ilttat.

-fttif Uumm ©ebietc gel^ttfl se^obenen E» ems ol» eine 9«^«*'
fi, breite «n*r,rf,ete (Brunblfloe «Ine» ««Tunben SKotfBtum». h-"

ligte UeBetliefeiung. »ad^ ej%icllen unb "'«''«P!»''''»'«"- .„,„ He ftän unb IW a*et Hem In Ifiten M*Pen «tfleininti«.

SBic !d)limm au« in ben jii, ijot»t.5<5)en
«'«"^'ia?'«'

"''"
uS!m bien BetlDotmen n<itbQt?te« ttäßetn Diel ju Wten nnb »«ef

,

»etalteten, pbem no« «nfittli* 6e|anb*ablen SBttl|*a[t8|p!tem,<9«n »^^^^^^ ,,5 ,

unb Don poliliii^en SSttitänbialcitfn l!«t bie 5«u!ms pefeauit «•. i(t
,

P"l»"
'»^J «nb teaRe" «"il»«" »"*«*" unrntllelb« «nb »8tr

boift nIAt on b«m, baft bie Äultut Cu""" »''
«i"

''<**«
"."L*""

j ?b
"('*«*

lein mit bcm Völligen Unteifliunb.
bau tettunsslos in (iif; i^\^^^*^^}^n'\^';J^tll^^'' ^^JX''^ ^ OTÜndien «e6o?ene ftünUIet, «tlt*t»«.
matetieaen gunbon-enten tiefstet,enbe »""n*"""f.'" »"fl'^,?JgQ^ «nb 5ltt*bru<f leinet Ceimm« Mn
Sie pMim enetgien tD a n b e I n P*, «f«' P« >»"*'."'»

f «'^.'3 j|:""'„,""
., nifti in numetü&et Uebetja^ »mlliitn ben it

. auige^oben, oetniditet oie bie SJtatette^ e» fei benn '^' 3:ta6et, ®'a«' »«""««
"^^^ aiegt

•

bet^Hnenl*: ftüte auf, «uUutbitbnet «ultuttrajet 5" '"«v»« | ^J""*': ^em mn. in fSinem ÄnrSn'pofllt» «^^ 8?

«Ä^v'«t'"Änn^^^4^r*t:i.er.irÄ
Sr4n«l^n*?fc.b1rlto="^ie^^ Iffi^^^^

ber leiten binbuirf) ein fultuietles (Europa ßeftaltei f,altn. fo toitb belorbet» frf>.eut1ime. bur* bie »fji^runn b«» ^wn^tn Joutbet

irt* auA SurbJnämpfen ber C^Benmatt »lebet eine n*ue euro. mit bem ftMner CeiM eine fio<fi»i*ti(.e C"»«»
»««i*«

,^«Iet«^

'p8if*eVuIlut ergeben, auf feinet anbeten (leifiiflen ffitunblage, einfci^ete Diele «u^JJetlunaen »Jt«« ««» »"« ,*''"'''"''*!2

Sisauf betbesSieiew, besSettc^rs, bes 3Iu!tau!(ft«. au bMib.'*f(f*. in aUen Ruitutlanbern Sea*iei, «%et f»« »«»« «»

R* aud) b e ftüVte erSobcn. benn mo ift )e in ber 3EeIt8.1<Ö.cf)te b«. W « n « e n er lf"HuttDert, babnten «?;"«'«•"' %^-SJ
So« aewfen bas RA oon feinet maAtpoIitifA ResieiA buti^.Sorferbunn eine OTün Aenet Äunft. O*"« ''' »"^.»'«'Ji'J?
oeletitenTmfi^n e?nbetatt aus einen bleibenben Äultutfrei.

j

Rennnnen angefnilpften »"''*«nBen »Jre ,8 "««%'*«'!«

ffiffen sum SmbJn oebtaAt. f«t R« aCcin ausncfimt unb fie. r^orben. oas beute Ms Malerte bet 5"«"*^« «ÄJ,,JJ^
Rauptet Wtte" iirnömiAen C^atattete, natutgeaebcne Selb». ?;AIeiii*)eim*t eAIofe ^ängt unb pon Ba^.tll*«» «unfthithlt

oetftänbltälciten, tfto^material, bas feinet befonbcten Wm U*

botf. finb niAts ols bie ßinien unb ^<xrHn bes großen cura*

3enrnis oblegt. * —,- a
Die oon bem löTinirfct SOTontf^etos na« 5Kfl'.«^«n «e^ogenm

botf ftnb n dlts OlS bte innten uno Cfur^^n oes gtoBrn euu»' ^\t pnn Dem yniniMci a.iuu.4^iw^ MW.*, -,.

i päiÄento beule unioetTalen ÄultuTgtmälbes, bas in fid) feine 9rf<.berTifer, ber .^unftlfTfreis um ^^^«^P I- J« *?J^VsJ«4?a!

fÄn^bc? n mnen%at, nid)t na| nationalen Hmriffen be»
,

^olttifetn. Mtotifern ^iAtetn um 3Jl«J "; fU ^^
iebiö en*^.ietaefd)niHen icrben farn. JKcm ^atte lorett feine un^ mternat'onde »^^ bie tn ^^ i«^^P<'^^^"^''^i. ^r,?i

™
Snen mebr Sat ein fagen^ofier Septiff gcaorbcn, ba erft 1 .^elftfftc. bas ffliütcrTa OTHnÄen «at fte »at nns ojen StSmmen

i jJÖ^j^^f
" V .- ?.i«;; SnTtftirf.« eHT+,.r!>.J w;iA#r, t,n>. ft«g oiclm PäT^bftn bet Pfrembe nufammetu

ber Gpod»^ unferet Äl'^irtfet foniobt Wer Itaitl*?!^en «^lunll^ge mie

bet trngenben fpealfif* bcuifd^n fieb^ns^orm oöflig cnt^abric:

Sein Coeruanb mat bie SH^-^be bes fran^öftfc^en erften Äaifcrreirfis.

3roi|d?en eutopäifd>ct Staalenbilbung unb europäl'cf>er 5luli«t

i)tLi oon ief)cr bie felt^amfte 5lr^tbTnie obgewaltet; ^a^i unb

aup^inonb^'-geleat, lonbctn. itnb ]aäjV\6i mit 5iecbt, füt »aijet

in ^Tn^ptudi "genommen ©erben.

2I?»n es fd'cinen, baf? unT«»t <?anb, unfete Stnbt aJJ^uoft bfe^

m»»nb'*n u^b n^-^f bie C^b<*nb2n gewefcn? 5Tun, »on b«

<n?ün<^enet Äunftgemerbe^^tnsftc^ng 1876 bütiett eine vipewaiiei; luiaait uno !ü(un«)enet nuTi?TqeiDeiue=;f»u3fii_ui.M 1.».^, ^'-^^ v*-* --;•

(T^eiTt 5?olitT! imb Kultur ben^nen R-f) in r»runbwrf<bieben<»m r*an\ I^enÜd^t^nb nnb non weifen ^^mfen bes^tislanMi üttr.

XaU unb freitftcr 5lu5iaufd). SlusQleidj. !i5ctröf)nung rt?are nur ^no^mtnt Stflwönbluna beren irrbebet bet «rbwt bet ut*

mögli(b im 3?i*cn einer großen übernationalen 3bee. TU Äreuj. , mür^^-ner (^bt-ft o. 5•;^ /JJ- ^^^« ^"^«^^ ^i^HS. W.rhf^S
;iüge, bie IReformnlion. bie !Reoolution bes 18. 3aWunbnts '

bet Süerfe aber, bie ro(b (patetbfn bis an bie^^^^^^^

marcn Hnfö^. 5tnaei(^en btef« gewaltigen 3ueinanbet^in« Ätieosfobre oon mn(bena«d) oon eingebotene^^

ibtän^ens bet Sßölfet aus eigenfüd)tiget Sonberung; bie Äultuten ,mb ^^T'''/''T'7J.%l^v^Zr..^J^^^^
berr (5oiif, bet Henoitfance mit ibrcn ?tii5t(?ufern. unb hn neurten fnfernnffonöle ^i'nftTiöbt SJtlintben oon jeffetn ««b

^J.'JJJ«'«^^;^
'3eit ©aren unmittelbare (Sracbniffc biefes fnnt^etifd)en übet« rfibtiaften nrnpftgiertfa man fann jobi Tagen 8e<barten©ut^^

nationaTfn ^^rar'-es. bicfer fulti'relTcn Sölfeilol'barität. Ofin bem 7bf!r»nnet Jalbfron^nTen (5 e o t g ^ » »
J;. J*'^,.

""*

3bt Ftötfftes iBanb batte biefe SMibntität ebebem im 5;utif' bietet reffUtV Wn^^anb
^^'^i^"^"^^'^ .^J"^^^^^^^^^ Sl^ ^*

nationali.mus ^er Äird^e. aber es i^t längft .^etrinen. mh ^^" mTheiri^e
^'^^!^'-^Z^''^\^l^^%^^^^^^

^* ^"^

um burdi bie ??er©eltlidiuna bet Äir^e, burd» ibre fieiminij« ; 5Jr'-"*cn j^cenbetnet fuT uretlen T^^^^^^^

l!r)ienftbatfeit bei ben ab'oluiiftift^en !rtationalgöt|en unb ibten !
,?5it entnebtn.n «us bfeTen

g^^^^^^
9^

«rben, in beten .^©iftigfeilen fte mftoetftridt ©urbe. ^eute ain .w*^ ofne oiel mfft. ©as
«J« j«Hf.Vj^fV«T«ft V;»!«!!

ift es bet Sosiah». .,uit oon unten, oon ben maieTtenenCStunb-! I^Hndien .i^««^* V« »f.« hV,.!!*;«' ««h bVn
Tatren bet an einet neuen neiftiaen. fultuteHen Soliborität ^et ,,5C{ ebet ef nf d)

a

1 1 u ng f n ben beu If « en 0"^^««
Sölfer baut. Con ben fförmen ÄröHen b^t JlnHe getraaen. r»om , i n f e t n a t ! on al en Ar 8 f t eftt om ©en n i •

^
«

^^^

unrerbiinnfen. unoermifd>ten S5olf*«fi'm, ©in et bcmuf?t ben fut'lnetborten fid) nidjt In lofalen »eicngioftg

tuteHen SUefb'etretfebt ©iebarberTteüen. bem bas nltc. twtfur-?fljf ej tf n oe tif e te« föH.
««nftiMr. nan «nbiffinÄcn-

nf.et leibet norb nld.f P^litf^d^ unb mkffcfnmfd, elnbeitlidifl ^fottui nnsjbet u anerr^^^^^

Europa »ein 3>aff5n re-banrt bofte. 5tH» b?e bu^d^creiferbf (ff ^^ft, onn T^uTb an^f.it. onn fo*l<J« e t. obne biiJ« gei^^^

neueru'- bet i^^tt^^oill^d^.^ unb poT'M^d.en (^rurblnßen 6ei rcHen f ''li^J^t« ««^<i^ J^»" HustÄU^, Wn flcbti^ltcbet «uf*

oUe.n ^öUetn bet ^cuU unio«jIaI<n ÄwltuigemeinlMt I«*
«Qu möölii^ i|t.
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Datum:

H I»— « *<<*i

1 l DtlJQZl

fPtft ]trttTrid)en 2iot)i)cI--!a*<il)nad)t§l;cft (15 ,^) eine Donicnä^
:iuftrütibc VJu3>ual)l nu8 Dem 5ücftan& t>eutiöet Nfittfdier

, ict [mb 2!id)tunöen Don blnlH'iiöcm äUcrt iKimiörtCflebta
aren tönen auf, M< anclD.icn finö fttller unb c(l)ter al8 ooc

,
lir«n nod). .^ e t n r i (^ OJl a n n . Ocr jd)on länücr fdjmcifl.-

lam erjdjicn, mirö l)ier mit einet ÜiüivcIIe betncl)mbat, bcrvn ^JJJctftet^

Ud>rcit erneut nbeixa\d}t. "änbixe «Profaifer öon ^anfl t€il)en fid) on:
^o'oext aJluni, Cxin« Öaroffa. Sleöino Uli mann, 3ü[ef
5ß n t e n

, CSfor C o e t f c. mit ^bid)ten Tinb üottrelcn: 58 e d) e r ,Jfobunb, Sta^ad, Uliö. 3Jubo!f @. 3i i n b t n ö u. <r., mit
^ 2)tamatifd}em: Stiftcb X ö b U n unb Vaul 21 b I et. ßtn fritifdK'«

j »iefume« Don ©etnlKirb S) i c b d I b etfafet ben Okfnmtbcreirt) hnitiafv

I beutW>er iiitetatut.
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Datum:

f %<ii foeben erfrfnmcne" $)eft 6 be« ,,^ e « ^ n ^e 1 1
u r^

ölütl» fein unb bircttc Slnweifunaoi |um .^«»^^«J'^i^J^^

%<x% neue ^cft bemcif^, baft Me
*^^"A7<rlu J^T 4W

feit im ©cnfcn, Scibenfc&aft tWÄ Riatbcit ö^^^^^^f^ ^g;
ShroX bie unaefhim unb metallen fcfl ju^iet^ %V^'
bntcfa M'c UebetjSX burcö i^en eblcn unb mlt^tigcn Äla,^

St 1 ba» nnb^et^^ einer fruc^boren. '^^Wx^.

Wt beten «rfÄcinfn tjer^i^nfl^öoir i^ „Ö^"*^,,^^"^*

fammm tSSi tanbfrf>fl.tUc^r ^i'beruny ^^^f'^^^-1^
hVr mefferirm dfeftifl«« but(freust bic ^mgc, TinßUje«

^terleÄ' beTWft, ein »^^ir^en unb^fen t,on

b übettaAber ffiesie^g ö^L^''?^"^!!' ^i!. ^r^«J«
Kmem effotiiften biefet 8« t our S5crf<rrec&ung .&irt glauben

Ä beiViner ^eife ba« ^nfm »^ 9^A'S.?Ji^ttÄ
MMcn rtoöft Unb bie Xk>x Sonbf(!baft (unb \^^^^^^^'^^

fS fianbfSaH) nic^t weinetliA ober übetfd&wenatlc^ werben,

^bem imölirf lefHflfeit, Srbnung
"«^.f/^|,«JS

Xann nenne idö noc^ au« b«n\-3W"v^r LS!;V^

Stt*^Dein^rb« neue 'Danteflfretttagimgen. Th. ^y

XX ii/.
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neben Dem Ofen liängtl"

luv, mundien. '^a^ foe&en erfSrcncne £)"ft 4 hi^e«

f.^t ^^^ ^nfialt ftnb 3u nennen: ^. 9i. i^oubcn-

^^-i^^^^'^^^^S^ ©unbolf unb Stefon ©eorae -- STuhm

gurage -. ßmft ©loa: ©penßler a § Cp* mift ^
14' "Ä • ^ ^"^^"^^^1^ ~ Äuct :^ 1 1 1 e r : 2?i4

i4.. / - ^-^ y/

•

^-? /^ 1/

X

k

A (
/ /

i

^fsnhr^

f&.Au« .JjiJi

1

\

•'

' rJ^ ^^'^ Gruppe ber iSJ^onatsäcitlc^riften, bie Äunft. Äultun
flejd)id;te unb ^clitif auf i^r «anner öe|d)riebcnÄmaÄ
Nerli^ mit an oUcrerfter StcUe ber „W JW^u^ (SS
trcis eine 9itiöe ber au5öe3etci)net|tert 3^amcn mit .Sü^rcnbc
93fanner bes voUU\d)en unb ociftiöcn fiebens finben ficö in ibm
Suia^nmcn, um au ben brennenbftcn Sraaen unfcrer äeit oönc

.K'QUdje partciuolitifc^ orientierte C£in[citiöfeit Stellunö m
nebmen. -- Das le^te öeft bes iUierfur ift als Sluslaubsionberbeü
erf^ienen, um als joldjes [omobl 3)eut|d)Ianbs Steüuns aum
5luslanbc au &cleu(^ten, mie auc^ über erf^einunaen bes Slus.lanbes äu berichten. (£rnft 9iobert G u r t U s , rpoöl ber befte
beutid)c Äenncr fronaöfiidjen äBe[ens, mt Me meniöftens für
bieje (beneration unabänbcrli^c t>altung amifXen oeiftiflen
2)eut|d)en unb öet|tißen Sranaolen feft unb fieftimmt [o fcbmera«

. ücn lüic en li^eben bas tünftiße beutj^e aSeröältnis du Sran

.

reic^ ^unb eine yJiößl c^feit. Um bic ni(^t nur ßeoflraprjifrß
meinte DiciGünale «fosfau . Capri ßruppiert ßer^Tttuf«
{ein inttnipes Erlebnis t)on 9lu&Ianb unb bas neuere ponÖtahe.i iijfartinjö u b c r teilt in ©ejc^ic^ten aus bem ßeben
'bes ecfteis pon ^^olen" Stücte aus bem rclißtöjen fieben ber D t"
juben mit, bas m nd^Jter mu t^eumen ßebens [ic^ al>flefpiea
ijiat unb noc^ "!jetpijien Greifen unb Öformen fortlebt. (£inamenfomJd)erJDi^tcr ber iutißen ©eneration, Sßalbo Öfranf
Jfi^^V^t''

bas ifebcn unb bic Slusbeute eines 5abres amerifö.'

Ä%?V^'*""?.' ^\''rrl'^^''l!"
"'" ""^ ielbftänbiß, einen :.rfprünö.

liefen ^(nfanß barftellt unb uns aufbordien madit. ö p 3ß o b -

jertop ßibt eine berbe unb pollblütiße a)arftetlunß pon $>oU

f^ Ä-^l'"'-'^^"^^^l\r^l"t""^
^"^'''"' "^^^ ^i^ ^^"te an3u|d)auen

i|t. Shifia^c über ßlopb ©eorße Pon einem fetner öanbsleute
•über a«auricc Sarrös unb befien Gntuiidlunß aum ^iationalifter'
unb über i)enenöli[d)en 3?omancier Slrnolb Sennet perPoU--
Ijtanbißen bas Sluslanbsjonberbeft.

/

I
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DerTseue Merkur
yy

»>

•>

w^

La d<5r.eDtralisation artistique \ Que de
flots d'encre cettc question n'a-t-elle fait

couler en France ?

Somm-es-nous sous ce rapport plus avan-

restcr sccptiquc quara h la ci<5ation d'un

auclcoiicue füver d'art et de litterature en
prcviiice. A moins que... ä Strasbourg?.

Tüus ceux qui o-nt voya^^e ä letranger
ont pu constater combien «^st intense la vie

intellectuelle de toute cite de province. II n'y

a point de ßrande ville qui ne pi'CHluise ^^ m?
courant d'art autonome, une particularite lit-*^

turaire bien personncUe. La vie de Tc^rit
|

.
n'est point infeodce h la capitale, et la pro-

' vincx) no croupit point sous le joußf de la

m(''tropo)e d'oü partent, en meme temps que
les decrets legislatifs, les courairts dircc »

teiirs de l'art et des lettres.
^

»^

En AUomaffne, notanimont, les manif^i?-
tionü littöraires, les maisons dVditiony, ^tk>-

;

siLlons permanentes de jeuncs, publica|ti</ ,

de revues, lancements de livres, etc., ctr., «e
sont ß:u6re Tapanaj^e de Berlin.

Leipzig edite bien plus d'ouvrapfes que la

,

capitale, et, avant 1914, Teilte eslhölirionnc,
avait ses assises ä \Iunich. Quant a Franc-j
fort, I(5na, Düsseldorf, etc., leurs theatresi
revues, journaiix et toutes autres manifosta-^,

tion- de la vie intelle'^^uolle et e'^ib('"tiquä
'

fönt, que ces villes d'outre-RhIn se suffiseut

ä elle-m^mcs intellectucHoment.
Mais je dols vous entreteiiir du Neue Mcr

kur, la belle revuo liLteraire qui parait
^Iunlch mensucMement. .

Cest un tres beau rccueil, eclos en pleirti

ß-ut-rre et qui se p<Tfeclionne '^ chaque nu-
m6ro. Ci>mmcJa plupart des re^'ues alleman-

*;, des, rellp-ci e.<t extreniemcnt <5clectique,

I La politi<lue est exclue impitoyablement de •

cette publication r.urement liltt^raire. II y est

fait Une tr^s larg-*» place h la critique d'art,

et le grand connaisscur des hommes et dfki

choses do France qu'est Julius Meier Ciraofc

y a piiblie une S(§rie d'etudos sur Van tio^ i

et Gauß-ain qui mrrlleraicnt detre connues 1

par tous los Frangais qui aiment l'art et les 1

artistes, Jf

Chaque fasvicu^e c, nticnt une nouvclle que^
signe un autour de la ^enrration nu)ntantc.
On trouve nussi dans lo Nene Merkur les
poetes Johannes Becher, Wolfenstein, tr^duc-
teur de Verlaine, Ulitz, Werfel, Ponton, etc.
Les collaborateurs i(^g;ulicrs sont : Otto
Flake, Ffraim Frisch, Oskar Larke, Rhein-
hardt, Martons, Brindin^r, Turel, Carossa,
Lion, D(rblin, Paquet. Matrncs, Braun, Hau-
senstein, Sciburg-j TJjieberj^^er, etc.

D'autre part, cette rcvue ticnt scs lec-
tpurs au C(Hirant du mouvcment litteraire

et artistique du mondc cntieT. Tous les dvenc-
nicnts intellectuels sont larjT^cracnt comracn-
tL^s dans la' rubrique du Moiß
Aussi bien, tant sous le rapport de la lit-

ti5raturc d'imaffination que sous cclui de l'In-

t«:^pr6tati3n des iTuvres d'autrui. le Neue
Merkur est une rcvue excellente et fort jo-
limcnt presentde, malfifrö !es temps difficiics
que nous vivons.

J'nurais voulu voiis entretc'^ir du dnrnier
I ecueil .qui m*est parvcnu cette semaino, et
qui est pour une pfrosse part consacrt^e au
problenw juif. Bien entendn, on y <5tudie sd-
ricuscnv?nt la question, objwtivoment, sans
ja passion qui souvent avxußfle les plus belies
intcMififcnces. 'S
Mais cela m'entraincrnit "trc# loin, puis-

que, pour faire connaftre aux lectcurs fran-
Vais l'opinion de plusleurs intelleetuels et
csth<5ticions' jiiifs et chr«^tiens, ii faut citer
les passacfes princjpaux et concluants de
leurs exposfü'S.

Cest pourquoi Je rcmets cette besog-ne a
une prochaine fol<?. La <iucslion, d'ail leurs.
birn qu';\ l'ordrf^ du iour en ce moment. nest
point de celles qui ne supportent pas l'aiour-
nemcnt.

L. Blumenfeld.
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i
Lettre de Munich

iLes architectes ont multip]^ ä Munich

les lions de pierre et les lions d« bronze.

Cet animal symbolique flallait leur va-

nite. Ils Tont mis p-artout. II n'est pas de

praincnade ou de bätimeiit officiel qui

ii'ait, accroupi, a soii enti-^ee, mi couple

de ces felin« ä farouche criiü^re. En
depit de leur air ferace, ceux-lä ne sonl

d'aillcurs guere a craiiidre. II en est de

plus dangereux, infiniineiit plus redou-

tables pour l'infortune Daniel tomibe

dans la fos&e aux lions qu'est aujour-

d'bui la capitale bavaroise. Les derniers

evenemeJits ont eu le den de faire sur-

gir de tous cötes des fauv^is assoiffes de

carna^e et kurs rugissements troiiblent

la Äerenile du printemps qui s'6veille.

Nerfs et griffes sont ä fleur de peau.

! L'on ne discute ni ne raisonne plus,

Von se borne ä rugir. Les plus mod^res

se lais«ent aller a la pire d-es exaspera-^

tions. Les Bavarois sont accul^s au fond

d'une impasse. Ils le savent et n'en de-

siient pas molns y entrainer ä leur suite

rAUemagne tout entiere. La parole est

aux plus violents. Une evolution tres

brusque s'est faite au cours de ces qua-

tre dernieres semaines. La Conference

de Londres a permls de la marquer

avec toute la netlet^ d^sirable. Nous

sommes ici en pleine reaclion. L'id^e

de revanchc hypnotise ä nouveau les

mas&es. Au cafi6, dans la rue, vous en-

tendez discuter de la necessite d'une

;uerre prochaine. Les d^niocrates eux-

nemes evoluent de plus en plus vers la

iroite. Le mouvement anti-s^mite s'ac-

entue. Les Juifs ne sont ä Munich

u'une infinie niinorit^. Des assembl^es

e s'en terniinent pas moins aux cris de

Jos von Juden ! » Les Juifs sont avec

s s'ocialistes les bßtes noires de la ma-

)rit6. Socialisme et dtoocratie sont,

larait-il, inconciliables en Baviere. II

liul, a tout prix, rompre avec l'un si

n vcut sauver l'autre. Les democrales

ailleurs n'y vonl pas de main morte.

is ont non seulement reclame la tele

doctcur Simons auquel ils ne par-

nnent pas Thumiliation Harding,

als ex"ngent aujourd'hui la dissolution

Reichstag et la condamnalion de

US les hommes d'Etat suspects de

mplaisance ou de faiblesse vis-A-vis

l'Entente. L'esprit de resislance a

netre toutes les couches de la popula-

n. Le gouvernement pourrait meme
cepter les condilions des x\llies, la si-

ation n'en serait pas plus 6claircie et

la iiolution du probleme a'aurait pas

avanc6 d'un iota. Signalure donnee ne

veut pas n^cessairement dire, au pays

d'Arminius, execution des engagements

pris. Le peuple bavarois n<e ratifierait

janiais les d^cisions de ses chefs. II se

rcfuse meme a reconnaitre les engage-

ments contractes par le Reich et comnie

l'a declare eu plein Reichstag son porte-

.parole le plus autorise, le doeleur Heim,

consid^re comme nulles et non avenues

les promesses faites quant au ddsarme-

ment. Le 31 mai trouvera la Baviere au

meme point qu'aujourd'luii. L'occupa-

tion de la Ruhr n'est donc que partie

remise et Ton comprend la mauvaise

humeur fran^aise. Le trait6 de paix

consent ä toute l'armee allemande un

total de 92.000 fusils et de 1296 mitrail-

leuses. L'armement des Einwohner-

wehr bavaroises d^pas^e ä lui seul de

beaucoup la norme fix^e, puisque, eom-

n-e nous vous T^rivions il y a quelque

temps, le ipr^sident von Kahr a reconiui

feposer de 240,000 fusils et de 2770

mitrailleuses. Ces chiffres constituent

d' ailleurs un minimum. Aucun compro-

mis ne parait donc ölre possJble. Les

deux attitudes sont irreductibles. II s'a-

git de deux adversaires face ä face. La

Baviere ne c6dera que contrainte par la

force. On conviendra que la responsa-

bilite assumee par les cercles militaires

et politiiques de Munich est silqurdequ'il

faut, ainsi que V^rivait Bernhardt, de

robustes 6paules pour en supporler

tout le poids. 11 s'agissait de rallier der-

riere soi le peuple en rangs compacts.

Chacun s'y est employe de son mieux.

Tandis que M. von Kahr renvoyait k

Berlin le vioe-chancelier de VEmpire et

repondait aux attaques du d^put^ Ga-

reis, que le Dr Heim multipliait les dis-

cours et les professions do foi catholi-

que et royaliste, que le fo»estier Esche-

rich, le createur de celte fameuse Or-

gesch qui porte son nom (Organisation

Escherich) adaptait fi^vreusement son

Oeuvre aux necessit^s du moment. des

cercles militaires aux ceroles universl-

taires, tous les caporaux du nationalis-

mo integral se sont ingeniös ä jnsti-fi^T

la politique de casse-cou adopt^e, proßn-

vant par a + ^ ^ \eur^ auditcurs bene-

voles que les derniers d6fenseurs de la

vieille dignil^ allemande ainsi que les

heritiers legitimes du patrimoine bis-

markien avaient fait de Munich leur s6-

jour d'election. Ils y ont «i bien reussi

qu'aujourd'hui, certains esprils phis

avises que d'autres comprennent la n^-

cessit6 de freiner une opinion publique

surexcitee. Mais il est trop tard. Rien ne

serl de se leurrer d'illusions. Le 31 mai,

la Baviere, — ä moins d'un miracle, «t

notre 6poque, on le sait, ne leur est

gu^re favorable, — n'aura pas un fiisil

de moins. Si l'Entente veut venir ks

chercher et si le cabinel Briand mcl ses

menaces ä execution, ils parliront tout

seuls et toute la campagne d'Espagne

est ä recommencer. Foch reussira-t-il

mieux que Napoleon ?

Tous les fils de la resislance alleman-

de aboulissent ä Munich. Les evene-

ments de la Haute-Silesie aussi bien

que le ple-biscite du Tyri>l ont ici leur

point de depart. L'Universite avec ses

9000 etudianl« est un foyer d'ardenl na-

tionalisme. Ce sont des ^tudianls muni-

chois qui, lors du vote d'Innsbrück. ont

arrache les poteaux fronti^res entre le

Tyrol de la Baviöre et Jamals le Deüfsch-

Icmd über alles n'a ete chanfe avec plus

de ferveur que dans ces reunions politi-

ques qui se succedent au jour le jour et

oü le monde intellecluel est toujours

largement repr^sente. Avanl-hier, une

assemibl^e populaire stigmatisait Talii-

tude des Francais en Haute-Silesie

hier, le pleibi^cite du Tyrol servait de

pretexie a diatribcs plus violenles en-

core. D'aucuns auraient ici decidement

fort a gagner a se rem-cttre ä l'ecole de

Talleyrand declarant que « l'indigna-

tion et la colere ne sont pas un etat

d'esipril politkiue ». Pour un observa-

leur impartial, les socialistes represen-

tent un ultime espoir d'apaisement et de

conciliation. Le malheur veut qu'ils

soient divis^ en trois clans hostiles, en

lüttes constantes, et que le desagrege-

ment ail commence de miner leurs

rangs. Le ler mai, dimanche bourgeois,

s'il en fut, apporta la preuve. En d-^pit

de la rouge floraison §close sur les

murs, et qui dura ce que durent les ro-

ses, l'espace d'un matin, Munich ac-

centua encore, semble-t-il, en ce beau

jour printanier &on caract^re conserva-

teur, bourgeois et bien-pensant. Les m^-

mes masses qui portdrent au pouvoir

Kurt Eisner, se sont laissees reprendre

ä la glu nationali«te. La R^publique

promet encore de beUes revancihes aux

Wittelshacher ! Les quelques voix dissi-

dentes qui s'^taiont elevees dans le

Volkspartei contre les d6clarations du

Dr Heim au Reichstag, se sont tues, si-

t6t ce dernier retour de Berlin. L'una-

nimit^ semble complMe aujourd'hui et

l'unite de front contre Berlin est vir-

tuellement r^alis^e dans toute la Ba-

viere. Tom entre ces deux villes n'est

qu'opposition et oontraste. Le malen

-

tendu qui les s^pare est alle s'agigra-

vant. Pour un paysan bavarois Berlin,

revolutionnaire et alhee, est dcvenue le

si^ge de tous les suppöts de l'enfer. Les

mauvais g^nies de TAllemagne y dan-

senl un salbbat de tous les diables. Rien

ne comble d'aise la Baviere comme
d'enlendre ses repr^sentants rappeler

au sentiment de la dignite nationale

les dirigeants du Reich toujours pröls,

d'apres eile, ä repondre oui et amen ä

toutes les fanlaisies d'une France en

delire. Un 6tranger ne saurait manquer

d'fitre stupefait du ton de certaines cri-

tiques. Que dirait Berne si Jamals une

feuille de I^ausanne, de Bäle ou de St-

Gall se permettait le dixi^me des atta-

ques dont certains organes bavarois —
et non des moindres — sc paycnt le

luxe quotidieu ? Berlin rend, il est vrai,

ä Munich mepris pour m^prls. Cet an-

tagonisme prend k llieure actuelle fi-

gure de symibole. Otto Flack vient de

consacrer k ce probleme une ^tude ap-

profondie, publik k Munich meme par

le NeueMerkiur, la Nouvelle Revue

Fim0ISM&^T*AUcw<igrir du Sud. II y

d^nonce avec Indignation ces razzias

dans les hötels et les pensions, razzias

au cours desquelles nombre d'exc^s ont

ete commis. t Munich. 6crivait Flack,

ne Vit niOme plus des illusions du pas-

st^, eile ne veut pas d'un destin tel que

celui de Bruges, el pourlant eile fait

tout pour en arriver \k. Elle dhicane les

etrangers, eile chicane ses propres Mi-

teur.s par une censure idiote, confiee a

des douaniers, couverts par quelques

hauts fonctionnaires et terrorise dra-

mi ceui qui naquirent de la gucrr<^, de

caniper une inoubliable iigure de Kess-

ler. Rompant avec la tradition. il n'a

pas craint de faire du bailli aulrichien

le grand seigneur blase, cynique et de-

daignoux, frero de ces potentals Italiens

de la fin du XHIe siede, chez qui la

cruaute n'est qu'une forme du raffine-

ment.
A Munich, oü le Teil de Morax. et le

Güillaume Je Fou, de Ghavannes, n'au-

ront sans doute jamais droit de cite,

Schiller a garde toute sa verdeur, et le

public applaudit avec emotion aux
grandes tirades de justice, de delivran-

ce et de liberte, sans paraitre meme se

rendre compte un seul instant de l'iro-

nie de ces d^clamations confronlees

avec la plus immediate des realites. Le
meme peuple — 6 puissance des mols !

— n'en applaudira |>as moins demain
aux appels enflamm<^s de ses dirigeants

et de ses journaux reaclionnaires, el de

gälte de cocur s'embarquera, sans mil

espoir de retour, dans une aventure as-

sez folle pour autoriser toutes les crain-

tes et tous les pessimismes. ' *^

matur^es et Conferenciers. ^

Bravant les fondres de la censure,

Rd'sler, l'auteur des Cinq Messieurs de

Francftnl, que viennent de jouor avec

succes les Zofingiens ncuchalelois, a

fait representer ä la Schauspielhaus une

comedie politique : Le Chapcmi pathcti-

que, oü beaucoup de vorve malicieuse

s'allie a beaucoup de clairvoyance et de

Philosophie desabusee. Au Prinz Regent

Theater, une reprise du Wilhelm Teil,

de Schiller, a permis k Tun des plus

grands acteurs de l'Allemagne contem-

poraine, Kur! Stielcr, le mari de Mm?
Hilde Slieler. dont le volume de vers

es meilU'urs oar-

GHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Sur le tbeätre

Dl öst des isujets plus imjportaints que le

Grand-Theätre de Gen^e : il en est peu

qui moutront avec splus d'evidence l'absur-

diti^ humaine. A propos de la nomination

d'un nouveau dirocteur, le probleme se

ipose de nouveau et Ton ©n sugg-ere vingt

solu tions diifferentes, alons qu'il en es't 'vme

tseule. CeM un probleme financier.

La derni&re saison a eb6 desastreuse, au

ipoint de vue des recettes comme au point

de vue csthetique. La Societe qui avait as-

9ume rexiploitation ayant aocepte une Sub-

vention insuffisante n'a m^me pas pu

achever son exercice. I>eq:)uis trois ans,

tout a rencMri, des decors aux dianteur«
;

de plus Vapplication d-e la journee de huit

heures a entraine une agigravation consi-

d^rable des frais g>^n-^raux. Or la Vil.le re-

{u5e d'au^menter sa suibvention qui, de

Vavis de tous les gens competents, est in-

suffLsante. BMe est mcnie comique d'insuf-

fiÄance. Les commune? suburbaines, dont

la Population beneficie pourtant du Tdieä-

tre, refusent k leur tour de lui verser un

sou. Enfin TEtat vient d'etablir de telles

taxes 5ur les billets qu'il en coütera par an

ä ce m allheureux Theätre quarante mrlle

franics de plvis.

Ainsi donc, d'une pari on ^rase un di-

recteur sous des ctharges excessives, d'au-

.tre part on ne lui donne pas les moyens
d'y faire face. Ajoutez-y que le Genevois,

qui voyage volontiers, connatt fort bien

les bons theätres d'Allemagne ou J'Opera-

Comique : 11 n'a que du d'edain pour les

repr^sentations m^Ödiocres — et 'pour tout

dire, provinciales — que lui offre la prin-

cipale .«scene de sa ville natale. Au lieu de
le fri^quen^ter, 11 prSfere la Oomelie et Pi-

toefr. Le Theätre vegMe sous un di»CT^dit

merit^ dont 11 ne pooirrait ^ relever qu'en

donnant des speotacles br'Avlant'S, bien

chant-^s, avec des ehoeurs et un orcihe>stre

transiformos. Autrement dit, il faudrait

triipler, quadrupler ses ressources. Mals i

du theätre au rabais, de Vart economiquo.

attireront de moins en moins d'amateurs.

Le seul moyen de s'en tirer est de fer-

mer le tlh^ätre. Covent-Garden n'ouvre pas

S05 portes cette annee, et les Londoniens

s'y r4«ignent. Le ropertoire lyrique eoüte

un certain prix : si les Gienevois ne veu-

lent pas le payer ce qu'il vaut, qu'ils y
renon,cent. Ou bien ils en sentiront la pri-

vation, et alors Van proohain, ils consen-

tiront aux -saerifices nece^saires. Ou bien,

ils s'en pas^^eront aisement, et ils s'aper-

Ij
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W5)agu tritt ^i}rif, C^Dif, ^r<ini£tif it|t.b ©itcfibcfjjrerfmnqieji ttur^^^

crfter Tutoren' unb ^t(^ter. T)icfe ttcuc 3cttf(l^rtft, btc benp
9Jamen ,,^tc OJ«ftc'' füf>rt imb in $l<tttott)i^ crfdreint, n>itb fkfiicr ':

ben übetaff bcrftreuten ^eimattreiten CbcTfcf>teflcrn hjtttfomincn '^

(fterlicb nkVin-^^^-jinsettt S ^). 3i-e fann bfftcnS jcbermann^

3«m ®(4na?*',1?f auf etne ^f'tfcf^rift bterhjief-ew, bie 8h)er nWj
neu ift, aber in neuem ©cti^anbe unb bom 9Xbrit ab im ufucn |
(5.) ^af)roania erfc^cint (58 banbelt n<t> um bie mtfe'erorbcnt(icl&

^^j

n>crtbotte 9)^üncf)«ner ^onat^frfirift „^t neue Werfur", (bcr-l
mi^oeaeben bon bem fccfanntcn G-iTabifteu 6. ?^rifcf> unter SWit-i
tuirfunff be§ bebeutcnbften JUitnftjcbriftftelferd SB. ^^anfenftein),

"

bie im beutfdien ©eiftcgleben ftcf) fcbon flcrnbe;iu unentbebritcb
«emac^t ^ot. ®ie bietit feiner cinfeitiaen 5Ri(f»tuna.. butbi(rt

feinem enpen ^roqramm, fonbern bc^^hxceft in erfter Sinie eine
(tarafterboffc 5^cftiauna unb ^ntib'eruna ber aeifti^en ^VettM?-;

^\V(t(X unter ^littrirfunct nur fü^renfcer ^erfönficbfciten, ^ebe«'
^cft (einzeln 5.50 M, biertcliäfirticf) 13.50 M^ ift ein abAcf<j^(of«=

fettet Gian^e unb unoentein manntafaltifl. e§ entbätt eiu/en lei* t

tenben Wuffatj gur attflemeinen ^olitif, ein in ftd) ab^^efc^toffe. \
nrg Söer! ber er^äfleuben flunft bcr bramntif(f)eu ober Törifcfcnr
3)i(ttunrt unb einen ^tuffat^ über n)icbtipe furturettc ober fo^ialej;.

C^rfcbeinunaen be8 ^n^» unb 9(u§fanbe«. '^a^s^ fommcn %\^*
fufftouen über erei^ni8t;rtfte Söcrfe <x\\.\ bem ©ebietc ber mtnft,
bcr ^icf)tuupr. ber Söiffenfrfvaft. ber relifllöfen unb fosiafcn ©f-
tuemtn« unb ^arfteffuna aftuetfer 'iüZeufcbeu. »

TM 9(^rifbeft ertbält einen intcrcffnnten ^tuffa^ über bie \
(Wrünber beö 3«foittttienfrarteg bei bieUbwcbiaen britifd?<n ü
SKfItieidc« bon 5t. ^enberifobn^^^^artbolbb: \,%n Xwxxa su |
93al :( unb bcr runbe XxW- 9K<ir "i^iicarb bringt eine ei^en- ?
nrtiac "^^ff/rtonomif bei beutiaen 9Wenfcficn unb 9t. <J)öMin be- \
banbelt in fieiftbolter Söeifc ben Gbifer feinen ©toff nttb bie |
J^ritrf. t\t i«obeKe «^er t^nuunfdwne ^ieb" \»xi ??ricbri* 2
-t^-Hncr rsi^t \m^ aufbor(b<;n. bcnn Tie fd>afft ofme ^meifet ein %
^id^^er, beffen ^Tame unl ri»d> öfter« bepeoncn hjirb. ,,«on ber ;|

(5icrenart beutfd«er ^Raumbbairtafte" banbett 0. ^dber, über ;

mrd^tipe Studier fbridrt brr nuiflejeid^nete $ltitifer C ?Vt<jfe k
9(nbi^re 9tuffn<je finb ni*t minber crtoä^nen§n>ert. |

Z
^.y v̂>

, ujc n jl e l n^t in frcunb|(^Qfttt^em2)i'ünd)en: SBil^efm ^a
^Ittöcrncrjmcn bie iJlebflftion be8 ^S'^eujn iPlctfut"' bertoffen, um
bic'ieU^iuG "^^ ^©an^ntcb* (beS 3>flTOWWW*PiteL^:(S}c|ctt«

j^Qru^*ii übernehmen. — ^cr 2Jlünci)ener ^aler ^cinri<^ (S<xm»

bcrfDind (bon bem vxxii\\ In f?t auf fürt bei Bingler eine

Jtoltettion 3u jcl^cn Ift) mürbe einflelabcn, 1922 in ^ariS eine

Eammtung feinet Stcbcileu au83u[leaen. — %zi ajlünc^cnct Sfunft-

b'[torifer %i. Slarl ® t o b c t bom bötjrif^cn Sknbc3amt für ®en!=«

tr.fllBpfTeQc crbictt c'ncn 3lu| narf) Stuttgart aux Scltuns bctj

toötttembcrfiüdjen *lKnftnal8ijfIcfle. ^



„^er neue 5K>krfuv", biefc bon uuy fcöoit mcfir=

fort) eiii>rol>^eitfj'ntftft5cnb rebinicrte ^Kimati^fdirift,

ift uim in einem neuen (^>eiuanb evidiienen, \^a^

Äurcbane bem gebienenon v\nfialt entf^vid)t. - ^a^
jrfte ,\)ert bc^ fünften ^aöraanac-« luirb etnneleitet

i
ti\i einem fcöt intereffanten *^lnf)at3 Don ^^( 5Dienbelö=

{p()n=^-öavlftolbl): „^er -Inrm <vi iÖnbet nnb ber rnnbe

Sifft)". Mdx %Kax'^ nibt eine ^4^I)biiüanunüf be^

^eutiiien yjlen)d)en nnb ^eint, in meld)em er)d)recfen=

ben 9JJafee biefer „fein 0\eftd)t üerloren bat", ^«l^om

re»^;ftAv f^Jitom (Sfnff itnh hpv Ö^rtftf" üivtrht 9Hfrph

9böeUe üom ,/^^ermnnfri)enen Xieb" mad)t bie 8eit^

fdjrift einen innnen (Srsöliler bcfannt, ?^riebrid)

8iebnrfl, beffen ^JJamc bleiben mirb. Otto 5i)ööev

Ibanbelt Don ber „Gifienavt bentfd)cr ^Kanmpfiantafie",

bie bei ber bentf^en il^nnaefinnnnfl immer \ia^

•ilSrimäre nnb \>i\i> ^n§fd)IniiiKbenbe fleroefen ift.

^nffät5C über Stifter^ „9lQd)fommer", über mic^tiac

5^üd)er (non Ctto ?ytafe), über mitte(QlterUd)e öolä-

finnrcn, über inboqermanifrfje .^Innft madien ben

iöefdihife be^^ rcid)tjaltinen öeftc^. W\i biefeni öeft

nimmt ber fünfte ^af)röanfl einen fluten, t)er=

beimtnfl-oüüUen ^^eflinn; mir münfrfien bem „Plenen

9Jiertur" bie !öcad)tunfl aHer Uterarifcö x^nterefficrten.

(*^rei^ be« öefte^ 5.50 W)

Li^

orte über bi« Xraoi! benfenber Äöpfe
bie ji^ In bi-c ©reite bei 9ncn[d)enttJ0öeti bep»

y, mfueb '^^öblln im ^^ euen aJlcr fut*':

Cßc ITionotc, Qabr< über einem 'aVrf fonäcntidere,

[einTBcit^mitctlcbcub, über cinificn bunöcvt eciten jcm«

funScre

fiad)ti

eU, ^^IxiniQfic. Xcnflrnft. Cftfabrunq, gebe ä^l^lt [ein

Bcrf tton ft(^: man ctmoTle in ^cutfc^Ianb feinen Uölbct-

ball! '4iknn e* tjocb fommt, wirb man — ,^Titi!cn empfangen,

rfrüber — jcbr lanße ber — fa^en unb [tonbcn bie Cfpifct dot

ibren ^nbörctn: [ie [prad)cn, fie n3irftcn, fie traten lebcnbifl.

5luf (2toö erlolfitc •Bibeiflüf^, man mnftte, mnii mar ba: mau

[ab! böUc, fubtte bie. für bie man ba mnr. Xic etabte
l) a be n alles i c r |t ö r t. ,$^cbcr |i<jt Por Icmcm J^optet unb

malt braut lo^*» et fnnn fid^ an btm 5lTat}en ber Trabet loben

3o fit-t, njer etma§ iaacn mill, tor bem toten Rapier, um |td;

tote iTbunbc, - unb gebt er unter a}Icnirf>cn, beflcgnei « be( cn»

|aUe bem unb icncm, ber ibn „öciefeu" bot
^^i..

9" "i,^^*^
'

'

itjcntucll „auf,crotbentIi(b \^W , no(b mebt ic^^t aU ben^

ben -
^" -^ober

> • •
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«Bitr)clm^^*i!y««fill»|lw^^^ (iiepräge t)erlcU)t, ließt

iefet öet 4. Qüörfirttiö aljöcfcöloijcn oor (ütertcljäörltd) 12 93Zt).

SDog fücben öcrauöflctommcue iünßftc ^cft 5cid)nct fiel) Dcfon^

5crö aiti^ burcö ftitifcOe (Sfia^S t)on Ctto S'Ia^c über iBcriin uttö

üon ^, &. 93autnqartcn üOer 3[nas SieinöarM, öcr olö 9iepräfeit=

tant 5e3 roilöelmintfcOeu ^-öarod be^clc^net txjirb. »toDert 9JJufit§

3lu§etnanberfetiinA mit Spcnöler loenbct Ud) an „ßcfer, Mc htm
Utttcröatm öeö ^ibenblnnöeS entronnen finb'. 5tuS öem reichen

Süatarbcttert)cre^cid)tttS beiJ verflofiencn ^abraanöci^ feien öicr

in itarlgruöe roenicjftenS öie 9fJamen SBiÜD 5lnbrea)^ nnö 2eo=

polb 3ieöler nenannt; 5ie eunfttöeorctifd)e Crientiermtß ber

3eitid)rift U)ir6 bcfonöcrö bnrd) 37icicr=(V>räfe beaeid)net, bcffen

Sfuffat5rcir)e über bcn «OoHänber onn ^o(s\) red)t erfennbar bcn

SiJeg anbeutet, ben au'd) ber ^ocrauSöeber ^aufenftcin immer
mebr befd)rittcn bat. S)at»ott seußt, mie btcr anßebeutet fei, aud)

C>aufenftetnö ncuefteS 25cr!, bie merEmürbißc 0)efcbid)tc

cincö merfivürbiacu ^ünftlerS, bie bcn 2:itel tränt: „Slairuan

ober eine (^kfcbi^te non bem 9J?aIer ßice mxh uon ber ^unft

biefeg 3eitalter§" (3Jlünd)ett i921, Äurt SBolff «erlaß, ßeb.

48 Wll). ^aö SBerf i^eißt ben e-ntnjicüunß^ßano eineS Scbraei^

aer imaler5eid)ncr§, ber guerft al^ ^rfluftratur non Sß^ltoire^

(ianbibe befannt ßeiuorbcn ift, feinen ^htoßanß bei bcn ßrofjen

?vranaüfen Don S^clacroij^ biö Gewanne ßcuommen i)Cii unb bem
bann bie SH^aUfabrt nad) ber beilißcn (2tabt ber 9JZo§üm in

2:unid anr ßleid)cn feelifcbcn unb fünftlerifd)en äC>enbunß luarb,

mie einft bem 2)eIacroijL: feine maroffanifcbe SUife — nur ba^

3cit unb Stufe bc3 GrIebcnS ßeroanbclt maren. 2)le reid)en

^nuftrationen oeben einen Ueberblicf über bie bizarren ;yürmcn

btefcr lünßftcn isiunftcntroidlunvi, ibrc in3 iOJnftifibc ftd) iier^

liercnben ^rimitiintat, ibren .<^ana ^\\x Ortealität, ibrc ßarben*

erlebniüe voß uricntalifdier (^lut. S)r, S\ (Sc^naöcu

1^

I

l'.(o

«9?cüc Sicrjux" (Sietlaa-Vi^ci;

tLilt^it bem t. ^eft feine« 5. ^abr*Tiamon !)etDou. — ©er

; nillW'' illfg .^^^
' "'^ iibcrßcßanacn imb ftcbt

'S^un? mcßen bea ai,5ßc.Kid)nctcn ^tuffa^e« Otto ^oberS

r 4r ©tßenart beutfdier inaumpbantauC) bcfonber« leib

tili Slucb ?Ufrcb «S^bbtind ^^etradUimaen über bcn mober:»

n nÄ nnb bie bcutiße Jtritil finb fe^r lejensrreri

SBarum biefc (2dirift.'?(cnberunß? ©§ ßibt "tele ßcute bte

fü? biT Antiqua fritüfo^ fd)iPärmen unb bon ber 5^ejeth.

Sinq ber Tyraftut ßar erf)offen, baf^ ""^^^^V'^cTÄSn ba^ Cpfcr bod^ anrcdmcn tucrbc. 2)en gufel U^trb

Shnl ®ie bielen lanßen Sporte, bie bte beutfd)e epra^e

befiM lebcn in ber ^.Intiquafpradie nod) anßcr mi§; ba8

oame ©Triftbilb toirb labl unb unintcrcfmnt^^ic ©nß.

?Sr -- beren ?lnttßua i.brißcn§ cbcnfan? metMc^redh*

niStern ift
- baben t)ict nirj^ere SBorte; bie SBortbilber ber

I^aSfd)en ©prad)e trerben burd^ bie btelen ^fi^enti^eidien

cbScrütUcb ^§ fl^etdie Bier Ii3nnen mir nur burc^

Smar^^ bemVscfcn unferer ©prad^e anßcmeffenc

b uMe Irudfdirift crreirfien. mt baben
^^ä^^'^^^'^'^'f';

fiAert baf^ ibnen beutfcbe 93itd&er mit beutfd)er ed)rift

bereu Änunß i^nen feinerlei 2)?übe n^o*te, tDefentltd^

Sebmer feien, >8 beutfd)e SMicber in
.

Wnttquafd^nft

5>t? ^rfAIeubcrunolbiefcS .^ilturqnts imirbe un3 tm

^rV.n nur als nciiJfcfiitfcbc 53ebicTitcnT]aftiqrcit auäßelcqt

^Ä ibr qutcÄ Hnb babei batte-bcr
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bcn 3citicf)rifteu, welche bie UnitDälaung

gef^ffcn ^ot, fönncn bie 9J?onot§^efte bc§ „^f^euer

ur" auf bei'onbcrc S3ead)tung 9(nfprud) ergebet,

c^ ber öonenbete bicrte ^ofirganö ^at Don neuem

^of)e ©eiftigfeit ermiejen, bon ber ou0 bie ^eit

bie 2)inc\e betrQrf)tet njerben. Unb bet 92ame beS

^etöu^geber^ ($. f^rifd) bürgt bofür, ^i^oS^ bie eingefc^k-'

gene JRiditung and) tüeiler^in beibe^Iten mirb. <3o

fonn ber „9?cue SWcrfur" ein 5!Iärbeden für bie neue

®eiftearid)tung n^erben, fnnn für [ie bn^ bebeuten,

njQ§ einft bie „9^euc JWunbfc^au" in i^rer ^ugenb für

beu ^aturolii^mug ioar. 9tud) bo§ erfte §eft be§ neuen

5. ^QtjrgQugg ftellt fid) ben früf)eren ttJürbig o,\\ bie

©cite. {5?erlag ber S^Joue 5J^er!ur in 9)?ünd)en, ge^.

5,50 SR., bierteljä^rl. 13,50 9)1) 9r. 9}?enbeTg[o(|n«

S3ort^oIbt; fd)reibt über bo? bietfprad)ige britifd^e Im-
perium, bog tro^ üHem jui'animcnl^äU. SWoj ^icorb

gibt bo§ geiftige Porträt beg I)eutigen 9)lenfc^en, bal

nid)t gerobe günftig auffällt. S3om „(£|)ifer, [einem

©toff unb ber Äritif fprid)t 5(Ifreb ^öbtin auö 5(ntafe

jeineö 9ioniQU§ „SSaltenftein" in flugen SBorten. Über

bie 9^aum|jI)QntQfie oB bo^ primäre ber beutfdjen

Söaugefinnung finnbelt ein 5tuf[a^ bon Dtto §öoer,

fteincre 9luffä^e orientieren über hjertoolle ^üd^er

unb über bie Eunft ber ^^^rimitiuen, unb in Dtto Sie-

burg lernen mir einen jungen ^oeten fennen, beffen

eräöt)tung „%tx bermunfc^ene ^ic3" eine 2;alent-

|)robe bebeutet. 6o ftceut ber „9Zeuc SO?er!ur" auf

^^^^^«^^ ^ f. ^ <=? /. ^ //^^

^

/iHTiic Wer ", a'?onat%[tc, l)crau§gegeBcn bon G. ^rif^
unb 5fi?v^au|cuiicin, erfd^cint in SD^ünd^cn unb iÖcrlin unb bietet in
jcbcuiiK^eft einen t)olitifd;cn ?tuffot^, eine ^vufabic^tung, S[ier[e,

n)i[fü^fgnftlid;c unb fojiale Xiäfuffionen, 58c[picdjungen bon S^ünil-

'-^m Slunft- unb Slulturiucr!cn. — Söei flüdjtiget ^iirdifidjt fanben
. foiibcrcn 93ei)aU bie Vluffö^e ^uliuS aJieier-QJracfe^ über 58an
©ogl) unb (Mauguin, ^ofef ^^ontenS (rriiäl)lung ,X\t «rfte JR^ein-
Tei[c'', ^iabunbs feine S'erbcuifdjung br§ „9^urf)c§ ber irbijd)cn

W\\\)z unb bcö ^immlifd^cn i?ol)ne§" 'bon bem d^incfcn SBong-fiaug
(fänitlid;e in <r-)c[t 8 bcö 4. ^sal)rgQng§), gfJobert SiJalfer, <S(^reibfn
an iwx ^Dinbdjcn, ipanS ^elnl;nvblö Ücberjefuing breier ©onettc aw^
SDanleS „Cilo yfiiobo" f^eft 2/3 be§ 4. J^or^rgangd). ^JXid 1. ^fft
bc§ 5. jQl;vi-;niig^ fX^tpril^cft), neu im (ScUKinb, beröffentlid)t u. o.

Dtto Jpbbevö [liliftifd^ unb gcbonflid^ feinen %\\\\c.^ „ßur Gigenart
bcittfd)cr 9?ai!iiipl>anlafie", IHljrcb XöüIinS 9(u§für)runncn „%^x Gei-
fer, fein (Stoff unb bie Stritif", ^.x\&^ ^enifc^ „3nbojobüni|c^e
STunft", <pon§ ^ocf^el „Stifter^ 9?od)fommcr". — ©ett ^Peginn be0
5. :^saf;rganncd rcbigicrt G. ^rif(^ ben dienen ?Okr!ur allein^ ba ^r.
S3. ^aufcnftein bie ßeitung beg ^o^r&uc^ä ber a)iarec«-®e[fafc^ft
„ÜJani^meb" übcrnal)m.

!

oHeu !utturet(en Gebieten feine 9tnregungeu m%,

unb gerabc barin fetje ic^ bie 33ebeutung biefcr 3eit«

fd)rift, bap fie mit unfercn 9(ugen, mit bem neuen

«ßjettgefü^t unfere Grbe betrad)(et. -ob
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Gincr I30lttii(f)cn 33ctracf)tuus öonJPro?.

5IIBrcd)t 9)1 c u b c 1 5 1 1) n = 25 a r tj) o I b 5 im

ncucUcu öeft bcr ?Künd)cncr 5Jloitat^>|dniTt

-f(ililiBW!?TOcnbc ja^tunbigc S)ar[tcüung,

btc ft* mit ber 2Btr!fam!ctt bcr aeimgcu

Aüfircr bcs BritifcTicn rsrnpcnalismus in jcincr

mobcrnftcn bcmotrati|d)cu Äomptomif^Tom bc=«

icliäfttat. 2)ic|em Ärcis bcr 3ettf(f)rift „2)cr

^unbc Xtj^" (5lounb Xotilc) ßcljört u. a. aud)

xilotjb ©corgcö einfluHrcidicr „^rtoat|c!rctat

für ousEDärttöc ^luselcgcn^citcn, ^wnPP
Äctr, an. 25a5 Urteil %i^\. ajlcnbclsiolms

tizeii fic^ nt(^t ganä mit bcm unfcrcn. Cm fiur^

Qcrlidicr gricbcnsfrcunb berichtet ^icr über

ijürgcritdjc q3olttt!er. Slbcr er tut bas mit cmer

eat^ti^fcit, btc uns oorbilblid) erf^cmt unb

bcr nd) aud) bie 2cjcr anocrtraucn !onncn.

bciic'i bcr (5cgcn[tanb frcmb crid)ciut. ^n Den

köpfen bcr 3Känner tjom „SRunbcn X\W cnt^

|d)cibcn [i^ ücutc Stoßen bcr 2BcItpoUtif, mc
^w^ unjcrc Sdjidfalsfragen jinb. 9vcb.

Scr 9lunbc lij^? Saoon mciB mau in 25cutjAIanb niÄtä

"^oxK fcnnt bcn 3tomcn bes jonbcrbarcn Cannes nid)t, ber._ oQne

»on fitö rcben 3U ma^cn. bas britijd)c SOßeltrctd) neu 5U b^grunbcn

am ^erf tft. burdi fein onbcrcs 9Jiittel als boft et bcn tunbcn

Xm aufgciteUt unb Jölänncr oon bcr glcid)cn 2lrt ctngelaben ^at,

rt(^ mit i§m baran 3U fc^en. Cr Jieifet fiionel Gur ts; er fje^t tu^t

Im Sßcr ift's"; er ^at mit bcr UibaTrilünifdicu Union 1910 cngcj

fangen, mit bcr inbifd)cn 25crfai)ung üßn 1919 mcitcrgcma^t unb

mitf mit bcr britifd)en Gcmcin|d)aft bcr gansen SBelt, mit bcr

„GommoutDcalt^." im nädiftcn 3al)rac^nt feine 3lrbcit M^ItcBcn.

Gurtis ftaub im englij^cn Äolonialbicnft; er mof 9lcgic=

runasBcamter in bcn Äronfolonicn Xransoaal unb Oranicrrciftaat

na^ bcm 58urcnfricg. Sttls im 3a^re 1906, »a^^ bcm großen Itbc^

raten 2ßaI)Ificg, bas englif^e Kabinett feine 3lbfic^t ^V"^Öo6; ben

beiben Kolonien für i^re inneren Slngelegcn^citcn bie poIttif%

Scibftbcftimmung ^urüdjugcbcn, r)attc Gurtis bcn SBItrf oafur. baß

bas m blutigen 5lämpfcn 3U3ifd)cn bcn bcibcn »nnerti^
^."'^^'S-yf'

bliebenen Staaten unb i^ren 3^ad)Barn Aap unb Slatal. ben (5olb=

lingcn (gnglanbs in Sübafrifa, fü^iren mufetc unb nur cm 2ßcg

fei, bas au ocrmeiben: bie 33crbinbung^.bGr mcr Staaten 5i» einem

!8unb. ber fidi auf bie gcmcinfamc yjcimat grunbctc ^^\ bjf)

genug Gnglanbcrani)änglid)tcit an basJötuttcrlanb in fid) I)attc,

fn alleni lübafrüanifdfcn foHicn bie ^t'^%^^X^^^'^^^^\^T^
luÄcn. es ben »urcn an t^Mgcnfinn unb ScIbitbcrouRtfcin gleid);

3utun. unb bürften als fiofin bafür ermatten, ^^o.^ ^}? -^"'^%V«
aflcn Sßcitpnbcin fi(^ bcr cnglt)§cn rvu^runp "^«^Ä' ffiSr
engtifdier Beamter tonnte Gurtis bic e ©mfidit ni^t tu pralti|d}c

ffii! umjct^cn; er na^m fogicidi feinen 3lbf^ieb unb ift feitbcm

bcr crftc Bürger feines G;ommonu3eaU^:=6taatcs. o^nc ben Xagcs.

idimud. SBappcn unb Xitcl, aber ber ßutunft ooflJommcn gemife.S er ift oon ben Ceuten, bie i^re $anb c.^ benJßflug legen

unb bann nidit ^urüdfdiaucn. (Er ^at bamols in Subarrtfa angc^

fangen, ©ruppcn ^u bilbcn aus «urcn unb 5;nglanbcrn aUcc ^^v^

tcicn, bic bcn Unionsplan am runben Xifd) bcreben unb bann t^rc

nctiörtcn 3tnfid)ten, 33orf^Iägc, auf bic fie fi^ geeinigt Iiattcn,

ober SBarnungcn, bic i^nen bringlid) genug erfdjtencn, an bcn

gcmcinfdiaftlidicn SBcrtraucnsmann äu fcnbcn. 2)iefe ©ruppcn

btcRcn bamals Clofer Union Societics'. (r)Gfenfc^aftcn bcs engcrii

^Junbcs. Sie fiattcn no(^ nidit bas 2BcIlrcid)S3ieI; if|r ^crctd)

mar bas Canb 3roi|d)cn <^(xx^ unb 23clbt unb 9lanb, 3mt|dicn ^eutfdi;

tanb. ^Portugal unb Gccit 5Rf)obcs. 9ta(^ Snbicn fujiltcn fic nod)

ein fficnig binübcr, mcil unter ben nödiften ??reunbcn unb SKit.

arbeitetn bcs g^cgrünbcrs eine ^JTn^a^t cnglifd)cr SScrmaltungs-

bcamter oom ^snbicnbicnft mar, einer bcfonbcrs. ber fpatcr cm
grof^cr 33?ann unter bcn 5(ngIo^3nbicrn ficmorbcn Ift SBiaiam

a)tarris. 5ludj mar Gurtis felbft in feinem fubatrifanifdien SImt

mit ber böfcn ^ragc bcr ^nber-'^inmanberung. mit aH tbrcm ^lut^^

öcrudi oon öaf^ ber üRaffen unb SBibcrmiHcn bcr Gmgcfcffencn

gegen bic Canbfrcmbcn. gut oertraut. 5lbcr bas marcn bo(^ nur

3nfQae: nadi ^^luftralicn, nad) .^anaba, nad) bcm ÜHutterlanb

felbft gingen auerft btc Gebonfen bcr iübofti!ani)d)cn grcunbc

ntcf)t; fic I)f.tlcii genug 9tot mit fid) felbft.

!öict uon bcr 3tu?för)nung pifdicn «Buren unb jfnglanbcrn.

bie fid) in «ot{)a unb Smuts oerförpcrte, ijt ben (5cfeU|d)aftcn bcs

engern «unbcs r.u bauten. Sie I)aben bic Sctnbc oon geftein w-
fammcngcbra(f)t 3U gciftiger Slrbcif bic beiben 33ülfcrn gleidj not

tat unb niintc. 58otr)a mar bcr crflc, bcr fic ttmtlit^Jtn^tc — m
(gnglanb ftcdt ^eute nod) bic 5lcgicrung gegenüber bcm (gittfluf^

bcs 9xounb Iablc^25unbes in ben iKcidjsangelegen^cttcn ben ÄopT

in ben Sanb, unb bei bcr Beratung ber inbiid)cn 33crfaffung tm

Cbcrijaus bat üorb ^2(mptr)in, bcr felbft «)üuocrneur oonJJtabtas

unb nad) iiorb Gur^on's ftürmifd)em ^ilbgang oomJöyelomgtum
ein 3af)t long ^lat^^alter auf bcm falfctlid)en StuM fn Äol-

futta mat, am 16. tcAcmbet 1919 gefagt, bas UnglaubliAge
«J

bcm ganActt tnbtfdien Ißcrfaffungslörm fei, baf^ fem 2Renf(^ oiiT

bcn tj^unkrlidicn (5infaa bcr „J^uarcbic" gcfommcn matc, XQtnxx\

nidit bcr 3ufaU „einen melttcifcnbcn Doütinät. mit einer ma5ren|

SOlanic für a3crfofinngs.^antfd}ercicn" \x^^) 3"bicn gctHcbcn Jaüc.
60 bcnft boö proui^ii^c englanb. ber Staat bcr ciblic^ftcn ettnb=

töte in bcr 91klt. bit Staat bcr f^ttcftcu J^amiltcnürtunbcn unb
"Ä ugcr ü^urifSj aBOzQai

>

/



SBot^a lieg leinc Beamten in bic (Z. il. 6. etnlrctcn; er lißH t^c

J^fcnf!flcI)cimniG lorfcr; jic burftcn am runbcn Xijd) ilirc (rtfal)^

rnufl als iRcfitcrcnbe raxi bcii yicgicrtcn üon 9)?ann au älianu aus»
faufc^cu, of)i'c bas SBorrcÄi tjon oben Ijcruntct au rcbcn, unb oTjne

ben Sto^tcil, f)tntct ilircm 9\ü(fen bc|d)impft unb gc^af^t ,iu fein.

So ^oBen bic ©ofcnf(^aftcn bcs cngcrn Sunbcs bcit cugltf^en
Sübafrüanern bur(^ bis f^mcrftc $rüfunß t^rcr ßogalität ßcgen
Sübafrifa bur(f)ficöoTfcn. 3" Xransüaal unb bcr Öronjcflufj^
fölüitic brauten bic SlBahlcn unter bcm neuen Selb|to€ripa!tunfj5=

gciet? firoBc ^ureiunc^rf)citcn; bic Kegicrunoen tarnen in bic ^önb
bcr 3?uren; tlirc (öcneralc, bic gegen (gnglanb gefönten, [tauben
njtcber als 3Kini|ter hcn £dnbern uor. „5öir C^nalänbei- fanben
uns |o unter bet I:>vc(;terung eines SSoIfes, acßcu Das u)ir rt^tt\t

t;ctämpft, bas mir bann bc^ctrjii^t Ratten, SicIIei^t tonten wir
bcffcr als unfcrc anberu Sanbsleutc rcaltjiercn, mic es einem tut,

tjon einer anbcrn SiaHc öIs ber eigenen be^rrfet 5u jcin/' 2lber

ftc fagten ni(^t: 3"tü(f; fie faatcn: Xubtc!^! Sie ja^cn fcft x\i bas
Äommcnbc hinein; in bic 2L<ahrjd|cinIid)feit, ha\] au(^ eine jüb-

afrüanifc^e Uniun bcr oicr Äolonieu ein Parlament betr.nmen
mcrbe, in bem bic Gnglänber nid^t bic DJtc^t^cit Ratten, unb
58urengencrälc als ^rcmicrminifter ouf bem 5tapftabt=ÄttpitoI

IdHcn. Sic tuarcn bic l'eutc, bic fcßfen: Hnb bcnno^! ?ll5 ba«
liocrali Kabinett in Gnglanb baranging, bicjc Union ^u förbcrn
— ober cigentiid) nur onperfenncn, mcör brauste es faum —
ba ^öile nur ber einmütige SLUberjprud!) aller Sübafrüo-igng«
lönbcr bicicn iDciicjten Staaisaft bcr letjtcn ^unbert S^^rc »er*

binbcrn tünneu; als einige SHinentcule, bodfig genua, bo^u an-^

{eisten, Bjorcn bic C5e|cn)(iaftcn bcs engern Sunbcs ouf bem ^lon,
um bas Gelingen i^res SÖßerfes oU W^ttw, an bem in i^ncn Cng*
lönbcr unb SBuren o^nc Unterf(6icb, ofinc ha^ man an ben Cent*

roürfen nur bic Hamen t^rer Hrficbcr ^nttc jc^cn tonnen, gcar»
bcitet Ratten.

Sobalb bic fiibafritantf(^c Union gef^affcn ipar, tat \idi bcr
SEHdE in tih lüBcitc bes ÖBeltreii^s aur. 2)cr Slnteil bet neuen
..3)ominion" an ber !??cgicruttg bcs ?teid^s n3ar iu bcfttmmen.
Curtis fagtc es be^t^cibcner: ber 5lnteil an ber 35crantmortunß
unb ben Eaften bes SBcItreit^s mar 3U übernehmen, (^in ^rieg
tbnrttc fommcn; J)cut|(^I(iTtb f^at alte ^yrcunbc unter ben Suren,
bic nid)t an ber Untreue bes Äaifers unb feiner SDliniftcr tränten,
ben (Scneral SBcpers bcjonbers. 2Bte mirb jid) Sübafrita bann
cntjci^eiben? — I>as mar 1909; fo benten Staatsmänner üoraus,
bie ni(^t mit 3Ronatcn nbcr 2Boc^en i^rcs politijc^cn Stfmtcs ,^u

rechnen I^abcn. — 5?ur ein 9}UttcI ijt, bic Union |td)cr im briti|(^cn

iKcicö f^u galten: |ic mu« in bie 23crteibigung bes Dlcic^cs cin--

ßcrei^t fein, Soften unb 2a\itn baoon aui im J^riebcn trogen.

5505 heißt ober, baö ftc auch ihre gleiche SBöhlcrftimmc ,^ur S3il=

bunp bcr "iReicbsrcgicrung befommen muf^. ^er niff)t mähten barf.

bcr braucht ou^ \\\d)t ?,n ftcucrn, ipcr jum Jtei(h ftcuert, bcr muft
oum 9ici(h mähten tonnen.

S5cr q^tfit Stonb mit bcm 5!KutictIanb im !Heid): bas ift

^cnic bic itoije ^orotc in Sübafrita, in Äonabo, in S(ufiroIicn
unb S?cufecIonb, unb faft fd^on in ^nbien unb Sjfcgnpten. 3" ^«i^

53ÖIterhunbü€rfafiung, bic t>en cnglifi^en „.$crr|chaften" unter ben
fouDcränen Staaten gleiches Sttmmrecr)t für bie 55erfammlung
gibt roic ©roRbritannien unb ihnen bic felbftänbigc SBohl unb
Hnmeifung ihrer I)clegiertcn erlaubt, ift biefer „nationale Status"
ber fnthercn Ä^Ionien 5um erftcnmol oöltetrcchllich ocrbrieft. Dos
ift omuts' 2Bett, mehr als bas eines onbern ^?enf(hen. U^ber er

hat nur au ernten gebraucht, mos bie SHänncr bcr ßi.U.S. gefät.

Sic hctfien fich iet»t bic SKänncr pom Wunben Xifth. 5)icfer

runbc Xm, ber überall fteht, in SKelbournc, In Queberf, in ?pre»

t«:ia, tn SÄabros, in (Sbinburgh, in Djcforb, biefer runbc Xifch,

über bcm bie Sonne nicht untcrfjrht, ift bos 3ci<hcn bes neuen
Imperialismus, ber ja ouf mcrfroiirbigc 5Irt ;^uglci(h Äommu*
nismuf ift: Stustin mü'ßtc noch leben, um bem SUort nochiiubcntcn,
in bcm ft(h fein Sinn om lieMten ausbrücft: eommonmtolih- 2)cr

gemeine 3Zuf^ fogtc ^ans oacjs, mcnn er bic (Tommonmcolth oon
9iürnbcrg ^».-ics unb ihre ^Bürger oor bem (^igennut? morntc. fBo«
rum haben mit im ^cutfcben bas böfc SBort behalten unb bos
gute octioren? Salus publica ift nicht basfelbe; bo« ift ober tonn
njcnigftcns fein bos 9BohI tc"«s (5ö^en Stoot, bei üfter ben
^Uicnfchen ftchcn miti unb nicht »on ihtcm guten SBiflen tcbcn,
[ortbetn oon feinem eigenen cingebilbcten 3t?ert. 3" CTommoni
Imealih tiinat nirfjt blof? ber (5emcinfchaftsglat*6c felbft, fonbern
aud^ bos 33ertraucn auf feine Sßirtung: bie pjammenholtcn,
hoben Äraft; ©cmetnUnn fihofft ÜBohiftonb; bas höcl)ftc 3?eich ift

|bas 3iclch, an bem olfc gleichen icil haöcn.

fSc^^uS folgt.)
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<AAtJ,:„j^ (Ct*^«^^ ll^S"- i(
ttrtimen Seiten Der oeuiicDen jc^.mc jöou vrrnu ;^rüeu»u^ -vor'

löenle füre- 9.l^orgeii. ©über utib ^oten.

,Xtt mcue 9J?crfur/' (Scrlaq ..^c. iRcue aT^crfiir";

Himiid;in^23erlin.) ^Iprii^eft. 3 \ha\t: midmh o o n m n e 1 1 cit«

borff: X<i5 ;ioIitt[(ft.e SBefen bes (so^lalisnius; 5(Ifieb
l:5bltn: Xie 9ktur unb U^e Seelen; 9?uboIf ^Borc^arbti
(5crdji(l)lc bes (&xhtn, ^louelle; ßnbir)i(i illogcs: Xcr (Bdylmt
ber 3^5 ; ©ottfricb Senn: ec!)utt, (SebirMe; Dr. H[rl>: ^^rn^

'5Bombcnb von ©enuo — ^O^en^c^cn -— (Sreifliiifle - Stimmen;
9CiIf>eIm t>on Sc^ols: t)k (Erotieruna ber ^^üOne bic bil«

benben .Hflnfte; Conrab ^anbrcn: 3ofef ^abfei inb nnbcres.

1

^
Stettiö

2 6 ^R i^"^

Lt, ««f i»"^ ^Kri icott
^J^'^f^^-tT-n^un* }» «.uvi« Tri««

„«ä> t» ttoQte i*=' ^>» "t'rXbflfeknä, au4 not'» M<1>«" «««

Bon bci4« (Ott. -
®«t„!^' ^Zr viS*tcW^**' "'**''

^'""^'r^/rui^blNACHRICHTEN-BUREAU
BERLIN SO 16, RUNGESTR. 22-24.

zeuane: Klelef ZeltuHg

Adresse: Kiel

.^•«

Datum:

^Cl§

einer «""'^Iff, s cüt ©'^ »cvlctcn tc Kit
(2ce:cn".

^ct^^n^c''-'*'m"''Ä "•^!'^^ ^^ ?"
?,iit:unacit •'""lAsa.ä.tcn «ettnditnnK r^'Vj^bältniS bct

einer tici *"f^^''fs'^ i a S lerne 8 V^JijTen gtjMleit
5!ir f ?^'

?i*i„fn It^eUtni', -'«„^'ts^Titcä Steuert bet

b« ^^Änfettt «läutert m 4' f,"rt;,„„,cn M»

i,Tf.lÄl^f'4JS ifS"Bia«e iin.

?^S SJtt}'nUte.en* ^ „ „ ^ ^ « , * , ^iX^ml

$ctun<^ bec^tünbct.
.>^

V

/
y^
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MMti nnb ftanjSfifdies Denfen.

^n bcm foebcn erfcl)cincnbcn ^anuarl)eft US „Vlcuen

mevtuz" (a^Jünd^cn) ücröffentlid)t SliomaS Wlann, bcr befannte

momanfc^riftftencr, einen Slufia^ über „S>a§ H^ioblem bcr

beutfct)^franaöfifd)cn «e^ic ^iinöcn". (£r ^eU bnbci au3 uon

einem Vlrtifel be§ fran^.öfiic^cn S:iditer§ SInbre (iJibe ,.Lo3 rapports

intellectuels entro la France et l'Allemagne" (in fec „S^onOenc

Sfteüue ^rancaifc"), toorin biefcc unter Vlbletinuna ber 93c|trebimaen

ber foQenannlcn (5:iarte*C4)riippc nAtunflgDoüs SBorte on SDcutfd)=»

lonb? abrefje finbet. 5Cboma§ 2^ann macl)t baiaiif oufmerffam,

bofe @ibe§ (üeöanfenoänae fid) mit jenen befleflncn, bic fid^ in

feinen, in 2)?ann3 „<öetrart)tunflen eine§ Unpolitifd^en" finfcen,

tüorin er jid) befanntlid) auf bie nationale JJliclitung im ©cflenfa^

^um Internationalismus einflefteüt I)atte. S^iann beridbtct, baf?

ber ^arifer „SCempä" biefc ,/5etrad)tunöcn cineä Unpolitifd)cn''

einer fcljr öel)äi[iflen unb iralirlieitgnjibriflen 53cfprcd)una unter*

aoiien unb il)m bcfonberä htn ißortrurf gemad)t habt, ta^ er fid^

an bem i)od)l)ciliaen 53eariff ber S)emofratie Derfiinbiae. SBeil er

bie 2^Gmo!ratie bcrad)te, fo berad^te er oud) bie ®ered)tinleit unb

bic SBa[)rl]eit, bie nad) ber fran^öfifd^en ilJ{)rafeoIonie untrennbar

mitber crfterenbcrbunbenfinb. ©e^r ridjtig nimmt U/fann bann ben

nationaliftiid)en unb Irieocri[d)en VlftibiSmuS ber bcutiaen gran«

goien, aud) auS bem Saflcr ber ^ntcnigena, in§ OJebet. S)ic[er

9flid)tnnci öc|ä^rlid)[ter unb übelftcr 5öertreter ift, hjie man iDCife,

ber ie^t njieber ,^ur 2PZad}t gcfommenc H^oincare, üon beffen fliftißem

^aBneaen2)eutfd5lanb toir \a in 93älbc neue unanfleneljmc groben

äu f"d)meden bcfommen tuerbcn. S)er bom (Sd)lafltüort „SDemo«

fratie" flebcdte „®cift beS2öcilcn§^ mit bem nctüillcbcutfd^c^olitirer

nod) immer liebäuQeln, unb bcr fo menifl beutfdj ift, entipvtnae ebenfo

ber biirncrlic^cn ?IuffIäruna«'^beoloflie einer aHmä^lid} tjcrfinicnbcn

Seit lüie bie pa;^ifi)tifdöcn U3cftrebunflen bcr G:iarte * ^ünQcr. S)ic

Süfjenpropaflanba unfcrcr geinbe toä^renb bc8 ÄtricflcS, füf)rt

a?iann fd)li'efelid) ou8, f)abc unferm aufecrbcm nodi bur(^ bie

^unflctblodabe acrmürMcm SSolf tatiäd)lid) in treiten Streifen bic

tiber^euniing bcigcbrad)t, bof^ fidE) auf bcr CSntcnte*Seitc bie über*

Icflene "a^cnfd)lidifcit, ©ittlidjfeit unb (53ered)tinfcit finbe. (2)ic

linllrabifalc ."^o^bcrräterbanbc, ie^t ^. %. in amt unb SBürben,

fel^t fid) nod^ I)eutc für biefen Stanbpunft ein), nis aber

bann tro^ unfcrcr grünblidjcn ^Sa^ifi^ierung bic fd)amIofen

^^ebingungcn teS 2öaffenftinftanb§ unb bcr f^t^nifcfic SücrfoiUcr

'i^crtrag himcn; ba folgte bic einfid)t, bafe alle ®cred)tigfcit8» unb

iD2enfd)lid)!eitg»^l)rafcn auf Sntenteieitc plumper ©d)minbel

luatcn, leiber ;^u ipät. ?ll« be/^eidincnbc« 33cifpicl für ba§ oer-

logenc ©cfafcl bcr fran^i3fifdf)en ®I)auüiniften fann bic JRcbc

Iierüorgebobcn merbcn. bie ^^oincar6 für^Iid) bei einem gefteficn

ber ^arifer Slböofaten I)iclt. (5r fprnd): „granfreid), ba« läglid)

[einen ©icg öcrteibigcn mufe, miß r\\6)ti, q\9 toai aud) bic ?lbno«

faten troHen, nämlid^ 2Babrt)cii unb ©creditigfcit." ©iefer ber-

logcnen (öclbnacfänigfeit gegenüber tritt at)oma8 2^ann für eine

Vlnnö^crung granfrcid)« unb ^eutfÄlanb« im ©tnnc «Inbre (öibc

ein, für einen Mbciw btS ^affc§, bcr feit fo langer Seit bie Joe*

äic^iingen beibcr 93ölfer beberrid}t.

®emi[fcrmaf',en mic ein Gdio auf biefc f^ricben§ma^ming beS

bcutfd)cn S)id)ter?', mit bcr h3ol)I bicle gerabc ber bcften ^eutfdjen

faum gana cinberftanten fem mcrbcn, mirft ta nun ein Sluffafe,

ben ber frnn.^öfifdjc QJcncral U3ourgeoi§, (Senator bei Oberrbein*

Departement?, unter bem iJitcl „L'äme allemande" im Sßarifer

„gigaro" boni IctJtcn ^yrcitag i^um ^Jlbbrudt bringen läBt. ÜJlan

börc oft bic Vlnfdiauung, fo fd}reibt er, c^ gäbe /^toei S^cutfd^Ianb,

eines, ba§ bic Irrtümer ber ^öergangcnlicit ciniätje, bom preuBiidjen

3J?iIitariSmu§ geheilt fei unb me^r unb mcl)r fid) mit bemofra»

tifd)em ®eiftc erfülle, unb ein anbercS, ta^ nichts gelernt unb
feine aübeut^dje ®cfinnung beibc()altcn I)abc, babei nur ben einen

3iüecf bcrfolgenb. 9leband)c für ben 11. SZobember 1G18 au ncbmen unb
ben (Jrbfcinb au bertiigen. Slber mer genauer aujä^e, ber muffe baS als

^^Qufion erfenncn, bcnn: ,L'ä,mo allemande est toujours la meme.**

Ob CS um baS ^^reufecn bon 1813 ^nnblc, ober um baS Dcutfd^Ianb

bon 1870 ober um baS bon 1914, immer fei gana ©ermanien, bom
intiein bis ^ut 2Ö€id)iel einmütig gemcfen, menn cS fi(^ barum
banbclte, granfreic^ a" überfanen (18131). Sud) ijiuit fei baS nidjt

anberS, ob cjtrcme Snedjtc ober extreme Sinfc, in ilirem

^Nationalismus feien fic einig. 2)aS fc^reibt biefer ©encral ^m
fclben Stunbc, m bcr ber gü^rer einer großen politifdicn Vaiiti

mit ©mpbafc crflort, für feine ^artcigenoffen, bie Unabböngigen,

gäbe eS fein tcutfd)eS SSatcrIanbl öJcrabe ben franaöfi)d)en Offiateren,

bic toir als ^öd^ft unerbetene (iiäfte im iRbcinlanb bulbcn muffen,

ift befannt, mie ficö unfrc JRoten unb SlötcUen in antibeutfdt)en

a«ad)enfd)aftcn überbieten, toie fic ben g-ran^^ofen jebe 5^anonc

unb ieben (Sd)ienprügcl benunaieren, ber nod) irgenbmo bcrftcdft

fein fonnte, mic fic tuxdi bie gemeinen (Sdjmäbungen auf ben

Slaifer btc fran;^i5iifd)e ©c^ulb^ßügc untcritü^en. SBenn ein

Offizier unb ^olitücr ie^jt trofebem bie ^abcl bom bcutfdjcn

(ri)aubiniSmuS miebcr einmal in bic Sßclt pofaunt, unb fogar ein

gana fdjaucrlidjcS S3ilb bon enlfc^lid^en bcutfdjen dJrcueln in

einem fünftigen ,^riegc (1) cnfmicft, fo mcife er bod^ genau, maS
er bamit toill. ©eine «uStül)rungcn biencn bem bor.^üglic^ften

3iel beS bemofratifd)en ^ranfrcidjS bon beute: Xen ^afe gegen

3)eutfd7lanb immer ärger ouf;!upcitfd)en, um jebe Vlnbaljnung

eines löerftänbntffeS sU)i\d)cn beiben SJZationen am licbften auf

cnjig au hintertreiben. A. D.

>
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Im %ixW\\ bes ,,^euen IHcttut- (6. Oal)r=l

qanc, .Qett 1) beutet ©i^iarb oon gnoellem!

t)orff, ein fii^renber SDlonn btr ^^rajfe. in ieinem

Hufict ,.,T^ a 5 pontijtfje ®efen bes S031'

n l i s m u 5" ben Umfcf)iDunci an, ber \\^ tm 60310115«

'mu5 oon ber öfonomii(!)^betennimfti|d)en ^ruffaffunfl

'^u einer gei?tig toUettioiftifci)en ootlaiefißn mü|tc.

^Ifreb 25 ob (in in feinem Stufjofe ,;2)ie

3nutter unb i^rc 6ceUn" gibt mifttenic^ unb

natun)f)ilofopl)ifcf) tiefe einbilde in büs ©efen be3

D^namif^en unb Organifcften unb feine SBe^iefjungen

3wm gRenf^jett imb menid)lid)em €tf)ic!ial; er cmeijt

in biefcm gufammen^ang bns ^f)errfdjcnbe bev

Slnonnmen, ber' ©ruppenfeele über 't^^'ö Seroufete un^)

bos 3d}. Ön einer tief buri^nc^en »etrad)tung er-

örtert fiubiDifl ^Itges bo5 2krf)ältnis ber oer^

ttanbesOTöfeigen CErfcnntnis 3" bem fosmifd)en Silaffen

Don 'iRatur unb 2öelt. Sr. U f
cfj gibt eine umfaffenbc

*!Betro(f)tung ber ©eltlage oor ©enua. Sm SDhttelpunft

bes öeftee fteW eine große «Profaer3äf)Iung bes tDid)«

ters 91 u b ( f « r c5 a r b t. !Der frfjr befonbere unb

für fi* fte^enbc (Bottfrieb Senn fteuert öe«

bi4>te bei Seiträge jum I^eoier unb m ßiteratur

»on SBil^elm oon ö^oU w^b Sonrob
® a n b r c t) ergänB^n bo« x%\&j^^\^z fteft.
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ft©3, «l«5l0ct ^!tcm ^öcttb aJkcccU eala«.

eöm«tOö, 29. ^pril, Urfinlaföal.

£cfet€« ^luftrcten in bicfcr eöxfcn. 9Uuc6
<^ro(jramiiu ßartcn oon K 8—30 unb etnicr

bei ^Tsc'^Icr.
ö^^'ö

^S>c« 9icu« 2R<tIiut". apcil^cft. 3)il>üU: iRidjöi:^

oou URocIUnbo-.ff; CDoö poi ilif«f|e Söefeu bes Gooiallo«

mus; «tlftcö üöblin: Di« 'ücvci \xrJb iljrc Seelen; Äfib.

«otdjarbt: öcfd^tcnte bes geben, ??o:>ßnc; iJubn)lfi ÄI0»

j^as: 2>cr Gd^leier bct SUs; Ootifricb 23enn: £dmtt,

0cbid}t2; 2)t. Ufdj: Slm Qloratcüb uon Kciiuc. — Ultcn»

fd)cn. — GrciQuUfc. — etimmcu: SBU^cIm '5on »d^olä*.

Xic (Srafacrung bcr "M^nt, bic bilbcnbcn fiJiHnftc; .«on»

cai ©aubccq: Oofcf 9labler unb anberes.
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US GOUm^'TER DE LA PRESSB

"LIT TOUT"
•* renseionf; SUR TOUT "

« f« ot f^txt dait Im >Wwb d PitUiattMS <U iMli iriM

d M te^^rut k« litlraik uir ton &a)fti et Pertonaalilii.

Gh. DEMOGEOT, Directeor
21, BoulevardJlIontxnaürtre, PARIS C^P)

Dait: -

1/
I Z'

GERMANIA

!;;;;i; |.7;i' ; em c,luM-',li ln,n..o-lo<lesdn >. des..;, in l--nmna

; , .<lu ( sc.issi..ni. Amlro (iUle lispose :il (.urlius (lalla

Nouv lc^t'•K I'nn,,ai,se , od «ra llu-mas Mann - <la non

•,m n I i-si A I
lalelU.llcMnrid. - pren.le Ic niosse dall.. sor.Uo

le per un ImiKO arlia.lo sul ><-Neue Merkur, d, ^enm.M..

\iu-,e I- ifmsl.clll, nella slossa rivisla le.les.'n parla « ella 1
an-

rH nv noi e moll . ..llhnisla i,l linrscl.ell, o I onz/onle n..n gl

:;,;,.;," län", Vluar,,. Xaluralmenle, a sno ni.,.l., <1, ve.lerc, 6 la

i-Vinri» clio vi iUTuimila rmiio c niivole.

NnliVm.) anc,,'!! nolla conipalla rasse.ana di Monaco iina ca -

clM (M).
•mon"^ (U'l P<hM^» Alessa.Kln, Block, doviila al Bemi-

t^^ Z rä vive a lulplino, c parerclue pa^ine di (nuseppe

ITez/.olini sulle correnli spiriluali del lialia d o.i4.m

IVezzolini se faüo riconoscere all eslen. ^''^^
, m n vo

i.lTiriMli dellc lacrendo noslre; e noi - per carila! - 'i^>"
.^ ,"

n o (,u. hula^are se per la rark-a abbia P-pno u h
. .

ol

li liene

i

la niadrc
slraiiieraqnali per ripagarsi dol poco ronlo in ^"'

n'ilri'i si rin-valliizisrono e si pavonet^M'inio lia la

i;;!nle, e schi/.Jan "iiuli/J o senlen/e i.i Diliro semi)re Ira la hut-

i\)iieiia e la jnalal'ede.
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* %r^eitfcl)cijt „®er «Tteue 23letlur", fcie

jid) iüf befonbcren jut Slufgabc je^t, bie neuen

ailuebunflen in Äunft unb ßitcvotur im tucitcflen

Binnc äu förbern unb ju flärcn, beenbet cbtn

i^rc '.nllen SQln-gnnö. S)a§ lefjte §cft culljätt

h)ic Vi«: vorangegangenen tüiebcrum biel ^tiircgung

für tai 0e}amte.©ciiet äeitgenöjfijdjer 5lultur, bie

in i^rei internationalen SBci^meigung berfolgt finb.

S)cr abgeidilojjcnc ^alirgang gibt hjiüfonimencn

Slnta^ SU einem 9^üdblicl. Unter bcn SRilarbeitcxn

^inb J^omoS 3J?ann unb (Srnjt JHobert ©urtiuS in
\

überaus au[id)lu§reicl)cii 3Iujfätjcu bem Problem

ber bcutj(l^'iran,^ö[iid)en a3cäidtail#n^nad)3cganßen.

3. SK. Eet)neä ^at im le&!^y||^puerlooac 2ln-

regungcn über bie „8RcöifionÄ|Pfnebendücrttaac^"

gegeben, ©ine umfangrciÄ|jJo|)pehmmmcr h^ar

ben jüngftcn Jöeftrebungcn^jb; fHirfjtuni^cn in bcr

S)id)tung geföibmet. äBiah^it ^aujenftein, ber

ftänbige lunftfiitifdje 3Witarbellet, i)at bie ßinbrüde

einer italienijdjen 8fieife gefdjilbeit unb fotbert

bamit aum ißetgleid) mit ßarl Sdjcfflcr ^crauä.

2lu§ aücbem ergibt jid; für ben „Svenen S^ierfur"

ein hjciter ^orijont, ein offener S3IicI unb ernfter

aöiöe für öüe 5lulturerfd)einungcn. aßir fte'^cn

bat)cr nic^t an, biejc ^ö^[t ftiertüotle 5lultur«

jetlfdjrift anpelec^ent;id) ju em^fe()Ien unb n^crbcn

auf tt)id)tigc ^lufjätje ^in unb tütcber in 3u!unft

^inttje-' n. SBcr ben ^lu^biudsmiflen unfercr 3^^^

lenn .rnen toiü, ber finbct im „9tcucn ^er!ui"

ben bcftcn i^üljrer. S)ie 3citfd)rift erjc^ciut in

bortrefflid)er Slueftattung im SSerlog „Xer 3ieuc

SJletlut" in STctindjcn unb lüftet bicr^tctjäljtlid)

2W- jTftViCi.c^AL^^A^"^^ /«^.>:>^f2ti8rt
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1

r« t

^^'ü.'iT'f SMtt <^ricac beqmft Europa ÄäT)Il<^ Wtcbcr, baj
'

.erft feit bem
^J^^' .^ff'S^t emc öcmci Gtüaben, bafe {

leine SVird)c bauen "p^) ^
JvV^r «^rwJtflt b bn« :8ul<inim<n'

'

s:8etcinjamuno 0',.!"/^^^ «nb S5ered)lißun9en.

nictit cinnwl burd) »JoUtlc.^ ÄSunncn unb 5RctQutmDt=

tungen bcr 3nbit,ibuen t)ot

^f^^^^^.^^"^^

muiicttcn Si^tpericn, f«5!f"^ÄJ^Jl, ^ £ci)n.n

weden ein<8 bcn>uBten S^ lUe n^^^^^^
^„

ä^W^%e^r"'Äcw/Ä^^^^^^^^^^^
ober .m^.n^,i^
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r

rerb.rfncnfd^ tric bcnfcrifdö alcicf^e tiefe (^inMicU i» h.a

.

!cIlirn(Tcn ,|,im 2)?eniflicn imb feinem GSitfar aib? ^«
-S? '''^' ,^"5^J;b<^*tcn 23ctmd)lunT .^r Irin e er ?«

A{«r^Y i l -^i' P ° '^ f 53 r A ö r b t be
; fie betitelt ff^i
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„Set ««le aWfTfitt" (iöerlna .5^ct 9lni€ gOflnfur'), iDtör^t. <hte
f)ült: 0. 2«. Äflimo: 3:te 3t€t)ifit>Tt be§ f^tie^en§b<n:tra(^ei. — mx\).
C^u^cnftein: ;>taltt"nifd)n: ^bft. — etnft ölbd): 'i|JI)iIofoiJl)ifd)c

^Intrtbotcn. — l'lifimS ^cquet: »allabe tinn (9tcox^i Sroj. — 2t. 9JlenM:
foI)n--S3<tTtf)i>lM): ©it tetmxrrb T^tX). — SDr. II fd^: ^ofitir in ber alten
Süklt. — 'Jncnfd)cn. — (^eianiffc. — <5titnmen: C\ ?RuJ)(^: "Sleu^
ßitftatuT über bubenbe Äunft. •- j^rnnü 6. ©tncrt: Die Zheoxie bc*j

^Dmüttö. — ßijrmonii ft^min: 3u 1J<uJi (5aüin§ „Jam<9 (mfot*, —
Siid^mijciger.

.v-H «»uiujcn iDirö.

5eitf4)riftenf*au.

erlag ?;2mict)cu=«erlin. -^m l>r |? r i r f) e f t bec'^ ,M c ii'c ii

^ c r f u r (6. ^sal^rgann, .C-^eft 1) beutet 2B i d) at b b o ii

yjtoßllcnborf
, ein fü!)rcnber mann bcr ^IJrarig in

feinem ^luffafe »^ a ö p o I i 1 1 f d) c SB c f c n b c § (S o .

a t 1 1 § m u §" bcn llmfd^ipunfl an, bcr firf) im Sogiali^.
muf^ bon bcr o!onomif(^=bctcrminifttfd)cu ^^luffaffunn äu
einer ficTitig foHeftibiftifdicn bor.^icficu mü^to. ?trfrcb
5 b 1 1 n tn feinem ?(uffai^ „^ i c 9? a t u r u n b i ü r c

Z^L y^-" ^'^^ öic^tcnfrfi unb naturpT)iIofob]eiifdi tiefe
Einbilde XU bQ§ üß^cfcn bc^^ ^^b^Qmifrf)c^ unb Cröanifdbcn

"^•J/'"^ ^^^aieftungen anm »^cufd^en unb menfd&ridöcm
j:cf)irffal; er crttjcift in bicfem Sufammcnriang baä 93e«
^crrfc^cnbc bc^;- ?(nomimcn, bcr (y^rupbcnfcclc über ha^
pGluuistc unb ha^ ^(f|. ;^n einer tief burd)bad}ten «c^
trac^tunn erörtert S u b mi o Stlac^c^ bai^ i^er^tnis
Der bcrftanbcomaf^tnen Grfcnntniö ^u bem foomifdjcn ©r-
fallen bon 5?atur unb 2BeIt. ^r. Hfc^ ßibt eine um.
fanenbc ^i^etraditunn bcr SBcItlanc bor (vicnua. ^sm »iittcl-

SJ-Ü/ J't "^'i-'^.
^^'^^^ '"'' O'^^^^c H?rofacr3äl)Iunq be^,

^icf)ter§ ^lubolr ^^0 r d) a r b t. 2^er fc^r bcfonbcrc unb
r^ ^'^ .^^^.^^^^^ ©ottfr ieb Senn ftcucrt ©cbidötc
bei. ^cttranc .^um 2'Iicater unb aur Sitcratur bon mu
s i" ^Z1\?'^^^J^ ""-^ ^^"'•"^ 3Banbreb ergänzen
baä rctc^^altioe ^cft.

*





'''rrmnuti i)effe.

l e r f u r, Öm f^cbruarf)ctt fü^rt ^lobcrt aJi ü U c r

über \sß^ ^i^roblcm ber b c u 1 1 d) = f r a in ö f i '

— Der ^Ji € u e

. bic 2(u5<lnünbßriet3unn

f et) e n g c i jt i p e n ^^ c 3 i e t) uTJö c )i oetter, bas C iK. Gurtius Qn<^

frf)la(l€n unb 3:iom^.5 S[Rcnn auf *iailicl)€r unb auf fr:m3Öfi|d>er Seite 5Unbic

(Bibe, 9Jlauricc ^^arres unb bie t^rfrfjiebeniten ^eitun^en unb 5>leDuen auf=

ptMJommtn Ijabcn. Gs crid)cineit'- feiner: oon 5Bilt)elm ^ a u f e n ft e i n

Xageburi^blötter Di>n eim^r 'Jlad!5rieg£.=xJiü{ienrei[e, „Stalicnijdjcr ^erbft",

DDii" gclijr 3S r u n ein« romantij^e ©rjäljlunfl „Iffi-unberftunbcn". Grnft

^Robert 'Curtius jteUt 0(5 «vflev beutfd)en Scfem bcn nicrtroürbigen

fron^öfifc^n Diomanjier Wi<Mtt\ ^:!3r u ft Dor. 2)r. U f
d) gibt eine

iDen?oIiti|d)c Gfjronif, OJlartin »über gibi (?.« beffen

50. ©cburtetO'g) eine 5)cmung bes J)iditer5 unb 2)lt)t{)ifer6 9Ji m b c r t.

X)e5 weiteren entf)ölt b<!s reic^t)<jltige 5icft ^Beitrage oon ßeo 5Ul a 1 1 1) i a^,

gjlot ^ulDcr, 2IIfreb 5B l jr n ft c i n.

— ^ 5 n n c n 5 € f n r rt t T .% tT ('VYJ.

i£̂ ^^'a^ neue .Cxft ber 9}^DnQt^fc[)rift .;^JLliL^
' ^i c r f u r" (^lMml)cn) cnrOnlt lutebctuTtTcTne Steige

1
fertffe: '^luffüUc. 9io0ert 9Jiünei "Immt ju

'

X()onia'3 ?J?ann3 ^^Irtitot übet ^-tonfretd)^ unb

5^eutic[)Ianb Gtcnung. Gmft^n Gurtmg
'^'ffJl' ' . _ r •.-::..„.. T\!..r.fnv,? STJ?(->vrpl MsinHlt.

Sionianc bc§ fran,'iöiiin)cii '2)u()tc.t3 ?Okrccl ^^M-oujt,

-)s "C)au[niftcin beridjtct iibcr eine rstalicnjeiie,

kaxim 'MhQx \nibniet beut ffmf,^,iniär)rigcn ^^i-.I)tcr

Mj^ombcrt einen tieffljürfcnbcn ^Hnffai^, neben polt-

tif.-r)en unb iDifienfrf)n[tltt{)en ^>ll.f)anbhln^en ^ni
'HicxW öcn m. X-uU^a unb eine (£rMiOI""n ^^o" «velJS

53raun — ^m Mi*ft ber „?Uuen 9^ u n b *y

Ifbau" (© %ifcf)€r, ^^erlin) fcbroibt ber cfieinaline
1" "". ..V^- *^|.,;^K-!?,>n.r^r 'T^v ^rtvT «Renner „Über
r.<:i.y~,^ ,:-f.:r,.rv

7
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Ort:
T ?

Datum: *-'^'J>^C?

^eue «Wetmir, ö. 3fol)rg. ^eftU. ^^etlag ^cr ^cue 9Jler!ut.

^JDlünc^cn u. Setiin. ^ /-—)

Xa§ gebruarf)ett bnp^t ^iie ^uSeinanberle^ung be§

^Baai-fiftcu mobei-t aTJüUer mit 3:e)omaö 9Jlaun, bie 3Jlann6

intereffantc ^ii§la[fungeu über ba§ Problem ber beut^c^-

rranäbfifc^en geifttgen !öeäief)uugen (bleuet 90^crfur, .g)eft 10)

äum 5lu§gang§pun!t nei)mcn. 9flac^ ber 9tebe ^^omaS

9(JZann§ auf ber Jranffurter ®octl)en)oc^e roerbeu bie in

beni Slrtifel be^aubelten grageu iioc^ längere 3eit nic^t

i^ur atu^e !ommen.

3n berfelbcn 9^ummer ftnbet [icf) eine ©ürbigung

^illfreb 9Jlombert§ ju [einem 50. ®eburt§tag oon 9Jlartin

33uber, e§ f)eifet bacin:

„Äennft ^u bcn Übergang oom ®r ^um 3c^V" %vt^

ift in ^Zombcrts ^cr! \iQ& ©runbmottü, au§ bcm attetn

'1

l
9
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\

)

)

r
3

\

-* « « • 1 -» -r-- **mu| iitO(j;
,* Oiadj
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e§' äu oerfter)en ift. ^afe bie ©in^eit ni(f)t gegeben ift

— bafe roir bem @ei[te§«jefen, ba§ über beu ^Baffeiu

brütet, mit einem eigenen ®etfte§f)auc^ gegenübertreten -

ha^ ba^ von nrt)er (Seienbe fic^ im oergänglic^en ©erben

eroig neu gebiert — nnb ba^ ba^ günffein in feiner

OelOfiecfal^rnut^ fotc^er UnenbUc^feit inne roirb, ba^ e§

jum Urfeuer faum noc^ ^u lagen !ann: au§ bie[er ge=

lebten Unau§benfbar!eit entfpringen biefe — nic^t mr)=

t5i[cf)en, aber prämi)tf)ifct)en — ^id)tungen in aU t^rer

9Jlad)t unb €i)\imad)t Sin ein Söort be§ 9ftanbe§ l^at

l)ier roieber einmal ein üJlcnfcl^ [ein ^itufeer[te§ geroagt, i^m
gum 9Jlunb ^^u roerben, ans ^totroenbigfeit. ^arau§
fommt bie UnooUCommen^eit be§ ^irf)ter§ unb feine

©röfee.



Zc

^'d^-l^^^»^
v^f-^i^X'/;

- „5) er Oleue OKcrfur" (OScrlaq „®cr
Oiene TOerfiir", l]Tiind>en), OirTärabcfi. v'^nOalt:

0- ^- Äei)ae5: '3)ic 2lc:nÜon bz^ Srtebenöüer»
tricc.v - Cffiiri), i^aufcü-iaT: OtiUenijC^er 5)or&ft.
©vnf( CBIod): S^hilüfopftlfAe OTnef^otcn. - Olljond
^aquct: Q3aUaD€ Don @eorgc So?. — 21. Qltenb^I^
fo^n^CöartboIDt): 6ir ©bttiarö gri). — ®r. iUcö:
^Nolttit in i>cr alten *3ßclt. — QHenfdj^n — ©r«
eigninc — 6Ummen. — §. Otupe: Oteue ßltc-
ratur über bilbenbc Äunft. — gran^ §. 6taert:
!S'ie Sbcoric bcö 2lomang. — .^^rniann ®f3trcin:
3u ^^aul ©oriinö „Oamcg ©nfot". ~ Q3ücbcr*
an^eiger.



^iilu^ fiijMiM-^ i'>.f-U
,

3eltM?r{ffen

,
„Xct «m OTetfut- (Verlag ,2)cr ^cuc 3ncrTur\

i5Dhmcf)cn-*ctrttt) 2I^ttIl)Cft. Qnl&alt: gtc^arb Don

OKoencnborif: ^TaS poIitt|d)C Söcfeit beS SoätaltSmuS.

l^iftfreb !S6bItn: 2)tc ^atur unb t^c ©ccictt. SRiibolT

ISÖorctiartt: Öiofrf)id)tc beS etbcn, Sfiotocüc. »uMüifl

Inac*: 25Gt ecbictet bct ^ft*. Öottfrieb «cnn: öd)Utt,

'öcbtdble. 'Tr. UfA: SItn 5^prabcnb öoit Cicnua —
SKcnfrfxn — wprctßniffc — üStimmcit. ?BtI!)c:m ton

i2(^ol3: 2^tc erobctunfl bct S3übitc bic bilbctibcn «unfte.

Gontab SBnnbreö: \>ofef SHablcr «nb önbctcS.



^cNimvjr«}.

BERLIN SO 16. RUNGESTRASSE 22-24

Stankfurtßt S^tung
Slul^cönitt au§ bcr 9lummej ^m

:

^otgcnbjol

A . 9lu^ JeWtlffen.

! >We SlafiMt lÄt in lebem unl» In ctten. ®<irft ^1**
' 1»« (eint (Siofecn. El«t bU i'»'-JC^t'^.iÄ'„ M> aS

Itagen »on if)tem tiefen a^oUen, m<..cl}t oS
f
9ne ben $ e t o •

«*

n-ii« btr Slataenlo en. tt^ 8i»t <ine S«lbetU)e:<^iunj

- unb [ie ift m SeutWanb leibet aUäu ^äufiB «nsuttett« -^
bie mit aUfcatbtuna beS 2üanne8 flu8 bcm Sott« poto&l tfXfi,

S e Ut in ben flUid>en ®c[innunfl8ttciien »u fmben, bit au^

Cb Vw ©iscnnuö mit nationaim gmDiinben »mmen »u

but* ba» nationale (Semeiii'^a tSgefu^, i«^."" "«,.??;'".^
b"t%&I«icljen ffietneinidjaftäbanMuiigcn unl» ©cmmWaP-^

leiltuugen meife. 55ie(en Ste(eu ]«!»'« «3
''^«V"^

»""!*;?

n < 1 n Im 91 c u « n Sat e 1 1 ujL* »">n «mct ttal;miI4en iHeti«,

K, iL in'4rilltliJ ^Ulll JJÜldPliet bet impolcnten Sfltuna be«

Ahmten €7bat«-;Ue, Jotr-nb« toft t^t« «t»a«

iifeeti^otfen Suipifeunfl tit^tigen Sffiottt:

\?l ?!f?- Öftcnn ttferh^rmir miffcn, bafe Im iJlaUonölcn bc5

Salionfllen. UcbcraÜ .tarn. i*. "'' .^''
f"*': .rjjÄaub

n^ J* ilnen
,^" onalen fein, unb eine nctlomae g»nn «ufäufutten,

'™b Immer mS bo8 «nonljme um Subenbotttjetumsmppiert,

w, Sin 11 Im Mnonnmen \ioi nationale <8fntnim ju te^en.

llt» al«°iiLboJ («Ate; baf, « bm .fnfrc!annten |o^-

?aUn-T iltidjlanb maDtlicl, (o gut 8 '*'»''' 'S'»t 11
L,ii. m ^ Aber ble Syiafe^Jn; übet ble Xattüö)c bletüt lijiwjii, iv

Mb IfhftTouiaUonäe eiWelnuna KaUjittl unb ^tau8(^
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jiii(uiu)ciu-i vnncQcnociJ ttcUirtnflt. au einem pljllofopfiifdien
(Ücfamtbilöc unb frttifcTKn Gicfümtmert urteil 8u ßelaniteiu

„2) er 9JcucJ0Icr f ut" (tn ä>?üitd)cn, ^jerenojtflraftc 12.
uerleöt) fcfitteftt nttt öem uovlieaenbejtt iOiäriöeft feinen
füuftcii OaljrQanö ab. 2)118 SubüIt:S(t»crjcicI)ui§ jäfilt unter
öen iDJttar6ctiern öeä ^nöreg Ii)-21'22, um nur njcnis öcaehö»
nenbc 9mmen m nennen, aui: Xiuio ©rentano. äVotttn
Subcr. e. m. Cfurttng, ?Ufrcb J^öbltn, Otto (vlnfe. nnbü
S'^^^'fAi^?"'^"^i"i"' i^ö^l^'^^ ä/iann, 5IIfon§ ^aquet,
iRuboIf g^lnbina. ^etnricö 'Slann, CSfar ^'octfe, JRobert
fiufil. aofef »iJonten. <S5aö äf/ärjöeft entfiölt ©citrüöc vonX aJK ÄetjncÄ. bcm i^^erfaffcr be« 58ucfic§ ron bet

„Steoifton beS t^riebenSucrtrafig", VQtx Sötlljelm -^^ n n f e n «

ft c t n (über eine ?rt(ilienreife), (Irnft 93 l o rii (^.-öilüfooOifrtie
yinefbotcu), 9(lfonö a* a o n c t (üRottabe umi ©eoroc ^>iir, ein
btc&teritd)cr Tribut on bie Ouäfcr), V(. SUt c « b c l f o ö n •
SBott<)ol&g.nwft reoti(6^n anbete».

W

^^

UlBramsfce L^hd

1 F1PI11Ö22

l^;er JieueAHerUir. s^^rouft, bas unter bem (r,efamt=

Ititcl jTi£^Scherche du temps pordu" xn fcd)5 33änben
ler[d)ienen ift, cf)araftertfiert Grnit 9?obert durtius:

„9?ciu nuf^crlid) betroditct [(eilt "i^onfls 213crf einen
breit anneleflten autobionrapI)ifcI)en 9ionian bar. 5Iber ein
cpifdies Cöeitnltcn lient feiner ^^lbfid)t nnn,^ fern, mm
faun nid)t einmal fachen, h(\\\ il)ni bie 'J^onTonform nis mWitl
'jur Jeit-..jLLib ^IVtKcifMjilöcuiim öiciie. (OciuIh, fvin 'mm
b\cU\ anrfi tia^. ^ilber bas i|t nidit feine .»oanptabfidit
fonbcrn unllfonnnener, hod) unbenbfiditiciter 9lebenertraa'

. iJüditö m btcieni $«erfe ift abfid)tlid) berbeineführt ober
etneni ^;^ronrannn sniiebe nnternebrad)t. I^ie üollfümmenc

\
^1 biDefenbett entes ^Uanes uerbliifft ^unädift <niraenbsem ^Ibuuinen, eine 2?erteilunn ber (r.eu)id)te t ad) S^^^
fttortidien (f)e|td)tc4ninften. ^s i)t and) n^d)\ in bniV^bi^
:D.spojitiun abfid)ilid) .erfdileiert luürbe. T'x (£Mnbrnrf bc
nuorI)er,ebbarfeit n)irb nid)t beun.fH er,,enqt u ii Von ,^^rbenteiierromanen, bie ben i'efer nad) einem uob ber bneten iJIan briisfieren, nein, bie ^J?omanform ift ier ,-

Itdien i)JfüqItd)feiten ocujäbrt: u^eil Fic bi.> fn.. rn.l»
|ot,n,,n.,„,cf,c r.orn,'\ct l.r;.Zltm^;?% '^'^,
lebenrallc für \\m qemorben ft. ~ Dcr^Knmnn r.-,+ {,,
n>. 3nbrbunbert alle anberen ' rvormn ber hW^V^n
^nritem.nn i,t fid) abforbiert. ^x i I bie ^ rm besIS
fd)Ied)tl)tn neiDorben. ^^rouft bebient

f d) biefer J^rn n iber ^eIbHuerftänbIid)feit unb ^^lbfid)tsIofiqfeit mit ber n nluon ben mobernen ^serfobrcmitteln (iebraud mal
obne irflenbttield)e ard>aifierenbe ober reu bti Ir.ns,
:renben,^ 9?id)ts u^äre falfdier, als in b efer Sh T^^^^^^^^
arliflifdie 9lbfid)ten ,^n fndien. ^^^roiiflcT^ m^ane 0^}/^ s^^
ujeidKu ^beorien uom 'epifd^en Hun me ^me^f n 'mdreobenio fomifd) UMe be ber 3l^abl eines ^^(uto. Sinn^a]] es ,^u einer etrusfi dien ober qotifdien ^rrrf^Hrf^n! "^Jr

'

etenbbal bat einmal oon eaiÄ '

bas'St Ähtommen: lo roman est ,ni niiioir m.r. ivl ^^^P
Ion« ,i;„n ..,„™.in. £„ frio«oI,',">^;™f "i, i'cr ^'^Zleiner t'ebcii5erlnl)rimc,, iiiib er unirbc für* r.t liV. ?
Picxe (Srfnl,r„„,, ,,„ fmM.on „„b i,. U r XWr h neu 'll;ucr^erren, menn er f e in bie ^ühuo,^ V.:!; rV*^" '^^

rdi^^^Mcn au^bolnmicrlon «on, ,s^ X'f
Mt bie überieiincnbfle rrbniim, bor (£ emenfe nM,t hf ' s"
f.in|tn*e., Stiltlier.,.,,,, fonberi, bie m We ,c b U orb'^im,i, 111 ber im er ff.ebnditiiis uns bie t e ^n (ri,,^

' r
|bo.> l'el.enV reprobn.iiert . . . ,nn l''„i !l,v,,;.|h"...*r'"''"'<f'-
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3ettf(^iftcn

„®cr 9lcu< Wer für** (in iWünd)€n, 2:öcr€flenftT«^e 12,

bcr(cgt) fc^licfet mit bem botlic^ettb^n ^Härj^cft fcinfu fünf*
Icn^dt^rfiangaib. ^<jg ^nJ^lt^bcrseic^niS gä^lt unter Un
SKttartMntern tvcS ;^^re^ 1921/22, um mir njcnifte bejjeicfttKffbc |

9?nmcn gu mmicii, mif: Sujo Sreniano, aWortin 53uber, ö. 3*.

Giirtiu«, ^Ufrcb l^öhlm, Otto ?^e, 5(nbT6 mu. SB. ^ufcn-
ftein, 5:^ontö§ 'iEfldnn, «Ifon« $<»auct, Jlnbolf 93iiibina, J&eiit*

ri(!^ Wömt, OSfar ßi>erfe, Slobert gjlufit, ;lo.fcf Konten. ^)aÄ

SWära^cft cntprt 93eiträö€ bon ;3. 3«. ^ c b n e g . bem 9?fTMet
bc§ 93ud^e§ bon bcr „9lcbijion b^« f^ricbenöbertraaeg", bon SBit*

^elm ßöufcnftcin (über einie :3tftlienreifc), (Jmft 18To(^
teifofo>>Mc^ ^ncfboten), Wott« ^aqitet (iöaOaiv« bon
©eoTfl ??or, ein bi<^tcttf(^r J;ribitt on tvit Ouöfer), 9(. ^enbeJ«-

a
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^ . V 10 2:^oma5 Wann |d)tctbt

Suf^tlein einet ^Bcltmenbe leb^^^^^^^^^^^^ ^
iaqt, bafe es, anbete al^m ^^emj

^^^^^.^^ be ejbigte

: Sn (letüt)l
ein^tbereigme. ba n u^ier^

freiUd) iDenic^
A".^,"J '"]?'' lin\d)iVb -oäbel' unb ,(Se^

'Kffäre mit ,S(t)ulb' unb -/i W'^*;
' r^j^^n. Das alles

,

reStiqteif lümmer lid)
^^'}^f^.^^^^j^^t^'^aa u aenau basjelbc.

maq 1 n; bas alles ijt lebod)
"^^^^^^^^/^^un roeitetDin

TMult am gJMcDengeme^el. \^'^^, ^^^^j^t \o WxW \A)

meine'.!
yiUtari.nms- im

f'^^^^^^
L x ie"^^^ ^^^^^

"nräumcn, ba^.
^^^t TrSerp«

!am, td) immer
öeJJJ^f^.X'uraeois ben V^orjuq 5« c^eben:

bes VC^m-^^fl'^Xl'l^^^^^^ C^.ei|t. fonbern blo^

benn jener l)atte ^Jl^^rliaX '
. ^^, i^^tte jroat Cf)ein,

s;^roppcrtät.
^er;}^l)etor;Bou^^ ^^^ t)e

aber einen üon |o bo.artiqir
-^J?''' ^^ ^^^r qerinqeren

„tr t.em ir>ejid)tspuntte ^
^ fg^^'^ i^bcr meine C^e^

ü\eqsqefäl)rlid)teit btefer b ben ^jP^n^^^^.^^^^
^^^^^^„

)d)ma(fsentfd)eibunq fet)r ern^ua) ^

«»äre."
.^ sn.rinuf kiner ^Uustül)rungen qelanqt

3m o'citeren/l^erlautjemr ,

^^^^^

^Bann ju. einer
f^f';;},\f;,4S"^ ^^^^^*'

"-'^'r
,,(£e ift bas ^^roblem

^^^ % äifd)en $)umantsmu5,

CS Ud) qerabc l)anbclt -^ be^
funb üielletd)t nid)t ,bur^*

bcr bute eine ilrije ^"^^^^^^.^^^ÄXU ^^^ in ©oetDes

mUcn' n)irb). mit ber uergh^en ^^^r^^^;^^;,,
s^agner iDr

^uaenb fiel, unb ber bie ^igur oes, a • ^ot^

^a^Toerbanlt. fet)r mübe 5U—^tfoSsroccSn feinem

letzten mu^ man "abliefen n3a^

t'" trodenen Sc^lei^et^'

CCoetDe^^ud) über ^^e^fX^e, für ben er eine iäxm^
iaqt, biefes rüt)renben ^^l^i^^f^^J? er bas l)umani ttffte,

^|&äd)e Degt. ^^agners f ^^ ^•j;^ ^fe^tSbimn alter ^e»

bcm ^-Bacons «eta3anbt
^

^

el)r ur^ g ^^^^ ^^^^ ^^^^^^^^ ,

idiidite um aus it)r C^runb)a?e, ^'*=\''
. :^^„q ferner ber

iDicbergeborenen auguftmifd)en
oel)n]ua)i

ft(^ fclbft' (redire in se ipsum), oon bcm Streben, in

(f)emüt unb 5^crftanb bes aRe>ifd)en cin.^ubringen, oon

einem neuen «)efül)l für bas religiöfe CfK^eimnis ber

e^efd)id)tc, üon ber neuen umftur3frot)en unb l)eroifd)en

Sittenlehre/

'^ft bic Situation oon r)cute ber oormaligen nid)t fel)r

oertoanbt? 'Xßie es in (r)octt)es Xaqcn um ben Humanismus

als Sd)ultöiffenfd)aft ftanb, als .würbig '•^crgamen' unb

Idinüffelnbe ^ud)gelel)rfamfcit — jtcl)t es nid)t äl)nlid) l)cute

[um it)n als Ü^ilbungsprin^ip unb 5Bellanfd)auung über-

I)aupt, unb cmpfinbet neuere Wcnfd)lid)feit il)n nid)t aus

benfelben bunfel betocgten C^rünbcn u)ic bamals, als aus-

gelaugt, obfolet, fterbcnst)infäntg — il)n, mit bcm bod) bie

V,^ortfd)ritt5ibec nebft allem, was mtftlärung, 3ioilifatton,

Ircmofratie, bürgerlid)er LMberalismus l)cif^t, fur,^, bas gan^e-

Irational l)umanitärc ^J^üft.^cug bes tt)efteutopäi[d)en ^^^ety

K^ourgeois aufs engfte oerbunbcn ift?"
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\ / Wilhelm Hausenstein: Zeiten und Bilder. München, Verlag:

* «Der Neue Merkur». — Recueil d'essais critiques contem-

porains.
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nD

nb

er
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)»4t

ftra^ 12 oertegt) f$iie§ mit Iwn oorlteöetdcn ^Stj«

^jeft Idnen fünften So^rflono cb. 2)os Sn^sowc*

jeirfm» ;^al)lt unter ben SJlitQrbeitern bcß Saures 192t/:

um mit roenißc be3ctd)nenb€ 3^amcn 3U nennen, (m\%

Suio «wntono, l^artin ©über, (5. !R. CurHus, SUfrril^-

2)oMin, Otto gflafc, Slnbrc (&ibe, ®. i)aufcnftciiirl

Xboma« 5}lann, Hlfon» ?k«?uct, ?Rubo({ ^nbtng.j

5)«nrid) 9Rann, Ostor ßoerte, ^Robert SBUiftl, Wef,

«Patten. 25(» ^Rörsbett entbäU «etträge non 5. SJt"

Fennes bem JBerfaffef be» S3ud)es oon ber „Sfleorfion

bc« gtiebenßDertrages", oon 5ß«{)elm S^^ufenftein

(über eine Stdienreife), (Emft ©lod| (Sljilofcp^ifcf^c

ainefboten), Süfons ^aquet («BaUobe oon ©eoroe

go5, ein Di*terlf4)er Irtbut (m bie Duoter), %. ÜJlen«

b«lfol^n»Sartt)on)t) mib mamfjen miberen.

n j , ^ . ^£
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9tummer 71 *- Ccü* H

*4e

flrage 12^oJaJS)W*t mU Don oorilcöetti)en gÄör^

^ leinen fünften Qa^rgono ob. 2)o9 Sn^oftswö^

3eid^» ;5äl)U unter ben SKttorbeUern bes Saures 192f/.

«m mit roenißc be3e!(l)nenbe SRamcn 5U nennen, cmfji

Snio tBtentono, ^maiiin »über, G. tR. Curtnis, SUfreÖ-

2)obltn, Otto Slofc, Slnbre (&ibe, ©. ^oufenftein.
j

Xhomae 5)^Qnn, filfon» ?<u?uet, ?Rubol{ 3Snblng.i

5>ctnri(^ SRonn, Dsfor ßoerfe, ^Hobert 3Jhifil, SoMii

«Poitten. 3)0« ^ör^belt entbäü «eüräge oon 5. aJL"

Bennos bem ©erfaner be» S3ud)eß Don ber „?Keorfion

bcö grietensnertrages", oon ®n)elm f^'^ufenftetn

(übet eine Stanenreije), (Enift Blodj (WWM^
Slnefboten), Hlfonß qjaquet (Scüobe vm ©eorgc

goj, ein Di(i)teri|«er Xrlbut an bte Quater), St. SWen«

bel|obn-35ürtf)ofl)p unb mamfjen rniberen.

n j ^£
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Les Lettres etrang^res

Revues. — Noiis reccvons un remarqijo-

ble nuniero du iV£üA. itfgriy^. dato de fe-

vviev. I\ol>orL Mueller, Tauteur sagace 6ra-

dil et spirituel de Bolclieviste et Genlle-

man, parle, en une s^rieu.^e ^lude de Tho-

TaxPd'hinas Mann, de ia Franoe et de ractivisme

allemand. Felix Braun donne un conte :

Ileures merveilleuscs, oü il ^voque des soii-

venirs exquis. Wilhelm Haiiseiislein puMie

des impressions d'ItÄUe sous le titre V Au-

tomne italien. ßrasl Curtius, i'homme d'AU

lemaf?ne qui connalt le mieiix

i

Tarif ridt

Periode

On rnrt et Ii'S

i arli&l>s d-e France, consacre une longue et

profonde etud« ä i'cöuvre d»^ M. Marcel^ofond
Proust.trousi. Le dfcteur Usch nous entretient

des ^veneinenls politiques de l'heure, Mar-

tin Qnhpr pariß finwuent du savant nhii^

sophe MomWrt ä roccasion oe son cimrian

tifernc anniversaire. La conception (;o3Tn.-

lue de Moinbert repose sur la cr^tion
lu n^ant, du tohu-i>ohu oü se trouvait le
rnonde, et que le u Cr^ateur » dut pai'tir
le rien pour r^aJiser son univers. De lä,

jMoniben pa;>se au subjectivtsme absolu,
[rejcUmt toiites leg id^es objectives pour
Ivfiitirer le Moi, source d« tout art, de toule
lortMtion depuis IVwigine jusqu'ä noa jours.

(^ copieux nuimero se termine par des
nolules tr^s curie.uses de Leo Matthias et
[Alfred VVol/enstein.

Tout ä ]'«ncontre du Neue Merkur mu-
nJcJiois, qui est une revue classiqiie le
l^tunn, de Berlin, est l'organe des pionniers
In revue de ce ^roupe turbulent de l'extrft'
ine avanl-gard^, si Ton ose dire ainsi.

Dv.na le foscicule de fövricr, nous retr,->ii-
wns proses et po6mes auss-i herm6tiqiios
|que les dessins y reproduits.

.\lon Dien ! que la » beaut^ fulure » est
Idonc d'a,pparence abs^conse pour de maJ-
lieureux tels que nous! I^ fantaisies de
Ilonas n«m plus que Celles du P.irisien Mar
»^>ussis ne nous sont intelli^ihles Copcn-
|naiit, le reoueil est techniquement pnrfait.

D(^cidt%nent, le groupe du Sturm pe.rsi.ste
dans sös con<:6pliü.ns d'art, devenues mo-
notones & la longue. I>e3 po^mes, ne devanl
rendre que des sons ou (^veiller dans !Vs-
\\>ril du lert<3ur des analogies, des effets
conrjpar6s, se oompoaent de vers de un mot— deux ou irois syllabes. De sorle que, lojn
de produlre un effot comiqiie, ce svsl^mo
proyocpie de Thilarit^. Au Sturm, on abnse
quelque peu de Vexpressionnismc, si heu-
reu«oment mjs au Service du grand poöte
\\erfel II appert donc qu'jl faut, avant
tout ßtre artiste, queüe qüe soit ]'6cole
|qu il vous plaina suivre.

Aucune id^e de continuit<^ ni denchalne-
Iment dans les ceuvres fl** ces expression-
nustes du Sturm. II veul scmbler que d^-
Idaignant r^sohiment le pojblic, ces ama-
teuirs aspirent uniquement & produire pour
leurs amis et admirateuir«.

Car il ne faut point se leurrer et croire
que le lectour, quel que soit son degr6 de
oulture, puisse jamaLs goüter ces baiiver-
nes. Ponrtant, le direrteur de ce mouve-
ment sensationnei, Henvarth Waiden, parle
cens^ment de la po6sie pr^-expressionnist*
II d^fend timidement .ses th^ries, mais \i

ne manque pas de talent ni de verve pniir
Iriompher des ricaneurs malvei^lants. Mai«
Mme Goll, qui a si bien traduii lea po<^tes
•lio la jeime Am<Nrique, publie d'in<^narra-
Me? inoTities difes n po^mes ». Willy Kno-
l>loch, Franz-Richard Behrens et Vasgri,
'^f>u« comblent de « poömes » r6bus.
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ou d'a..„pouIe dan's le lonl'^^ltt l^niZ^X^'""' ' "''

combien etaient nrc^eises 1^« rM f
•

•'^fiiWls pumcs constater

de sa fe„in.c cn ceTte vü e bavat selT'- "
^trindberg du sejour

aucunenient en narrant 'atHtndn 1 ^ " Nietzsche n'exagcrait

Dans Co«/e««o« d'«« T^om on lit : « Dans les moments oü eile s*ap-
pnvoise, ou eile nie pennet de poser sur ses «enoux ma tete brülante
et ou ses do>gts jouent avee ma crini^re de lion, tout est oublie.
efface, pardonne et je suis hcureux, et je confesse que ma vie est sus^pendue a un fll de soie, dont l'echeveau est dans sa main... ., „ Jeveux ladorer, je veux mc saerifier, je veux souffrir, sans esp^rer
d autres joies que eelle de I'adoration, du sacrifiee, de la souffrance. »Conime 1 on vo.t, la volonte de souffrir chez Strindberg depasse
tout ce que 1 iniagniation pcut conccvoir. Et il ressort de tant de pacesviolemment eontrad.cto.res que le goüt des antinomies est deve opp6
chez IUI a un ))oint culniinant.

*^'

„nf^'L'if
^'^^'" eneyelopedique, qui a traite tous les sujets avee

Z,bln esrilTf'.'Pr"^" > f'^S'"*«^ 'l« ""^ coneeptioni et sait

C^Z^V^^t^lo
'^'^^Sme de la verite,aussi n'en a-t^-il eure. Pour

niieux que personne, puisque toujours eile se pare de la griffe du

raetuS4t"ci;ii*;"fofSrraÄ"^^"^ '^'°'f°'J'tdr
Iqu'elle-manielatienLnsapote'ior. r "

"'""*'''' " '" '^''
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!^re{(dn&ef und (Srffinuttd«|»0(mf«

^togtammatiftfie ^fuftetungen tu|o Brentanos.

HebÄ bie 3^t)ccfe be^S i5reif)anbcl6bimbeS fpri(f)t ßuio
ICreit-fo^o im ,,{^rei^anber, bcni offtjicflen Cröan hth
S)cutf(i)*f meif)anbcllbuube^, ba^i al§ iBeilagc bet im 3}]ün-
rf;eiic^c/ag Xei^^Reue ".yierfnc erfcheinenbcn „'ÄuManbäpoff
>l?eiöe#bcrt ift. ::ötenrä1!TrTOfr:

„ilBcnn e^ tCL% *p r o b u £ 1 1 o n 8 i ii t e r e f f f iuür, iüa§ fdiou

t)or bcni ilricfle für beii 5^eil)ünbel qejprüd)en 'i^ai, |o gilt bie«i

f)cute crft red)t, unb 3iunt für nüf £'ftnbcr. flon,^ befonberS ober
für X c u t f d)Ianb. JlOir l)abeii itn^ ücipfüd)tet, biä 511 r

(S r e n 3 c lui f e r e r S e i ft u n g ? fu l) i q f e i t 511 <^t\)t\\, um
biefer lUuflüQC 311 qcnüöen; unfet guter SBiÜe, au leitten. irtrb

forti\3äI)rcnb mit 2lröU2«auflen bcJüüdit, unb iuu er in ^^ci^f'^ 9*'

jo^en ttjcrben fnnn, wirb unS mit (»emolt gebroht, beten VInmcn«
bung \x\\h in eiuigcr Sflaücrci baltcn tvürbe, unb Die xo'xx Qb^umeli«

reu nid)t imftanbe uuiren. Üöir muffen ülfo leiften, fotticl mir
irgenb fönnen, unb ba* ein^iqe, mao unai bleibt, ift, barauf beböd)t

3u fein, mit möijlid)ftcm (5 in
f |) a r e n ü u n Gräften mbi3lid)ft

Diel fertig 3u bringen. 2)ü8, muburd) bieg bemirft

merben fonn, ift, boB mir auf a3>ieberl)frfteaung

aller ^Probuftions^meii^e beraicbtcn, bif nur burd) ^Sufdiüffe
a u 8 b e n 11 c b c r f d) ü f f c n fid) felbcr erbaltenber Setriebe

erifteiMfäbig finb. i\iire iß}ieberf)eri*tcllung unb jvortfübmuij mnvc
nirt]t t'vDbultiün, funDern unpvobuttit>«t 3?erbrnud). ^nbei iu feine

,Heit nünftiiier nl^ Me Iieutige, ben Heber gang 3um Tvr et-

il anbei 3U ermöglidien. Einmal bat ber Ärieg eine gon^e IHn-

3rtfil Don iPftrieben, für meldK bie iöfbingungen in S)cutfd)Ianb

nid)t in bem yJhifee gegeben finb, t>a\i fie ebne unDergoltene ^U'

fdiüffe an§ bem (.ttnfommen anberer befteben fönnen. ^erftövt, unb

bie
'

b e m u n b e r n s m e r t e VI n p a
f f u n g & f ä b i g f e i t on

oeränbertc iPcrbältniffe, U)cld)e btc ^^nbuftrtf möbrertb beÄ ÄriegeS

bemiefcn, unb bic g r fe c n C5 c m i n n e , bie fie bebet erhielt t)at,

babcn ge3eigt. t>c[^ aud) biefenig^n !d?etrifbe. bie burd) ben Jvrei-

bnnbel genötigt merben, aiibcren ^^^robuftionSafmeigen fidi su3u.

menben, in bicfcn reidien i^xSa^ für ha>i. mo8 \\t aufgeben. 3U

finbcn vermögen. ?(ufierbcm lint baS grofee mirtfdwftlid« Unglücf

V ber 9iation, bi« 6 u t m e r t u n g i b r e ö g e f e ^ l i d) e n 3 a 1)
-

''t u n ö m i 1 1 e l ö , ber 5ii a r f , bie ,'^>abl ber ermcrböamei^e,

bie bei {yreibanbel Dom Untergang bebrobt finb, aufjfrorbentüd)

uerminbert. ^cnn fie geronbrt ben beimifdieu (S^emerbä^iDeigen

3ur3eit einen 5 d) u h gegen uu^Mänbifdie ^onfurveiM, größer alS

bie auäfdim«ifenbftc ^.^b'uitafie ber bermegenften 3dhu|j3öIIner ficb

ie träumen liefe, -ßcin nationaler (Siiuerb§3njeig ift b^ut« burd)

nii«länbifd)€ .«onfurrena bebrobt. 2)ic ^.pretfe aOer äOaren. bie mir

in 'Xeutid)lanb l)€rftcllcn. finb beute im ^;Kuölanb i)b^tx al^J bei

nn«. Sollte nber ber Sdiu^, ben bic '.Olarfentmcrtung ben bfutfd)cn

€rmerb?f3meigcn beute gcmäbvt. burd) »effe^^ing unferer Ü^aluta

i allmäblid) micber abnebmen ober gana mcgfcüen, fo mürbe bie

1 bamit cintretenbe U)M n ö e r u n n unferer ^ r b n f t i n 8 -

I faften mirflici) aüem. mas lebenemert ift. ba« l<<ben ermög-

lidien, mäbrenb ber 9teft reid)lid) ;Jeit gehabt büttc, fid) anbercn

fermcibi*3mcigen 3U3umenben."

/Uifaimnenfaffenb formuliert Siijo Brentano: Sti ^A^fitt^rfx

rAfrcilionbciÄbunib ift 3ufauim€iigetxeten: 1. Um im beutfd>cn

r^olfc bic t^infirf)t 311 verbreiten, ^a^ Mc b<mtfd)e ^Solfeimirt-

Abaft nur mieber aufbtüben fann, lo-emt fie alle 3ktricbe all-

Inuiblid) au3|d)eibet, bic mir turdi u 11 ü e r g o 1 1 c n e ^^ u •

[fdlüftc aiiö bem e-infommen aubeier am ^-fbeu etljalteu

n^erbeu fönnen: 'J. um unicrer lOi a v f c n t m c r t u n a ,
bem

lftllC'3 1>aöemefcne ü'bertreffeu'bcn 3chu|j aller mittfdhtftltrf)

tmgcfunben ^43etriebe. burd) ^IKbemufete «Pclttif 3u ilüicbet-

erbebung uufetev '-l^aluta entgcgen.^utvtrfett; 8. um eben Ni«

ruri-t) unb tmdi larlegung, tu meld)em IDMfee bie 'Änti-

tumping^poli^if bem eigenen :,\ntereffe uu-fcrer ^iegn* ent-

aeacn|tcl)t. birie nir e^omdbruiig ber tüici ft b egüu fti-

nüng für fämtlidre beutfd^e ^jirubufte 3» betueaeii; 4. um aUe

Uicrftimmuugoi ^lutfdieu t>^\\ IUI fern aw^u-

fdjdttcn, bi« in ixinbelöfeiubfeligfeit if)Ten Urfpning r>rtbj
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»vnv.v»*» «utt ^i)fx^ miglüK oictupi tn Der acttflcnöffifclKn
'^i^itunfl-. S^T. ^folt Don 9lle3cnl)t? bcrbrciict Hcö Ü6et bie
neuere fatOoIlfc^e ©ellctrlft» in llnoatn.^e« Tieut 3«erfut. ipcfMO. Srfclitlnt mrnatlU^.
ißcring/ ^^CT neue mziX\vt\ 3««n(f)cn-93trlin. ^<rclö %tcrtcl=.
jnljrri^ 27 SJior!. - 9tu^ bcm ^ii^alt: ^aö Hüroblem bct
tcund^-ftanaofifcfjcn 93e3tcl)unGen bon 3:t)pinal^ Snönn. Tle
^f'lfnunö auf pfranfrelt^ iion ^tlebr. U3ii(1il)cl. ^roUimibcI
itnb ^rlebcn^ibcrtrnö. Tic fleiftincn etrcmunflcn bcö beulincn
^^tallen bon GJiiife^^e ^^rca^ollnl, S;jenf*cn, iCSrclanlffe.
Stimmen. » » #

<Dcr ??irn. ©oatollftlfc^e 9f?uiibf(f).iw. CeÜ 10. Gr-
frt)cin< Ijalljmonntnc^. ^.krloq für ^ra^ffc^c U^^'I^lf uttb ncl-

«t.«i.{5vi.!tA; (wMf »»WA. |«w*«w|y^«»vtjt titj.

iiei|rtcf)t out ber Uirterffaife eröffnet U^rben.

icf)
3cttf(6tt?ten?4dit*

jcjt 5lette »leifur" CBcrIaij „S« O^cuc '?3le.tiT", "•?X^und*it;

R^^ft» 3n^^a^t: JKobcrt ???üacv: SJ^ema? "^^umit, fit^nEr.ii^, tln-

; 5«tvr SScaun: 2Bunbfraunben, St^äWun.q; -^Köu ^u.cet: ^o=

oufl, Ut. Uf#; 55ott ©afljittgton iÄct !donbonÄ(;Jartici* narf*

iil; ^Battin 35ub«r: ?}lömbert; !^« «ö^atthia»: .^an$ '^(ülw unt
ntirin.

eie^eltbü^ttc", bcr @c^ufcät>nc XVIIL ^(ifiv *Bod)chf<^rift fi?c

.Lt.tii.
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i-imzis^

i<!l a>^»«A aT>Av*nv V, 10. 3:t)omas aRann |d)teibt

fran5ö[i[ct)cn «c3ief)ungcn unb gibt babei ein tDcrtoolles

oclbftbcfenntnis 3U [cinca „33etracf)tungen eines Unpoli»«

ti[(^en"

:

,,5^riegsbcgei)terung !

"

iKicbarb Debmcl fragte fid) üor

[einem <£nbe, ob er iDc.li^a empfunbcn t)abe, unb er ant»

tDortete: .^JUin, nid)t trieg^begeijtert roar id), fonbern fd)i(I=

[alsbegeiftcrt." iUcIleid)! ftanb e5 äl)nlid) um mid) unb um
mein liöud). 'i?iclleid)t wax barin eben jenes ,apotalnpti[tl)c

löcröu^tfein einer iBeltroenbe" lebenbig, oon bem (Surtius

[agt, ba^ es, anbers als in X)eut[d)lanb, unter granjofen

|o [elten gecoefen, ja nod) fo feiten fei; DieIIcid)t beleibigte

CS mein (5efübl, ein ^grbercignis, bas in unfcre 3ioili[ation

freilid) ujenig 3U paffen fd)ien, in eine forcnfifrf)=moralifrf)e

Affäre mit .oc^ulb' unb .Unfd)ulb', .Säbel' unb .(^e=

rccbtigteif tümmerlid) umgefälfd)t 3U fc^en. Das alles

mag fein ; bas alles ift jebod) nid)t gan^ genau basfelbc,

roic üuft am a)ienfd)engeme^el. Unb roas nun roeiterbin

meinen .SRilitarismus" im allgemeinen betrifft, fo roill \&i

einräumen, ha^, wenn auf europäifd)e Ii)pen bie "iRebc

fam, id) immer geneigt mar, bem folbatifd)en Xi)p cor bem

bes pa5ififtifd)en ^Jibi-'tor^^^ourgeois r>tn 'i^orjug ju geben

:

benn jener l)atte überbaupt teinen (Seift, fonbern blofe

"!|Jroppcrtät. Ter ^}?betor-^^ourgeois aber battc 3tDar ©eift,

aber einen oon fo bösartiger y>od>ber3igteit, baf^ gerabe

unter bem (r>cfid)tspuntte ber gröf^eren ober geringeren

.Hricgsgefäl)rlid)feit biefer beiben Ippen über meine «)C*

fd)ma(f5entfd)eibung febr crnftlid) 3U bistutiercn geroefcn

tDärc."

3m weiteren 'i^crlauf feiner 'Kusfübrungen gelangt

''JJlann 3U einer eigenartigen Tiagnofe unfercr ^c\i:

,,(£s ift bas ^|Vroblem' bes Humanismus felbft, um bas

CS fid) gerube l)anbclt bes cutopäiid)eu >5umanismus,

ber beute eine i^rifc burd)mad)t (unb Dielleid)t nidit ,burd)'

mad)en* roirb), mit ber Derglid)cn bie frübcrc, bic in CSoetbes

3ugenb fiel, unb bcr bic ^igur bes Jamulus iBagncr ibr

iafein oerbanft, febr milbc ju nennen ift. 3u jener oor-

legten muf3 man nad)lcfen, was iBcncbctto Groce in feinem

(f)Octbe='-I^ud) über bie C5cftalt bes .trocfcnen 8(bleid)ers'

fagt, biefes rübrenben od)ulfud)fcs, für ben er eine 3ärtlid)e

3"d)U)äd)c bogt, ^a^ogners ^beal, fagt er, bas bumaniftifd)c,

bem ^^acons uerwaubt ebrfürd)tiges Stubium alter C<)c-

fd)id)te, um aus ibr «>runbfät^e, ^i^crftanbcsregcln politifd)er

unb fittlid)cr ^2lrt 3U geuiinnen. i£rforfd)ung ferner ber

^Jiaturgcfc^e 3um ^Jhit^en bcr l<iefellfd)aft : bies ^bcal fei

3U (SoetI)cs Jeit im ikrblcid)en gcmefen, ausgeböblt 00m

Jiücifcl an ben naturaliftifd)cn unb abgesogenen \icbrarten,|

üom übcrbruh an trocfcncr (Sclebrfamfcit unb an pragma

tifd)cn <£ra)ägungen.

.<£s ftonb im ^^cgriffc, ucrbräiigt ^u u)erben oon ber

tt)icbergeborcnen auguftinifd)en ocbnfudit ber .9?üdfebr ^\

fid) felbff (redire in se ipsum), oon bem Streben, in

«)cmtit unb ^lUrftanb bes gjlcnfd)cn cinsubrmgen, oon

einem neuen (ftefübl für bas rcligiöfe (Sebcimnis bcr

eSefd)id)tc, oon bcr neuen umftur3frot)en unb bcroifd)en|

1 '^*'Aft"bic'^ Situation oon beute bcr oormaligen nid)t fcbrl

Lrioanbt? 2Bic es in (ftoetbcs Xagen um ben Humanismus

l s Scbulioiffcnfd)aft ftanb, als .U3ürbig
.$f^^«"J^"' ""H

Vcbnunelnbc «ud)geIcbrfamteit ftcbt es nubt abnlid) beute

n^r ibn als «ilbungsprinsip mib ^;ÄVltanfd)am,nö ubcr^

Lupt unb empfinbet neuere sj[«enfd)ltd)tett ibn m^t aus

"
enfclbcn bunfcl belegten ©rünben wie bamals, aj^ a«!^

ekugt obfolet. jterbcnsbinfällig - ibn, mit bem bo^ bic

\o?t d) ittsibcc nebft allem, loas ^nufflärung. a^ütltfation

pemofratic, bürgcrlid)er Liberalismus bctf^t. hir^. ^«MiaiJ

fational bumanitäre ^^üft^eug bes a)cftcuropaifd)en }{\)t\ox^\

»ourgeois aufs cngfte ücrbunbcn ift?
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(5?crra?^ „3)er '??€«€ 'iüicrTur', -. ,..., ,^.,- .,..-... -.^ « » . ^ c-.,. **«^-
einonbtxfe^ung übet boS ^Moblctn bcr beul (^»fronsörijc^cn ß^ifttpcn t!3c-

aicbungsn trater. ^q8 G. 5R. CurtiuS onßcfd^Iögcn unb SbomoS ÜHontt
onf beutf^cT /iine'ouf fTnn;\üfifffTcr -Ccite Slnbr^ P5tbc, SD^öurice S3ancS
unb bic bcrfeii4fVctiftcn ^eiüiitflcn unb JHctucn auffleitomtncn boBcu. P*
etf(f)iencn ferner:« bpn SBtIbcItn .ö a u ( c n ft c i it llnflebucbfclättct t>on einet
9^a(f)fTicp'?-;>llfTie'hreifc; öon »rdis 93 r o u n eine roTnanttfdf)e ßt^nbliniff .

„©unbcrftunben", eruft JRobcrt G u r 1 1 n 8 ftellt als crftst bcutfcljen
'

liefern bcn tnerTmürbipcu frQnjöfifdKin Sf^ontoncict 9KaTCcI SProuft t'ot, ^

2:r. U f d) flibt eine mcIt»:>oIitif(5e frbtpnil, bie bon ©nfbinflton unb ^r- *

lonb, bem S?etfan N;8 ®tant§gcbnnlcn§ tu Ttutf&Innb, öon ^otncor^

'

unb bcr cccipfia triumbbnnS bctnbcit. SDlartin ©übet gibt (xn beffen>
50. (SJcbuvtätag) eine !D€Utun<i bc8 SHdjtet« unb TOtjt^iler« UJRomb^sf:
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4jer Jteue JJieilUI.
«Bernl)arb Dicbolb „Rriiif 3Ut

£iteratur" finbet |tdy^-tiic eiw^tucfsoolle '•Ausführung:

„%U5 einer (£porf)c'i)a5 iftoige erfennen ift Sefierf^aft.

Das <£tDtge gejtatten ift .Hünftler|d)aft. ^Jllc^t im ,%\V ber

begriffe unb (5cfü^Ie (red)ti)aberi[d) unb ungeftört bur^
irbifcf)e 9?cibung) oerljarren, [onbern aus ber löegrenjt^eit

feiner ©egenroart bas 5Be[tc I)inauf^eben in ben ^^eal^
be3irf! Si)mbolif(^e 5^unft ift bie Xransfubftantiation oon
3eitlid)em in ^roigcs. T)ie[e rounbergeiöoltige S^erroanblung
bur^ 2ßiIIc unb Jornt i\t bie Xat bes gro'Ben «Hünjtlers.

3n jeber (Epoche ift ein (Eroiges. Die (Generation an
fi^ oerfällt bem 2;obe, boc^ überall, roo ibr ^öc^ftcs

3)?enfd)entum ein nii)t^if^e5 Symbol in Rnn^i, 5?eligion

ober (St^os fanb, oercroigte fie fic^. "JBäre bem nirf)t fo,

bafe im aßerife ber S^it ber C5eift unfterblic^ bliebe, t>ann

tonnten roir fror)Iodenb ben oielberufenen jüngften Xag
l)crbeife^nen unb uns lebenbigcn iicibcs ins ©rab legen,

"ilber bie "ipijramiben, i^atf)ebralen, bie 9Jlenfd>^eit5epcn

unb bie iBauroerfe ber iBcist)cit unb ber £iebe befte^en

tro^ äußerer 'Vernichtung in ber ^^ealität it^res un^»

bebingtcn unb unauslöfd)baren Seins — ob es au^
•geroorben" ober .geröefen' ift. ißiele loä^ncn bie alte 2BeIt

in Xrümmer gefd)Iagen unb ben Untergang bes "ittbenb^-

lanbes unausrocicblirf). Unter ber Staubtoolfe bes friege^

rifd)cn (£inftur3cs teud)en roir unb glauben nur in fremben
Rlimoten roicber 3U gefunben. ''^Iber ftatt nad) 3"^i«" ober

"ilfrifa aus^uroonbcrn, follen Lotosblumen unb ^^almbäumc
in ben europäifd)en '•^Icfcrboben eingepflanzt roerben. 3^
oielc finb es, bie i^r £)^r unb il)r i^crtrauen roeit lieber

uralten (£bincfen offen galten, als bafe fie auf bie untere

irbifd)en Duellen unfcres eigenen !i^obens laufd)en, unb it)n

geroaltig in bie Xiefe pflügen unb ben aud) ^icr no^ un=»

Derbraud)tcn (Srunb nac^ oben feieren. (£s l)anbelt fi(^

loa^rljaftig nid)t um ^örberung oon beutfc^er ^cini^tfunft
unb 2ßotonseid)cnpflan3ung. (£s gefit ums 'iJlbenblanb unb
feinen burd) Sünbe unb 3^önf)eit, burd) ^r^oel unb
3ßa^r^eit gemeinten ^^oben, ber ^toiges trug unb trägt.

^ätte bas grofec Debacle au^ bas (gtoige oernid)tet,

bann/^ätte es im alten (Europa zweifelsfrei niemals ein

§^es gegeben."
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Adresmi

Datami 'A. ML
funb nni|«w»!f«Wl? WiMifllRfibrift I>rirnt in thront ^JVoniior^cft m. o. foTgciibe
iPfttrööc: Tc3 ^^rcblcm ber bcutfd)»finniöfifd}cn 5Pc5ic!jungen öon J^homad
37i(tnn; ®cfcfri(fttc ton pernio bcm $>afcn fron gri^ fianttje: «u§ bem
frommenbcn Jhtftlanb 5U fccn etPirten ton ?ir?rei {JicnitfolD; 2)te ßciftinen
8tTÖm«tiflcn bc8 ^fittißcn Italien öon Ci. J^rcjacrirt. S>ic i^citfcbrift
eritfietnt im S?CTlo(t „Tpt itcnc Werfut", 3«fincften.

Aäresut

Datum:
«• t

^ Q0CM •WIf^B^^

/
(Ec^o bepritfrfirifffn

1 ^ o^ cn).v?„r V, 8/9. 3n einem «luffo^ Don

/T)Cr 9(eue UlceriUr. ^g-^nDarb I^icbolb „Slrtnt 5ur

*^
üitcrTtur'' liiTbci Tu!) Mc cinbrucf.üoHc ^itusfü^rung

:

<ttu5 einer (£pod)e bas (£u)igc erfenncn ijt Se^er|(t)att.

Das'feiüiqe gcitalten i|t 5lünftlcrid)aft. 'n'^ inj ^''^n- ber

•öeqriffc unb C<)cfüf)Ic (rcd)tf)aberi[(f) unb unqcftort burd)

irbifdic ^Rcibunq) Dcrl)arren, fonbcrn aus ber ^^eqrcnättiett

feiner crKqcniDart büs «eftc l)inaufl)eben tu ben ^bcaU

bemf! Spmboli[d)c «imft ift bie Xransfubjtantiation oon

'^eitlidiem in (gröiqcs. Triefe rounbcriietualtiqc i^crroanbhmg

burd) ÜBillc unb j^orm ift bie Xat bes qro'Bcn i^ünitlers.

^n icbcr C£pod)c ift ein (Ewiges. Die (fKnerotion an

fid) oerfällt bem Xobc, bod) überall, mo il)r {)od)ftes

imenfd)cntum ein mi)tl)ifd)C5 Si)mbol in 5iunft, ^-Hcliflion

ober iStbos fanb, ücreroigte fic fid). ^ißäre bem nid)t jo,

bah im 2ßerfe ber 3cit ber l^eift unfterblic^ bliebe, bann

tonnten roir fro^lodcnb ben üielbcrufenen jüngftcn Xag

berbcifcbnen unb uns lebenbigcn i^eibcs ins «irab legen.

Aber bie ^^i)ramiben, Matficbralen, bie 9!«cnfd)l)citsepen

unb bie 'öauujcrte ber ißcisl)eit unb ber üiebe beftel)en

trol^ duficrer ^IUrnid)tung in ber 3Dcalität il)re5 un-

bebinqtcn unb unauslöfd)baren Seins - ob es ou^

,gctt)ürbcn- ober ,ge«)cfen' ift. ^I^ielc uiöljncu b.o ci\'^^^

in Irümmer qefd)lagen unb ben Untergang bcs "ilbenb-

lanbes unaust;)eid)lid). Unter ber otaubmolte bcs Iriege-

rifd)en (Sinftur^cs feud)en roir unb glauben »"t i\J'^'^"^^cn

Äaten iieber ju gefunben. ^Kber ftatt nad) ^nb.en obe

^llfrifa aus,^utüanbern. follen iJotosblumen unb ^^almbaume

in ben europäifd)en ^Merboben eingepflanzt rocrben ^u

Diele finb es, bie il)r D^r unb i^r ü^ertrauen roeit lieber

uralten (£l)inefen offen f)alten, als bafe fie auf bie unter-

irbifd)en QueUcn unferes eigenen i^obens laufd)cn, unb il)n

qeuialtiq in bie Xiefe pflügen unb ben aud) ^ler nocj un^

Derbraud)ten cr>runb nad) oben fel)ren. €s ^anbelt fid

toabrl)aftiq nid)t um ^örberung oon beutfd)cr $>cimattun|t

unb aBotänseid)enpflan5ung. (£s gel)t ums ^«benblanb unb

feinen burd) Sünbe unb 3d)önl)eit, burd) J^rrcoel unb

^Bahrbeit qett)eil)ten ^i^oben, ber «toigcs trug unb tragt.

Vötte "bas groj^e Debacle aud) bas (Eroige Dcrnid)tet,

bonn l)ätte es im alten Europa .^toeifelsfrei niemals em

•v^fwigcs gegeben."

<f



4a, iUHu, ikii^*<^,

* Dan« rarticledi^«Neuer

(lonrie ici m^me la traduction (

r » dont noui avons

-I) : « Leß ecrits des

plus fins psyehologues et de» plus savant« historieiis »ont

nouiris d'un orgueil pharisien et decfileiit le ton aveo lequel

l«s exploiateurs europeerm etudient le« peuplad** exotiquei.

** Paru en feuilleton d.'ins la Frarikfurtei; Zoitiing' N" 799.
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Menftooacn ?Jliinc^ettcr 3[Ronat'^!cfjrrft „^cr

neue STlerfuir" örin^jt «. (J. a-emerkenswerte ^lu

betten tjon ^^omai» IWattit Ü4>et r.'I^aS ^ro«=

^lem öet &eut)<!ö=^frönsöfif4eit ©«^ie^ttöett ,

t^-rantretd)/' l'iito i^rentano ,,^rctl>anb^l

ii!ni5 ^-rieöen^t^ertraö/' "yücrci ^ e m i f o m
,/?Iu§ b-em Kammen5en Oiufelajt'b Mi öen ©ter*

ncn/' <^iuic;)pe ^reääoliiti „^tc öcifti^ett

'Strömungen' b-eij treuttö^n ^tölicit."
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Klose & ^*f

ZeUung:

Ott:

Datum:

^ Seitfdiriften.

«Choscs du thfiätre" betitelt fitf) eine neue fran*

aafifcl/ a»«tatä[d)tift (^:ßati§, 104, faubourg saInt*

h^m)^, fcrcn etfte§ unb ^roclte« ^eft un3 Dot^

ficflyi^ey'fl ':i roafirer OW^lI^„ in tiefen flor flC*

brrot^u fu&fo) auäflcftattetcn fleinen Öänbrfien ju

blättern, bie neben [ac(}Iid>en Erörterungen hiama*

turijifcfKr Probleme unb Wuf|n|jen über annemeine

XfycQtcrfrngen aurt) ber ^incmntograpOie luirflic^

intcrcffonte S3cttad;tungen unb 9?oti,^<?n mibmen.

öcrir^te übet ^arijet I^eatcrcretgnific, ^uSjügc

'- *^«f»K,- JUBW
au^ ber gefamten fran^örtfcfjen ^^otet* unb vvultt^ i

literatur, fcroie iuüimmenfajknbc 9lu'':it^c über ble
[

X^eaterfunft in allen Üönöcrn ergänzen ben nxrt*

ooHcn ^n^alt. '})ia\\ borf auf bie wettere ©nt^Dicf*

lung biDfer 3citjc{)rift neugiciig (ein, bie, Don 3Katc<

JRouHou (Fleitet, Slgnoret, iocur^ • aWorj, ©corgcJ

miQOt, %x\\ian öernnrb u. a. ^u i^tcn aKttotbetteru

jo^lt. — 0««3 üon ^eOer in 5Wünc^n jenbet un§

hai 1. bi« 3 ^cft feiner uncntiucgten fleinen 3<*»t'

fd)rift ,1>cr 3ro ic bei f if cü" («erlog ^. t>. 5Bc*

ber, »iüniljen), btc nirt nur uuon S3ütl)ern, fonbcrn

Qüd) ton onbcrn, ^öcl)ft 0\:l>:raigen«jn)erten lultu*

rcKen Xiii.jen Ijanbdt. ^Dic Mitarbeiter biefeS öor*

bilblid) ou .geftatteten breifadjcn ^efte^ nehmen fid)

tein ?^Ialt i)or ben 9)iunb unb rüden gcroiffcn

2)ingeu ^lut an ben l'etb, bk- gcrabc in Öat)ern bie

f
Dber^anb ^u geminnen brolicn. "sÄber om^ gegen all*

'

fdtä grafficrenbc ftuliurmäiuKf roirb fadjlid) unb

I
wifeifl tior(]cgani]cn, fo g^cg-'n bie gciftlüfen ^bbil*

fcunoen, bie man ^eute in uickit 3citfd)riften unb
'

a^fidKm fiubct, gegen bie Skvgötterunn bebenflid^er

iöiobegvöiien, fura gegen bie Xumml^eit, in nxjldjet

igonn immer pc auftreten mag. ©alirifd;« iJtjrif

unb ^rofa burd)mirft ben eriiitercn 3:ert unb leitet

hinüber a» tem litcroturfritifdjen Xeil, ber eine

tlug« Ue[>crrid)t über bie 3teucrfd>einungen ber

legten yJionate bietet. — 3)en 100. (»eburtgtag

Xoftoiemffilä feiert bie aKon(il^'fd)rift „Xer neue
5Werfiii" (9J?ünd;(H, 5.<erlag „Xex neue >i;(ernir ;,

intmm |h unbefannte 1^(bfd)nitte aui bed '5)id)ter5

„'$:agebud) eine« eriiiiflftcner^i" ^um erften SKnle

beutft^ ücröffentlidjt. (Sfraiin ^rifd) fd;reibt eine

Stubie übet Xioftojcuifrii, ferner eiilf)ält baö .^eft

?lnbr6 C^ibc« gri>no Stubie über 6tenbr;ol, Gruft

ftried<? Vlu[|a^ „'iWnn ©iim ber Ü8iffcnfd)aft", ruffu

I \d)C iöauaiipoefic oon Sergcf ^cffenin unb eine 9/o*

1
öctte üüu O. Söi. ö-ontana. «3)er neue SKerfur"

nä^rt r«d) infTher mcl)r bct ^otm bet europälfd)€«

3eitfd)rift oon ixv ?lrt ber „9?ouDcnc »tenuc fran*

caifc". — Z'ia „3 o^ i al ift i f d) en 2Ronat3-
^ € f t c" (Jpcft 24. unb 25 , 3krlin W 35) enthalten

mic immer politifd^e, mirlfc^aftlid)c unb fulturette

9lrtifcl, u. 0. über ben SlMeberaufbau 5)cut|d)lanb»,

über 58i5morcf? ©tura, über bie ?Igrnrfroge, ba«

bcut[d)C e^'tcdjt ufm., foioic einen llebcrblld übet

oHe fulturcncn CWbletc. — ^3«"^^" ^^^iii^i P<^

eine in ?l g r n \n evfd>einonbe internationale JReüue,

bie oon ejuDoiuir ^JWifi^ unb ^man ®olI rebigicrt

roirb unb fübi(amifd)e, tfd)ed)ifd)e unb {rnn*

55iifd)C, fogeiiannte ^enitiftifdje 'JSrofa unb («e-

bid)te enthalt, bie tn^rmuttid) in geiuiffen £ttc-

ratenrreifen V.'icbi)abcr finben morben. 5" ^^
rocniger oü.iinelleu ^njcratenteil übcrmicgen bie

ginnen ©tcinor, ^funmaun, ^Ibler, 9Jeui?er unb

3ufti0. — ^er llugenblitorotur ift bie tfd)ed)ifd)C

fritifd)« JHeDue „Ölior" gemibmct, bie in ^^^artubifj

er[djeint unb eine gute bibliogra^!;ifd)e Ueber{id;t

bietet. — ^c\\ ber, l;ier bereite angezeigten, i\d)c6)U

fd)en 3eitfd)rift „HT)st", bie ba^ fi)mpat^ifd)€ Organ

einer öruppe junger malirifd^er üiteraten ift, liegt

baö i^meite öeft uiit l'i)rit unb ^^rofa oon Ö[. G^a-

lonpto, C. l^ofilbef, «l. 'm. '!ßi^a, £eo «latny u. o.

Dor; e« entl;nlt ferner einen flottgejd^riebenen ^^r-

liner Xljeatecbrief üon "&. ©tejftaL —k.
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SBctcininunn bcutfdrcr 2f)catcrbm!toren

aSJcimor, 24. 'sJUnüiÄ ^ic ^ynlicnbautcn ber ^ta-atg^ unb

ftftbttfd^cu Xfyiottx ifyiiA fic^ auf ei.iicr ftorf bcfudyten 2:naun(^

?fU t\mx ?^e VC i n iT^iia bcutfrf)<»r S^öeatcrtntcn*
böHteu iufatitmcn<^fd?loffcn. ^Xn ber 2:4iauiia nahmen u. <t.

tcit: (Scfyiain<J*^^-Bcriin> .'cxirtnuuivg^cflln, 3cit>^^ünd>cn, ^HcwcfcT-

'Dtc^tvcn, «olfncr-SlaTtgTulfye, ?Rec&t^miwiiIt 91rtl)ur SSoIff al^

^icrtrctcr tt^ ^cut[d)<cu Isl^üljucuUcrcinv, Obcnjcmjaüuua^rat
3d))ict'S3Mnnt)cim a(§ 35crtret>r be.§ SJethanbeg acmciunü^iflct

Zh(ükx. O^cr 3;n?ccf ber 3]eremiffitna ift l>ö'Uj){^nct)lirf> bie 2öal)*

ruiifl bcg ov^^anifatDrdfrf^cit Gntftuffel bei bcu ÜK^ter^^fe^cben^^

'om fvörtjcrfcbafteii. ,fsu b-en ^orftnnb ti>urbcn <icn)äblt: ^cfe^
uer-23eriin, ^orftfc':rtbpr; 2: <i u b e r = Gbemni^, fteUi>crtreteiib-cr

^orfi^cnb-cr ; Dr. 9JU u r a <f> = '^ortmurtb. (S<3&Tiftfü!örer ; 33 c r fl
^

©^tcrl-5UtenbuTfl, Slafficrer.

*Büd)tt nnb 3eitf(!^riften

„9lcuc ^rouenHcibunfl unb ^raucnfu«ur", 3ettfrf)rift für

^crfönlidje, füttfif^ifc^ ^(«tbtitia, Slör^jcrfuttur ttnb Jtiinftö<inb=

tt>crf. 18. :^<i^rganfl. 2«it ec^mttmitftJrbo^n. ic>erau^ftOfl:ebcn

bou ber Söerbefteac für beutfd)»c ;Vr<iit«nrultur, Jl<irl«ru^. ^ßex-

Ina ^^T ®. ^ötauufcben ^ofbi«!^brucf«Tei, J^arföru^ t. 18. ^ä^r^

lidj 6 ^eft-c. ^n^^t>x^^ Wbjäörtü* 25 SDlt, (Sln^jeTI^ft 12 Wf.

mu§ bcm ^tt^tt t-eg ?Vriib|a^r^bcfteÄ: ©fiimenft raufte. — ^«
anobcHfleib. — wirbelten unt> <S<^ff<?u. <&wi SBilbctm S98dflOTib.

— 5)<t« ^nbnjer^rinncnfttft. — (Seffcn bei a;ut:ti 9trbeit. — i:)ic

bcutfc^ ^eltg^mmftin. — Gin (S^inefc über ^cmilWtv= itnib

Stoat^tebeni. — 'f^orm intb (STj^ie^u-ma. — Jtüniftlerif*^ Qk-

braittb^fermittl. — Ueber <tefunbbHiIu^fünfüerifdK (SJbmnöfttl.

— ^Itiettitniflcn fiir bot« ^rauenötbcrt«^ unb S3<:ntf«Tebm. —
34 fünftferlfcbc 93irb<iiifni0^meTt unb 4 8(WiwirünKit-3<'ubnmta«it.
— ^uf bcm ipanb^rb^lt^boffeit: Rmbttftelbcr. ^it#näb<benfrci^

tii^t, ^aniwxrbeil^n. Ä^ktbbcfctjreibimiffcii.^ «t>riTb«ft be»^ ,«eiien 2R^tfur (6. $)^^taatt«,

^ft 1) beutet 5ßtc^aTb boii »^oeltenboTf f , ein fü^wt^

7- e^^^/u'

ber 3nonn bet ^ria;cid, in fclifem «Äuff^a^ „®<ig ))oUttfcf)e

SSefcn be§ Boiiati^mu^" bcn Untfdjinju'nift an, ber ftc^

im ®0?|i<iIUTA|4'biyn ber öfottoinifd)-b>termittifiifcbcit ^uffapn«
gu einer ^«w^föaeftiblftlftVn baaMcben miufete. laifrcb
^öbtln in T?iiiem ^uffa^ ^2)ie 9Jatur unb t^rc See-
len* flibi bicbtcrifcö unb notur)jbif<>foi)iöifd> tiefe ©inblicfe ml
has, Befen beg ^iju^mifc^ unb Or<^anifcbcn un'o feine S^c=

gic^uuflen mm 5}?enfdKn unb menfdr(i<ben B(ff\dM; er em^eifti

in bic|:m 3ufammcn;I)<in)fl ba3 JÖe^errfcöenbe beS 3lnont)menJ

ber O^ru^nJ^ufecte über bac- iüenntfete urtb bag ;^. ;$su «l"cr

ticfburd^böcbten »etr<wbtuna criyrtert ßubtola f^iüHtS ba«l

3Ser(>nItniö ber berft^nbcgmänta:n erJemtinig gu bem lo^mi^

ficficn (Srfnffcn bon 9latur unb üBert T>r. Uf (b 'ßtbt etne um^l

foffeiibe 93etrad)lunifl ber 'BdiUm bor (Senua. ^m aHÜtcTirnnft

beä ^eftc« ftebt eln> ffTi>&e ^rofacr^öutuni« beg ^Wer* 81 u =

bo(f5>OTcbarbt. !I>er febr befontcre unb für fl(b ftebenbe|

®ottfrieb93enn fteuert ©ebicbte l cl. ©dtraae üutn 2:bett^

ter unb ,=?ur SiteTatur toon 3Ö i tl)elm b aw ^ffyülh unb ^ o n*.

rab äSanbret? ergäii/^^^n bgg
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r
' Dann über

01 Ohr, sich

Jy "^ j/k ^ ^ ^tlen Worten,

yHfJ^rr /if-X/t weil er es

itieß, tief ge-

Messer gab,

ftn ließ, das

stillgemacht

»ün sie mich

in Ketten gelegt, >^ sie gab den Mann mit jähem Ruck

frei und schlug die gekreuzten Hände über der Brust

zusammen. Ihre Augen loderten: «Michael Brander,

willst du mich noch zur Mutter deiner Kinder

machen?» —
Der Mann war emporgetaumelt. Einen Augenblick

stand er noch wie gelähmt. Dann, wortlos, in angst-

voller Hast ergriff er sein Bündel und stürmte davon,

ein wild Fliehender. —

Das Weib stand allein. Hochaufgerichtet stand sie

und sah ihm nach. In zitternden, mächtigen Atem-

zügen hob und senkte sich ihre Brust. Minen Augen-

blick noch stand sie schweigend. Der da lief, lief

wie vor einer Pestkranken. — Nun neigte sie sich

vor, in gespannter Erwartung, und dabei kam ein

Ausdruck in ihre Augen, wie der eines todwunden

Wildes. — Mit flehender, weit hintragender Stimme

rief sie: «Michael!» umsonst! es geschah kein

A^under ! Nun war er hinter dem Hügel verschwunden.—
Da legte es sich über ihre Züge, wie der Ausdruck

bitteren Hohnes, und sie lachte kurz auf, ein klirren-

des, hartes Lachen, das stählern in die Stille um sie

schnitt. Wie gewaltsam gezwungen legten sich ihre

tlände kreuzweise über der Brust zusammen. Tief,

tief sank ihr Haupt herab.

Schweren Schrittes ging die «Nonne» der sinkenden

Sonne entgegen.

y///////////////////////////////////////////////////////////////^^^

NOTES D'ALLEMAGNE
in

FRANCE ET ALLEMACNE
La Revue Rhenane a reproduit Ics articTes les plus

iinportants paius en AUeniagne et v\\ Fraiiee sm- la

qiiestion des rapi)orts intellectuels franeo -allcmands.

Thomas Mann, apres E. R. Curtius et Andre (Jide,

prend a son tour la ])ar()le dans le debat. Pour

(pron ne noiis aeeuse pas, comme Ta fait reeeni-

iiient la Deutsche Nation (IV-1) « de ne voir (priuie

("ertaine Alleina^ne » vous avons tenu ä donner

ci-dessous une traduction de Tarticle ({uMl vient

de publier dans le Neuer Merkur (Janvier 1922).

La longueiir de l'article et l'espace reduit dont nons

disi)()S()ns nous ont ()l)liges ä des eoupures (pii. nous

resi)er()ns, ne trouhlent pas le developi)enient de

ridee. (La lled.)

LE PROBLEME DES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES
par Thomas Mann — (Der Neue Merkur V-10)

Je venais de poscr le Neuer Merkiii- (Toitobn' avcc l'ad-

UMialde i)refa('e (rAndie (Jide a rArniance de Stendhal. (.Kai

dit adiiiiralde : moii Dien! jespere (pi Oii ne va pas saviser

de piendiM' cette exi)ressi()ii de lavissenuMit Utteraire jHHir

\\u inaiifjur; iW iaei et une niain teiidue, « sansiancune » iiiais

noii Sans halourdisse). Au nienie nionient niarriva le nuniero

de novenibre de la « Nouvf^lle Revue Fran(,'aise », (pu con-

tient des renianpie» de ce uienie eerivain fian(;ais sur «les

rapports intelleetuels entre la France et lAlleniajine ». ('es

reniar(pies furent provocpiees par laitiele dFmst Kobert

Curtius: « Trohlenjes intelleetuels franco-alleniands » paru

dans le nuniero de Juin du «Neuer Merkur» et elles se ral-

taehent a de l()nji:s extraits de eet artiele. Or, eonnne j'ai

rarement lu ehose [)lus eonfornie a mes propres sentinients

que Fartiele du Professeur de Marbourg, les relations franco-

alleniandes devaient neeessairement nie paraitre excellentes

ixw Hionient oü j'ai appris (FAndre (Jide (pül avait lui-nieuie

{•artafi'e eette satisfaetion.

("est done avee une extreme satisfaetion, dit-il, (pie j'ai

pu lire dans eet artiele de Curtius les lij^nies suivantes. Et il

tiaduit avee un plaisir manifeste les passages de l'article

j lleniand <pii renferment une criti(pie du fj:roupe fran^'ais

«i Clarte » : pendant la «j^uerre et apres, beauioup parmi nous.

rebutes par les nianifestations intellectuelles du nationalisuK'

fran<^ais avaient cherche a nouer des relations avee les j^ens

<!e «Clarte». Curtius parle dans son artiele du livre pro-

«jrramme de Henri Harbusse : « La lueur dans l'abime ». II

loue la premiere partie, analyti(pie. du manifeste, « car e'est

un des tres rares documents dans les(piels se dej^aj^^e de la

Situation franyaise cette conscience apocalytique d'une rO'
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volution du inoiule. Cette conscienee domine notre pens. 3

alleiiiunde et saus eile, on ue saunilt aller au foud du pn,

blenie franco-allemaiid ».

Apres cette approbation, e'est dautant plus resolunieiu

,,„(> Curtius repousse la seeonde partie, eoustructive, di

livrc, avee son titre declanuitoire : « La revolte de la raison >

ratioualisme doctriualre, naif et abstrait, «regle d'egä-

lite ». euseignement sur la necessite de remplacer l'ideal de l,i

patrie par Tideal de riiunianite, I.' nationalisnie par rmtei-

uationalisiiie ote. : tout eet attirail deiuode de la libre peusee,

Curtius n'hesUe pas ä le designer par son noni : « la derniero

f<.rme de Tesprit bourgeois moderne, de son scluMue de con

ception du nionde et de son Systeme des valeurs : (luii.

tessence exsangue. dessechee des

ideologies phil()soi)hi(iues du

XVUb- sieele et du XIX'' sieele ».

11 devoile le paradoxe du mou-

venuMit « Clarte » (|ui veut prendre

ces abstractions indigentes et mor-

tes d'un monde qui touehe ä sa fin.

pour fonder lä-dessus un edifiee

nouveau. 11 rend homnuige aux for-

ces morales (|ui sc nianit'estent

dans le mouvement ; ear il est as-

surement l>eau et meritoire de lan-

cer des ponts sur Tabime de la

haine internationale et de frayer

la voie a une reeoneiliation morale

de l'Europe. Mais . . . Non. eitons

la traduction de CJitle. A etre dites

en fran^ais, ees choses gagnent un«'

saveur ]»i(iuante (pii charme ... et

(jui fait honte, car nous ne croyions

plus depuis longtemps (|u'il tut

possiblc dVxprimer df tcUes pen-

sees en fran<;ais.

« Mais si cela n'est possible

qu'au prix <1 u s a c r i f i c e

de toutes les profondeurs et de tous les

sommets de l'ä m e , et a la Kondition d a c

cepterles doctrines insipides de quelqui

associationde 1 i b r e s -pe n se u r s - alors plutot y

renoneer et se tenir ä Vecart d'une aetivite (le texte alleman«;

,K,rte «Ammsmusy>) qui demande comme eondition premi

i-re un Saerifizio deirintelletto. Nous ne devons pas adietei

la defaite du nationalisme au prix d'une d o m e s 1
1
e a 1

1
o ii

de l'esprit. Tendons-y, mais par autres chemins. Nous nc

voulonspas, nousne devons pas nous lais

Her acculer a lalternative du n a t i o n a 1
1
s um«

o u de n n t e r n a t i o n a li s m e. Taut (lue cette alterna

tive pernicieuse et trompeus.« ne sera i)as öcarti-e. tout effor

d'aTuvjrtcr clarte et assainissement <lans les rapports in

tellectuels franco-allemands fera failHte. Taut (lu-elle ne ser.

pas depassee, nous resterons a un point mort, tant quc

nous naurons le choix q u e n t r e un etroi

rcpliement sur nous-memes, et dmdigne.

(• o n c e s a i o n s ».

Depuis (jue ces paroles ont ete lancees en deux langues i.

travers le monde. les relations franco-allemandes me paraiB-

stnt les plus cordiales qui se puissent imaginer ...

Le dialogue franco-allemand qui nous occupe porte, clo

part et d autre et en plus d'un endroit, une empreinte puis-

^amment et passionnement personnelle. II est donc tou

n^ rel que T^ie parfaitement conscienee d'etre moi aussi

: onm lement en cause et que je ne le veuille point celcr.

> e confusion du genre humaiii et de rinternat.onalisme

„„,,,itaire, de la raison, de la vertu avec la republique

,,ai,ale ; ce ravalenient de l'esprit ä n'etre qu un mte -

;,;,,,,; eiitre le Club des Jacobins et le Grand-Orient, de

r-n-t a devenir litterature de societe, fluente et pernicieuse

,.;.otorique au service <lu progres social :
il '^^ ^^^ T^^

Allemagne qui ne voulait pas de tout ^\:^^^:^^,
,,. toutes ses forces contre cette « domestication de 1 esprit » ,

.

^.,,„^,, ,, ,,tholicisine romain de Vesprit, au temps ou

.,; ;,,it 1. plus en faveur en litterature. toute seule dans le

(U'.sert, dans un isolement sans

gloire. eleva une i)rotestation si

t^cnace, (|u"elle se dressa bientiM.

(ligue et rempart. assez puissante

pour arrrtcr le flot montant, le tor.

rent politique et international <iui

inena(,'ait de submerger l'esprit et

rentendement. 11 y eut, dis-je. une

voix (lui dit non ä toute reeoneilia-

tion europeenne exigeant le sacri-

fice de toutes les hauteurs et de tous

les sommets de Vame et l'accepta-

tion des doctrines d'un pacifisme

rageur, bavant sur la nation. Lors-

,,„(' les opinions se furent polari-

sees. la faussete pernicieust' d»' IJi

Polarisation, de ralternative :
na-

tionalisme, internationalisme. fit

trtMnl)ler cette voix «rune •
ouf-

france douloureiise et profonde. La

liaine d«' la rlietoricpie usee de Tide-

ologie bourgeoise la poussa ii ana-

lyser la part de l'esprit dans le na-

tionalisme et eile düt se laisser

injurier. on Tappela la voix

d-un chien de nationaliste.'mais eile savait au fond de soi-

niem.'. (pie pour les Allemands. il ne s'agissait pas d'inventer

une nouvelle position, mais dVn tenir une ancienne, excel-

Icnte: la position nationale, d'un cosmopolitisme qui

sauvegarde la grande pensee organicpie de VEuropc spiii-

luelle et aiupiel cette voix eut Taudace d'imposer ou plutot

de maintenir le nom de civisme allemand . . .
.

Cette voix,

disions-le puis(iu-il le faut, c'etait . . .
la mienne.

Thon^as /V\ann

Thomas Mann a ecrit a la tin de la ^iicrre les

«(\)nsi(lerati()ns d'nn Non-politicine ». Dans im ar-

ticle du «Temps», Pierre Mille presente le llvre

conime une apologie de la gucrre et du militarisme

et tnie attaque contre la demoeratie. Thomas Mann

replicine d'une maniere assez vive. Nous ne retenons

de cette polemique personnelle que ce (lui peut

(U'lairer le sujet ^^eneral quo traite Thomas Mann.

C'etait si peu une glorification de la guerre ce livre, (lu'on

y rencontrait des phrasea comme celle-ci : « La guerre est

effroyable, oui ! Mais quand au milieu de cette guerre. le

litti'rateur politi(iue se dresse et proclame que par sa i)oitrine I

passe le grand souffle d'amour. cela. c'est la fin de tout et

vous degoute ».

Enthousiasinc guerrier ! Kicliard Dehmel avant sa mort
se dcmandait s'il en avait eprouve et il iM'pondait : « Non,
ce n'etait pas renthousiasme de la guerre qui me soulevait,

mais rentiiousiasme du destin ». Peut-etre en fut-il de meine
pour moi et mon livre. Peut-etre renfermait-il precisement

cette conscienee apocalypti(iue d'une revolution du monde
dont Curtius dit (|u'on la rjuicontre rarement en France, au-

ircfois comme a prcsent, tandis (|u'en Allemagne eile est frc-

(juentc. Peut-etre cela me blessait-il de voir cette grande ca-

tastroplic. (|ui. a la verite ne semblait guere en accord avec
notre civillsation, tiansforme<» en affaire ju<liciaire et morale
avec des mots comme « culpabilite » et « innocence ». « sabre »

et «justice ». Pitoyable falsification ! Peut-etre y eut-il cliez

moi de tout cela, ce n'est pourtant pas precisement identiipie

a la joie de contempler le grand massacre. Quant a mon mili-

tarisme. je reconnais (pie j)armi les types eiiropeens, j'ai tou-

jeurs ete enclin ä prcferer le Soldat au rlieteur bourgeois.

car le soidat n'avait ])as d'esprit, mais seulement une adaj)-

tjitioii exacte a sa fonction. Le rlieteur bourgeois. lui. avait

bien de Tesprit. mais d'une teile meciiancete orgueilleuse

(|u'au point de viie du danger precisement (pie ces deux
types faisaient courir a la paix, mon choix meriterait d'etrc

serieusement discutc

« De l'autrc c«')tc du Khiii. une voix s'est enfiii «'devee (pii

iious soutient et nous trampiillise ! » s'etait ecrie Andr«' (Ji<le

apres avoir lu des rcmarcpies dont l'inspiration avait {)eut-

elre «luehpie chose de commun avec l'attitude du « Non-Poli-

lique» des « Considerations ». La politi(pje envahissant 1 iii-

tclligc- o(.
! S'inagine-t-oii (,ue suj cette basi, ^ur la base

i\v la formulc activiste. on puisse arriver A une enteilte, a

une amelioration des relations intellectuelles entre l'Alle-

magne et la France V L'esprit frainjais eprouve aujourd'hui

de grainles difficultes ä se dcpetrer de la politi((ue. 11 s'en

elait iinpregnc en effet : mais bien entendu d'une politi(pie

nationaliste et guerriere — et non pas (rune aiitre. Thi-

baudet. cit«' par (üde. «'crit : «Comme la guerre nous avait

forcement deshabitues de la \ie internationale et soiimis a

Uli contröle nationaliste, il est tout naturel «pie nous ejirou-

vions aujourd'hui «|uel(|ue difficulte a nous y rea lapter.

Certains cerveaux en sont absolument incapables. Peut-etre

meine n'est-il pas dc'sirable (pi'il en soit autrement. La se

p a r a t i o n du t r a v a i 1 s p i r i 1 ii e 1 d'a v e c 1 e s (» c i a 1

entraine des spc'cialisations : une nation a besoin de di'd'en-

seiirs materiels et moraux et le sentiment national est l'ossa-

ture qui leur pennet d'agir et d'etre ». Thibaudet decrit en-

suite les dangers spirituels et meine prati(pies «pie le natio-

luilisme exciusif entraine jiour une nation, en termes pres-

(pie identi(pies a ceux de Curtius, lors(pie celui-ci voit un

obstacle ä rentente franco-allemjtnde <c dans le fait «pie 1«'

tniditimiin'i sens criti«pie frainjais est paralyse par la politi-

que «pii s'est empaive d<'s intelligences. »

Voiiloir importuner aujourd'hui des c«)llegues franc^ais

avec la « transfonnation p«)liti<pie de r«'sprit » ou avec une

histoire (pii se «h''n«»mm«' « activisme », c"«'st provocpier une

irn'iiK'diable confusion.

De quelle iiature est donc ce traditionnel «sens criti(pie 5^

fraii(,'ais (|ue les meilleiirs en F'rance cherchent auj(>unl'liui a

faire revivre apres (pie renvahissement de l'esprit i)ar la

politique, la confusion du travail intellectuel et du travail

soci il l'eurent si longtemps anniliib» ? C'est le sens de la

liberte. Et c'est pn'H'isement ce sens lä qui animait les « Con-
si«l('rations ». Ce livre «'tait une r(*volte contre « la domesti-

cation de l'esprit » par la politi(jue — rien de plus. .S'il pre-

conise la s«*paration de la vie spirituelle et par consequent
de la vie nationale d'avec la vie politi(pie. c'est au nom de la

lib( rte, de cette liberte que l'esprit fran^ais cherche au-

jourd'hui.

Dans les « Consid«''rations » j'avais tt'moign«'' une violent«'

antipathie a la Francis officielle, a celle du rh(''t«'ur bouig«'ois.

dont M. Mille declare avec l'ierte que penetree iiendant vingt

siecles de culture greco-latine. eile est « solidement ratio-

naliste <'t classi(pie ». . . Mais c(;tte antipathie n'est point

galloph«)bie <'t «laus mon livre se trouvent des pages oü il est

qucstion «l'une autre France a la«pielle ne s'et«'n<l pas du

tout cette antipathie, par exem[)le c«' petit hymne sur Paul

Chiu«lel. notre ennemi irr«'Mluctible, petit hymne sans fierte

d(.';ic, sur lui et son merveilleux poeme « l'Annonce faite ä

Miirie ».

« Aimer cette oeuvre. y est-il dit, n'est-ce point surtout

tressaillir de joie a la vue d'une France bien trop aimable

pour (pi'on n'ait pas le «Iroit de l'appeh'r la vraie Franc«- :

la douce France de notre reve

France et Allemagne unies ja«lis a leur naissance au sein

du temj)s. elles allt'rent chacune leur voie et une haine mor-

telle se «Iresse entre elles. Un commun i)atrimoine artistique

et |)hilosophi(pie les unit, «pi'on ne saurait attribuer en propre

a I une ni a l'autre . . . <hii. en aimant cette po«''sie, je suis

j«tyeux «1«' me reploiiger dans une anti«pie fraternite «pii fut

ples «pi«' fraternit«', «pii fut unite »,

Ces anti«pies Souvenirs n'avai«'nt-ils pas avant la guerre

co:nmeuc('' a tressaillir au foinl des ames. en AUemagn«'

co:nm<' en France. Curtius pari«' «lans son article «le la spln're

d«' Clamlel : «die nous «'tait. dit-il. iinme«liateinent acc«'ssibl«'

et nous avions cru i)ouvoir nous y rencontrer. II regrette la

destruction du nouveau sentiment vital «pii avait moiit«' «'ii

France et «(ui tachait a romj)!«' « la raideur lationaliste des

Conventions artisticpies et intellectuelles suraniu'es. Pour

«aiact«''riser les difficultes actuelles «Tarriver a une enteilte,

Curtius inontre le (diangenuMit «pii s'est effectu«' en AUe-

magn«' : La jeunesse intellectiu'lle alh'inande est indifferente,

c"«'>t un fait. au «l«''m«''le sjiiritiu'l avec la France : sentant

clair«'meiit, unanimement «pie la lumi«''re ne vient plus de

l'Ouest. «'He s«' toiirne vers l'Orient. II cit«' la c«''K'bre formiih'

«le Pa«pi«'t : « Home ou Moscou V » il cite sa phrase : « Les

colonnes de la civillsation germano-latin«' ('rigves sur le foii-

«leiiH'Ut romain sont «'branlees ; la coiistruction slavo-ger-

manifpie progresse. »

V'«''rit«'' s[)iritu«'ll«' pr«)f«)nd«' : de toutes nies rencontres avec

la j«'uiiesse alh'inamle, avec des rei)r(''sentants d«' ses divers

moiivements, de ses efforts. je suis a m«''me d«' confiriner ce

jugement «le Curtius. Tout c«'la n'aurait j)as cette importance

s'il s'agissait de j)roc«'ssus {)sychi«pies «)U «'inotifs. «le pro-

gramm«'. «1«' politi«pie nu'me. si c'etait par consfMpuMit de la

hain«'. Non, ces jeunes geiis ne haissent pas la France — eile

leur est in<liff(''r«'nte et c'est bien plus grave. Devant cette

indiff«''rence, la France peut affirmer qu'elle est et demeure

le llambeau «lu momle ; (pi'imiiorte, si Ton n'y croit plus en

Allemagne : or l'on n'y croit plus. L'esprit de la France offi-

cielle. «le c«'lle «pii faisait la guerre, etait somme toute l'esprit de

IKiitente. l'esjirit occid«'ntal qui se dissimulait derriere le
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vocable « democratie », Ideologie rationaliste bourgeoise : ei

ce qui en France se dressait contre la jifucrre, le pacifisnic

de « Clarte », la revolte de la raison, c'etait cet esprit encor.-

avec une nuance qui le laissait intact au fond. La France de

tient aujourd'hui riiegemonie militaire en Europe et peut

etre reu«.sira-t-elle ä raffennir ; car Ihistoire de la « piiis-

sanee » alleniande est elosc — disons Dieu merci ! — c'et.üt

une histoire pleine de tourments. Mais quel sens et (|uelle va-

leur a riiegemonie militaire de la France, quel plaisir supericur

peut-elle lui procurer et avec quel haussement d'epaules, iii-

jurieux pour le doniinateur. sera-t-elle supportee si la Franc«'

[)<>ur reprendre les termes memes de Curtius, « n'est plus (
u-

]»ahle de jeter dans le decousu du dialogue europeen la pa-

role de vie de l'esprit. niais se contente d'affirnier (lu'elle est

et reste « solidement rationaliste et classique V »

II faut aussi faire entrer en ligne de compte d'autres rai-

sons plus materielles. Objectivement parlant, rAllemagne tut

abattue par deux armes terribles, irresistibles ä la longui' :

Tune pliysicjue et Tautre . . . allons-y, nu)rale : le blocus de la

faim et la propajj;ande de vertu democratiiiue.

Nous ne nous faisons i)as encore, c'est Curtius (jui nous

l'assure, une idee exacte des effets effroyables de cette pro-

pag'ande (pii. pendant (puitre ans, s'est attaquee ä tout ce (|ui

portait le nom (rallemand . . . Le jx'uple allemand au moment.

ou affame, (b'chir«'! interieurement, degenere, il s'ecroula, etait

entierement ecrase, domin«'', bris«'' par eile : il «'tait ä ce ii-o-

ment-la, litt('*ralement convaincu de la sup«''rior t«'

liumaine et morale, de la justice et de la sagesse de ceux «le-

vant «jui il courbait le genou. Ceci nous le rt'^pt'^tons, il faut

«ju'on le Sache et si on l'avait bien su de Tautre cöte — peiit.

«'tre se serait-on fait scrupule de nous causer la d «i s i 1 1 u-

s i o n e f f r a y a n t e qui suivit rArmistice.

Quels ravages cette d«''sillusion inoui«' causa dans Tame

«Fun peuple qui, st'^rieusement, dans la conviction contrite et

humiliee de sa propre grossi('rete, de sa barbari«' native avuit

cru a rav«'nement sur riiunumit«' «Fun«' aurore de bonte met-

tant fin au regne de la violenc«'
;
je suis persuade quVi VO-

tranger on ne s'en fait aucune id«''e J'ai mentionn«'

tout cela, par ce que Factualit«' politi«iue pourrait bien

jouer son rCAe dans le domaine intfdlectuel g«'Mi«''ral et In-

fi u«'r sur Fattitude mt^'me des meilleurs, des esprits les plus

«'leves en All«Mnagne en face de FOuest et de sa raison clas-

sicjue.

Quant ä cette attitude ell«'-m«'"'me, teile qu'elle est en prin-

cipe, teile qu'elle fut toujours, et non pas seulement teile

«pfelle se pn'^sente aujourd'iiui, certains Franyais p«!rspicaoes

ont d«''ja exprime leur [)ens(''e ä cet «''ganl. L'un «Fentre < ux

et non le moins clairvoyant, Andr«' Suares en parle jtn'cis«''-

ment ä Fheure actu«'lle «lans les « Lcrits Nouveaux », il parle

de (loethe et de Nietzsche, de leur lu'lb'nisme, de leur ca-

r»ct(3rE fran«;ais qu'il met en doute. II fait r«'mar(iuer (ju'lphi-

gt'inie et Hi'dene ont «'»t«'', sous la tunicpi«' grec<iu«^ «Fexcellent«'s

alU^mandes (elles furent ä Kome avec Harberousse). Ce n«'st

[)as trijs neuf, on s'est souvent demand«' si applifjuer ä Goeth«'

la notion de Fhumanisme anti«iue. ce n'«'st j)oint donner «I«'

son i)aganisme, de sa religiosit«'^ ethni«iue, une int«'rpr«''tati«)n

suj)«'rfici«'lle et forc«''e. Mais au suj«'t «le Nietzsche, Sua.«!s,

pr«;tend «pie, plus franyais et plus gr<H' «'ii appar«'nce qu«^

Goethe lui-nu'me, il est cependant plus alh'uian«! «ju«' lui

parce «pie plus «pie lui, il tient a !'( )rient anti«iue Srnn^s

semble regarder comme une victoire du secret orientalisme,

de l'esprit asiatique de FAllemagne que FEurope tout entiere

s ouvre aujounFhui, largenu'ut et i)leine «Fun fervent esjjoir.

aux influences de Fest Mais, en n'alit«', il s'agit du

pr«)bl«"'me de Fhumanism«- lui-nu'me, «le Fhumanisme «'uro-

p«''en (pii traverse aujounFhui une crise oü i)eut-etre uwme il

s«)mbrera ; et, compart'^e a «'ette crise, celle «pii «''data pen-

«lant la j«'unesse de Goeth«' et «pii inspira la figure «lu Fa-

mulus Wagner peut passer i)()ur tres ano«line. Qu'on r«'lis«' a

pi«)pos de cette autre crise, ce que Bene«letto Croce dit dans

s«)n livr«' sur G«)ethe de cette figure de Wagner. ond>re ram-

pante et desstHdu'e, i)au>re «'«-ob^^r bi«'!i ^ouclumt, p«)ur «|ui

Croce professe une tendre pr«''«lilection. L"i«l«''al «le Wagner,

«lit-il, est Fid«''al humanist«' voisin «I«' celui d«' Bac«)n : il

inq)li«iue Fetude respectueuse de Fhistoir«' ancienne pour en

tiier des principes, des regles de politi«iu«' et de morale fon-

dees sur la raison. II impli«iu«' ensuite FexanuMi d«'s l«)is na

turelles pour le jjIus grand bien «le la societ«' ; cet idt'al «'tait

m«)urant au temps «le Goethe : 1«' dout«' F«'ntamait. «m ne

croyait plus a la vertu des doctrines naturalist«'s et abstrait«'s

«'t Fon «'tait d«''gout«'' d«' la st-clie «''ru«lition «'t «les consi«l«''ra-

tions j)ragmati«iues.

« Cet i<l('al ('tait sur le p«)int d'<*tre supplant«' par Fanb'nt

«l«''sir augustinien. en voie «le n'surrection. du « ret«)ur sur

soi-meme » (redire in se ipsum) par Fambition <!«' [»«''n«''trer

dans le coeur et Fenten«lem«'nt «!« Fhomm«'. par un iKHivcau

sentiment du myster«' d«' Fhist«)ire. par la nouv«'!!«' m«)ral«'.

r(^'voluti«)nnaire et h«''roi<|ue ».

La Situation n"«'st-<'lle pas aujour«Fliui analogu«' a «'«'lle

d'alors V Qu'en «''tait-il, F«''p(j«|ue de (Joethe, «le Fhumanisme.

science scolair«', « respectable parchemin », «''ruditi«m livres-

(|ue et fuH'teus-«' V Qu'en est-il «le lui auj«)ur«Fhui «'ii taut «|U«'

principe «F«''«lucation et conception [ihilosophi«]!!«' du iii«»n«l«' V

Une nouvelle conscience humain«' ih' cr«)it-elle pas. pour des

raisons troubles et obs( ares comme alors. Fhumanism«' «'puis«'

surann«''. agonisant. Et pourtant cVst cet humanism«^ aujpu'l

est lit'e «'troitement Fidt'^e de i)rogr«''s avec tout ce qui s'ap-

pell«' rationalisme. civilisation, «l«''m«)cratie. lib«''ralisnu^ bour-

geois, bref tout Farsenal rationalist«' «'t humanitair«' «lu rh«'-

t«'ur bourgeois d«' FEurope occidentale.

La r«''action contre Fhumanisme, eile commen^a a TEst

avec un radicalisme tout sarmat«> Les ecrits pi'Mlagogi-

«|ues de Tolstoi sont une n'volte de son äme russe contre la

civilisation humaniste, une rc'volte contre la « grammaire «ie

langues nu)rtes. supr«''me moyen (F«''«lucation » . . .

.

Et en Alh'inagne V Et Nietzsche V N'a-t-il pas d(''pass«'' Thu-

manisme, ne Fa-t-il pas combattu, «le meme «juMl a «h'-pass«'

«'t «'ombattu le bourgeois, inaugurant une nouveaute

in«licibl«' par sa vie. tragi«(ue et sainte immolation a un i«l«''al V

Les attatjues d«'s « C()nsi«l«''rati«)ns inactuelles ». la hain«' a

mort «(u'il a von«'; au contentem«*nt b«''at en face «lu pr«)gr«''s cl

Farrivisme intellectuel, cet cclatement dionysia«iue «le l"h«'l-

It'nisme proc«''dant de Winckelmann, «''tait-ce encore «le riuu

manisme V Etait-ce meme soli<lement rationaliste et «dassi-

<|ue V ou n'(Hait-ce point plut«')t hi forme alleman«le «le la bar-

barie «le Tolstoi", la t<'mp«"'t<; «lu Faust? Pounpi«)! TFuiversit«'

a-t-elle cess«'' d«>puis h)ngtemps «F(';tre au centre de la vie spi-

rituelle de la nation — a Fexception «les «piehpu^s «'as bi«'n

rares oü apparait un maitre «le race, un condu«'teur des in-

t«dligences V La «piestion n'est point ici «b'pla«-«'«'. t )n ne sau-

rait mieux y r«''pon«lre «pie par les paroles «le Tolst«)!, car per-

s«)nne ne conteste plus que « lTIniv«'rsit«'^ ne soit s«''par«''e de

la vie reelle » : c'est-ä-dire que toute la vie spirituelle dans

ce qu'elle a de noble et d'elevö, de jeune et de fort, s'est d6-

tach6e d'elle. Tout ce qui vient de Nietzsche — et tout vient

de lui — toute la vision, toutes les aspirations, tout Feffort

de notre meiUeure jeunesse, sa lutte pour une renaissance

morale, religieuse, sociale, humaine ; toute cette fiövre qui

agite ces associations repandues par le pays et oü Fon trouve

des analogies avec le moyen äge : quoi de commun dans tout

cela avec Fhumanisme, avec les plates regles rationnelles de

politique ou de morale, avec Fexploration de la nature en vue

du bien social, avec le prototype mediterraneen, avec « le|

latin et la rh^torique * avec Fhellönisme fran^ais, avec la de-

mocratie humanitaire, bref avec Fideologie du rheteur bour-

geois ? Comprend-on en Occident, peut-on m^me le compren.

dre, qu'en Allemagne dans une sphöre intellectuelle tr^s

61ev6e, proche de celle de George, on ait traite tout bonne-

ment le p6re Wilson de « vieille blanchisseuse «le F()c6an
^J
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p'^ri51anbM;ronir" nctroffon mirb. ^ic Bcil[cf)ri[t

t»rafl)te im ^CoCmfierheft nnticfannte S3ricfe ?vlnu5crt3
i^ur cv[lon Jl?erüffontilcfmng, im ^nnuor ietjt fie Die

U5uöIi:ation roicf)lincr Grinucvininen an D«cat ?Bilbe
foit iiiib Pcvcifenüiit.t eine nj;uicfitioe Stoucne „'Der
C)eir nu^ 'San S;-ronci^cü" noli ^uan 53ii!iin.

C^iii trcifiid)er G-in^n irac bie öiiinbüug bec
,/:ii'-:Ianb3;!o[;" {Ikilac] „Ter UJcuc ^Jievrur", mihu
rfn-n', eiwr fliinen Seiifrfu-ift, bie ^liig^ücje au3 ber
n'^nnif^n 5I?i'dp reife jnb lIeber[c{jiin(]on iiitereffanter
V:iivratiirpioD-Mi örinnt. ^^aneOcn criflKint (im gloicOen
'Ikxlc.ci) bie ?Jtüitai^;icr'ii[t „Ter 5Jcue 'S)lnhix\ bie
biirrfiairS enropüiidjcS C^joprüge aufmeift unb bie

goi^ttiien 3i>ecf)fclf)03icf;ungcn ämi[d;en Teittfcf^Ianb
uiib bem ?ru§lanb, befonberä ^rantreiclj, in 'i)m=

pnlf)iirfier Seife förbcrt. ööcljft bebeutfam erfd}eint

bcr „Nouveüc Revue Fran<laise" angofnüpft unb
2li:feiitllcf>e3 üDcr bie 9)?öglid;feiten einer geiftigen
?(nnüf)Ln-ung ber öeiben 3?ationen gcfagt mirb. Ta3
SDe^ombevljeft ber Seitfdjvift mar augfdilie^ac^ ber
bcul|rf;cn ^id)tuug gcmibmet, eine 9tnt§oIogic treff.—«• 11

'***i'f*f
igayKS>wääg'j!-^'aB>g>iii'> "

lirfjer £eifUinoon in ^I^rS unb ^xohi. Waw Iiv3 bort

.^teiuvid) :''^aiin3 ii'ii'fl'ii*/ Icibeufdjaftlicl^ b^'ucgtc

Dioleffc „T:}r ^sinigliiui", ein: unficmoin id)öue di«

5al;[ung „Oirigia" uon ))M)m ^^Ohnil, gcbion.Mie ^5rofn

Udu H'ivrrC; ^;?üntcn, linmnntt, einen ?lO[d;!nlt au'3

einem Grinuevr.ng'Ondj beS fo fi]n!l.-atr;i]d]en mie [oft

uiibcrniiuten .C"!an3 Gavoffa, S^30Hi:d:c3 t^on Töblin

iinb 91b(or u:\h U)vi;d;e (^5obid)te j.tiigor uni> ji'ingfter

Tifljter, baruntH- ein iit:rvivd;cnb ^ef(c3 iu\\i frifd>?ä

i'on 83ert ^rcd;t.

-51,
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ADOLF SCHUSTERMANN

ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU
BERUN SO. 16. RUNOESTR. 22-24.

leitmgi Volkswacht
i

Adressti Breslau

Datums l \t5Sl*2'^

Bücher u. @^rif!ettn I

tci^t.^UIg vx JBÖel^noc^tet! erfd>emt ein 2)öppcl^fi bcs
feucnJOkrfur" t^as (mit iöeilräöcn oon §einri^^ 3JIanu, 5IIfre'b

3öBIiTt,'9W'^9 Catofi'a, 5tobert SJtuTil, Äk^tinb tinb uickn attbcretj^'

'ousl-c^ltefelic^ tier gütigen i>eutjd)«tT !Dt(f)tunfl ßctDibmcl ift. ^

z.//.n^.
Hamburger fccfio

Air«s*. Hamburg
4»

iinEZ.l92t

f
/

*» ./

# !

gieuc OTctfut", SUlünriKu"' öibt

/•^^^^f^Ä'm ÄtÄa5tIl;en-(lo\£) eine Vnnren^=
4h c;ncftt-MiV-1^ffm.^^^ ^^^^ si,,|t,,^|5 tycu laec beut liicr

riKuifl ä'^ll^"^
j;;%,;ef mtt JiSTr ?loucUe i.eriiel)mbat, beten iJlciftex^

am "<d)^"^u"^ JJ^^dU USr* ^rofaitet Don JKanfl reiben rirf)^an:

lid)tcit «neu »ü)etta|dn. ^^^^
| f^ ^. ,„„ Uli mann, 3ofet

S '
"^ ^

HM>Jm- 5l trb X ö b n n unb Wul ^ b l et. Clm f ttttjd)ca
^

?ieium«Ä'»Stt> 2)icbolb et'aW ben ©etotberad) heutig

beutjrf>et ütlctatut.

r?
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN Sa 16k RUNOESTR. 22-24.

^^'^OstSfcü-Zcitung
*dresset Stettin

Dßtam:
%tt „ftcm fttrt««

il)f[iiuiieii> 'ü «DisC^fU-gcnlTcit bc? tOO. P»icburt6tajv:> ?oftojf!v>«rth- d" «^»^«'•»^

fiiioficn Seift' beut i'^cDc.nleu uni> ö«r "ÄMrcbiflunfl bicffr rtcfiöf« g«(txgcK

^oitoflr^^i- t^Tpp^cit«. eine ©arnuufl cn b<K' luffifdie T^oK. bre :n»lBi>3»9

JTnb <'urPl>a bor »)€m UnlKit. bickr ^oftw itiAt ftßt bfjpabteii fomttit uiib

ieiiicm Atttum, bct \\\ pclilüd) rciiöiöien J?elanfl I»u)Jtjn<i)ltÄ) bovm l«.

vht bck er »eine ctUi^nbc «ird^ bcr ;)ufuntl mi! bei CttbviböXtc tbcutt-

Hott ^m 2l!ifchh!B iPftben bi§ bobm inc- 3)«ut)d)e ntd)t iibetfc$tf ;et^»*^

luö bi'm „lüßebmtj ctnt^- S-vbviftit.lktc^" orrnrnnrnd)!. ^itbTc/^t

ncr wit ?roiitrcidis ctfk'it 8<öriiifttUcTn fdjreibt um i«w «Mbtlmau
rincr

bf« m\ fdnDfTftCH .itflönnlictKn ^nnww 2tf«M»n(*.

/

J

tiidfe

bc.
UMbtlftmu?«

toeJJJcflur^ ^.kundien). ent^dlt in [einer ItWr^
5hij^nftr/ einen toerlODlIen 2Iuffofe üon ^fiömc^

^frl ^"^ ^rnBIent bcr beutfcö^fran^irifrficn ^c-
otfJff0/"' auBerbem iScitrage bon ^rtebridö 33 u r ^

135 eil': 2)te ^Öffnung auf gronfreidi bon Sufo
5 r e n t Q n : grei^anbel utib ^^rtebenööertrag bon
b-rtfe Sambl. ©efcöidöte Don ^amlo bem ©afeit
Jjon %lti^ toiiföiü. ^lu^ bem ficrmmenben 9luft-

^!? au öcn etcrnen ton ©iufem ^J^r e^a oltni.

lafi ^r^S!?-".
©tromungen be§ fteutigcn Stalten öon

Jtotea 3K u f i r , SBege aur ^unft J^\m^
Jcitrdjriften*

2) c V ^Ji e u e 9)Jcvfur. 3Jioiiot§&efte. §gb. bon (£. ^ r i
f d^. 5. ^a^rg.

,

®a^ t)orttec^<^nbe'^oppetf)eft biefer trcrttjollen 3<^itW^ift

gibt ein gute§ SSitb einer beflimtnten S^ic^tung in ber neueren

'ibidjtung, ®ebirf)te, bramotifc^e ©jenen unb eine 9?ei^e 9(^0*

öffT«« vinn finbem fünftterijc^en Sßert. ^ie 3sitfcf)rift

fc^icft ftc^ on, ba§ @rbe ber meilanb „9Jeuen Wunb[cl]au"
jutreten nnb eine gemiffc evnfte unb Quf SSürbe fjoltenbe
^id)tung ber neuen beutfc^en Jilun[t ou^uaeigen, in iebem
^aU, ein nottüenbtgeg unb banfen^tücrteg Unternehmen e«
gibt nic^t nur biefe ^ic^ter in S)eutfc^tanb, aber bo^ e§
Quc^ biefe gibt, beffen monen iüir un« banfbar freuen
©enannt feien in^befonbere öon biefem „^vn^", ber freilieb

S?"sf r?m ^cS^'!'
^'^^^m ift: $ang (Jarofla, 5(rnoIb Ulik

/
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^^^-Vu^a£t$

7

yceuQ ü^crfur' _
5?uÄin^r/ einen ffieriböffen Sfufföfe' Don 5t:iioma5 -.

jfrJ ^"^ ^roölem bcr beutfd)=fran^rifcf)cn 58c ^-

f

<5-^fJt0/t, auBerbem iScttrage Don ^riebridö iSur^»
'

uncnen), ent^dlt in feiner lefeten 1

/: ^ie Jdoffnung auf gronfreidi bon Sujo
'^rentano: greiüanbel uith '^rtebendbertrag tion
önfe ßami^r. ©efdöidite Don ^amlo bcnt öafeit
iimt msj^ i}tcmifom. SIu^ bem flommenben Stufen
^ni) au bcn Sternen ton ©iufetJDe ^^ r e^^ ortnt.:

^«A ^!^6kÖ-"r r^^^''"L""Öfen be5 öcutiöcn ^tcKen öon

Jtofea 2K u f 1 1 , 2Sege aur fünft ^1

ly Jleitrdjriftctt.

i S)er gjeue a>?cv!ur. 3Jipimt§6e[te. .f)gb. öon (£. ^rif d^. 5. ^a^rg.,
*

.t)ett 8/y. gjiiini^n, ;.V2iy

®a§ t3orticct^nbe^'ft)oppetf)eft btefer iücrtöoHen B^i^W^ift

j^ibt ein guteä ^ilb einer beflimmten ^lic^tunc) in ber netteren

i)ici)tunn, ®ebi(f)te, bramatifd)e ©jenen unb eine ?Rei^e 9^o*

. ^.. —" hobem fünftterifc^en SSSert. Xic äeitfc^riftüfffo rt nnrt

fc()icft (id) an, ba^ @rbe ber tueilanb „9ieuen 9tunb[d)au" an.
jutreten unb eine gemiffc ernfte unb auf SSurbe ^attenbe
9ltcl)tung ber neuen beutfrf)en <ilunft auf^ujeigen, in jebem
i^ott ein notttjenbigeg unb banfen^tuerteg Unternehmen, ©g
gibt nic^t nur biefe ^ic^ter in ^eutfc^tanb, aber ba^ eg
auc^ btefe gibt, beffen tüoHen tüir unö banfbar freuen,
©enannt feien inSbefonbere üott biefem „ßrei§\ ber freiließ
o^ne oHe äufeere 93inbung ift: $ang Saroffa, 5(rnoIb Uli^,
Slubolf (SJ. 53inbtng, 5llfreb Xöbiin, Sofef fönten, 9iegina
Uümann.

I
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Zeitungf/ . ^,
Ort: Uiip2^Jy
Datum:

-f;4r;;Ät^-;1^22

3ritfdjriftcn.
i

''S)cr ^JJeue aJJcrfur,, äKpimtSbefte. ^gb. bon ß. Sri)c^. ö.^atitfl.,

^a§ üorIiecj^nbe/^DplpeI6|e{t tiefer trcrtüoKen 3eitfc^ri(t

c^ibt ein gutes 33itb einer befltntniten 9iic^tunq in ber neueren
*

i)icl)tunn, ®ebict)te, bramotifc^e ©jenen unb eine ?Hei^e 9^o*

jjfff.rt \^^x^ firiiem fünftlerifc^en S33ert. Xie geitjc^rift

fcl)icft fid) an, ba^ ©rbe ber meilanb ,,9Jeuen 9tunbfc()au" an^
jutreten unb eine getuiffe ernfte unb auf SSürbe fialtenbc

9iid)tung ber neuen beutfc^en fünft auf^ujeigen, in jebem
goß ein nottpenbigeg unb banfcn^njerteS Unternehmen, ©ä
gibt nic^t nur biefe ^ic^ter in ^eutfc^Ianb, aber boB e3

auc^ biefe gibt, beffen Collen tüir unö bonfbar freuen,
©enonnt feien inSbefonbere bon biefem „frei§", ber freiließ

o^ne aOe äufeere 33inbung ift: $ang ©aroffa, 5(rnolb Uli^,
9fiuboIf (5J. ^inbing, 5llfreb 2)öban, Sofef fönten, üiegina
UHmann. \

^
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Zeitung: ÄölÜaei

Ort:

**

Datum

:

ii" ^j » t »

'

/ 0«r 0«i(f«e SreiJonMslioii».

anbttc au uerl)inbcvii flcfignrt fd;oiiit-
"'^"•u'^" '™')'; "'^ lUc*

fmaniicUen »cwttcsi bei- cnflli d)c.i Mcflitnmg. e i c 6cnr,e
l^a. ,

,„tb bcä bcutWjci gMiDanWetI ipermann Vut, V
l|«c 4«ortr,,9, 6en Vujo atentono bei b« ©lünbunö t.^'

>



#

1

1

Qiiä b^r öclomkn fitiirtöfllctjcu X^akr* unb ?film^

litecQtur, ftirle ^^ujauim<?ii[affonbc Hu';:t«jc üOcr Mc

X^CQt«rrun[t in ollen üönb^rn ctgän^en bi'n io«tt*

tioacn 3nl)art. lUtoii barf auf bie meiter« ©ntmtcf^

Iiing blefcr 3t'itM)rift neugkrtti fein, bie, ooii ^Maki

J)loii[fou qddt^i. Siiiuorct, iocuU) * SÄnuir ©eotge^

ajügot, %xi\tm 34onuirb u. o. ,)\i iftrcu S^atarbeitcni

,^^U. — öan§ Don *Sc6er in iüiünc^n fcnbct un4

baä l. biä 3 J^eft feinet un<?ntmegkn rUincn 3eit*

fd)dft .'Der 3iüicbelfifcl)" (5?erlng ^. ö. ®e*

bec, 9Jiüncf)cn), bic nirt nur uuon 93üct>eru, fonbcrn

nnrf) bon nnbcrn, ^ücl)ft tH.'f>cräigen^iuerten tultu*

retten 5)iniicn j^onbclt. 2)ic 9Jiitnrbo.iteT biefo^ Doc^

bilblicf) nuLgcftatteten brcifadjen §efte§ ncl)nTen fiel)

fein 3^lntt öot bcn aJiunb unb tücfen gemijfen

Dingen ^nrt an bcn £!cib, bic gcrabc in iyatjcvn bie

Dber^anb ^n gewinnen brof;en. ^2Ibet aucf) gegen ofl*

fdtä gtofficrenbe irultucnmngct to'nh \ad)lid) unb

mifeig Dorgegangcn, fo gv'gnt bic gcijtlofcn ^ilbbiU

tungen, bic mon ^eute in oielcn ^citfcbriften unb

!^Mud)evn finbct, gegen bie Vergötterung bcbenfHcl)cr

tUiobcgrö|',cn, fur^ gegen bic !SumntI)cit, in tt>clct)cr

?5orm immer fie onftreten mag. 8atirifd;e i»i)rif

unb ^rofa burcf)n)irft bcn crnftcren 3:c;rt unb leitet

hinüber an bcm litcraturftitifclien Xeil, bcr eine

flugc Uebcr(irt)t übet bic 9?euerfd)einnngen bcr

iG&tcn üDJonate bietet. — ^n 100. (Skbnrtgtng

5)oftox»iDffii5 feiert bic aWonat^frijrift „Z^i neue
SWcr'fni" (9JZünd)en, ^Ivcrlag ^CDer neue gjierfur"),

inbem fie unbcfannle 9lbfd;nittc auö bc3 Xirfjter^

„XogeDud) clmö etonrtftefleriJ" ^uin erft^m ^)lait

beut'fd) üerüifentrid;t. (Sfroim '^ü\d) fd)rcibt eine

©tublc über Xoftoiomffii, feviwc cntf)ätt bod ^ft
^nbrö CölbeS gro[;e Stubie über 6tenM)al, ©ruft

ftriecf^ '^üiffajj „'^om 6inn bor 5ßiffenfd)aft", ruffi*

fd)e iÜanornpDC)ic mn Serqei o^1^"i" »»^ ^^^^ ''^^^'

ucflc Düu D. iW. Montana. „"^i neue ajicrfut" 1

nä^rt Ti* Immer me()r bec Sorm bcr euro^ätjdjCtt

8citfd)rift oon bcr ?Crt ber „9iouöenc Sleuue fron*

caife". — Xic ,,Qo,m o tift i f li) e n SRonotS^
^eftc" (ijxft 24. unb 2r>., ^rliu W 35) cntDotten

tüie immer politifi^, U)ivtfd)QfttidK unb tultureöc

•Ärtitel, u. 0. über ben )ii^iebecaufban ^eutfd)(anb»,

über iöi^marcr.> etur^, über bic Vlgrorfroge, ba«

bcutirf)C ®fKrcd)t uldh, foiuie ciw« UeberMirf »ibec

%

Jcrontmortlic^er 3f?cbaftcm 3lÜiI5elm ^^Ufficr».

fyT^U ^ ^

/V



©ebic^le Don Xbcobor Tiiitblct itnö Jyerlamc'.

ÜJet neue ^.crfur. ^Icfc V>ox\ G. i^r\\^ f)ctnu«qrflc!»ct:C hjerttipric

imb «mfanntfitbc iIJJonal«f(iTift brirnt in iTircnt f^anitarficft u. o. folflcnbc

üöcilräßc: ?)a§ ?J?rübIcm ber kut[cf)'ftanjöftfd)cn iL^c^icbu'ioen t)on S^ontaS
'jRann; (Sefrfncfitf ton $>otnIo bcm C"*afcn Don Vir\^ 8ampc; ?lu5 bcm

I
ffammcn^c^ Shif^nnb jn tcn (Eternen boii ?tlerci 9icm{fch); 2)ic flciftincn

8tromnnncn bc§ beiiticicn ^taftcn fron ®. S^resjolini. 5^if ^ettfrbri

crfcftcint im^crlnn „'^n nette ^crfiit*'.

5cTau'?flCflcbcncn 3?Jonat§[d)Tift fXßIt§.'i?crIa0, 5?eipä'fl-®oF)l{«) btinflt lulo»
>«r j^;jiPtL urärfiticcn rebanfcnt- frr 5Ii'ffflö tonS^n ?)tn 9k_ ferner it. n.

•n ^

Du..:««,

4^^^



J&i;il|U|l.l|l|^||«

einem fwtcn erfcfitencnen irfrftrwrbiactt tPudö
büti JÄrien ^^itrcl. „fficbcraeburt bcr 3?iödit aiil bcm
^öaÜTcn" (2)iür(f»cn, ^rcimasfcn^S^frlaA) finbct fttfi fof*
«bcr ^aö: »»^cr f(XT>rnannte S5?iltfriefl 1914—1918 ifh
fne ben fHafimcn bc5 JDi-cbio^SIctumS au ftrcnacr. burcfi
ncn mcrfirürbicvcn G:f»'o.?mit§ acfcnnAci<f»nct SJZcb".-

(JctHTte ^ftifofofb-e iinb it^riif bei bcr Cntcntc, böf^t" f

arab'rtc ^^icrbimerfiorrtriiät bcr (^trokqic: bei ^tf
fanb bcTC<"ncn ^^>dflrnb:v7c yicrbimcnfionnrität in ^hi..-.
fot^fvc iinb JrtTliF unb mcb'O^nci'üfe Stnrr6«=t. foft fcrtm-ti*
b'ftifcfte etarrbcit bcr fo^iaIftr(ilcnif(f>:nn ^ü^rlmn.•' 8u
einem äln^dicn drncburS Tommt 2'^ürrrl« 2^ann in einem
ae-ftDoÜfn VluUaif. vbex ^^a^ Problem bcr böuti<fi*fran*

F^!^x^"^ <i^?4^^^ ""'« S^crfitr. 3rJim(f.en^. Sliicfi er.

f.nbct ben 2riT??Rnar^^fr^r*pm't tvr{ft«rf^^
Ijcionb r« h?cnn bie ^ron^ujfcn ba§ Gr<tebni§ b-eks „Grb<
erc nniffe.V in eine forer fifrf». moralif^e ?Iffare" mit
,/<::(fiiirb itnb llnidnili)*. „3äfcel" «nb .OJererfiliiareif füm*
m»crf-cfi itmfälf*en iroüten wnb Tommt ;;u ^:m <^äiluh,mk Xeut]ä\c nnb ^^rnnAoien einanb;r folanot nicfil^ mc6r
AH faacn toben, mie bie JtrnnAofcn ouf ihrem 3tanbpun!l
Derfiarrtcn. '^ah bie JWümtmcn taft in?aei'amt bei bct
tric 3:itrcr fie bcieirfinct. meb=o^cbarcn ^rMlofnffiie aiidö
na* bem SirkcK befnrren. aePt «ii:(t an« ^'-cAAoIint« itu
tcrcriantfm ^^citraa .<3>i< cieiftincn Strirmnnaen beS hnrt'u
nen ^Xfanm" tm fcfbcn ^eft beruor. — ^a§ ^anvarhcH
^»r "^^it tf (!)en jn it n b f dia n" i^criin. (V.rhr gj^ri/^n

u.m

•'



Dura nnl> Vfoibt7annoi>er.

anerftit^ Wlü\(S)a\). ^nWti be& ^inuarTicftes: ^ryomog^
SUhT'-n: 3um ^^^ro'erem b«* bcutfrfj-frait-öfl.djet! ^^cstelTUnoeii

f—

t5rTffbtf(^ 13iiT?d)fir: tMe Äoffniutg mif Srranfrctl) — l'ufol
renrciro: tVrdf>anbct wnb Webeite-T^^^^traa — ^-x'iU Q<imvli
^f<fi(f)te i>on .f^mtlo bcm önfm — Sflexel 9?<?nr?.oiü: ^ii* bent
imm^rtben 9?uf^l<Tnt> »ii bcii (Sternen — (r>mfei)pe ^kc.woHniä

Xh fl«ft!(tcn Strömjutoen be^^ fft'\\h<in Stallen — ^Ro^^jetJ
S^üüTTer: (^Hr\\t tmt* SCDcüWüm in 9?u?Uinb — ^canf ^tryief^vii

C;jcpre}TloTnItTVdKt SUhitly.ir, -- ^^olvcrt W-ifil: 9B*ae sur RnnW

A^CMiA.

li'Pt^



5mn 9fH«^«8

altem unb ficben flog»,

ir&ö* «^" tcttenbC9 3Bon

Sterne übet ha^^i 'S^ad^

©oit, öcitwben aus 2eH),

(3UU) in bcn 2lbcnb unb (in«!

a)enn boa dcra 11t ocrW^neu,

Unb b09 ßcben oetginß.

^enn ober irönenrocln

a>unhlcr ert>c fid) mifAt:

^llert bic Seele im Stein -—

(fcroiöe fiampe erllW.

^

S,tS«lc.. %i<»)lct uns. <5<^ttten.t entglitt.



Die geistigen Strömungen
des »teiingen Ita^n
Von Cinseppc PrczzoIini,"im.

I»t^r VerlHK „Der n»-ue Merkur m Münchi n

tritt iu .ieu letzten Jahren mt Pu' likutio en

hervor, die weitCHte Heacht.ing rerd.e..en >»e>n.-

„Mouat8l.»-f e", die Kssays a .8 d r Feder der

bedeutend^teu deutlichen Schnftst^ 1er ei.thal'en

uid au-, de en Ne j .hrhuumu.er wir i ac lol-

RPndc Ueberseir.ui tt
brluge.., si.'d «o allgemein

bekiunt, iatt sie weiter keiner Erwähnung »-e-

'^**'V.?e Le^erwet, die der Ent w». klung der

VerOffe tll. I.u.g. n die<«e« Verlaice- rn.t größtMn

Intere.-e entgeg n^ieht, wurde r,u Beg« n d,.He8

Ja re« d.irH. den Ausbau, der fU jeden ira

'offen liehe. Leb.nsoKanz neutb. hrh t-n „A u b-

fir.dM'OSt- »uf d.8 fr. di.Hte Uherrascht

Die Ri. htung, d.e„D.r neueMerku." vj-r

tritt, iHt vom de okratiHrhen <.e«ic t-,punk e

dBr.ha.. B. begrüßen und halten wir es fUr

Dötig. nu^ere Le^crkrein auf diese Neue.».-he.-

nunw-n (Di-- M na «bette table de.. 5., die. Auu-

lan. .|H.»i den 4. Jabrga. g) auf da- Mudrin^-

lichbte afi-ek«»"' *» machen.

Wenn das litcrlschc Leben Italiens einen

ernsthafteren Charakter erlangt hat, \venn

hewie um es in einem Wort auszudrucken,

mehr gedacht wird", so verdanken wir das

d€n beiden Philosophen und Kämpfern, die

in der be.nahe zwanzigjährigen Arljeit für

die „Critica" (gegründet 1903) den Bruder-

bund geschlossen haben. Croce ist nach dem

Frkden auch Unterr.chisminister gewesen und

hat in d.eser Eigenschaft versucht, m die

schwer kranke Schule eine radikale Reform

hineinzutragen: die staatliche Abschluß-

orfifunq; aber ein elementarer Mangel an

politischer Geschicklichkeit hat alle seine tief-

durchdachten und bis ins Kleinste ausge-

arbeiteten Entwürfe scheitern lassen, und man

sieht nicht, wer sie nach ihm wieder^r

nehraen und verwirklichen könnte.

Ihre Schüler sind viele ~ Guido Ue

Riiggiero, Mario Casotti, Ernesto Codignola,

Giuseppe Luuibardo-Radicc, Giuseppe Saitta,

Luigi Russo, Piero Gobetti — und sie ar-
j

bellen auf den verschiedensten Gebieter^abcr i

es hat vorerst nicht den Anschein, al^^ltcn
|

sie dem italienischen Denken neue RicfWmgen ;

weisen, das zu einem traditionellen Weg .

zurückgefunden hat, indem es an Spaventa,
|

an Vico, an Campaneila und Bruno wieder
|

anknüpfte.
Die Literatur strebt nach der Symmetrie,

!

dem strengen Maß der Klassiker; ich meine
j

natürlich die ernste Literatur, nicht die
j

Serienfabrikation von mehr oder weniger

pornographischen, mehr oder weniger lang-

weiligen, mehr oder weniger nach dem
Muster dieses oder jenes Modeautors her-

geste.lten Romane und Novellen. Guido da

Verona, Mario Mariani, Pitigri.Ii haben Auf-

lagen von zwanzigtausend oder hundert-

tausend; CS sind ungemein geschickte und

fähige Handwerker, mit Kunst haben sie

nichts zu schaffen.
», • .^- u *

Der Futurismus ist zu Ende. A\arinctti hat

keine Gefolgschaft. Die Besten haben ihn

verlassen. Papini ist katholisch geworden,

Soffici verehrt Manzoni, Palazzeschi zitiert

mit Ergriffenheit Dante, Govoni schreibt un-

tadelige Romane und Novellen nach allen her-

gebrachten Regeln. Nur in der Provinz gibt

es noch ein paar Futuristen, aber auch sie

verwenden nicht mehr das „Wort in seiner

Freiheit". Zeichen der Zeit ist „La Ronda",

die römische Zeitschrift, die, auf eigene Er-

findung verzichtend, ohne alles gegenständ-

liche Interesse den Kultus von Lcopardi pre-

digt und in akademischem Siil die Bibel

oder Hamlet nacherzählt; ihr Haupt ist

Vinccnzo Cardarelli, ein vornehmer, wohl

auch etwas hochmütiger Schriftsteller von

gehaltener, zuchtvoller Eleganz. Der Im-

pressionismus, die Vorliebe für Momentauf-

nahmen, für farbige, r >-

SlHzJOT^TÜ^T^TTTTn^srTIWHng^warundeiH
paar kleine Meisterwerke wie das „Giornale

di Bordo" von Soffici und die „Giorni di

festa" von Papini hervorgebracht hat, ist

aus, für immer dahin. Papini hat soeben

ein Buch von sechshundert Seiten geschrieben

und strebt nach der großen Komposition,

nach der wohlgeordneten Erzählung^ nach

der Wiederanknüpfung an die alten Formen.

Ja, einer der größten Erfolge des letzten

Jahres ist ein episches Gedicht in Stanzen

gewesen, der „Boccaccino" von Balsamo-

Criveüi, das ausgezeichnet als Befähigungs-

nachweis zur Aufnahme in jede Akademie

dienen könnte.

Und wie mit den Formen, so kokettiert man
auch mit den Ideen der Ordnung. Zur großen

Verblüffung und einer allgemeinen Neugier

ist Papini, der Verncincr, der absolute Atheist,

der Verhöhner aller Moral, wie ihn die Zeit

Schrift „Lacerba" kannte, wirklicher Katholik

geworden und hat die „Storia di Chrislo"

geschrieben, worin das Evangelium so buch-

stäblich genommen wird, wie es die letzte

Bäuerin des hintersten Dorfes nehmen könnte,

und so relhorisch ausgeschmückt, wie es ein

Fastenprediger in einer Bergkirchc aus-

schmücken könnte. Dieses Buch hat ein ge-

waltiges Aufsehen erregt und wird bereits in

drei oder vier Sprachen übersetzt; und doch

ist es kein christliches Buch und besitzt auch

nicht eine der christlichen Tugenden; es ist

geboren aus der Kriegspsychose und der

Revolutionspsychose und der Psychose des

Chaos und des Zusammenbruchs aller Ideo-

logien; da Philosophie, Politik, Leben, alles zu

zerbrechen und zu stürzen schien, hat sich

Papini der Kirche in die Arme geworfen, um
einen Glauben zu finden. An seiner Seite

wettert und schleudert Verwünschungen
gegen die moderne Gesellschaft ein Untcr-

Bloy und Vizc-Veuillot, Domenico Giuliotti,

mit seiner „Ora di Barabba". Aber icir

glaube nicht, daß aus dieser ganzen lite-

rarischen Bewegung eine Bewegung des

Glaubens und dyyieuen Lebens hervorgehen

wird. Das Best^fcas die Katholiken schaffen

können, ist der^^artito Popolare, das heißt

eine politische Aktivität nach dem Muster

des deutschen Zentrums, aber bar jedes echten

religiösen Lebens. Das rcügiösc Leben fließt

auch im heutigen italienischen Katholizismus

nur matt; der Modernis, der es neu be-

leben wollte, ist zu Ende, seine Anhänger

sind zerstreut, sei es, daß sie sich der Kirch«

unterworfen haben oder aus ihr ausgetreten,

ausgewandert, Journalisten geworden oder

ganz einfach verhungert sind, ohne in (>er

breiten Masse des Klerus ein Ferment zurück-

zulassen. Der "einzige, der noch übrig ist,

ist Ernesto Buonaiuti, Priester und Professor

der Geschichte des Christentums, dem man
viele wertvolle religionsgeschichtliche Ar-

beiten verdankt und der zwar oft von der

Kirche verdammt worden ist, aber stets sich

wieder mit ihr ausgesöhnt hat, und der durch

seine Freundschaft mit dem Kardinal Gasparri

auch im Journalismus und im politischen

Leben einen bemerkenswerten Einfluß in

einem eher internationalistischen, nittia-

nischen, antifranzösischen und anti-englischen

Sinne ausübt.

Alle diese sind Männer der Generation

vor dem Kriege und haben ihre moralische

und intellektuelle Physiognomie bewahrt.

Papini ist zwar katholisch, aber auch ab
Katholik bleibt er stets der Rüde, der bellt

und beißt; er hat nicht wie der Bruder Wolf

des heiligen Franz seine Sitten geändert.

Mussolini ist nicht mehr Sozialist, ja er ist

das räudige Schaf der Sozialisten, seit er,

infolge seiner Einstellung zum Krieg, zur

Gegenseite übergegangen ist, aber er ist noch



immer cm diktatorisches, revolutionäres Tem-

perament, und seine Aktion bewegt sich

weiter auf derselben Ebene.

An wirklich Neuem q^i nach dem Krieg

qab ÖS nur eine großPienttäuschung. eine

allqemeine Desorientierung der Geister. d:e

zuviel gehofft hatten. In keinem anderen

Land vielleicht wurde der Idealismus Wil-

sons so ernst genommen und so ehrUch und

tief empfunden wie in Italien. Um so trau-

tiger war dann das Erwachen. Der Vcr-

sailler Vertrag erregte von Anfang an Ab-

scheu und erschien als ein Verrat an den

Idealen, um derentwillen die Massen vier

lahre lang in den Schützengräben gebheben

waren. Die den Krieg geführt hatten für

eine bessere Menschheit, für einen brüder-

lichen und gerechten Bund der Völker, der

den Krieg beseitigen oder beschränken sollte,

waren nicht minder enttäuscht als jene, die

ihn gewollt hatten, auf daß Italien sich über

seine natürlichen Grenzen hinaus vergrößere.

Zu dieser Desorientierung der Geister kamen

noch die praktischen Schwierigkeiten der

Demobilisierung: Studenten, die ihre Studien

unterbrochen. Angestellte, die ihre Stellung

verloren hatten, Angehörige der freien Be-

rufe die sich von denen verdrängt sahen,

welche den Krieg nicht mitgemacht hatten,

neuer Reichtum, ungerecht gewonnen und

roh zur Schau getragen; von ferne wart

das große Feuer der russischen Revolution

auf alle Gesichter einen rötlichen Schein, der

erhitzte und alle ein wenig revolutionär er-

scheinen ließ. Daher Unzufriedenheit, Neid,

Haß. rebeUische Gefühle. Streiks und Dis-

zipliJilosigkeit in allen Lagern.

Auf die Massen übte die russische Revo-

lution einen wahren Zauber aus, a«ni sich

wenige zu entziehen vermochten. RuBlana

schien wirklich ein Garten Eden geworden.

Aber in dem Maße, wie allmählich Nach-

richten über den Zustand der Dinge durch-

sickerten, zumal von Seiten sozialistischer

Abgeordneter und Beobachter, flaute die Be-

geisterung ab. Der grobe Materialismus, zu

dem der itaUenlsche Sozialismus die Massen

erzogen hatte, ließ sie vor dem Schauspiel

des Hungers und des Schreckens erkalten.

Sie hatten geglaubt, die Revolution werde

Italien in ein Land der Fülle verwandcb
— wenn nicht, so war es besser. Sklaven

des Kapitalismus zu sein mit einem kleinen

Beefsteak auf dem Tisch, als Herren,

aber ohne Beefsteak auf der Tafel.

Der Marxismus ist bei uns nie sehr lebendig

und volkstümlich gewesen, und mit Ausnahme

der glänzenden Abhandlungen von Antonio

(nicht zu verwechsebi mit Arturo) Labriola

hat er nichts Originales hervorgebracht. Un-

sere sozialistische Literatur ist sehr weit weg
von Marx. Vor kurzem sind die Schritten

von Bissolati. von Turati und von Treves

gesammelt worden; bei keinem findet sich

eine Spur von Marx, es wäre denn in ge-

wissen ironischen und zerstörungslustigen

Hieben bei Treves. Und der Kommunismus
ist auch bei uns unfruchtbar geblieben. Nur

eine Gruppe von Turiner Intellektuellen hat

eine Zeitschrift gegründet. „L'Ordlne Nuovo;*,

die zwei Jahre dauerte und wirkliche Ori-

ginalität bewies. Diese Gruppe bestand aus

Studenten, Advokaten. Professoren, die m
enger Verbindung mit den revolutionären Ar-

beitern der großen Automobilindustrie (An-

tonio Gramsci, Tasca, Terracinl Umberto u.

s. w.) standen; sie verfocht die These, daß

das italienische Proletariat sich in seinen

Betriebsräten (Consigll di fabbrica) einen

eigenen Organisationstypus geschaffen habe.

der den russischen Sowjets entspreche, und

wandte sich gegen die Vertretung nach Bc-

r^klassen, die nur Bürokratie und reforrai-

sSPes „Mandarinentum" züchte. Die Zeit-

schrift hat einen bedeutenden Einfluß gehabt,

sie ist außerdem der Kern der späteren kom-
munistischen Partei gewesen und In der Folge

ihre gclesenste und geschätzteste Taoes-

zeltung geworden, hat aber mit der Um-
wandlung zur Tageszeitung viel von der

gedanklichen Kraft verloren, die sie als Zeit

Schrift besessen hatte. Doch die Zelt der

Leidenschaft für die russische Revolution, die

In der Episode der Besetzung der Fabriken

und in der Forderung nach der „Kontrolle"

durch die Arbeiterschaft gipfelte, ging rasch

vorüber. Heute ist sie längst erledigt.

Der Fascismus hat die Oberhand gewonnen.

Ich rede hier nicht von Politik. Der Fascismus

ist nicht nur Politik und nicht nur Interesse

oder Aktion oder materieller Kampf mit Re-

volvern. Handgranaten und Brandstiftungen

gewesen. Der Fascismus ist auch der gei-

stige Ausdruck von Vielen gewesen, die.

nachdem sie den Krieg mitgemacht, nicht

ertragen konnten, ihn von den Sozialisten

und Kommunisten verunglimpft zu sehen, und

die die nationalen Werte retten wollten, die

er bedeutet hatte. Es sollte eine soziale

Ordnung bestehen bleiben, in der das geistige

Erbe Italiens fortdauern könne, ohne Schiff-

brüche befürchten zu müssen.
Zweifellos hat in diesem letzten Jahr eine

Neuerstarkung der nationalen Gefühle statt-

gefunden. Nachdem einmal die erste Un-
zufriedenheit der Nachkriegszeit verraucht

war und das russische Experiment In seiner

aanzen Tragik sichtbar wurde, geschah zu-

letzt, was immer geschehen ist, daß nämlich

das Volk für den Krieg Neigung zu em-

pfinden begann, den es gemacht Und für

den es aeblutet hatte; ist es doch mensch-

lich, s^»igenes Geschöpf zu lieben, um so

mehr. iBhn man dafür gelitten hat. Der

Fehler der Sozialisten ist gewesen, dieses

psychologische Phänomen nicht zu begreifen,

und ihre politische Polemik ausschließlich auf

den traurigen Folgen und den Verlusten öef.

Krieges aufzubauen. Zwei Jahre haben ge- \

nügt, um diese Polemik gegen sie selbst zit '^ -"

wenden. Die Gedenkfeiern für den Unbe-?^^y•'^

kannten Soldaten haben, trotz ihres offi-

ziellen Ursprungs, diese tiefe Veränderung

der Gemüter geoffenbart, da alle Klassen

und alle Länder daran teilgenommen , haben, i. .^,

Das Natlonalgefühl ist also nach dem Krieg

viel stärker entwickelt. wenngleich sein

Wachstum auch schon vor dem Krieg zu

beobachten war. Der Krieg hat es beschleu-

nigt und leidenschaftlicher gemacht mid

diese Leidenschaft hat ihr Gutes wie ihr

Böses. Man wird heute z. B. die jungen

Italiener sehr viel weniger ocnfijt finden ak
früher, das. was in der f^remde geschlelit.

zu bewundern, und sehr viel mehr geneigt,

die materielle so gut wie die geistige Pro-

duktion des Auslandes durch die nationrile

zu ersetzen, danebi'n auch viel leichter ent-

schlossen, sich ins Ausland zu begeben, um
mit den Fremden die Konkurrenz aufzu-

nehmen, oder In die Kolonien, wo ein freieres,

kriegsmäßigeres Leben als daheim sich zu

bieten scheint. Der italienische Student, der

früher auf Kosten sehicr Familie ein ge-

dankenlos-ausgelassenes Leben führte, fühlt

heute den Stachel der wirtschaftlichen Not

und sucht — etwas in den Annalen der

Universitäten Unerhörtes — eine Anstellung

zu erhalten, zu arbeiten, zu verdienen, um
zu leben, und ist erwachsen vor der Zeit.



SPSfe^Ersätz für die von den

Während er früher antiklerikale Tendenzen

hegte ist er heute religiösen^tiramimg^n

und 'Bedürfnissen viel zugäi«her, be-

schäftigt sich (wenigstens elne^mderhcit)

mit religiösen Studien, wünscht in der Uni-

versität eine Antwort auf die geistigen

Probleme und praktischen Notwendigkeiten

zu finden, fordert von seinen Professoren

mehr Leben und mehr Wirklichkeit. Uebcrall

haben sich die Studenten sehr stark am hs-

clsmus beteiligt. ^
Rber neben diesen guten Seiten des Na-

tionalgefühls und des WlrkUchkeitssinnes der

kigend treten auch gefährliche Anzeichen her-

vor Das ESewuBtsein. einem geistig und

leiblich geeinigten Europa anzugehören, un-

terwegs zu sem nach einer besseren Gesell-

schaft, ist fast ganz verloren gegangen, miß-

trauen und Haß gegen die Verbündeten, Miß-

trauen und Argwohn gegen die Feinde herr-

schon vor. Die Jugend gewöhnt sich, nicht

nur - was kein Unglück wäre - die Mensch-

lichkelts-, sondern auch die Mcnschheitsideale

mit Verachtung anzusehen; sie glaubt an

die Gewah lind an das Spiel der Inte-

ressen; und viele Jungen, die sich gezwungen

sehen, sich einen Platz in der Welt zu er-

obern, setzen sich rein materielle Erfolge

als Lebenszweck.
.. ^ ut

Andererseits ist es seltsam zu beobachten.

wie allenthalben neue ländliche Schichten sich

röhren die bisher nie am nationalen Leben

teilgenommen hatten. Die Landbevölkerung

hat sich dem italienischen Risorgimento fem-

Qchalten oder es bekämpft; 1848 war sie für

Qestcrrclch, 1866 widerstrebte sie im Süden

der nationalen Einigung mit dem Aufstand

des Brlgantentums. Heute schließt sie sich

zu großen organisierten Massen zusammen;

sie hat hervorragenden Anteil am Krieg ge-

nommen; sie begimit sich i^hrer lni|jessen

bewußt zu werden; sie druckt auf diBpanze

Leben der Nation, noch in ungeorancter

Welse, aber bereits mit spürbarer Wi/kung.

Der Krieg, für den sie so viele Kämpfer

geliefert hat. Ist für sie ein P^f'^/s^hem

aewesen. der ihr neue Rechte erschlossen hat.

Für mich liegt hier das bedeutsamste ge-

schichtliche Faktum des Augenblicks, denn

die Bauern fehlen im italienischen Leben seit

Jahrhunderten, und zwar nicht nur im sozialen

Leben, sondern auch in der Literatur die

stets Werk oder Zeitvertreib gebildeter In-

tellektueller gewesen ist. Vielleicht haben

wir erst m unseren Tagen die erste ita-

lienische Dichtung aus der Feder von Schrift-

stellern gehabt, die nicht Latcm konnten.

Zeichen und Verheißungen sind auch sonst

zu gewahren in dem Maße, wie sich all-

mählich nach der Verwirrung der ersten

Friedenszeit das Gleichgewicht wieder her-

stellt Aber noch sieht man keine Gruppe

von jungen Dichtem, die morgen eine Direk-

tive zu geben vermöchten. Vor dem Krieg

hatten wir eine Hochblüte von „kleinen Zeit-

schriften", die. wiewohl klein und arm. von

Jungen geschrieben und wenig verbreitet,

doch voll von Ideen und reich an Be-

geisterung waren und jeden Monat einen

neuen Autor oder ein neues System ent-

deckten. Es war die Zeit des Leonardo ,

der Voce", der „Lacerba". der ,.Prose ,

des .".Hermes", der „Unitä". Heute sehen

wir nichts ähnliches. Die neugegründeten

: Zeitschriften sind alle ein wenig gravitätisch

' Die beste, der Mailänder „Convegno .
ist

1 ein Salon, der mit einer ^gewissen GroB-
• zügigkeit der Ideen und Hochherrschaftlichkelt

der Allüren Schriftsteller aus der guten Gc-
• Seilschaft empfängt, ohne ein eigenes Banner

zu erheben. Sollen wir glauben, daß die

Jugend erschöpft ist? Ich meme nicht.

Vielleicht bereiten in eben diesem Augen-

blick uns unbekannte Kreise und Gruppen

oder Einsame, die für sich denken und for-

schen, die Ideen vor, die die kommenden

Generationen leiten werden. Noch haben s e

sich nicht hörbar gemacht, noch keine Zeit-

schriften oder Bücher veroffenthcht, aber

sicher sind sie vorhanden, denn unmöglich

kann es, selbst nach einem Krieg, eine Ge-

neration geben, die blind für dip Ideale und

unfähig wäre, ein neues Wort zu sprechen.

Von allen Seiten warict man. Dieses

Schweigen bedeutet nicht Tod, sondern Hoff-

nung. Es ist auffällig genug, mit welchem

Eifer heute in Italien aus allen Literaturen

übersetzt wird. Kein Professor und kein

iunqer Sprachenkenner, der nicht irgendeine

ausländische „Entdeckung" lancierte Was
man nicht in der Gegenwari und nicht dies-

seits der Alpen findet, sucht man in der

Vergangenheit und jenseits der Alpen. Trotz-

dem wird die Trennung von den fremden

Nationen immer fühlbarer infolge der Va-

luta, die heute eine stärkere Schranke ist

als selbst der Krieg. Sogar das französische

Buch wird in Italien zur Seltenheit, und.

um ein englisches zu kaufen, muß man eüi

gebildeter Kriegsgewinnler sein.

Es tut not, die „Republik des Geistes

neu zu gründen, die unseren Schriftstellern

des 18. Jahrhunderts so teuer war. Viele ver-

schließen sich noch im nationalistischen Irotz,

viele jedoch sehnen sich, in Literatur und

Philosophie wieder einen europaischen Atem

wehen zu fühlen. Einige Denker klagen und

beweinen das Gewesene. Ferrero zum Bei-

spiel Ist ein düsterer Unheilsprophet ge-

worden und Sicht das Ende der modernen

Kultur nahe, die irrig nur auf Quantität ge-

baut sei und der ijLalltät entrate; Adriano

Tllqher, ein verdl^^oller junger Denker,

sieht gleichfalls di^zeitgenössische Kultur

an den Kapitallsraus gebunden und zum

Untergang bestimmt, indes an ihrer Statt

eine neue proletarische Kultur sich erheben

wird; aber auf uns, die wir zxfrischen beiden

stehen wird das furchtbare Dunkel eines

neuen 'Mittelalters sich herabsenken, und wir

werden an Hunger und geistiger Öde, Skep-

sis und Ausschweifungen zugrunde gehen.

Diese düsteren Visionen werden jedoch von

der neuen Generation nicht geteilt. Zwar

hat sie noch nicht Ihre Rätsel enthüllt und

noch nicht gesagt, welches epochale Wort

Sic an die Mauer des Weges zeichnen wird,

den sie zu durchlaufen berufen ist, aber

Sie scheint nicht von jenem Lebensüberdruß,

jener Arbeltsunlust und jenem Glaubensmangcl

erfaßt, die das Ende des römischen Reiches

kennzeichneten, auf das die Propheten des

Untergangs sich so oft berufen. Die chao-

tischen Bewegungen, die Intel ektuellen Spe-

kulationen, die sonderbaren Hoffnungen, die

sich regen, zeigen, daß Leben ist; ja selbst

die ParteikämpTe. an denen ^mraer größere

Massen und neue soziale Schichten teil-

nehmen, weisen auf einen großen Prozeß

der praktischen Demokratie und auf ein im-

umfassenderes Gefühl für JfaJ»enische Wirk-

lichkeit. Der Krieg hat die Gedanken und

die Gefühle von früher nicht neugeschaffen

aber bedeutend verstärkt und erweiteri. und

vor allem hat er die sozialen Schichten auf-

gewühlt und viele Klassen, die bisher dem

kulturellen Leben "allens fernstanden an de

Oberfläche und zum nationalen BewuBtsem

gebracht. (OJ)ersetzt von Dora Mltzky.)

\1



'"^"^ÄLrflb"gtf6ti^"nöcTf gröbere' ,MustriarisiG-

runq Ueulsch ands das nackte Geld her-

einzubekommen und darüber die gesamt-

nolit sehen Kons/-\enzen außer Acht heß.

Sehr oft ist bfohn Staaten mit starker

konsequenter Äenpolitik, viel Unheil

SaSurch entstanden, daß die allgemeine

Reife für e nc enlsprechende Innenpol.tik

fehlte und so die erfolgreiche Außen-

politik sich an falscher Stelle bescheiden

niMBte oder doch innen nicht das cnt-

s rechende Aequivalent fand. So ist

zum Beispiel Clemenceau wohl m»t den

politischen Revolutionären, aber nicht m.t

den ökonomischen Reaktionaren fertig

neworden. Uebcrall aber wird zu wenig

beachtet, daß die Finanzprobleme ge-

wissermaßen gar keine Finanzprobleme

sind oder zu sein brauchen, daß eine

Identität von Außen- und Innenpoiit.k der

Punkt des Archimedes ist, von wo sie

wahrhaft „aus den Angeln gehoben

werden können.

Der tschcchsche Imperialismus und de

MlnoFlt-ten. Gc.egenll.ch der letzlen Tagung

der vereinigten Völkerbundligen i^ ^W'^"

wurde seitens der östcrrcich.schen yolker-

bundüga die Frage nach dem Minoritaten-

schutz an die Tagesordnung gesetzt wobei

die tschech sehen Vertreter m.t Rucksich. auf

das in der Is.h.chos.owakei heri sehende Ge-

waltsystem schlecht abgeschnitten haben. Nun

soll diese Tagung im heurigen jähre in Piag

abgehalten werden und der tschechische Im-

perialismus ist deshalb bestrebt die Frage

hach seinen „Minoritäten" - die bekannt-

lich keine Minoritäten sind und die nur der

famose Friedensvertrag zu solchen gemacht

hat, au: andere M noritätcn. de wi-klche

Minoritäten s nd. abzu'enken. Interessant ist

und typisch tschechisch-impcnalislisch. daß

^^ ^ 'einea

Machhpruch dl? ai^ vilrtschafllkh? Zu-

sammengchö Igksit sämüichar Staaen der

Monarchie dekrell?rt werden, so würde

sich ti2 ö.terreichisch-ungsrische V?^luta

meiner Bcrcclinung nscli um d iS Vielfache

erhöhen. Das ist nur natürlich, denn so-
j

fo-t würde die gesunde Weciiselwirkung

in diesem einheitlich gedachten und hi-

storisch gewordenen Wirtschattsgebiet

wieder einsetzen. Nicht Paris, sondern

Wien würde das Banater Getreide statt

des unerschwinglichen amerikanischen

Weizens konsumieren, alle künstlichen

wirtschaftlichen Hemmungen würden fal-

len das Problem der Rohstoffversorgung

auf dem Gebiete der heutigen Monarchie

wäre gelöst. Hier hcb-n die Fredens-

verl äge sinnlos Wert^ zerstört, ohiic an-

dec an ihre Stelle zu setzen. EH2 Tsche-

chen und Jugoslawen leiden an dieser

furchtbaren Wer'.z-rs'örung el>enso wie

die Ungsrn und cli? D<:ulschös'ei reicher.

Es leidet darunter die ganze We t.

Bau einer Äiineralölfabrilc in Ouval In

Böhmen. In der unläig^t abgehaltenen

a o Generalversammlung der „Petrolea

Petroleum A.-G., wurde der Antrag au

Eriichtung einer Mineralöl. abrik in Ouval

genehmigt. Von Sd^en des Verwaltungs-

rates wurden die besten Hoffnungen tut

die Zukunlt zum Ausdruck gebracht und

betont, daß die Gesellschaft mit den tand-

schen Sparkassen, cieutsc— -

Vorschußkassen und den betretJenden

Verbänden zum geldwirtschafilichen Sam-

rrlÜl und Stützpunkt dieser Volksgeld-

an^alten ausgestaltet werden, wird sich

aber, auch auf dem Gebiete der deut-

schen Industrie in der TschechoslowaKei

zu bestätigen haben. Weiters wird sie

auch durch ihre Emissionstätigkeit neben

dem statutenmäßigen Hypothekargeschäfte

insbesondere den Kommunalkredit pllegen.

Die konstituierende Generalversammlung

hat am 8. Jänner 1922 stattgefunden. Die

Centralbank der deutschen Sparkassen in

Wien besitzt Filialen in Prag und Brönn,

ferner Zweigsstellen in Aussig, Jägern-

dorf und Trautenau. Die Oesterr. In-

dustrie- und Handelsbank besitzt Filialen

in Reichenberg und Troppau.

Naphtagcwinnung in Baku. Während der

letzten vier Monate 1921 betrug die Naphla-

gewinnung in Baku insgesamt 50 Millionen

Pud wovon auf die einzelnen Monate fol-

gende Mengen entfallen: September 11,600.000

Pud Oktober 12.600.000 Pud. November

Jägcrndorf, Tschcchoslovakei.
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rOJIOCTbjolfO I
-•«k.

OMUO iienpe;i,HO

cpy no.iv'iu i^,

icy, HBtlButii-

cecT» no;iapoK]
— no i\b;ioMy

acTtn BT;!^a-TO—

b TEO — 6h-

rKaMT> MocKDa-
niJiach. M3D03-
uasKarh nyio-

6pa.ICH CT»1J8J^1»

)TCii, nyvTo n.>

3Xft« ({lupKaiorb

jiomaxT» crpy-

5rb H iiyiaioTc,«

WHTT» «HBTepsa^

rrpoü ycirfejiKoft

t 396 BaiTb ee
•.Tapoft MjiijiinKa

5631» BcpXHMXTi

, yDi!,'inMT.. lipo

f :ji, npH KMCM ;i

coGect^onaHU,
)ora.Mi Bxo;!^BU-

mn &|)HiSKaM8:

loncHTu!»
in H jiioÖODb!»

I» «nyxemecTBio
|mu npOTüiieMT»

n aTe?CT>, b:;i

CTapoft MHoro-

ro,^. CT. nw-
fCKHlTb OpKOOT-
Tontn nocnjio:

liMaiKHnHCTaMii.

[0 ^po^^fTTb no
TTJIbMeHM H3T»

n. «PyccKiDCb

\u \vsh xyj^o-

nji,ca.JiHf*Tiir,

|a()HCToü pac-

ycu:
>Kf. copoiroBi.

|7I0Cb KIiHIlMl»

'tCHO CTaJIO,

iviniiKaMt».

(ua «^OporHJia

lUaTOMKOMT»,
llaTyi/iKh flTo

Irpa.TT»! DTOTii

jnoTCJT, Kyjib-

rb M:iHiimeKTi

)a,T,a noiiiMM-

FjnaTb ua mo-

noÄoopajiacTü MaryiuKa, no,T,noji3.ia. Cmo-
ipuTb ÜT, o'iu HonoMy Mipy, CKajiHTT> 3y6w,
XOiiei'b aCIlTb H JKHptlb.
— Bpbicb, ciapaa!
He yil,iorb, ho cnpaqeTCJi. Ha Bce conia-

caa, Ko BCGMy roTona. (K).

j|PBlf(iHISH3ilbSliCOBlT3!BiOI!Gll!

Ha 3Ty Te^ry r. Jleo MarJECb, noct,THßmIii

coß. Poc<!iio, upo'ieji^ 20 aiiBapa bt. 3a.it

«CeiieccjoH'b» jiOKja,'?i> na HliMcuKOMi» aauicli,

KOCuyBUiHci» uocwit»;toBaTcji>HO Bonpoca o jios

riojKeiiiH coBliTCKOiX) 'xeaTpa; aiiTeparrjpu j3(

UepKBIT.

B-L ooö. PoociH cymecToyioTb xp« itareiv-

piH TeaTpoBT.: nacTuue, airronoMHuc h rocy-

jiapcTßeJinue. AuroHOMiji jiapyeTCji »lacTnojry

Tearpy B^ bhä* ocoOofi npiiBiuicrin, Focyjpi^-

CTBeuHwe Teaipw — aio öHBiiiie HsraepaTop-
cjde.

CoBtTCKHXi peJKJicccpoBTi ?aTpy]pinen>

pniTb TpeöyeTb otl nhe<7B bi» nepByw JinHi»

Jtt>ficTBm ariiT3iilonnaro, ct. «itAn, Hecorjiac<jirh

JyHa^iapcKiÄ. Bi Mocirßt cnopnn» o6t» Mö-
cenoBCKOÖ «Hopt>. Ojihh Aoi^aaunaiorB, qro
.iTo—nbeca ÖyTirspciran, Apyrie, «rro öna

—

'

;ipa»ra iiiijpiBn,iyajijicTHiecKaji. TaKOBo jkc ot-
Hoincnic pyiiOBO^flimixi KpyroBi itb OcipoB-
CKOitfy.

Onero bt> PoccIh HtTT» peBOjnonioimot
^ipa'MH? Orroro, tto ;pa 'ßojrtmeBHKOBi cy-
'mecTpycTi» .iDuiL Kpa€Hoe jutöo oijoe, peh
BOaiOUlfl, JIHOO KonTpi>-peBOJiioniH. IlepBoc

—

norm; acTCH, LTopc<j~npewt;iyeTcn. ^'e OBtKi
jKe cocTOHTb H3T» CBtia H TtHfl. IIo;?<TiBjenic

oj\noi1 CTopouH ero ncHXRKH, neiraötiKno Bje-
'icTK arpo'fiiK) Bcero TBop^cciraro j^yxai

BTopan irpH^iHiia orcyrcrnifl pPROJwuioHHoß
Apr.^H 3aK,iio'iaeTCfi di»*tomt., mto craptic thh
HM paormTu, a hobwc cm(^ ho RMJimi.iHGt

oiwHiarejibHO. Ht.rr. y>Ke hh cT»paix) KperTwir
HHHa, BH paCk>'iaTo, im öyp-/icya.

B(rb oBH—Bi nponecci co3jianiii, bi pn-
JKeniH. Mxi hoblio ihbu en^e;> iio yctanoBJi-
JiH€i>, H nxT, Tpyjjno vjiobiiti., Kann» Tpyjpio

$H^u^HpoBaTt ho-ictt, I^ra^^..

JlirrepsTypa.

üpaan. rt> cob. Poc^Ih ntrb. Ben» JuprrKai

H npDnaraiFjta. Ectt> jrpaMaTii3H|K)BaaHUii npo-
noBt/iH, Knrf. iiaiipiiMr.p'i,, jibecbi ^lyna^ap-
CKan>.

KaiKiC BonpocH Bojirryio'n. pyccKir^tT. #rr'Mj

paTopoiTb? rjiaBUWMT» oopaiiOM'b ^ aHTV.'^f-

ninMT» uo/Kn—y eBpotnc8ciaL\n> n aaiarcKjfMi.
MvxoMT». Om, BcifiTi. C130C nn'iaio ott» nc|>o-

iiHCKTi MBana IpooTiaro n, Kyp5n{iH5n..

CoBtTCKio JHTepaTopbi opraTrii;^BaTiBi rn»

npo<t>ccri{)na.ibuwÄ coio3t>. roiiopapi, Bi.i.iari»-

Cfi iialtiojn, H JicifbranfH. CaMuß jyimii
nacb*T. — anrancMH'iorinTt : orn, rocToim. Ti^fi»

35 (JvHTOBT, Mj-KH, 25 $. spyiiH H 5 $i.

caxa^)y bt. Mfecai^x.

P0i¥)r»o2Hb(ii npofijieiK»!,

/(jw ocjaS^enia MimÜH flyxoBeHCTea na
napojn» ÖoiiiineRiiKii hsbjcoh hsi MOuacTMt-
peä cßflTua Momn, ocbo<5ojihjiji hxi on» cor
KpoBOBT», 3aiie'iaT.i'fejiH Becb upouec^i. pan-
irjiii'iaiiia nyjta ua Kime>iaTorpa(i)iriccKofi jich-

Tt, pacnpo^TpaEHBT. ee no Bfefi Pocck.
iiyxoBeHCTBO at.HCTBODajio W^'i^iefi. Ho h

0o.ii,iiieBJiK-H paiJOTaion, <f)HKnietl. Bm'^cto
^hki^Ih qy,aa, Ämwxvh BW,5TBimy.TB 4)jiKuiio

»ivonoMH^oc'Karo pa^BJixiH. Osa nco6:vcpMa
ÖojfcmeBHKawi» j^ja HpoBeAeiiia ri. ;kh3kl
CBocIt BOJir. llxi rmvTiUiy moäbo onpe.'^tMTb
c.ioBaMJi Kamne: IlpaB;^a, ecxi» johxI., Heo5xo-
ÄHMaa BT» jisiDnyio joiHVTy.

*.ToKTopT> 3aR.iK)iiui» Cßoß cojtepjKairejTbHBjfi

A0K4asT» CJIfc;^ylo^^HMH cjOBaia:
Iiorjfa a j^piaio' o Baj^fennom in. coBt'P-

ckdS Poccia, a HejisMtano BcaoMaaajo aiecTO^
raa cjoBa IcroBw, oöpaimeuHbia — no to-
öjia — iTB Mojiceio:

Tw H Bce DoiiojtHie, »oTopoe Btinwo 13T>
Emnra, bh bc* y3tfpeTe bt» nycrbiHt, He
DOiijja Bi oötroBaflay» crpaHy.

'

Ä fle ßojbineBHKT., ho a ÄyMaro, ^ro Bce,
TTo coBfipmacTca b% coBtTCKOö PoccLa mk
Toit JKe Mlip^ii i/>/;raJii»H0, iwikt» s MHOro o5fr-

ma«>nie.

C il««-ocflt

iwart
'-«HMi.«^

PiTumTB tn» Tpfyfo.iitofl» Jtpyi'i^ flna 6a-

LHümQ oneHK

Ocoöc
CKio Jier

Hexo-C;i

tfo OuJi'

Öpouiea;

möGToa

SflUICKH

ofleaneM

3Toro "

n,ijibui

oiio.

pyccK
paai

IlOXl»

CQKpC

poirb

criin<

HHne
ynao
JIifBr

pe^a

Ayr
COCT

POC(

CKaj)

npi-fc

poin.
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9K*€fut^, ^JJiüncficn). 3"^nlt bc^ ;^aniiarf)cftc§; Xl)oma^ "JJtauii:

f^im '4^roJ:ilCHt bcr bcitt)cl:fian;\öiMrfi^'it ^^c^ioliungcit, (^-vicc-rii-h

^yurKr;cU: Xte .^Öffnung auf ,'^rantrcid). Ihijo ^iVrentano: ^rci
l:aub:( iniD {jiicbciivUcitiuii. Pit'uy iJumiU: (*3ciil)id)tc Uün. .s>imlu

öem \^\.\k\i. %Uu\ irtemiiüiu: •»}Iuc- bcm flamnu-ubou ?)iufUHib

511 bcii 3teiucn. Cüiuictipo 4::iXö\clini: 1v: rt^Mtiwnt !3tvi>r

muugcn be^ heutigen ^talh^n^. tliobra- 'JUKilCn': Weui: unö
Sal)niiim in ^Hu^lanb. ^vanf it)iev (i^nn-cöicniftifdipr yjiijtt)«^.

f

f



•
I

\

l>oTör. — uonncrstaq m töerie n „-uvi xlmiuiuhi« .

• .rer Timt TRerfar", 3Konatät)efte (3Scr(og:

JTm Äfw WtTfnr^, JOWhK^). ön^ bc« Sonner-

t)€ftM: Xt>om<w SRonn: 8«"^ ^roMem bcr bcutfcf)-

frcn^öftfd^en 55e3ief)unc|en f^riebrirf) ?8ucfcf)eU: Dia

i)offnimö ouf gronfrei^, fiujo 33rcntano: tlrei^anbel

Oft) grtfbeiwwTtroo. ffrtt^ l*ampl! @ef(^i(^2 oon

jVjotIo bem iVifen. «flerf SRemtfon): ^us bem flam-

iwenben 9ln^cmb ja ben etemen. (Btufeppe $rcjV5o-

Cöt Dk QeWHjen Ströinunöeii bc« gütigen r^alten,

Stob^ ys^xr ®cnlt «n^ ©a^fhuj m ^Ru^lonb.

I n(: »cge 3« IbaifL

n ^
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„55cr Reue SÄetlur**. ©a§ 9lobcm6cr/3)eäcnibcrl)eft

ift fiirjiic^ ai^ 2)o»)pcIf)cft: 2) i (^ t u u g cr[4)tcncn. (%ct*
(ag bcr «Ucue ÜJicrfut, aKündjcn 15 a)i.) Scljo« (eil

faulem Ift im 3eitfci)rt{tcinDcfcn bcr {örbcrnbc Öobaiifc
f)crrfd.)enb gctüovbcn, iebc§ ^cf* unter bte Icitcnbc ©ig» 1

natur einer bcftinimtcn ^iuftcliung ju bringciu 2)iefc§ \
2)oppclöcft t)crciuifl! in bicfcm ©tiuic ciu flattlidjeö

Xu^jcnb rcpräfcntatiuer SRanien ncia:ftcr ^Bttctaiut. Tor^
unter finbcn fii^ mit ^4'*ro{Qitü(fen: .t>cinrid) SJJann,
$an^ Garoffa, Cöfar Soerfe, Siobcrt 2KufU, 3 ofef ''Junten

imi> JRcflina Uüniann; ferner Igrtfctie ^id)tungcn Don
?iei)cr, 53tnbing, Äafücf, ftlobunb unb ©icburg. 2)Qrin
etngcftreut gloci bramatifc^c 8jcncn: 2)er entfcffcltc

•Sinij DU bon ^anl Slblcr unb %\t 9lonncn öoit flcmnabe
ton Sllfreb Söblin. 2)cn (Sdtlu^ bilbct eine fritifdjc

»2tubtc 5ur Literatur bon ^>^crnbarb S)teboIb. @iel)t

man t)on einigen ollju lltfrarifdjcn etfc^cinungcn ab
''allen öoran bcr unmögliche Älabunb), fo öerbleiben ben-
rio(^ eine 9{inl)c ftarfer ^crfönli(^felten t»tc Öcc^ct, 35in=

,

bing unb boi aücm \l\\% im iiiirifdjcn unb in bcr ^tofa
^utcn, 3Dlufil unb Sicgiua UUniann. ^aui Slblcrö
„©tmfon" hct um ^inblicf auf SJurte) in cttoa bid)tcrifcl^c

eflant, in ber aciftigcn Sinie abct töllifl unbramotiftfe.

i3ro9 aUcm barf man lagen. bof| btefe« 2>i't>relbeft ben
[9iuf bc«( 92ruen äJicrfur, al« einet Ittcrarift^n '^\U
kf^tift bon jü^tcnbct Setcutung, ju led^tfcttiscR bctmag.
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> *y*^r „Sileuc 9J?ciIur", ber nunmehr im
* Ö^^jfjfoijröong ctfc^cint, enttoitfeU ficf) immer me^t

^
^^ffeiiier fü^tenbcn Äultur5eit|df)ri|t. (SSctkQ „%ti

^iicue 9}?erlur" in SJiündjeu, üiertcliö^rlid) 3 ^efte,

18 SR.) Sßir ^Qbcn fcf)on oft qu| i^n Ijingerüiejen

imb jd)ä^en bie 9Itt, iric et bet acipigen SScircöung

unfercr 3^'^ Qered)t tüitb , I)o(f) ein. ^olitil^

G^cijtcöleben im njciteftcn (Sinne, Shtnft unb %\^^

luiin iwerbcn au§ bem ^vornmiflen bet jungen ©e«

neroticn gepflegt unb geföibert, unb Wer fid) übet

bie ji'nigfte ®eifte§tic^tung unterttdjien h)iU, hjirb

in bell 9)?ünat§^eften beiS S'Zeucn SDRetfur einen

nuregenbcn i^ü^rct finbciu S3e|onbciä abct fei

auf ba§ eben etfd;i:i;cne ^oppel^eft l^ingetoiefen,

bag gniij au^fdjUejjIic'^ bet iid)tung unfetet Xogc

gettsibmct ift. G§ »t)ivb notiirgcmafe ouf bcf^rän!-

Icni 3iüumc nnbenfbar fein, bie gefamte ©eifteg-

beicegung gu Söotte fommen ju laffen, abet eine

icptQJenlßtioe Stui^tuat)! ift immerhin möglid^. Unb
bie ift in bem neuen ^eft aOetbingö gong nu§-

geseidinet gelungen, unb bomit ifl bem ftöttUc^cn

^eft aud) ein baueinbcr SßJett berbütgt. .^einrid)

2J?ann, al§ bet ^ü^tet ber ganzen ©cnerntion,

etöffnct mit einet intcrcjfantcn ^^ouetle. ^ic ^rofa

üetttetcn '^o\t\ ^ontei;, SRegiun Ullmann, Ö§!at

£oet!e, bie ßt)ti! ©edier, 9?uboIf ^. a3inbinö,

STIabunb unb Äafod, büä btomotijd^c Sdjoffen

5llfreb 5)öbtin unb ^aul 9Iblct neben onberen.

©in fel^r jeitgcmQ^ec !iitifd)et S3eri(^t t)on ©etn*

^otb 55icboIb fud)t "0^% gefnmtc beutf(^e fiitctatut'

gebiet bet ®egcnh)Qtt ju übetfdiouen. Xie 3eit-

fd^tift lann jebem, bet unfercm heutigen ©ciftcS-

leben ^^^^i-'^ilc entgegenbringt, nur etnff^aft

em|)fo^len metbcn. 83rt
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Nene tllZertur" 3JJiitjd|r UJir. 7.50) e'tiÄ
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IL SECOLO
REDAZIONE Corso P. Nuova, 19

15 sett,T9E'tf

y
/y

üelir geelirtar Verlag "Der neue Ileroiir", Llaenolien,

i^heresLenatr.ia

(ii:i Antwort zu "^lirern Br. Vom iiO Jui'il)

Wenn ;Sle zixktlniclg peraönlloh zu a/iüerem Hedactore^ H.Pr.

Giaaeppe IlaranlnL (prcüoO "Ti üeoolo", l.Iilano) liire e^Qüoiaäcz«

te Hefte zagenden wollen, weruan wir reeelmäsülg die einzelne

Hefte "bespreoiien und IHnen üIq "beleg^ixernp Laren des "decolo"

rnönaxiioh ziiaenden.

In vDrzägliciier Hocliachuung

Um die fiicriii;leiT::ing

i;e(*>»v..''ir.
* w

t-f«--i,-:«<«'
#<<•*

'*^'.V ..
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Junfjiö Jix^tt Briefordner
üon aU den oicfen miOionen, 6ie t)cute Bciefor5nec in Bcnu^iing f)aben, tDiffen nut mtm^t,

mM) langer «nttoirflunflotBCB nottocnöig mor, bis öicfcs uncntbettrlirf) getDoröcne Qilfomittel ju

feiner gcgenroärtigcn üoUfommenl)eit gelangte. « , » . , . , i

Der äitefte med)anifd)e Briefordner ift das Biblorfjoptc (={)efitenfte0Bu(f)), öas in den fecDsigec

daliren in Paris erfunden und l)er8crtcUt rourde. nad)dcm oerfd)iedcnc Kleinbetriebe, tocldjc die

Jabritaticn der Bibloiljaptes in Deutfdjtand ausübten/ fid) nid)t l)atfen Ijaltcn tonnen, roeil die (^a\iM

ibrer «Erjeugniffe nidit befrieJigte, gründete f^tre £ouis iei^ im ©ommer des CIal)res 1871 in

©tiiftgart eine „ttterlTfälte für med)anifd)e §atturabüd)er" jur Qerfteüung oon Biblor^aptes, da et

überzeugt mar, da& fid) deren $abriEation oud) in Deutfd)land muffe einbürgern fönnen, «oenn "n«

bedingt an (JJualilätsarbeit feftgcl)altcn ujerdc. Durd) treues Befolgen diefes ©rundfatjes fd)uf fid)

das junge Unterncljmen einen ftändfg gtöüer werdenden ßrcis regclmäljiger 7lbnel)mer und errang

fid) eine fid)ere ©tcUung auf dem bcimifd)en martt.
.. , ^

Öie langandauernden üerfud)e jur ©d)affung oereinfadjter praftifAcr Briefordner, die im©egen.

fah ju den die Briefe fertl)eftenden Biblorijaptes das nad)träglid)e (Einlegen und f)erau8ncf)men oon

Briefen ermoglid)en, führten über oielc l)eute ocrfd)oUenc tTypen und Bu8fü()rungen im üal)re 1893 3um

£ei(5=Reoi|itrator'. «s toar dies der erfte Briefordner, bei dem die Bügel durd) Bctötigung eines £)ebel8

geöffnet und gefd)loffen tourdcn, meldjer fid) damals nod) in derHlitte 3roifd)en den beiden Bügeln befond.

Öer große €rfolg, den diefe praFtifd)-n Briefordner überall fanden, fpornte iouis ieifi ju roeitcren öer«

befferungen in ßonftruftion und Busfübrung an. Öas (Ergebnis mar die Briefordner=me*aniE mit dem

großen, einc€?3cnte:bemtg'mg ooUfübrendcn ßebel, roie fie l)eute nod) allgemein gebraud)hd) ift. «Tit

dicfer 71usfül)rungsform toar der große tüiirf gelungen und der Briefordner gefunden, der fid) die (Bunft

des Publifums errang und unter dem ilamen „£eit).<Ördner W feinen «injug in ungegarte Handels,

häufer und Sabriten l)ielt. 71m 50. (ßedenftag der 6ründung der §irma Äouis £ei^ feiert der moderne

Briefordner feinen 25. ©eburtstag; im duli 1896 mar er der ©ffentlid)teit übergeben morden.

t>ie folgenden =i<s.'.)xt brad)ten meitere Oerbeffcrungen. Bcfondcrs l)croor5ul)cben ift die fleine

Rolle, meld)e den leid)ten £auf der med)aniE erjielt; der frül)ere flad)e Bled)l)ebel murde durd) einen

runden l>ra!)tl)ebel erfe^t und der «Einband mit ßantenfd)ienen und dem runden ©riff od) cerfebcn.

i>er oon £cuis itiii erfundene und ausgelitaltete f^ebelordner l)at bis auf den beutigen Tag

feinem Smetf und den a)ünfd)en der üerbraud)er In fo DoUtommenem maße entfprod)en, daß b.3

ouf einen geringen Brud)teil fämtlld)e Briefordner des ün« und Auslandes nad) dem üorbild des

£eit5=<Drdners „Tl " bergefteUt merden. , .. <-

Die £ei(}ungsfäf)igreit der Jirma fouis £ei^ berii{)t darauf, daß fle fid) oon )el)er auf die ^er«

fteUuna meniger TIrtifel berd)räntte, diefe aber tcd)nifd) und in der Busftattung in l)eroorragendec

©Ute erzeugt. Tlußer dem £eit5=©rdner .B" und einigen anderen Briefordner=©yftemen merden nod)

Bblegemappen, ©d)neUI)efter, £od)er, üorordner, Biblorl)aptes und fleine Regiftrafur-Cegenftande

fabrisiert. Die ganje ßraft und «Energie des Unterncl)men8 fonjentriert (id) auf nur menigc Brtifel und

bringt diefe in defto größerer Oolirommenbeit I)eroor. ©etreu dem bei der ©efd)aft8grundung auf-

oefteUten ©rundfa^ merden nur be(te Rol)materialien oon gefd)ulten $ad)arbeitern mit den modernften

©pe3ialmafd)inen oerarbeitet. Diefe festeren merden in einer eigenen tt^erfseugabteilung fonftruiert

und felbfl gebaut, oiele daoon arbeiten oöUig automatifd) und (teilen jobraus labrein llets das

gleid)e Arbeitsfluß her. nid)t Retlame, fondern ganj aUeln die ftet8 gleid)bleibende ^uoerlaffige

©Ute der feits-Jobritate l)aben der IHarte Xm" «hren IDeltruf gefd)affen. €s mird au* funft'9

die Dornel)mfte ©orge der Sirma Üouis tm bleiben, il)ren «rjeugniffen durd) unübertroffene

OJualität die Jüertft^ä^ung i^rer freunde 3U erl)alten.
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mnt& ®tt|»^et attwt 70. (»cfturtötttö 12. ^pril 1852 - 1922.

©d)erenfd)mtte »on ?[nna (Srf)irmcr. Stuttgart, 1922. ®. (5)un=

bert. (94 ©. 8.)

@tn pbfd)e§, mit ©d)erenydöntttcn üon 5lnna (Sd)irmer

gefdönmrfteS ®eburt§ta9§Qcfd)cuf, 3eugni§ etne§ retd)en,

fruchtbaren ßeben§, ba§ unseren 93eften, nämüd^ ben

^inbcrn, oiet greubc unb ©egett gebrarf)t f)at. 9Jlan fd^aut

Ietd)t ettDQg von oben l^erab auf gugenbfc^riftfteaer, unb

bocf) ift ein gute§ iBudö für bie §ugenb fo gut eine

ßciftung rate ein gute§ S3ucf) für ©rroadfifene. ®§ gibt

ron beiben ©orten nie atlguoiel, aber fidler nod) me^r

gute S8ü(f)er für bie ©rofeen al§ für bie kleinen.

Unb bocf) wirb ^ier bie ©aat für bie Sufunft au§ge=

n)orfen. ®arum ban!en rair mit il;rer ©emeinbe ber

trefflichen ©rgä^Ierin oon ^ergen, t)ai fie fo gute ©aat

in bie 3u!unft ftreut. ©ie mirb \a aud) einmal aufgeben,

fjoffen mir, unb i^r Steit beitragen gu ber (Sefunbung

unfereS jerriffenen unb uermirrten 33ülfe§.

Johannes Demmering.

«ödljdgeti, ©rnft d., tü& gut alt tcutf<$ Bt^tDnnthu^, 9Iu§

bem 2Jlittell)ocf)bcutfd)cn finngetreu, gereimt unb ungereimt m
unferer Reiten ©pracl)e übertragen. Söolfcnbüttct, 1922. S3erlag

ber greube. (142 ©. ®r. 8.)

^an foir (grnft oon Söolgogen für ha^ ©d)manfbu(f)

ban!bar fein. (g§ gibt nicf)t niele ^eutfc^e, bie mit ber

mittel]^od)beutf(f)en ßiteratur fertig rcerben, b. f). tro^

fpract)lid)er unb anberer ©rf)mierigfeiten gum ®enufe

!ommen. 5111 ben oiclen anberen l^ilft 2öoli^ogen mit

feinem ©c^iDanfbuc^. (Sr l^at fic^ bie o. b. ^agettfc^en

©efamtabenteuer l^ergenommen, einige paffenbe (55efcl)icf)ten

t)erau§gefud)t unb fie nid^t überfet^t, fonbern in ^rofa

nad)eräät;lt ober in eigenen SSerfen nad^gebic^tet, gang frei.

®ine beutüd) unb gefd^icft altertümclnbe ©prac^e gibt bie

geitfarbe, im übrigen ift nur ha^ 93iotio unb ber ®ang

ber ^anblung oon hm alten 93orbilbern übernommen,

alles anbere ift SBoljogen. 9Jlit 93ergnügen lieft man
bie (Sräö^lungen unb befonber§ bie fet)r flüffigen 9Ser§=

übcrfe^ungen unb freut fid) an hm alten gabeleien, bie man
nun fo^ufagen in fc^ladenfreiem 3uftanbe naio geniest.

9Bcr bie Originale fennt unb raeife, bafe auc^ ©rnft oon

SBolgogen nic^t gu hen grüben geprt, bem braucht man
ntd)t äu fagen, roa§ ber 93erf. im 23orroort ermähnt, ha^

ha^ ©d)man!bucl) al§ gieigprämie für 2öd)terfcf)ulen un=

geeignet ift. 93ei einer l^offentlit^ erforberlic^en S^euauflage

mürbe fid) an ©teile beS großen gormatcS ein 5anb=

lid^ereS 93änbd^en empfef)len. Hans Balzer.

6dAIand. 9Jlouat§fc^rift für alle Gebiete be§ Söiffcne, ber

ßiteratur unb ßunft. §gb. oon Äarl mnü). ^a^rg. 1922/23.

l.Jpeft. 93ertag aöfelfdie Öuc^^anblung 9Jlünd)cn u. Kempten.

S)ic in ben 20. ^al^rgaug eintretenbe, für bie fatl^oIifd)e

5lultur füi)rcnbe 3eitfc^rift bringt in bem erften 3;eil einc§ „^a8
fatf)olifd)e ^rama" übcrfc^ricbenen ^luffaljcS oon ^of. ^.

©prcngler eine eingel)enbe Söürbigung oon Olf^ ^^"^^ ©tad)
unb befonber§ ilircr „®rifelbi§". — SBerner ^id^t fd)rci6t über

„©tefan ©eorge aU 3flid)ter unferer ^eit". „®eorge b«t

burd) eine ©eraatttat fonbergteid)en fic^ unb bie Seinen auS ber

allgemeinen ^ci^fefenng gerettet, inbem er fie oom Scben ber

SlUgemein^cit abtrennte. Xamit aber f)at er i^r Sd^icffat unb

fein 33erl)ältni8 gu bem unfcren enbgültig beftimmt. ®rbe unb

©d)idfal€genoffe 9riiegfd)e§ barin, bafe er in einer 3eit, bie frei=

lid) ben SBegriff ber ®emeinfd)aft nid)t meljr fanntc, fid) bem
gemeinsamen ©efc^id entjog, um bie 93oüfommenl)eit ber Seltenen

au fud)en. ^enn ,bcn ®otV — einen für jebe 3eit, ja für jcben

9}lenfd)en anberen — glaubte er rao^l, aber nid^t ben ^crrn

über Söelt unb 9D^enfd)en, ber bie ®efd)ide ber 93ölfer len!t, ber

®efd)id^tc mad)t .... ^a« fenn5cid)net \f)n guticfft al§ ben

©ol)n einer gottlofen 3eit, bafe il)m ha^ ®efd)e^en um tfin l)er

fd^lcd)tl)in finnloS unb übel f(§eint, mie oon ben 9Jienf(^en nur

menigc ©rroäliltc oor i^m ©cltung l)abcn; ,unb aUer 9left ift

giad)t unb «nid)t8^"

^ct tßcuc ^Uxtnx, 9)lonat§^efte. ipeft 6. Oftober 1922. «er«

lag ber IReue 2Jlerfur, O. ®. JRed)t:»5ßerlag.

"Das oorliegenbe ^eft be§ 5Reuen 9J^erfur§ fte^t im 3eid)en

Srifreb 2)oeblin§, oon bem eine neue «Profaarbcit: „^ic

öallabeufe" abgebrudt ift unb beffcn 6i§l)er greif6are§ ©d)affen

Stlfrcb ©nbler eingel)enb roürbigt.

§H §n\imtu
ettinüftcto, STuguft, tarl XII, beutfd)e Urauffüljrung im @tabti=

fd)cn Cpcrn= unb Sd)aufpiel^au§ in ^annooer am 16. Oftober,

©trinbberg b^fete i" ^^^^ XII bm ^errenmenfc^en unb

^efpoten, ben 9f?eid)§oerberber. ^arum ftellte er in feinem

1901 ge[d)riebenen ®rama nic^t ben ^elbenfönig bar, ber bie

2öelt mit feinem JRul)m erfüüte, fonbern ben „Suben" unb

„^rrcn", ber oer^roeifclnb nad) ©darneben gurüdfe^rt — ein

„toter 5D^ann", mübe unb franf, ber tatenlos unter Krümmern
über fein Sc^idfal brütet, in unburd)bringlic^e§ Sd)raeigen ge«

büüt, ber „^alfdimün^er", ber burd) ben ^Ibcnteurer @oer§ oer*

lodt in Unmengen fd)led)te8 ©elb ausgibt — „ein grüner Tupfer»

ftrom oergiftet ba^ ßanb" — unb fid) in einen finnlofcn ßncg

gegen Sf^orraegen ftürgt. Unl)eimlid)e, gefpenftifc^ auSfe^enbc,

verlumpte ©eftalten umlauern ibn, alle roünfc^en il)m ben 2ob.

Unb bod) ftedt l)inter bem ^afe 8trinbberg8 l)etn^lid)e 53erounbc=

rung. 9fliemanb fann ibm „roirtlid) böfe fein", ©in ^aud^

oerfallener ®röfee umroittert ibn, unb ©trinbberg fü^lt m ber

ungcroö^nlid)en Einlage unb in bem über i^m laftenben 93er*

bängniS bie ocrroanbte 5lrt. Unter ber ^anb roirb il)m ber

i^önig gu einem ^olmetfcb feiner eigenen ©üfeerftimmung unb

bie biftorifd)e 9lbneigung ßarl§ XII gegen ba§ raeibUcbe ®c»

fc^ted)t äu ecbt ©trinbbergfc^em ^rauenbafe. ^ie 2öeiber ^ah^n

ben ^önig in ein Ole^ oon Cüge unb S3erleumbung oerftridt.

©trinbberg beäeid)net mit Cftec^t bcii •5)rama al8 ein ©cbidfal8=

unb i^ataftrop^enbrama. Un^eimlid) fpürt man oom erften

9lft an ba^ ^\ai)m be§ Unentrinnbaren, ßarl motlte oermeffen

mit bem ©d)idfal fpielen, unb „ba§ ©d)idfal fpielt jegt mit

ibm". 9ingftlid)e ^iräume fc^rcden i^n. ^m letzten ^ft roarten

alle unb ber ßbnig felbft, in ba^ IMgerfeuer ftarrenb, auf ba§

©nbe, ein ^immel8äeid)en, eine 5lugel „oon oben", roic fie

©racbenborg, ^arlö XII ^reunb beutet. — lO^it aller Öiebe

batte JRolf JRoennefe ba^ 'Drama einftubiert, aucb minutiöfe

©ingel^eiten famen überrafd)enb gut l)erau8. SO^^artin ©ien gab

l^arl XII mit ©trinbbergfd)cn CeibenSgügen. Unb bocb fehlte

bie le^te (Srfc^ütterung. ©§ gehört roo^l eine überragenbe l^raft

ba^u, einen .gelben bor.^ufteUen, ber 5mei ?Ifte lang nur burc^

aöinte unb ®eften unb ein paar l)ei[er geflüfterte ©orte einen

magifd)en ©influfe ausüben foll, ber jraan^ig ®efid)ter l)at,

„grofj roic ein 3;i)efeus ift unb flein roie ein ^age". 9lucb mar

mand)e§ gu erpreffioniftifd) rud= unb ftoferoeife gegeben, ©trinb*

berg rcill felbft (in feinen 93riefen an feinen ^ireftor ^^ald) meift

nid^t staccato, fonbern legato gefprod)en roiffen, rlji^tfjmifd) mit

mufifalifcber Interpretation, mogu in Ä'arl XII bie oon bem

gefränften ^ofgroerg gcfpielte flagenbe ©arabanbe ^ad)^ ben

©runbton abgibt. Heinrich Goebel.

©cDcfinD, Srant, Sonnenfpcftrum. ®in ^b^\i aus bem

mobernen Qebm. Urauffütjrung in ber Tribüne ä" (£^arlotten=

bürg am 23. September 1022.

©ine innere S^otrocnbigfeit, biefeS Stüd aue 5iBebefinbS

Slac^lafe ^croorrtolc"- ^^Q jebenfaüS nid)t oor; benn bie

Sjenenreibe, bie er felbft rooljl einmal öffentlich oorgelefen l)at,

ftammt au§ feiner frül)en 3eit unb gibt für fein ®efamtbilb

roirflicb feine neue fjarbe. ßoder unb läffig aneinanbergcreibtc

Silber aus einem ©orbeU; ^l)otograpl)ie bcS CebenS, in einer

3eit aufgenommen, als folcbc 93ilber nod) in ©rftaunen fe^en

fonnten;*roir finb inämifd)en, leiber, an gang onbere God)onne=

rien auf ber ©ü^ne gerobbnt roorben. Unter bie fteinen 9)^äb=

d)en fommt, a\x^i ungeftiütem, unflarem CiebeS^unger eine l^euc,

bie nod) gana rein ift unb ber bei beS ^oeten unb ©ängerS

®Dban fentimentalem ßieb am ©nbe bie tränen fliegen. t)aS

ift alles, unb eS mar bie Slufregung nid)t roert, mit ber eine

berliner ßeitung bem X^cater ben ^tuSbrud „Scbmeinefoben"
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fofl f)at We Darfteattno, Deren ooriieaenoet~L xeti oi
StSmofe bfö ^eutf(fte»i rechten ??rüge*« uiiffit mit
5lQrten utib Siibftn in oortrefflidier lEßeife ergatut

• 2)f r Ü^eue «n?erfur, 1W*)itAen. Snbart bes Ö.
Mte» (Z)tiober 1922:) SoQrJfdj* 91 ßeft»n, tOlelo djo-
|tf(!)e SrnmeTfimaeti eln^s 6übbeutfrbett. St 9t (Touber.
hooe—Äolet 0i : C^uropa? t'djnifi^if 3B?ffm fflon. Smon
(Sott: B-^naoe hl Snrfsbrurf. Ölireb ©öban: Die Boi-
labeufe. OT^'^annr« «R, fed|?r: 2[U"j ^^crniditun«".
(BeDfAf. fflifrcb (Snbltr: IDa« 5Bfr? ^Ifreö ©öblins,
ftu^o 5qcoW : 9lQtftl).ft, ®2bi*i — TOerttd)?"—. Qfr»

eifln'ffe — Stimmen : JÜlfon» ?5aauet: ©n Sbeologc
ber SReoofution.

«Uottl 9oeT)r, Firnes Sutf) ber Sfeber, ia aufToae,
Otto l^enbel iBerlnc (i)ermann fi er) Berlin 5ö. 9.
ÜWf 80. —, einta* ßeb. ORf. 120. — (Bcfcljcnl-
bonb URt 150. —
!!)te 10. mefentlid) oermef)rte STuIIoac biefes Burf-es

ift eifd)ienen. 9Bob( menipe ©ebittbmibe hoben eine
B^rhreifuno flefuttben unb b:e i^cra^n oteler in fllctdj r
SBeife im 6mrm fleioonnen» mieBcnil ^aebrs v^piit.
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'•\\X\\A.X.\\.V >»*luu vyias ira] oen ftaufmann, ber fit^ * unb n^mi fraojt fidb. iro SDiüttcr Den oitui ufiiici;

beä ted&nifdjen ?Vortf(f)rttte5 unb ber burd^ i'^n Be«

binatcn UmfteHun^^ ber S»cIttoirtf(i>aft. 2Bte bet

?l(fcrf>au eine patriarc^tifdfie, ba8 ^anbtücr! eine

tnbibibiialiftifdbe S^enfart frfiafft — fo fdfiafft bie

nemeinfamc, ort^anifierte ^nbujtriearficit bie fo^^ia*

riftif(!)c ®cbanlenit>clt : bie tccfjniid^e Orflöntfatiön

ber HrBcit fpicn«It \\^ lüiber in ber fDaialiftift^cn

Or^Anifation ber Strbeiter.

(Snbltcö f)at ber tecfinii'df^ ??ortfc^rttt ben ©uro-
paer fetbft bcränbert: er ift ^fti^cv. nerböfer, imbe-

jtänbiper, ir>üd)er, aeiitcSflevlvntüärtif^er, rationaliftt.

f(f)cr, tätiiier, praltifd&cr iinb flüner fleiuorbcn.

Streichen tt>ic öll bicfc fvofneerfdf)einun{ten ber

^ed^nif uon unfcrer it^uTtur at>, fo fte^t böö, traö

übrifl bTeibt in feiner i&infid)t f)öf)cr al« bie olt»

äcjDptifd^e unb alt^babhlonifd^e Äultur — in man-
d^r .'oinficöt [unar tiefer.

S^er 5^od}nif alfo berbanft Europa feinen ^^or-

fprunq bor allen anberen Stiilturen. C£rft burd^ fie

iDurbe ei ^\im .^errn unb iVörirer ber ^elt. Eu-
ropa ift eine J^unftion ber 5!ed&nif.

Smerila ifl bie ^Öd^ftc Stci^erun« (Suropa«. -—

\t • ^\%,o o<-k»*v I
vor wi ysc ijOitfcaeit öte fifoRibcra günftl^

^^^^_^ r, weit lu;]

Albert Maltlanner« S^td^ittOHt, JJtÜaclfUoSe 11.

??on 9t. 91. doubcnlfioüc^Äalerßt.

Sicm „9?euen SJJcrhir", ber bon ©froim fvrifd^

^erauSnec^ebenen auSfiegcid^netcn 3JJonat§fd^rift

(SSerlac^ O. S. JHec^t, SKün^en) ?ntne^men tüir be*

fccutfamc Stellen au3 einem 5lrti!el t)on 9t Sl
douben^opG^Statergi: „(Suropa3 tedjnifc^c 2BcItmif=

fion" — ein $:^ema, \i(x^ ber ^.^crfaffer in einem
focmnädfift im „?icuen ©eift-^crlag", Ceipaiq erfd^ic*

incnen SBerfe „'2>a§ {ecpnifdjc Zeitalter" breiter bar-

'fteEcn töirb.

©ie SBelt ^6ittpp§ If. ^:iz\>tVLii.'t \n feiner lue*

fentlidjen ^inficfit einen Äulturfortfdöritt ßec^cn-

übcr ber ©elt ^mmuroliiä: incber in ber 5^unft

uDdft in ber SSiffenfd)aft, noc^ in ber ^^olitü, noi
in ber ^uflij^, nod^ in ber SSerioaltunQ.

^n ben brcicinBoIb l^a^tf)unberten, bie ^lt>i-

fd&en \\x\% \xvi\i ^Iiitipp ließen, fjat fidft bie Söeft

grünblid^er aeanbert, al$ in ben bot^rße^enben
breiein^afb ij^a^rtaufcnben.

1 (S§ tüar bie J^c d& n i ! , bie (Suropa (x\x% feinem
aftatifc^cn ^ornrö^djenfdiTaf bc§ äJlittetalterS

toecfie. Sic \ai 9iittertum unb f^eubaliämuS burdfi

bie (Srfinbuuß ber ?^eucrn?affc — ^aPfttum unb
^berßfaufccn burrfi (Srfinbuna 'i>t^ ^J3uc^brude§ be-

fielt; burdfi Äompaf^ unb <Sdf(iff§tecCmi! bat fie bcm
Europäer bie fremben SBeltteilc erfdfirüffcn. bie er

bann mit ^irfe 'bt^ ^ulbcrg erobert M.
S^cr ^orffdfiritt bet mo.bernen ^iBiffenftüaften ift

bon ber Sntlüirfluuß ber ^Tec^ni! nid^t ^u trennen:
oE)ne Teleffop ßäbe e^ feine mobernc äfftrotiomie,
oi^ne 3[^iIroffop feine SPaltGrioToatc.

Sfudfi bie mobernc .^unft fte^t in eußftem Bu-
fammenfianac mit ber J'edftnif: bie mobernc $>(nftvu>

mcntalmufif, bie mobernc ^(rdiiteftur, ba§ mobernc
3:r->cafer ruf)cn tciflreifc ouf tec^nifdficr (Sninblane.
S)ie 5Birfuna ber H>6otO(Trapbie <xxl\ bie ^^orträts
ImaTerei h?irb fid6 ct-enfoHä bevftärfen: bcnn. ba bie
Jl^fiotoaropbic in ber f»?cprobuftton ber ©efid^tö-
formen unübcrtrcfffirf) ift. mirb fie bie S^MIerei
»iTJinaen, fid& auf il)r eißenftcä ?PeIb ,^UTÜdF^u;;ief)cn

imb ba? 5Befen, b'c Secfc be5 U)?enf (f)cn, feft^ubat-
ten. — (Sine crünlicbc SBirfunn loie bie ^^Iiotoiirapl^ic

pitf \i\t S}?alcrci fijnntc bie Äincmatograp^ic auf
caä Tbeater au§üTien.

2)ic mobernc ©trateate Ijat fidö unter bcm
©infliiR ber ^edhnif nrünblidfi aeänbert. ?tu§ einer
J?fi-d6oIoaifd[ien SBiffcm'dEiaft ift 5trieß^funft bortric-
penb ^u einer tccf}nifc6en ae-lforben. S)ic ^eutiaen
S!rien«mcf6obcn unter fdCiciben ficT) bon ben mittel,
ölterlidöen mcfcntTidßer, at« biefe bon ber ÄampfeS-
iDcifc ber ^RaturboTTer.

^

^ic aan.^e ^olitif ber (^cacntt>ari ffefit im
^eidF»en ber tctfjnifdien dntlrirflunn: S>emofratic,
JiotTonariSmiiS imb 9^orf5"biIbuna Tjtffcn fid^ auf bie

Ü^rfinbunß bei SPudfrbrudfc« /^urüafüftren; Önbu
ftrialiörnua unb foronfcrer v^mm|afiämu#, Aapi
toli^tmud unb <üp^ialii

2>tig tedf>nifcf7c Be^talter ©uropa« ift ein Ivctt-

acfc^id^tlidieä (SreißniS, beffen ^i^cbcutunß mit ber

(jrfinbuuß ber Neuerung in ber mcnfdCitid^en Ur^jeii

j^u bcrc^ffidlen ift.

©ie 3Birfunnömößlicf}feiten bc§ tec^nifd^cn 8cü-
alter^, an bcffcn 5.^cc^inn toir ftcfien. fini» unüber-
fefVbar. (S§ fdfiafft bie materiellen OkunbTaqen für

alle fontmenben Kulturen, V\t fid^ burdß tfirc bcr-

änbertc (^runblaac tuefcntlidö bon ollen biä^erißen

unterfd^eibcn toerbcn.

?frfe lE)i^ficri(^en Kulturen, bon ber altaabbtifc^eti

unb cöiucfi^'^icn bis ^u ber b^3 SJJittelatterg, tt>aren

einanber in ibrcm ?lblauf wxd^ in ifircr ®ntfaltunß

fü o^nlidfi, iDcil ftc auf ben ßfcidfien tecEinifdficn

^>orau§fe^unßcn rufitcn. 5?on ber änt)ptifd^cn

>?rüf<.ieit bi§ ^um Slu^ßanae be^ 2)?itteraltcr^ fiat

bie 5^ed^nif feinen IrefentltdBen J^ortf(i)vitt ^u ber»

;ieidf)ncn. 2^ic Kultur, bie au§ bcm tedinifdBcn '^t\U

alter berbovneficn toirb, mirb ebcnfo ^odf) über ber

antifen unb mittelaTterlidhen fte^en, Ibic biefe über
\it\\ S^uTturcn ber vStcin?|cit.

•

^urdf) btc ^ebiJffcrunßS^^unaTime lüirb bie SL<i<x^

be3 @urobäer§ immer ber^meifefter: tro^ oTfer bi^
^erißcn j^ortfdhritte ber Tedinif befinbet er udE) nod&

in einem redE)t crbärmfidficn J^uftönbe. Tyxt (^c-

fbcnftcr \iti ^unaerS xm't bc§ (SrfrferenS fjat er ^u*
rüdfncbränat — aber um ben ^reiä feiner ?vrcifcit

unb feiner S^ufve. ^ic furd6tf>are 8h^anß§arbeit
beginnt für '^zn ^uro'^äer im fiebenten ?cbcn'iitf)re

mit bcm Sd&ul.^trauße rnb cnbet atioöbnlidö erft

mit bem 5;ofce. ©ie euroi^äifdien iöirffer ßaden ^X^^'x

bolittfdf'e 5?erfud[ic unternümntcn. bicfen erbarm«
fielen Buftnnb ju bcrbeffcrn: ^loniatpoUtü unb
So^ir.'igmuä.

f>ie erfte gorm bw XtoT0ni«Tpenfil l»effefft in
ber ikoberuna unb S^eftebcÜuna bünnBeboXIestec

C.bftvid^c burdö Stationen, bie an lleibcrböfferunß

leiben, ^tc rfrt?citc ?Vorm ber J^oTonialpoIittf bcrubt

auf Stu§beutunfl Irärntcrer (Srbftridje unb farbißcr

"^öWtx. ?Iuf bie S)aucr muR biefca .C'>itf2[mittel

berfa^en: benn feine unauc-blciblid^c f^olßc ift ein

unßcbcurer ©ffabcnaufftanb, ber bie (Europäer

au§ ^ttn forbtnen .Kolonien menfeßcn unb bamit

CPuropa§ trobifd^e Äulturftruniblaße ftürj^en roirb.

%vi^ bie ?fu^Danbcrunß ift nur ein probiforifd^cö

Hilfsmittel: ^t\xit fd}on finb einige Ä'olonicn cbenfo

bid^t gebrannt toic ihre Sf'Zutterlanbcr unb nff"^ren

baa ßleid^c ^lenb. ^ic ^eit mufi lommcn, ba eä

feine mcnfd^cnleercn GJebicte auf (Srfcen me^r
ßeben tnirb.

^tn i^tueitcn Berfudö. \><x^ curopäififie Sf^Jaffcn-

cTcnb ;iu linbern, unternimmt ber Sozialismus,

^cr So,^taTt&mii3 luill bie europäifdEjc Hi3üc t-wnncn

burdö afcidjmaf^iße ^«iteilung ber SlrbeitSlaft unb

be3 $Trbeit§ertraiie5.

($§ unterließt feinem Btueifet baf, firfj ba? So3

ber europäifcBen S^Iaffen burdj bernünftine Olefor-

men lüofentlidfi oer^beffcrn liehe. SBenn aber ber fo»

^taTc ^vortfdiritt nidfit ßctraßcn tuirb burd) einen

SluffdfiJDunß ber 5^ednnif. fann er '^oS) fo^^ialc ©Icnb
nur Tinbcrn, nidit bcüebcn.

T*enn btc 5Irbeitsfaft, btc j^ur )^ütterunß xlvl^

SSärmnnti ber bicl^ubiclen Europäer nijtiß ift, tft

aroR; ber arbeitSertraa. "ttv. ba§ raü^e MXK't niciit

ctenüßcnb frudfitbarc Europa aucö bei inten fibfter

STuänüijunß aij)lDirft, relatiü ffein, fobaf\ '<x\\^ \t\

acvecT^tcftcr ^erteilun«.^ auf feben ^urobäcr febr biet

?tvbeit \\x^ fef^r toenia SoT)n fiele, ^eim Ticutißen

Staube bet Ited^nif mürbe fidf) bo§ Cefien cinc3 fo-

^tatiftifdfien Europa in btc ^oppcltätiafeit auf-

Töfen: arbeiten, um ;<u cffcu, unb effen, um ^u ar-

beiten. 2>a5 (r^rH(!jf)eit§ibcat märe crreid^t: aber

bon /freifieit, 5r?ufte unb .??uTtur mare Suroba fer-

ner benn je. Um bie SRenfrf^en /^u befreien, ift

(Juropti einerfeitä ;^u barbarifdE), anborerfcita ^u

arm. I>aö ^crmö(7en ber h.icniaen Dkid^en, auf

oUc berteift. mürbe fburloi berfdbirinben: bie Jfr-

mut märe nicfit abrtefdfiafft, fonbcrn beraTfßcmeinert.

^er So,^iaIi§mu§ ift nidCit imftanbe, Europa
auä feiner ITnfrcibcit \\w\i feinem (5(enb ^w i^rei-

fieit imb ^SobTftanb ^w führen. Söcber Stimmzettel
novi) Hfticn fönnten \>''\\ ^^obTcnarbeiter bafür ent-

fdf)äbiflen, baf^ er fein lieben in .CtiJftTen unb Scbc f)»

ten bcrbrinnen muf 'Die meiften Sftabcn oricn-

falifcbcr 2>efroten finb freier aT§ biefe freien %z*
bciter eine« fo^'afifierten 5!5crfe^5.

S)er Sor^aliömu^S berfennt ba5 curopäifc^c

'BrobTcm, ti^cnn er in ber unacrcdfifcn ^crteiTuuß

baä C^runbiibel in ber euroV'äifcfien 5Birtfdfiaft ücbt,

iiatt in ber unaen'ißcnbcn ^vobuftion. ^ie 5Bur-

\z\ be« cuvo^äifd^cn ®Tenb3 licat in ber ü^otmcn«
biaTeit ber ?)Ii^ann?arbcit — nitÜf in ber llnfTcrcd^-

tißfcit ibrer 5[^crtcifuna. *^er
^
So''ari?mu5 irrt,

menn er im .?labitaTi«mu5 bie *lTrfadfie ber furd6t-

baren ^tna**ß5arbeit fte^t, unt«x,(kcr Europa ftofini:

bcnn fti ^a^rbeit friert jt^

bec europ&lfÄei

Jejt flerSnacr 'Jeii

unb i"^rem SujuS au: ber aüeroroRtc 5:cil bieicr

5Xrbeit bient ba.^u, einen unfrudfitbaren Si^cltteil in

einen fruchtbaren »u bcrmanbcln. einen falten m
einen marmen unb auf ibm ein« 2)7cnfdhen^^abl h\\

cr^ltjn, bie er auf notürlirfjcm SScßc nid^t ernali-

ren fönnle. ^ ..., rr

2)er SBintcr unb bie llcberbotferunß C^uro^a-^

finb böricre unb ßroufamcrc 2)cfpoicn ol^ fäm.tlid^c

S^opitatiftcn; ober nicfit bie ^olitifcr fübrcn bic

europäifdfie mebolution ^^o.m biefe unbarnU)er5iöcn

Sming^errn, fonbein bie (Srfinber.

%tx foloniale $(mpcri«liSanu3 cbenfo »ic ber

iSoi^ialiämu« finb nid^t ^eirmittct ber euTopäifrCicn

5!vanfbeit; fie fönnen t^xt ??ot hnbcrn, nid}t bau-

nen; bie ^ataftrr>p"bc auffd^ieben, ntd)t bctliuicn.

(guropa mirb ficf) enti'^eibcn muffen, entiiiicbcr feine

^cbt>lferunß ^u bezimicren unb Seföftmotb ^u bc-

^g^^n — ober burd^ ^uoj^Miaiße Steigerung ber IJ^ro-

buftion uni) BerboHfommnunß ber 5:ed)nif ?^u ac-

ncfen. S>cnn nur biefcr ^>cß fann bie (Europäer 5U

^oöfftaiib, ai^uRe imb Äuftur führen, mäbrenb btc

foi^iaIen unb foI»niaIcn meiiunß^^cac fiiölteBltd^

in Sacfßäffen münben. _
C!:uropa muh \\^ bari?ber flar letn, boR ber tcct)-

nifd^e §ortfÄritt ein '^efreiunßfricß aÜerflrbf^tcn

Stile? ift aeacn ben fyörteftcn, graufanifien unb

unbarmbcrzmften 5tt)rauncn: bie norbifdße ?J<^^Hr

Bon bem Vtuö^ianß biefer tedßnifd^cn Sclt-
rebotution ^änßt eö ab, cb bie SWenfd)^cit bie

fid) einmal in Äeonen bietenbc (3Jelcßenbeit: .s>crvm

über bie 5Jötur j»u x^t^tw — nü^t, ober ob fie btcfe

CJicIeaen^eit, bicUcid^i für immer, unßcnüijt bor-

übcraeöen läftt.

Bor ljunbcri l^abren tiVoa Beoann Europa Die

Offenrtbe geßcn bie ubermndfitifte yJatur, gcßcn bic

c§ fidö big babin nur berteibigt intttc. C? beßuüßte

fidb nicbt mefir bamit, bon ber ®nabc ber ü'^atur-

ßemalten zu leBen, fonbern e3 icßann, feine ^cinbc

zu »crfflalpeu. .^ , c

<E>ie 5:ec^nif T)<tt Begonnen, ba# ^TabenTieer bet

^ou§tierc z« er<^änz?n unb ba§ SfTabcnf)eer ber

Sdbmerttrbeitcr Z" trfct>cn burct) 2)^afd^incn. bie ^f^

trieBen merken bon 9MtnrfrÄften,

®ur«)?a (unb mit ibm ?lmerifa) t)ai Z" biefcm

ßrl^hten unb fofgenfc^merften «ler Äriegc ben ©rb-

biiH motilifiert.

95ic ??ronttruppcu '^z^ l»cTtumf)»annenien 5(r-

BeitSbccreS, ba« ßcctcn bic SSilfür ber S'laturfrnftc

fämpft. finb ^ie ^nbuftriearBeitcr; t'^re Offiziere

^nßenieure, Unternehmer, ^ircfioren; i()ren Ck-
ncralftab bilben bic Srfinber. i^ren 5:rain Boucrti

unb PanbarBeiier, ibrc ^TrtiTfcric bic SMdlinen^
ibre Sdöü^enßriJBen Bcrgtt>crfe, ifpfc ^ori* ?5*-

Brifen.

2)?it biefer »rmee, beren SHcfeil»fn er aüeti,

'äf^cltteilcn entnimmt, bofft ber treibe S^enfdö, bic

t^ranni« ber ??atur f)X irecften, i^c Jhräftc b«n
SWenfdfJtngetf^c fiu un^•r!tJerfett unb fb ^n 9^e»4
Id&en en»^ültig i^u Befreien*



^« ftl«' /'•'

J

•

!

\
koft
per \

\

,/

Berliner Börsen-CouneE

.1-

!a

o

»r

.
-M.ot,//t! liun'fschru (Wien)- Xunie-n di settp-nihre e offt-o^re. N'-t(^vr:liVinii. iioj

nnmero di settembre gli s^ri^^ti di t^am] 'Wit-
f'-k sTil nopc'lo tedesoo e Torient-^ e di Kleant'-s
Ts;ikolaJ'!je'^ suHa pnl-tica di Mf^tt-rn-f-b ii<^i
nsrtiardi della rivohiziono «rreoa de] 1^21.
Der Nene Mcrcur fMurnclion)

-. c(m-<d^.rT)ö di
ottcbrp. Contiene un'aouta di.^a7iinia d.,!ila si-
tua^ione bavarftse.- i)er opera d' im anonniio
pvid^ntemf^nte nv>lto b>ne iiiformat.). Couilcn-
hove Kohrni vi tratta la ou'^^tinne dp^^a m'«?-
•sione dfllTJuroDa ueila civilta nT-nd'al". Stia-

'»^^J' una «Ballata in lnii>V>nijk. di Iwan

1 4 O'T
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•öcft untctäteöt »Hfccb @ nb I c bo4^«&h«r"<^^^r ö^^.**^"

I teic^^ortigc ^cft.
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tyas D!to"6cr^cft bcs „9Ic«en aHerfut" faJlün^en) firinßt

einen au5Ae;?ei^nctcn, fcI)! ausfü^rli^n Betid>l „B atje rtl(^c
Ulcfleften" »on einem unacnonnten „SübbcutIrfKJn", ber bie

trcibenben Kräfte bai)erif^r ^olitif eis bie Xlrfatlf^cn b«s 5lud=

ßanfls bcr banerij^en Äulturlciftunrt in Äunft unb Sßiffcnlc^ft

ton^rcnb bet letalen ^<i%tt in fleiftrcirf)er. dhti öu^ fac^funbiflen

unb Itf^arflinnij^cr Dorftctlnnn aufi^u^ctflen rociR. !I>er SSerfailer tft

,.^i5beralitt" in bem Sinn, in bcm aud? un|cre Seitunj^ unb $o-
lilifct tDie ßüBe, Ct^atb %utt, 3alper. ^eus, !I>em«-

fraten roie SBil^elm ^eile unb füf>renber Bentrumspolitücr

als <5Öb5raIi|tcn gelten tonnen, ©erabv üon bicfem 6tanbDun!r aus

mcnbct er [td) gcnen bie i>artifulari|ti)d)c Ülcidisfeinbic^ft bcr

Bancrifc^cn 53oI!5|>artei mit fulturpolitifien 5Iraumentcn oon etn^

Icu^tenber Uebcri^euaun.qsfraft. mic He nidit allau oft in bie polt-

t»[dK 3>cbattc geraorben wtrben. Ceiber jtüil eine aerabe^u tunft^

feuifletoniftil^ überrci.^tc S<f)rcibn3Cile bie ßeftüte, bie aber Xok=
ran,^ fleflen bi€j| 2tuherli^eeitejx lo^nt.

^ \ j§ r \j7
*l5,,6k^4rÄ^<^^---^--^^ ^^ ^
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Adresst:

Datum
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K5iJÜ?sberg
^i

l

Uli

^ € r TT c i; c

üt in @i >i>i

X^ sTTlobcrbcti ent»)au einen trircm

Solerfl.. f;ntt ^«t JfjMtq,^«" W^ über

iSettc« mt eine
"''iJ^^'S^^J^f^J' S^"/ Ifem fl

I«n",' un'.er bcm XM

'§?.'uc'ISom STo
' «Te * e t

:"Vn <B o 1 1 „nb i>uflO 3 «
c
o b

^^Ä %ucn aK«tIur" «ul !ei«m ffintbcdunflstKa.
Iccj^oti I

- o^er 'ittne 3Rcrrur.) "S^o^ Ottobe^t^cft bcS

qj e u c n ?DJ rtfÜf' (li. J^^rß. §cft G) cttt^ött einen

froclialtucllen innenpolitift^en -Sluffafr unter bem Xitel: ,,58atj-

rifc^c fRtQt^tn"; bflrin tmrb öon einem Sübbcutfajcn,

bcr feiner 9Jrtur na(!^ njafjtriicf) nid>t jum 3cntraIi^muS neiat,

an iÖanb ber SutmicrUmn ber bat)er{f(^en 'I^inge fd^Ioöcnb

mKftqcroicfnt, tote baä an fi(^ ri(^ttöe »fiom bc« ^dbcrati«*

ittu« burd) bie batjrift^c Gattung ou?« Xieffte ftmtpromit-

ttert unb scrflört mutbc ?rür jeben t>cutfd^en lefenÄPcrt

JJt ^. Gouben^oUe^ÄoIerji, einer ber fütniflen unb

fonfequenteflen unfcter iünseren ^ßfytlofoprKnWpfc, flibt in^

tereffantc lÄu^tidc in bie europäifd^e B"^««ft in prdnnanten
' ^ormutierunaen über ,,Gutopa8 tc(l^nif(f)e 9BcIt-

miUion". i^m ««ittetpunft be« Mte? fHl^ «ine neue

irofaarbcit »on 'Ät f t c b ^ d b I i n , bcm -bid^itr be8 ,,2Bot*

Tenftcin" unb her ,,5)rei ©prüngc be« 2B<mg=«lutt" unter bem

Sitel- ^'Dte töallabeufe". 3m qXtid^n §eft untetAieb*

I

e » «>

öuflo^«c»bl je^tn »«^
'f"^iV, auf ba8 (e*c mte
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83oberifc^ ategeftcn. «Dlelanc^tiic^c 2tnmertungcTi

cTneö' eübbmlfcfeen. — R 9t 6:^iil>c"^oige-'^Iergi:^ro-

S^brucf. - mfrcb ^öjMin: ^e S3alIa^Je. -
gjj

©nWcr: ®a3 Söerf JHifrcb S>dbUti8. — öu^ 3acodi:

SJacft^cit, ^Mc^. — mvc^^n. — <|rci9ijiff;i/— ©titnmen:

%öSlattb, aJionot^fc^lt tut olle ©ebicte bcg ptffmJL

bei Literatur unb ^nft 5)erau8geöcben öonJ3rorefft>T^2 ^
2Ä u t b. Öof . ^elfcbe öut^lninbtung, äRüncben. unb ^rnfti^^«

ten- €^x^ bem febr intcreffanten ^ftibatt fcjc« imcb« au^ "^-^

orbentUcb reicbbaltigm DttobctbefteS : ,,£)ocblanb . ^il

— ©«rfellfcbaft ober (&ancinfc$aft? ^c ghrage ber ®egcw

(O. Iberä) - ^iu ruf ic^ ben 2>tchter (ffr. 3ob. äöetn-

rieb). — ^« «atbolifcbc ^aiiw (5w.. ,.

@tei>ban ©corge al^ 9lid>tcr unferer 3ctt (i

„Satire utib %o\txt(\i" mx\ 2Jlutb).

ceugler).

ebtttber 92cicbe[ ^ ^gSburg.

'Jict J^UvLt SfJlcrfnr''. 3nI;aU bc§ 6. .^eftc« (Oftuber 1922):
©ai)rijd)c Üicöcften, *)JieIanc^olifrf)c ^nmcrfungen eine§ Gübbcutfd)en.

JR. 5f^. GoubenboDC-Äalergi: ©uvopag t€d)nifa5c Söeltmiffion. i^roon

®oU: iöaaabc in ^nngbrucf. 9Ufreb Äöblin: 2)ie Saüabcufe.
:^ot)antic^3 91. 93cd)cr: ^u§ „SScrnicJ)luu(;", ®cbid)t. 3Ufrcb (^:nblcr:

®Lt5 3Üerf 2UfTeb S)üblincv .^uno 3acobi: 3fJacftl)eit, ©ebic^t.

9)ienfd)en. — (Srcigniffc. — Stimmen; ^llfong ^ciquct; ©in 2^eologf
bcr S^cDoluiion.

^W«^. ci/i'ca^ ^di/:^U(ii^

#
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Bearbeitet die deutsche und auslän%c1,e Pres.e auch aunn.erat..

UcfVrtLUten über geplante B,.ten.li..,^^e.chaft.crotiu^^^^^

Festlichkeiten usvw¥f

/

Sft.

unb

r

Äefte* Uetit eine ««i"^, *'^i"i t t n h e u f C. 3nt ölel4cnÄ betS
.

^ttel:
-J)

l e » a II
J^Vbl&lse \efamt^erl

^3nnäbruci> unb ^uflo ^^i^
c^°

jg-e bet gucbolutlon

[
reichhaltige ^cft.

^clt 0) cntönlt. einen to*ottucU
jKcflcftcn"; bartnl

E-fil' »^oT
Ä^ Ä^f*f --.« Wnej «iatut —^

bon
ba§

JJ^S/»,!^

.•.-l;1)ci t tiir naturgcmSfic ©,-ir- unb

®. m. b. .»o

fd^aft(td)e 'kona

^^

\

>t.ai) »»„ einem
' Sf. i^uT^"en on" /«^s" l' 'i' ?^ ?! « » c (t c r, '; ivarin

mit'Sfx

Äo'^rni, einer tcr fmifcucm^i^n „„,„, iü„ccre„ 1pi,ü^p^e:,, «:0;

i5cflC3 F(el)t eine neue Sro'L- iiit 1? •/, ' .° K~ '^'^ üMlielp nft tcä

"Sic ««Ilabcufc" 4n, fr 1^ tti Q:c,nR4un", mi!cr be.-'i Ilel

'Äcue Bicfttunnen uon Oo-, !^ S c A e ? ^mT"',»*'"?
"^''''*'" fflü.Kflu.ic,

-i.- \'^'.i 72 s,,':,L,tv^e"rii^r.''^'='"^^ *«-='-

\ioi^\

I

,\

fs,'ST&'oV iil»Eile? *(i„?sa<f4^

SnraciS auf K^„ ^SV - o I oTc ö% t iH e » o tu 1 1 o n f

cötrpucn fe

„iRcuctt
I

h m a * *
lutton

:>*i*«^JXfc-i* "•*"*

^gl

Söteti« t^eatrattfi^ eenbung bon 5lail 5?obalb.

2Biener 2iterari)(i>c Hnftatt, 2öten^2eip8i3-

^r neue SJlcrfur". ^n^alt b€§ 6. ^tyitl (Cliobcr

1922)': S8alieri)<f>c JRcflcftcn, SDJe^an^olii Je HnmciMirasii

iincs (siibbcu- c6cn. - 91. 9^. e:ou'bcntiDt^c.!?t<irerc^i: CrurüpaS

Xii™cItmiinDn. - ^n^an ©oH: /^aflabc in ^nn^.

S. - Sllfrcb ^^öblin: ^ic ^anobeuic - ^o^annc^ ^,

Ser: 2tu^3 „«erniÄiun<^", ©eb^c^t. - mjrcb Cnbicr:
,

^a§ SBcr! ?rifrcb ^öblin§. - .\3u.qo ^^acobt: 5?atf f)cit,

©cbid^t. — 3JZeni(f^en. — (£icianiffc. — oiimm^n: 5flton*

^aquet: ®tn ^Fjeolöge b<r ütcüoUrtion.

»üröerf^ott.

Sei neue SRetlut". (3Jlün*en. Ifietcrtenftt. 12).

SnHält "bis rieftes (Ottob« 1922)
-^ *»?i'i*« _?*|?f*Vl'

?nclan(fiolifdie 9lnmet!unBen eines 6ttM«nti<l^«i. — ^- ''•

©ebidjt. - aJtenUen. - (£tcianme - Stimmen. - 5llfon€

an einen fpamjdKn %o\\i\Ux unb ©elebtten. ,— Sßüöclm m)«

j- /
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zdtang: Frankfurter Zeitung
1. Morgen-flusgebe

Adresso Frankfurt a. M. Y

#

#

fo

Datum: 6 -OKT. 1322
B

Xe(^ttMtt)e Belfrocnbe.

Bon 3». W- eimJ»n»obe.«ot»tgl.

,^8 ted^niicöe Scitcttet" breitet^ bürfttllen wirb.

^< fficit 3JbiIt)>i>2 n. bebeut^t bi feiner toefentIl<^en ^Infic^t

ebrÄffrUrS gegenüber b« ©clt
^^^^^^'^^.\^X

Si S^unft noci in ber SBlflenft^ft, no(& In bet ^ollt«, nix^ In

her WtU. noÄ in her iBernwItunft. .

V Z breteinmb S^br^unbtrtcn bie smt^en unf unb

ffibtU Oeflen, ^at %^ bie feett^ grünbJi^Kt gcSnbert at« hi ben

öorbergebenben bteieinlKtlb Öabtt^fcnben.
«c^tiTAtn

©5 n>ai bie 3:e^nlf, bie (furo)>a au8 einem ^ V^"^

2nbV^2u8Tnu8 burcfr bie ^rflnbung ^,^^"^^.^^* f.Ä
Stm unb SCberglfliiben bur^ (Srfinbung beS ^>id)btu(Ie8 belegt,

buT^^om^fe unb Sd)iff8te<f)nil ^at |le bem öurDpaer b^ rem.

ben Belttcite erfc^Ioffcn, bie et bann, mit $itfe be« tputwr«

erob-crt ^ct

9Juc^ bie mobernc S^unft fie^t in enoftem 3ul<»n"ien^ngc

mit ber %ti)mV. bie mobetne ^nfixumentölmufif, ^^ mobernc

Stt<6itc«ur, bcg mPberne XI)cater tul)cn teilmeije QU ted^^Wt

©runbt^ge. 'J'ie SSirfung ber ^^otogtatJ^ie auf bie Wt^ö -

maleret mirb ft* ebenfatTs öcrfUiifen: benn ba
}^\^yf^^''^ll

in bcr ^ctirobufMon tver (^kfidjlgfonnen unübertrefflich Jt, mirö

ile bie SJifllcrei zwingen, fi^ auf i^t etocnfte« ^Ib aarürfau^ie^cn

unb ba? 5Bcfcn, bie Seele be8 r^nf^en feftaul^ten. - ®in<

a^nPAe 2Bir^lr, wie bie iptjptoqrajjbie auf bie ÜJialeret f5nnte

bie Üünematcqrv ^c auf boe STbeflter ausüben. ^, „ , .

^ie mobernc Strategie o^t jld^ unter bem «tnfluB b«

Xecbnif grünbli* gcnnbcrt. STuS einer p^tK^ologifc^en SBiJTcn.

f(^ft ift Ärt<g?htnft botmiegenb lu einer ted^nif<^en gemotben.

'^xt beutigen Ärieg9metl^0ben untcrjt^iben fit^ \son ben mittel»

aTterli^fn mefcntlic^er al8 biefe &on bcr JNimpfc?»elf« bcr ÜHatur«

t)5tfCT ^ * V 1 X
<Di^ aona« ^ o 11 1 i f ber ©cgenttxirt ftel^t im Seiten »«^t«^'

nlfc^'n (Sntn^'cflur.g: T^mpfwttie, Ü^ationaliftmu» unb S5oi».

bllbung faffen firb ouf bie (Srfinbun^ be« ©ud^btudfer» a«^»*'

fübren- rfi^but1riali?nui? unb foTonialer ^)KriaIiemu9, S^apita*

Tijitni« unb ?o>T<iri?Trn? fmb ^^olgeerfd^cinungen be« ted^nitc^en

ffprt?<hnH^?i PTib bf burcf) ibn kbiugten IMtelTung ber SBelt»

»STt^dwft 3?if yr tJ^dfcrbau cirre ))otriar<!^(i^<^?, ba« ^nbmtrf

eine inbi»ibuaTifti?*c anentolit« f<!^fft — {• fi^affl bi« oRtteim

Same, orgauifierte ^nbuftrieorbeit bie foaialiftifcfie ajentahtat:

bie tcd(^nif<f)e Organifation ber 5lrbeit fpiegclt ^ mteber m bet

fDatöIlftifd)cn Organifation ber Slrbciter. _
Snbritf) ^t ber tedjnifc^c ^ortfc^ritt ben dutopäet feWt

öcränbert: er ift r)aftiger, ncröbfer, unbefiänbiger^ wa(t)er, gejfte«»

gcgeiimärtiget. rattottaliftlfd^er: tätiger, pDoftii^er unb flüger

gcmorbcn. . . «.. * • ^ „
Streiij^cn ttvir aH blefc golgecri^emungen ber Xe^nif \im

unferer ü^ultur ab, fo ftcljt Hi, »aS übrig bleibt, in femer ^tn«

fUi^t ^ö^er ct8 bie alt^ög^Dtifdie unb alt^bab^lontfc^c Äuttur --

in man^cr S^W foQ^^ ti<fcr.

ICki 2;ed)nif otfo öerbanft (Surotw feinen SSorfprung bor atten

anbercTt Äutturen. (Jrft burct) fic n^urbe e8 jum $errn unb

f^ül^rer bcr ©elt. Guri>pa ift eine f^unflion ber Zt^nW.

tecrilo ifi bie ^o<f)tic ©teigevung ©uropoS. —

'I>a8 t«c^nif<^e 3eiialter CSJuropa« ift tin h)elt^f(^i(f)tlid)e8

(Sreignis bcffeu ©ebeutung mit ber (Srfinbung bcr Neuerung in

ber menfcbU<ben Uräcit gu öerglei^cn ift.

1>le Sl>irhing8mpglirf)fciten bcS teci^nif<^en 3eitaltcr8, an

beffen beginn' tt^ir ite!)en, finb um'bcrfe^bar. (58 f<!^fft bie ma»

terictten ©runbtagen für alle fommenben S^utturcn, bie flA bur(^

ibre öeranbrrte S3afl8 mcfentlid) tjon atlcn bisherigen unterfd)eiben

?rflc bü^igen Ä'uUuren bon bcr Qltägt|ptifcf)cn unb <!^inefi«

fd^n bi8 au ber bc8 SKlttcIaltcrJ, nnircn einonbet in if^cem 216.

lauf unb in ibrer Entfaltung fo a^nli<f), meil jic auf ben gleichen

tcrf)nif(ben a3orcu§fcfeungcn tul^ten. 2^on ber ag^ptifd^cn T^tü^^it

bie aum 5lu8aangf bp? ^nittclaltcr? I>öt bie 2:cc6ntf feinen wefent.

liicrt ^ortf4ritt a» ber,?ei<]^ncn. 'Die tuTiur, bie au8 bem tecf)»

niftf^en '3eitalicr ^Krsi orgelten toirb, tt)irb ebcnjo l^odi über ber

antifen unb mittclaltcrlirfien fk^en mte biefe über ben Kulturen

bet Steinaelt.

2)urd^ bie i^eDDrfcrungSaunaTjm« mirb bie 2age bc8 (Juropäcr?

immer üeiatt>ei}eltcr; trotj aTTer bisheriger jjortfmritte bcr Xerfjnif

befinbet er fid^ nocb in einem rcAt erbftnnlirt)en S^ftou-be. ^e (5^--

fpeniter beS junger* unb beß (jrfrtcrenS ^t er aurücfgebrängt -
aber um ben ^reiS feiner f?rreil)eit unb fcinci SDTufee. Die furd&t«

bare 3n)on^nrbeit beginnt für ben C^uropöer im ficbenten gebend»

iabre mit bem SAuIsmangc \xvi> enbet gemöbntirf) erft mit bem

i:Db«, 'j)ie europätfcljcn 33ölTer babcn gmei polltifc^cSScrfuelöe unter-

nommen, bitfen erbärmlichen 3uftanb ju öerbeifem: S^oloniarpolitif

unb ©oauxIiSmuB.
Die etftc >^orm bet J?oloniaIpoIitif befielet in ber (5r.

obcnmg unb Mcbetung bünnbcböFfcrtev ^rbftridK burd) Snationcn,

bie an Hebern ölrerung leiben. Die fmxit ^''^ ^^^ Jtolonialpolitif

berubt auf StuSbeutung märmerer ©rbflricje unb farbiger ^ötfcr.

Muf bie Dauer mu% biejc? ipilfSmlttel bcrfagen: benn feine unau4«

blcibll(^e Solgc ift ein unaeF^eurer ©flobenaufftanb, ber bie (guro.

p5er aus ben farbincn SToIonten wegfegen unb bamit (SuropoS tro«

plfdbe J!ultutbafl« jtiJr^cn mirb. %u^ bie ^TuSmanberung ift nur

ein proötforifdbeS JpitfSmtttel: ^ute fAon finb einige J^ofouicn

Ätnfo bi^t 9toi&n0t toii i^oai aRutkrianber unb nd^ren baS gleid)c

@Ienb. Die 3cit mu& fommen, ba cS feine menfd)enlecren ©ebietc
|

auf ©rben mct)r geben mirb.

Den ameiten S^erjuc^, ba8 curopäifd^c anajfcnetenb au linbcm,

unternimmt ber S o a i a 1 1 8 m u 6.- Der SoAialiSmuS mitt bie euro.

pnifd^ ^ölle bannen burd) glcicbmöBige ^.Icrtcifung ber ^^lrbeit3«

laft unb beS 2lrbeit?ertraöc8.

es unterliegt feinem 3meifel. "^^f^") baS £o§ ber europaifdbcn

SJlaifen burc^ bernünftige 9i
'
rtiÜm ''«fentließ bcrbeffem lie^e.

2Benn aber ber fo^jale f^ortid()r,.^. getragen mirb burdö einen

Sluffcf^mung bcr Secljnif, fann er .cä foaialc ßlcnb nur linbem,

ni(^t bef)cben.

Denn bie 9lrbeit8laft, bie aur Fütterung unb SBörmung ber üieU

aubielcn Guropäcr notig ift, ift grofe; ber 2trbeitlcrtrag, ben baS

raufK unb ntd^t genügenb fruchtbare (Suvo^va audi bei intcnjibfter

SiuSnütjung abmirft, rclatib flein. So baß oucf) bei gered)tefter ^J3er.

teilung auf ieben Europäer fc^r biel 5lrbeit unb fct)r menig £ot)n

fiele 93eim beutigen Staube ber 2;ed)nif mürbe Jid) ba§ 2A\i<n eines

|03iari[tiid)en (Suropa in bie Doppcltätlpfcit auTlöfen: arbeiten um

au effen unb e|feii um au arbeiten. i^aS (5)lcid)beitSibcal märe

crreictrt: aber bon i^reil)eit, Wiw^t unb Kultur märe (Suropa ferner

benn je. Um bie 2lftcnfd>en au befreien, ift Europa einerfcitS au

bar^Hirifcf), anbercrfeitS au arm DaS S>crm&gen ber mtnigcn JlRci»

c^en, auf alle bcrteilt, mürbe fpurloS berf^minbcn: bie Slrmul

märe nidbt abgef^afft, fonbern oeratlgemc inert.

Der (aoaialiSmuS ift nicf)l imftanbe, (Juropa auS feiner Un-

freitKit unb feinem (Sieni au grei^it unb SSoblftatib au führen.

SScbcr Stimmaettel nocfi 3lttien fonntcn ben Jloblenarbeiter bafüt

entf^öbigen, ba^ et fein £eben in ^öblen unb Sd)äd)tcn bct-

bringen mufe. Die meiften Sflaiien oticntalifdicr Defpoten unb

[veicr als biefcr freie Slrbciter eineS foßialificrten SBerfcS

Der SosialiSmuS berfcnnt baS curopäifd^ iproblem. mcnn e

in ber unocr^^rbtcn S3erteilung baS (5\runbübel bcr europäif^en SBivt

fc^aft fiebt, l'tatt in ber ungenügenben ^robuftion
Die 2Buiacl be« europäifc^en Glenb« liegt in bcr 9lotUKnbigfei'

ber 3mangSarbeit — nid^t in ber Ungcreditigfcit ibrer Verteilung

Der SoaiaüSmuS irrt, menn er im J^apitoliSmuS bie llrfoxb/e bc

»•ird)tbareu 3mang«:Aubeit [Ic&t, unter bet (Europa it5f)nt; benn ii

ülkil)rl)tit fliegt nur ein fehr geringer leit ber curopöifdien ^:>tibcit.^

(ei[tung ben .<;^flpitarpten unb ibrem üujuS ^u: bcr aüergröfUe 3:ei

biefcr Slrbcit bient boau, einen unfruchtbaren SBcltteil in cinei

irud)tbaKn au ncni>anbcln, einen falten in einen marmen unb ([\\

ibm eine >Dhnid>enöal)l au erfmitcn, bie ei auf natürlid)ciii ©eg

nic^t cvuöbrcn fönntc.

D:r Sintct unb bie Ikberbölferunn (suvopa? Tinb fiartcrc unb

grau[amcre Di''Votcn als (»imlfidK .^übitalinen. aber n:*t bie "ipo«

litiftr fübrcn bie europäiidK i)iCbpfutio?i gegen bicfc unbarnilie-

,\igen 3mingtK'.'in, fonbern bie Crfinbcr.

SBol^lftanb, 9Jiufec unb Jiultur führen, mäbtcnb bie foaialcn unb
folonialcn Siettung^mege |d)lieJ3tid^ in SacÜgaffen münbcn.

(Europa inuf} ficf) barüber flar fein, "ha"^ bcr ted)nifd)c ?^ortfc{)ritt

ein Sefrciuugsfrieg allerg rOtjtcn Stiles ift gegen bcu bäitcftcn, grau«

famften unö unbannlietaigitcn St) raunen: bie norbifd>e ^Hatuv.

23on bem 3luSüange biefer tect)uiid)en2fiictttcbolution
^ängt es ah, ob Die 5^icnfcf)^it bie fid) einmal in Heonen biotenbe

®elcgenL)e;t: ic^errin über bie ^'iatur au mcrben — nütjt, ober ob

fie biefe GelcgcncKit, üielleid)t für iimiiei, ungenützt uonibcr»

geben läfet.

2}or l)unbert $Xa^rcn etma begann (Suroba bie Offenftbe gegen

bie übermöd)tige i^atur, gegen bie es fid) bis bal)in nur bcrtcibigt

batte. (5s begnügte fid) nid)t me^r bamit, bon ber (§nabe bet 9^atur«

g'^maltcn au leben, [onbcm eS begann, feine ^vcinbe au bcrfflaöen.

Die De<i^nif Ijat begonnen, baS Sflabcn^cet bet ioauStiexe a"

crgäuaen unb bas Sflaöenpeer ber S^merarbeiter au erfc^en bur<^

2.TTajd)incn, bie betrieben meroen bon ^aturfrciften.

(guropa iunb mit il^m Slmcrifai ^ au biefcm größten unb
folgenid^merften after Kriege \^n (gfbbalt mobiiifiett.

Die iJfronttruppen beS nKltumfpaunenben 9lrbeitSbeeteS, baS

gegen bie SBillfür ber ^liaturfräfte fämpft, fmb bie Subuftriearbeitet;

i^rc Cffiaicre r^ngenieure, Untcrne^cr, Direfioren; ti^ren (S^sncral«

ftab bilben bie ^rfinbcr, i^ren Statu ©auetn intb 2anbarb«itec,

i^re 3tttiUcrie bie 9Jlaid)mcn, ii^rc Sc!)üöcngräben $Bcvgmerfe, i^
f?ortS gobrifen.

'Slii biefcr ?trmcc, bereu S^leferben et oÄcn SSeltteilen entnimmt,

l^offt ber mel^e 3['knf<^ bie XljranniS bet Statut a« brcdKn, i^rt^

Äräf.e bem 9rienfd)engeiftc a« untctmetfen unb fo ben Mcnf-*^
—

'

(endgültig au befreien.

Der foloniale ^mpcriafi^^inuS ebenfo mic bcr SooialiSmiiÄ uii^il

^allialilK, nid)t .vcimiiltcl t-cr europ 'fc;.o:i sliauf^cii: iic f>u.vr.i

Mc ??ot liiiterii, nidjt b-.mrr.i: b:c , N*r.!a!t.-opf'e aui)e;.'rcn. Mi.''-t|

bcrbütcn. (guiopc r.nrb ii::) c-it"i.K"^cii rnVTc-.;. c:'.r.»>er • W-^ 'V

üölferuna -u bc-^ni::£:) r;::^ :tC''^i. :> r» '•t^t'^'»' •
r-^^'

'
' v

oro^^aüggi ticjcrrnn bc- ''•••n^'i^f •

-v. ^•^•••' n'-^rnür-'
'

r-

ä:edt)nif su geucjcn. Dcüu nur b.cfc ^ ^g »ann bie (•uroiucr äu

l

fletcrt

,«;. eutopt

/ „(8ut opo«
jf jeiUetpUTtft be«

/Slfteb Döbliit

c ,.^tel (S^ünge
'
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(Sefpretl^ung tmtlnet 5Bct!c tiütU^alttn.)

Settf^rtftett:
n7>ft ntuc metttn*' enthält ftn OÜöBct^eft: »oaerifAc

^cgeften iDtcIan^oIif«^ Sanmerfunöcn eines SuM)cutfd&en. H.

«.rr. Äl^°^-^*^lf^öi: Cfuiopas tet^ifi^ SBcItmtffion. Smatt

^f3^^^^^- « ^"18^'^f^. - Summen. ~ Hffons «JJai^nct: (BinX^ologe bcr SReooIution.

q?,7mm ®i?*^*^"
^^^^^ß für eoi^{al2.:rieni(f?aTf, S;irlin) tnmu inStummer 28 u. a.: .v^ermann SGcnbel: 6*uifcfrnne unb Stepubltf —

Hermann Äranolb: 2Bas i(^ ja^cn moHtc. -~ SBioil: Sie blatten.

2. Cojn Um ben ^Tt^lltunbentug. ^ SIL ficffen: Stus ber ^rcris
ber Stcblung. - Um]ä}aü, - ^rcis bes Heftes 15 3R.

<i
|1^2^%apc?',^V;:"!,,^-'^->^? 6. Heftes (Ohfo^c. .,

fcd)nifd,e Sl^amimon'^- 3^^\5r';f rf""'^"^^^«^ I

-/f ^i/. ''^/^.

«^^QiaDurger zi'u(i)r'

Irb

?ei

it«

be

be

e;'

Hf

;»

9

r

c

n

r«

t«

* Slabi^^cafer, fieute Samstaq unb morge<i

Sonntag finben bic (V'rftaiiffübrunqcn nen ,,T^eer

©gnt" oor. f)enrif f^bf^^n ftntt. Seibe ^luffübrimg?a

ifnb au^er ^^(bonriemtrit. — 2?toniaq loicb in Serie rot

tie Dperdtc „Das ^ürftentinb" aufi'efii^rt. o

** liunfia<^fd>idiU!rf)*c Am«, 5>eute (Sümsiag)

5 ll|)r, in bvi' Staatvgecjerbefct^ule: SSortrag Sirettor

Ö e i f
d) i n g 5 über ,,X)ie v.iittelo.lterl.die ^ilbnsrei

.^tal-ens (9k;iebig, Siena, 5^loien.i^. bit %\\\x(^X, QüliU

bert' unb ber ^«rrtpf um bie Juuftüren öüti Slowii"

(Fintrittstarten an ber Stberitjatjlftelle.

** Das Offobvr^eft bo „Ttimen Blerfuc- (6. Sa^r-

gang iyft 6) entf)äU einten tioc^aftuellen rniiertpotiti=

fd)en ?lu^tatj unter bem Tttd: ,,B(n)eri<d)e ^Kegeften"

;

barir coirb oon einem Sübbeutjdjen, ber feiner SRotur

nad) iDal)rlid,' niff)t 3um S^ntrdtsmus neigt, mrJiaTib

ber SntiDirtiung ber bar)erifrf)en !Dinge jd)lagenb nad?«

geroiefen, roie ba« an ftdj riditige 2l;riom bes Si^rbera^

liemus burdj '^\^ baijerifdje 5>altiing aufs tieffte fom»

promittiett unb serftort routbe. gür \t^T\ Se«tfifr?n

lefem-u>ert. 91 9i (Ec;ubfnf)ooe=5lQlergi, ernei ber

fübiiftcn unb fonfeauenteften unjerer jftngerpn ^!)Uo»

fop^r!öpfe, gibt interetfante ^asblicfe in \!\t curopß»

Ift^ 3w^n|t in prägnantpn ^^'r^Lilierungcr». übei

„(Juropas tv,^m;f4)e SeltmiffiDn". ^ IRitt^lpmtt

lies .vyfteä fte^t eine neue "»^rcfüarbeit oon ^Ifreb

Söblin. bem ©idjter be$ „SBaÜenftcin* unb ber „Srei

Sprünge bes 2Bang-lun" unter bem 5itel „Sie Salla«

beufe". .^m gleid)eri 5beft unler^iebt 2Ilfreb (JiibUi

b<!s bisherige ®efamtü}ert Sllfreb Söblins einer aus-

*r'^r!id)en, lictjtooUen Ssürbigung. ^eue Sid)tunßen

Don f^. !K. ^Bedjer, 0«önr( öioÜ (^allabe in ^Innebrud,

unb 5^ugo ^acobi ^cicen ben „bleuen SJ^ercur" auf

feinem bewöljrten Crtrbedunqeioeg ffin .<7Tmoei^ ouf

bQ6 febr ifiiereffante ^3ud) 1t)oma$ '•Uhin-^er - ein

"Jbe'jloge ber ^Kenolut'on oon (Fmft Slod) burdj '^llfonf

^aquet, perooUftcinbiiit bas reid^baUlge i)«ft
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Wencration
itnb iVorm.

mrt§ ttirfjt tu ^fttungen im5 216^

^y leictt Uattb: böf^ roarb t« ötfier

mit ituftcniufeter 2t*crbe»t ^®prt

Xia^ roüfcufdiaftltdi rieht iVemteU_

bare im a")?cnfd)en — Iiicr tröt cö propöetifct)

a'ciftr uttb flar ait^ V^trf)t/' ^i üt bie t)on bcm

furrf^tbrtien (^reiQui^ bc^ .<?rienci? fcftmi üoron=^

ttcttb überfd)attetc, ron feinem C^rlebm^ öer^

mc^tcte ^Uöettb, bie biejcr 'iOlenicöliettiäbamme^

ruttq btctitcriict)ctt Sluijbrurf öibt. ^^n ber ^e^

Äicbuitfl nuf tntierlidic (Jrlebni^fpmplexe tre-

ten biciclben Titbter immer mieber Aeiammelt

an und beran: 3tur^ unb 3cbvei. ^7^»e^dnn(j

bes •T->er5cn§, Stufruf unb ©mpöruna, V^cbc ^tn

T(ncnid)cn tönt un^^ m^ ^^'^^" .^^?1?^-Jlf!?i'
aeaen unb fpteaelt bie i^rofee tXiicnfdibctt^tüto

hrotibo nrn ^«fnmmenftofe \xn^ ,Suinmmen-

bnicf^.

Xie aletflK <\uöenb tnmmt -in ber 'A^"J t a l

^

tuna" mit 'DJorellen ;%um ißort: v^ubrenöc,

erfte .Ibeen unb iVadelträr^er, bie .
noraui^^

inrönaen - iaßt ber .'oernu^riebcr non ihnen.

i{\o '^-ntfoltuncx ber ,^eit ^ribxhrj^
-'"""orw

l>cbenö m bem (?-rlebni6 be^ ^1*^"^-. ^^^^

nicöt.nur in fait ,^ufnfliaer SiM^en^Joitieruna

iit „C^ntfaltuna" gebacbt. lönuna nnb .t>tnter

arunb (^cbcrcn bm\. ber «nftteö <J^^^.
'^"J-

^'prff^e/:!Borbereitenbci% boö idion nun ibrem

xSeien norau^Satmet, C^-rifbetnunsen. bte übet

-

leiten unb iicb beftäti«^ten. aU onbere ;luaenb

ericbien. Unb bie (S-rfüffcnben bonn . . . . fie

&ntfaltuna be^ (^emtiicn? n't ba, bte bctn ^idi_

tft bi^ or^ntcn outbäumenbcn 3tele le^tt Ä^elt

auf/>uicbltefeen, ^.(täcbte M 1^^*.^^^^^;^*^"
,f,

•ertcucbtcn unb Sltmo^pbarcn tn^
J^IV^^^JJ^

btnein,utreif;en .... burd) bte ncrbtditenüen

.trotte tt-b Xicfttere".

Xtp ^JJamcn, bte une hier wie bort beacanen,

ftnb bie befannten Iraker erprciitnntftnriieT

Xid)tunö: Xhcpbor Xaubler. ,lroan fv^pfl, 2öa^

ter .^^nienclener, m\^ ?05fer^3cbüler, fKene

3cbidcfe, ^ran^ Jöerfel, aiM). /Brob, OnrI

3iernf)cim. .«^ajtmir C^-bicljmtb. ^übnt (^bren

itcin, rsicttfrieb iRenn, ."vronA >^nffn u. ö. ili>ti^

triüiti'fieTi bcibcn in nerbteuifürfjen ^Vtibrern nur

bem (^cMcte iünßfter Xi^tunö eine atot^e

3d)aj;^<nefilcitcr.
**^-

3cit(rf^riftett

neue f^crfnr", ^>cft :» (T'lu'an^t >ertpm^-

bcrl. iPorlaa .Xcr neue 57?ev'ui". ainmcben.

•ith-cie-» be-5 .^cfteß 30.- Ji, nierteli. 80.— Ji.

Xa« iocben cridiicncnc 5luauit^Septcmber=

--.l-^ctt bc^3 ^^frJeucn lOierfur" briuflt ald leitcn--

bcn "?(ufint^ eine für un^^ bcionber;? aftuelle

ut^.> autitb!ni^rrid]f X.ivit^'liuna »'cv tvoün^n^cn

iQ'-ftftc im Ocjitioicn ?lm'*rifQ ncn bem b-tann-

ten nmerifrtniicben 3d)riftfteIIer iöölbn {Vranf.

JHo^ert SUlüücr in jetner ,/32ormattttcnIcöcnbe

aetat in einem jcbarfen unb mi^taen ^ur*--

fd)nttt Struflur unb Cbaraftcr ber C^robcrer^

erfcbeinunaen unb ibrer Slulmtrfungen m ber

europäiid)en (Viefd)idite. Cöcor %. >o.
^fi^^}p

erörtert bft§ unfcre 3eit bemeöenbe reltfiiDic

Problem an ber •'oanb ber legten Sßerfe «cn=

x>ü\h c^icaleri^ unb ber Stueblide, bte fte erofr-

neu ;\'rtcbrid) 3terntbor berid)tet über SSanb;

lunacn unb neue ^Änfö^c auf bem 0.)rbtcte beö

XbPiteriJ im 3tnfd)luf; an miditi'ie S^erltner

Sluffübvunaen unb fritifdie 9^eueridietnunaen.

^r. nid-) Gibt einen Ueberblirf über bte Ic^te

pnitttid^e ?^emeöung in feinem Slufiöfe „®uro;m

nad) S :3obren". Dito »"Vfote mtbmet ben nt-

tuell politifcbcn 35orß^nncn im ^Innern etne

d)araftcrnüire ^erienbeUaditun(5. <J"tne ;»arte

unb bemeaenbe "ij^rofabicbtuua „;>Itcber" nrn

>|[nbunb brinat einen neuen 3^emeiö non ber

anncrlidifcit btefe^ Xiditerö. Ter (^lotien.

teil cntbalt einen -^MnmetÄ auf eine amerua=

nif(öe 51euf?erunfi iibcr bic (^cföbrbuna ber

beutfd)cn Oicpubtif unb ^^cfprechunöen n?c-

fentitdier furturpbtlDfDpbifcöer iJIeucrit^eu

ttunaen.

„Xer ;>:iicttcitet", Blätter für Xiditunrt unb

.^rttif T^ertaa 3Hbrefbt 53Icu. Berlin WoO.
1. ::sci^r.^- •'^eft 6. ^rcid 24.— .//.

fv

\

Hamburg'

XJ öeft5, 2luguft*3eptcmber^c[t. (SBcrIag

6. Dlc^t SSerlag, ajlündjen, Scopolbflr. 3.)
C35er 9^eu
'!Cr ü"m .f X'"' ' "^^ ^* ^*««*>* ^«=i*"H' a.'iu^ojKn, Scopolbflr. 3.)
gnbalt: 2BaIbo J^ranf: Slmcrita. Robert mmn: 97ormanncnIcacnbc.
^laöunb: ^lieber, (?r,^äblung. 0§car 31. |>. Sd)mi^: «om rcliaiöfcn
^tt)etimu5. ^ricbrid) ©terntbal: Stt)cater in Öerltn. %x. Ufc^:

T^x

(^uropa nad) 8 ;3at)rcn. ^olitifc^c g^crienbetraditung oon Otto ^\aU.
"Xie beutfd)e JHepublif tji ©cfabr, oon % %x. ^ur ßrifig abenb^
lanbiidicn 2)enteng, »on ^an^ 'ißöfd)cl. «üc^cranaciacr. %\xh I
ficUungen unb ^iurtioncn.

^ a a ^u»
,

V= 'Bsnvpu
Äeicbi

^fRbcftifcftcr 3^cnbodjt(?t", Bottictnuwincr.

''Uniäi^Iidi h^'x bcbcutfiimcn n^bctnlänbertunb^

nrbuna in .s^-imb-.ira ft<^t bor „S^hctnifdie ^8cob.

artjtci", bie bci.iuntc. üdu Xv. Spifganö

3rf)ctbrmin berau^aegebenc .,:2Sod)rttitbrift für

ben bcutfd^en JH^etn uttb ba§ ^crbftbcftim»

=»
(

3cttf(^rtfteit.

«ö« ToeBen erf(*letten ^cft 5 (HuGun'®et)tcinßetBeft) beS i9}ettcit flWfTlitr"

CSScrTäfi „Ter !Rcue anerfut" O. G. Wcri&t S?crlng, rCTiitnd&cn, CcolJoIb[traöe 3)

öttnöt eine auff(li[u6rcid}e Xorrtenunß ber iteltenbcn Aröfte Im l&cutigcn Slmcrtro

bon b«in b«Ionnten Dmerilanlfcften €*tiftftencr SBoIbo Of t a n r. Woöcrt

OT ü n e t in feinet «srionnanncnleflenbe" aelgt Struftut ur»b (I^roTter ber

GtoBctererfcftcinunflen unb H»ter Muetüttlunßen in ber curouäf'döcn fficfcßirfjte.

£:>VLox tt. *. 6 4 m i 6 erörtert ba« untere 3eU Beloesenbe rclißiöfc ^Ctoblcut

an ber ^nt Des U^n SBed« Scoi^olb StegletA unb bec «uMIlcfe, bte (U

etdffnen*

ChemnPh^TftgebM"
Ch^n^rv»?

.'«Ki

A OSBR«'*^

Sc/ir< :
' u Xa. ^' '

"

^<-
' -^ -.

/. /<

,??cm anerfttt". ^eft R, viuauff?«eptem6erDeft (?5«r'

Ic^ »X?f'''!'!lf!F*!Wf!WI'^ C Cf. Bccftt «etloß. «rilflncöen,

Fot'oIbftT. 8). CtnOalt: ^üVrTbo ??ranf: Tfmerifa. «HoBert

:i'iüQer: ^^otmonnenlcocnbe. >^(a[uinb: oliebct, 6C()äDIuno.
JOMor M. ^. (S(BmHj: j\om refifliöfen ?I{l)ci4mu#. {Jriebrit
jl?t«»rntBoI: IBcotfr in Berlin. "Dr. Ufcft- C?uroj)a na(9 t^i
[r^oBten. 13ont{r4e rreclenBctracfituna bon Otto Qflatt. 9Die

I
«tttfcfie Memiblif in ©ffaBr bon ?i. ?fr. 3ur «tlfi« a»<«^

länbifrt^en iJcnleii* bon .<^cni« ^öfdjel. 9^ilÄeton*f<9er. tfnt«
tetlnnBen unb Wufttcncn.

Ir
- rrfTt'

I 'it'VtrtttilIrnttft. tuflftttAitttil?

V.

n
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Weit oB^Acfoiib^w a^alfenmerfmde bemo^nt, bei; hut^^ ®c=

<J)id>t€ unb ^imtUthtn ein natiötwler etaat ift, iu erflatcn,

t>'ic finb bic ed>it)d8, t^.« Oe[tertei(f)iertum, baä einmal »or,

>ic fprccb- unb rödcnmä^g gteid^ 3uf<immengc]cfe cn. boc^ üon

ißenem @taatsn)iaen auSeinanbetgc^Itencn |ubamentanu

dien eonberffcaaten unb ble ni>cbametifanifd)e Union ju er«

lären? ^o mö^te man bie elnfcitigen ^^^tionol- unb 9k. fen»

Bcorctifcr fragen, bie ^ute mit plumpen §änben bem tcmi^

jlialerten SBcjcn be2 bcut[dien SSoKeS ju 2<ibc ge!)en. ^tc

ncKiniid>e Snenjdjengemcinfd^aft ift ge[d)id)tUd^ gett>ad)ien, i^r

Sinn ift nid)t t)an oberftäd^Udier »egrifflidjfcit fmibern nur

3on ber Srnfd}.auung ju erfaffen. 60 gc()t Söalb ^ tani,

>et Stmetifaner, ju SBer!e, menn er im .^ff lIi;rL
.,

iLUjty^
Den norbam«ri!anifd>en S^p b<iburd) fe!)r fem crflart bafe yicfy

in biefem 2anht bvc ^pimiiematuren auö ctlcn i)eaticnen

[cmmelten: _
,^r ^lonicT l^ttc leine 3eit für ^^ntafle für icne ©.wn-

ja eifrig bef^ftigt, bie 95.'äief|ungcn 5n)ifd)cn ftrf), bcn .©cnoRcn

Tnb bcr Sßelt m üert)oa!ommnm (58 trieb '^n !ein unmittelbares

öebürfnig feine fosicicn ober fpiritueUen (Smpfinbunacn gu Jta.e

lu aieien.' ia ttwr ein beftimmte» ©tüi Saub, boS urbar (jema^t

in beftintmter SSinler. geaen ben ein ^d) emditet werben mufete.

@t muMe ba» SlHgemeine metben, um i>^"/»;"°

(id)cn (Sinael^ieiten feiner ©jiftem ßetw^fen gu fem. ®t "^^Bje

bcr ©rfcbrung mißtrauen, um bcftänbig in .f;^anbtuug fcbnetten 3U

^oimVn erfaVung ift eine fubieftiöe ^"Ö^^^S^"^;^
:.,Pi!?^Xrf;

•^orbert Seit unb W)bcnfen unb ein innere? ©efu^l n^rJfficrte,

-'rforbert blr» Slufl/ören öan ungeftümcr mn^diai^^-\ ©rfa^run^

^ üax bie %nnbin be? ^Uomer?. (5r mii^Ut immer '^
^e r tt) _e g 2,

'- mm er in S e m e u n g fein, ©r batte nicM bie ^JiuiK miebcr,

iSn ma» e geti^ batte! Unb au8 bemf.r&en |)runbe mnb'

•••S er ble ftc&ertrrtenbe Srfabrunq ber S^un t. ®ie ryatr»

-en bes Obiffcus ^n lefen. bebcut^te felbft an fa&tcn auf()oren^

= ->;^d ber furcbtbaren'iperrUc^telt bc8 SeocnS 3U t>ern)eiIcn b b^u ete

^ uiiüdift fcfekft nKrben Saturn n)arben b:eic ©ef-^aitigungen

r^r^udungen be§ Teufels. Um fi^ m «ttcn bor ber ncdten

-
B^robuna bon bcr ibn umcel-enben mit übctn:.ä tigt ju njcrben

^ufet" b^cr Ißionier biefe SBelt beUmpfen - ibre ^errlid)!eit unb

iu Se;ben[<f»tt.'
.

.

tSftet bie (gntwifiuns im "Kitei. ®« „^iomer tou.k

Kfe^oft. 5Die eiscnfdwften Wieben. ffia« erflaa fid> batcug?

fc?r«nl tb.nnid)c €eDnf«*t Bon Wännctt, unb «räum - nn*

^.cf»6nt«it, etlcbnU, SBciSljoit - tarn »xbct ä,u ^"^'vfX^K
Inufttc auf eine fficiif bcontroortct werben, bic bemJfiDnf^mi

«

brtt fficU tii* jumibcr »urbe. «icaeict)! rütiren Wir b;" «u b:..

iaentMen I n„ bc« tn o t a U ! <!. e n ST o n e J^
P'"'!' ", , t!;

fct Slmetitanet in Iciuem »eieuem emeä '^^« "??'=;«„,"*•
bl

'.rÄ fi* \u bienn. Unb fonnte er c3 nid)t, fo toimte er

''m^n\& ncb'unb ber m% in jeber .^.anblun« unb m ieber

acune. »ieberbotcn, ba^ er biente ^

1
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iK-ummc '^ ,''' 'y_xi—IHM — i

^'**"*'*^T^ a 7.tüeir^lutcnt[)aUcS
in %^ari«

\^

lunb iiOcr ieinc ^^m^' '^''

q p p c n b c t m e t
j

Llt bnä seit eine
^^f]^-:2>^^ „„b einen .»e -

fi. n «iunftcn »^»
^^V"^"!^ (octn ev|dnouc«e

'f,
*(*u3uii

2=*";f,'* \(,4 inc-^irm«^-*

1 .> »luv in einet "?'° '™"
,,,((,,,1,1

Sttuttut unb

J>,. Srfimi» '"'"''v^sib bet legten &eite

J4-:,is:ö^e *toblcm ''••.^;\„Si(lc,bieiie
"^''"""•

i.ovolb aieal'^«,""* ^1 d übit bie leiste VoU-

; ,;|c!K
«wenuiHl '"

Ti „ bmet ct.uelleu Vol.U.

; j,fen Vorgängen eine

^

I wJk.
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^«4X^?uo?na iL^ uapu^;3uia uaqou^l^IM
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^^^^^^^^„^^p„„.Ji\iv aiP ^si a a i u n
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L] 'iiaqiuai u:Hji3(i:>Uo4ua£ quit i>qui?;iu3tiiHg -jfou
|

Ll>qui>cs' ouu saquwqo.öuMaqc^ udßilaiCi ?iq Pü9e .

Iq ui UDin iiuujoi •^^^^'^"l "?-?> U^qi:^m3ö q.\im wnA
.

•uDquiiftui») b II H 6

Hoq 'I.XPB1.13 iJ npam 'm3\>% u^ivid(^\\vxi\m\\\\\:iK

4 \n> l3i.ti^t3Ui3 dm(-?\^ i S u n u u Ks.X :pqunH;^6

•Uliüiuia ß.inq§.i3j3^

u3jüuoMi wiq ui qii.m «3^uuauu 'uoqo^ ug^

U3ipuißuii.i3ö utaq 3iq 'uDQuni^ü a3(pnq3liu3i

U oqutnSit363® waiCl^ui luqanai iujq.uUui6 'dijo^

iHuiaüqü usiqun^G <5"" uialjax ua^iqoctSa

K) loqiiiöjt^Os itaqtaq »!<? ^» 6161 »-"^^Pi!; "M ^»

,^ 'oqAnm üaqunisßluo uojqunuiB 'iß
«'-i« ?io^ ^tq

inpiji^ u
I
p i s ?;'nu luutoaliDiA^r uw m 3 ^ u o at

^lU i34H3ipoiiiii lUdiipi HO« 33nmog »rpjißoiasl^

Nq ^4oq "•viiajobinu ß3nqfaoj3ife §no 3q.inai iiaallu^»

q uinii3jilm?(K m3<x :j3qi^>UUÖ A>i»n. .mn,.>i,^^.-
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de Ludwig Tboma : Der fiu«»» . de' ffTi"
dolf Hans Barucli : S«in« JuSa •' *

del S^"ductioas de Verhaeren, JonasUe Knuf Hmn"eun. Annunzio et... Delphi Fabrioe

ber inois. - Dans le Setie Hundschau T^Süptcmbre, ua exo«tUat reeum« de la k^uneIitUrature russe par Euffen Luiit^fa? i::!i"^
n^glfge dallleurs E&senlne. et aueloues aiu

-j- une coacise ohronique <*j"amatique de Ru-

Franz Oppenhoimer sut Lorenz stein et sapVace dans la sociologle allemande.

86rie d'aphoTömes . Hbllophillques . de
MotitAl«iie. UQblent)ea-ger et FÄ?«twi. -!'
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3cilfc^tfften:

>er yicue aWetfnc. 2^f)alt bes 4. Heftes, ^inrid^ Simon:
'ittat^eWHI^WPWWWWTg. Dsfar SRüuiuö (Vontana: ^imnicl uni)

§öllc. SJIajim ©oi!t: Zk tu\]i\ijt ©raujümkit. Äonrab 2ßan*
bret): §ötberltns beutfc^e Senbung. Srintüafa Saftii: ©anblji,

ber 3Ken)d). Äatl ^cgcl: J^er junßc ßaFfaUc. Gri(^ STuerbaih^

CoiamBatttfta 35ico. aJtcnf^cn. — ©tcignifie. — Stimmen: ö'f^lv
Äüjijc^c Stimmen. ^oJ^amias 211t: Sriefc oon ^tan ^aul. J»niit

SBcife: 9)?el(3^tor W\i}ix, ^er Jeemciftcr.

T?T> /k^^

^^0'

*^u fköcnb^ ^uffa^ Bringt bc» «ettefte^
tet IntetcfJaitteTt SÄüuc^ener 8eltf(^5Jr^*!!

bcn bllnbUttg» lt>caltileren5)en ^f*t«t^^^
ben tufflfc^cit IBmierit unS) 9Äenf(^n, tole JU

rc:d]c b:3:i uiüeit oraujamcr |titD, ü"tc 5J5eTn-fi

,
cj Die i)toten? 3n ^arir^ctt, flc flnb oir.

ojclcli, benn bic 53eluc« fobür^l aU W S^oten «^

Unb iDentt man nad^ bcm (^robi bcr <55raiifam!ei|j

raöt, fo m\]t fld^ öiartä kifthnrnft aat1uücten((.

iejenlGcn, ble am meifbcrt (^iieröile, am nieifteit

^ac^t 6U l^nbeltt W^^vd, finf)' gjaiti öflflimmt!

ucf) bie graufamften,

3c5 toeiö nlc^t, oh t» IraertbhiJb auf "bcr (sx^

neit Drt gibt, torai tnam bie graueit fo öraueix<

;aft unb fa «nerbtttUdJ bc^anfcelt, at^ l/n ruf-

ifd:)en S>oril S)le ^Ixiber h)erbcn auf beii 2'6x*.

cm ebeiifo mlgJ^oHbclt m^J Idj iliitöft tiic'ae

^lufmerffojitfclt auf bl« (BtatiiU! b«r ÖerBrecrjcn

,^m SWto«faucr ^oubememeut richtete uixb ö'.e

l©tvQft)t05ef}a?tcit bcr Qd^re 19ai bis 1910 buic^-

blätterte, fear 14 über blc SJleuoe ber Italic boni

GJroummreitett cn ^Inbcnt uub über bie ^aljlxcU

d)en ^rbrecljen an Suaenbltf^eit etfc^roden. Ueber«

ftau^jt prügelt man In ötu^Ianb mit aSocliebe, wer

Immer e« fei

Scfj l^be 2eute, Mc am Jöürocrfdca telTgcitcm^

men ^n, oft ocfrao^tt ob e^ l^men nen-i ulc^<^

Uiberlld^ gctoefen fei, elnanber umjubrl/ujcii. ^
SHe IMntiDort — c« toör ftetä ble ßleldje — I lu*

|tet€: „^Inn, c« Ift burc^^ nlc^ hjibcfhvarll^

Senc l^ben ^likiffen^ iDir l^beu ^©affeu; Wie be-

finben uns bcibe In ber ßteld^en Sage. $Ba$ ma:I]t<

benn ha», benn Wir elnanber taten? G^ blclö:n

nodj Genug unferer Jörüber auf ber ^Selt/" ^
^:^tber, fann man fcöUeSüc^ frag^it, h>o fln^otW

fi(5 benn {eiter tuffl[c^e ©ituer, ber nac5benf(ld}e

unb öütiöe icner unermübllc^e (Sudpcr ber ^lBa()iv

l^lt unb G^cred^tlgeelt; hrte Ujit un^ bie filtorariii -

bei 19. ga^r^unbertä fo fc^ön uni> überjeii'ac.-ibl

gefdillbert I)at?
'

Sn meiner Sugeiib ^bc Ic^ felbff blefcn M?n^

fc^n mit S)c3elfterung auf ber ganjen ruffifcficn

(gtt^e ö^fwcDti ic^ ^^e l^n nld^t gefunbcn. S^^

fanb überall elncnf ro^n SZeallften, einen oeriffcnen

S3aucm, ber fid^ l>crbellä§t, \>tn 3t>ioten ju fpleleu,

hjenn i^m ba» bortcU^aft evfificütt. S3an Guttut

ijt er toelt tvabon entfernt, bumm p T^ln, Mefar

J&auer, unb er h>el& t» hjo^l. ^ l^t blele tiau*

rlge Steber Q^]^\Un, blel ftreitge, bilbe unb

Unti^ ßegcnben, SÄtfenbe bon (Bprlcl)h>örtcm er*

funben, in tüeldK^ feine fyivix, aufreijeub: 2t*

ben^erfal&rnn,] pm Vluäbruc! fommt.

©etolffc Jeeute — befonberd aber ble Stäbter —
fiören i^n In feinem ßebcn, unb er era'i)tet fli für

ilberflüfflö auf blefer ötbe, Mc eic mit m\tiWj^
ßiebe Ifebt m(b an ble er mit einem mgfttidi^jp

<55Iauben glaubt S^iefe örbe, M^t er mit ley

nem ßeben, vn\t Selb mü) @eele berl)aftet \]t, t^u

fein .elnöcborenc« ©Ic^ttum" ifl, blefe ßcb: lil

ibm bon Släubem entrlffen borbcn. ^ .

*

3ene etörung in unserer öltcratur gugiiuiten

be« SSoIfc^, mU feistem li^ealiflerten Siu>r ber*

folat« ein bcftlmmte« ^)oUtlfci)cS SleL ^oiy b;>

reit« geoen (Snbe be^ la S^^i^^un^f^* ^^'^^ «^^

llmfcf)tounö ein In ber ßlteratur, ble bad 1>or, uu>

ben »auern be^ani>elt: fie tourtx !i>eniöer hnuu

Unia unb anfricl)tlöer. toton 2f'i)erf}oiö in

feinen örsäf^lungen „^le Söauern" unb ."^^^^
rruid)" ölBt eine gan?^ nmt ©tf^Uberung t>e§ ^ol*

m 3n ben erflen Sauren be^ 20. 3af)rftunDat^

letfcMenen ble ^r^^lungen .^5Md porf" bon Sii^^n

S3unln, elne^ 2Rclfterä be» rujflfc^en etlU. ^
biefen (^rjö^lungcn^ Befon^rs Im .9läd)tHcf]en q|A

füröÄ-, mac^ fid) ein neuer (^flcf)^puuft, cW
aft ?rUlfd)er, In S3ejie^ung auf ben dauern vid»

tenb, bie Ba^rl^elt erfdyelnt !)ler ungcfct)mlnn. .;.sn

ter iüngften ^tgenöfflfc^cn ÖUeratur flnbet min

noc^ bW fc^recftlc^e ^-roben tym ber geijtl^en

^Sinfterni», In ble bas rufflfc^ 3>orf berfuu^n i|t.

^Ä toill mit blefer Keinen (^efci>ld)te fijUeiJcn,

bie mit ein mtgücb einer im 3<J^^«,,^9^'^
f

Ural täUgen tmffenfc^ftlldieii (5£pebUbn mit.

^kn S3auer bc» a>orfc4, t» it>clc5em ble m.W-on

^ur Quartier ^ttc, richtete fotgeabe öwae «n

ibn: .©le flnb boc^ gelehrt, fo mx^n fU mic^

borüber auf. ßefet« ^öod)e ^t ein »afc^lre meint

t>k ruOifc^c eroufamfdt

siÄ!!^ri,SÄ£-t^=ÄÄ",Ä'Äi

(i„., einen fl^ffen„^^m,fer«^;c^«t ^l^nuflaaTÄi?i lern m
I

Wir f«clnt im ruffifc^n OoIÖ^aroft« ble

föraiifantreit bei ^tjorftedjcnbfle 8u3 »u fein.

ga iil eine TpesWc^ OrattfamWt uaJ»
öjf*

,on «t«?boner ratb ©tartbWHsWt im Selxtv

»11 ein SJienic^ (mieten «ann, «ineJW ?Nooe cm

ine aSicberftonb«. uttb 2e&en»Mt Ä« am

\amMi Ift l^t« trofttc^e SeitiOelt, t^« 5W«HfcI)«

follenbe« etfunben: ©e torfen ein« K«^« >"'«

®Sn m.3 feiten bi«®ef«««««"X^m™
lärm« mit bem »opf nm«

.."J«".
^}"!"^^."2

füllten n« bie ®ruben jttt &atrte, fo ba5 nur b»

Licria ble QaSmsm Wefet 58el!«, toomtcfl [«D

b« bctfc5l*ene ©tab bc» 5D5lb«rihH»be» öcsm

Ibie S:obeäquol ermcITen ^^-
,, „ „^

c«in ®out»etnment Smnboh» itacielte r>mW*

nefanöenm ffommuiriilen an ble »iuiite. 5Doü)

m n f*S bie SRaget imt l« bie tote ^^^r^
ben Unfen S«! eln^ unb bl« 3"i*»»« «nterj^rit«

fidj bomlt, ausufern, tote bte^e
;;^f£;««^

ten" in listen Sabcä8"*tn3en We freie ©attb «tö

ben freien gu6 betocgten.
.

©iU Abteilung ccfansen« Dlftjfere to«^ flonj

eutflelbet. SWan fcDnltt l?»'«»Jf *^' ®^S
Un ©tacf ^ut ^r«u«, bon bet ©riige eine»

SfelftMc«: mtb an bet ©tette b« SfneJ-«.

on ben mmt einen -^antitretten^rittf, ti ber

gor« ber roten ^^M^ife« betÄ g"ftSl6
fotm iCiefe Ct«ration touite

««l";]^'!'?
»^'g^

unb fi-eS »ble Uniform toleber onslef».-« . ^^

iSorbertVßetoiß bW 3*» «:* «^^^^^^^10«
«chnlicfte «erbrechen unb no^J'^^,"""'*V^ üS in ben lefrtfi. Sauren In «u&lan^. 3* *»•«

feine einÄeltieitett tne^r gebcnv

•

gefto^len. ^m fagen eie mir: Conn man mld)

toegen ber föul> beftrafcn?" .^ man il)n fragte, ob er beitttnldit filr.f)te.

bag man i^n blelme^t bafür bcjlm en ^«^^^^

baS er ben a3afd>ftren getötet ^, ^«^^^^i^*^^.Ä
Malier feelenru^ig: .^ ^eute flnb bie mti]dW

''SS!t .notürlldj" lü Bei^ten^toert 5Dal

»erbrecht iolxb geläufig, tuirbjur ^^^^^^^^
^arln lommt ber ganae @cr)rc(fen be» JöuraeiT-

frlege« unb bcr ^ün^cnirtgen jnm ^u^rucC

Die Je»
5I5o« bie 3elt uns morgen bringt,

£obl'ö bas 64lcfeial lenfecn,

5K»t, mo olleg rennt unb ringt,

giinr ^rtrau«n jc^cn!?en.

^eute ift }a mnf) dn Sog

fben ble 3eit g^G«^«''

Unb oucf) bcr, ber ttjn nld)t mag,

OKug cor feinem ed)li1i(ol beben.

Dilles ringt unb rennt na^ £uft,

eel es r«d>t unb fei es |d)le4t -

3ft «od) (Jiutes in ber ^rujt,

Slommt's bo<^ nldjt gu (einem 9^ßcl)t.

Untergcl)u mufe es Im Strome,

9Itd)t bead)tet obiclts ftal)n;

^od) oud) ©Utes I^ommt aum V,oi)ne,

6(fiafft b«u!l*e Srauen, In eurem JTrct'e reicö«

Äten bor©cmii.., unb i^r, bU r oottJ.

bUfct ^flidjt bemufei watet, ballet «n t)r feft
,^^

leljrt blele Steue oud> bl« Stauen unb iüiubdjeiu (Q.

0. Ceijuet.)
. ^ u

©en SBlllen fett, roatm bos ©emüt -•
^ ^^^^^

eo fei unb blci^. bu beutld, ©cinüt- (O. » Ee-niaÄ

®ct ©ebonfee bcs SDaterionbcs \\i bic ecele oU^
gejunbcn ftultutorbcü. (3. eAcrtJ-
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SÖierfur" f^nni^eid^inet ftcf) babuxcf), Safe e§ ü&ermie« Iü&ermie
genb •b^ 'Darjtettun'g gi^ofeer ^eriDnl{d)fetten gemibmet
ift

,
Äeinricf} Simon gibt qu$ näcf}jter Kenntnis

ein„MfcI)<iuIirf)e§ 53ilb önm 2Befen Olat^enau^ unb
Oöft Teinh: Stellung im beutjcfien ^zh^n. 3" einem

; 5Iutfnfe öölberlins bcutfrf)e Senbung
imkrjudit (Tonroib SBanbtet), einer bcr einfic^tifl-

ften unferer iüngercn £iteraturfor[d)ier, ^erfönlirfifeit

unb 2)icf)tung öölberlinä auf ifjre einzigartige^

Stellung innerf)al6 bei beutf(i)en geiftigcn Sdjtaffen§*

iunb if)re prot)!^etifdöe ^tüft, bem b-eutfdien 5)^en.frfien

iüon l^'ente ein ^\d m weifen. Der €nglifcf)*inbi|d)e

3)elegierte auf ber SBafliingtoner ^onferenj Srimöofa
S a ft r i gibt ein umfaffenbe§ 53ilib öom 9J?enfcf)'en

OJ a n b f) i , bem großen ^^ü^rer ber inbi.fcf)en ^e»
^megung. ,Sarl ^agel 3eirf}net bic ©eftalt be3

junflen 2 a f f a 1 1 e na(i) ben jüngft )?u brillierten

'^^öfument'en, melcf^e bie Sfiürafter^ntraidlung be§

ilpötieren f^^rerS b.eteucf}ten. (Jridi 5Iuerböd>
1 bringt wn^ bie öergeffene 6cirf)€inung tion ©iambat-
tifta 5? i c in ©rinnerung, öe§ legten, ber auf einer

einf}eitli(f)en refigiüi'en ®runblage eine bini)enbe 5(n=»

ic^auung oon SBelt unb 2)lenfd)ien nocf) Ijeröorbringen

fonnte, im 3ui(i^ii^'e'"^ön9 mit oftuelfen Problemen
unierer ©eaenmnrt. W\t [d>onun^:6l.a)er DffenTieit

t>ri'd)t 5!}Jo?im ©orfi über „Tiie rui"fijd|e föraufam»
feit" unb bietet einen tiefen (Jinbüd in bie ÜJotur be§

ruffi)d)en Souern unb in bie Seben^umftänbe, bie

Aur Entfaltung tener ©raufamleit beigetragen f)aben.

3m mitteltjunft be§ <o^fte§ ftelit bie burd) if)re

id>arfen f ontrafte in 9}?ienjdiri;d).e§ tief ^indnleuÄtenbe
e-raäbfung SD i m m e I u n b ö 5 11 e be§ Dcfter«

reid)er§ Ö§fnr 2)?aurn5 jvontano. Der ©loffcn*

teil bringt franaöfifcfte Stimmen jur gegenmcirtioen

2age, foroie aftuelfc Söcitrnge jur SiterO'tur bon (Jrnft

3öeife unb 3or>anne§ ^It.

projfTl^Sfönlidifeiten ncn)ibmcf ift. % ein^r {
A'^i^i^^i^i^^^'T

^i^ftW f-"^'-
"-"!"^" -'" anfdjaulirfic'ö 33ilb

einem 21 ^ „ . ^

g unterfud)

rfönlidifciten gciDibmcf ift. .^einrfdi ^ i m n gibt
öom ajefcn

>.<^

T^tii

/\

aicl W tocffi '-S^
««"f

.
kern beutft^cn' JBenfVn bot, Ijeule"ein

» Tom S?effi",'"'> f/.f*"^' 8'*t «" mnfafyenbe«

'f'M auf einer ein^,Tri*„ ! -r
' '„° '" ®"nne™ng, bcä legten,

'i«a„unn "on fflett u^b VÄ''" '^"'"Waße eine Sinbcnbe Sn-

:f<«onun9älofec"ä5Ä fwil wT "
""''«i"

®=.8«ntoarf. SKit

ruffifdöe ®taÄmf.n" , >?';. f @oxlx über „S)te

I
in bi 9?atur beä nm M^, m "ni'.6«tct einen tiefen ginWitf

in ber McUoluttoiI lAh i;^ « - .
,6tieelragcn Jaben, rtic (ie fid)

Beäugett W -\m Wi^ .Ä'l'''^'^^"^ i" '«^"if'" ©rfi^einunccn

«immer unb ©oUe^^-^n»«"* .^ncmleu^lenbe (Jr,iäIjtunB

gentoädisen Sane 1 "*"'„
^S""' '^'"äöfifdje Stimmen aur

Üßtprenssisciie-Ztg7

Köniasberg

'

^ä,,i.

^ 9 im.. ^*

-J^jx'

^af^enauö ^^arafiter.
/^ / 33on ^r. .^ettiriJ^ Z'xmoxt.

J'
2ßlr briuGen Iner aU 5Gorabbrucf au? bem juuf|f?cn .<pcft

^Sicucni^crhir^bo^ u. a. ^uffn^e t»on äJlöjim ©orri
nnb (EonruU 55flnöWfl entbält, ben Scf)Iuf;p.affu§ au§ einer
©tubic: ^>}lütl)cnau§ ermorbung" bon .?>cinrid) Simon,
bic Uli« bic trotj bcr bielfcitlgcn Scranfaguug bod) ftreng
gcfonnte SBefcnljdt bc§ bcbeutenbcn gj^anre^ nä^er bringt.

- SBaltVt SiatFrCnöit gel^örtc nirfit zw jenen ^roftnöturcn,
fflc; mit granbiofer iSinfcitigrcit begabt, f4 bic ^orm eraruin^
•[gen, bie bem ^Vfeö, ^nad) bem fic «ngclreten^ «rbäquat ift
'J^onft f^ätte er, bcr ein glünaenbcr Unebner — auc^ bor bem
^emoS — m<ir, fid> fcitrc^ bie Ijolitifd^ 2Ttofd^inc n)t>tj( [d)on
Wer eine ©ellung \nmx^<i\h einer g:Hartci unb burd^ t<i5

•Sr!%I ^ ^ti»fmf7!t3 in ber ^tni^dy^n Dcffcntlid)feit "otu

•ft^^oftt. Xod) muB, b.a5 ß:c[agtc micberum einfc^rän!cnb, b^iran
erinnert merbcn, wie c§ bor 1914 um ben Parlamentarismus
in X'Cutfd>lanb Iieft^nt mar: ^^ nämlidi b<ig ^art<tment für
ben 3Jlann beg 8t<i<itt§ itidrt ber SluSg^ngüpunft ber 2<iuf=
l>afin tüor, fimbent b<is (5nbe, unb bnife mirffic^ [(fjcvu eine
unb-e^njingb^rc 2cibenfrf).aft für J30littfd}e« SBirfcn ba3uge=
t)örle, um oT^ ein ISlmn l^rborrwgenber bürgerlid^r eteKuita
fid)i ]Myt (Sntf^gung oufgucricgen. 5n§ eg in ber 9^e|)ublif
fcnmit cnber« murbc, ftellle [id; SBcItf^cr 9^<il^n<iu fofort bar=

• nuf ein, Slkrfänmte^ nad)äu^oTen unb b«Qr,on3uge^en, fid) bie

für einen un-abliängioen 2Jknn mit bieten llnbegucmlid>feitcn
imb SBibernjörtlgfctten bcrfnüpftc ^artcfpo|ition 3U erringcir.

!5>enn, obmoi^l nunmehr an maögcknbcr 8ta<3t§ft'eEc, crf<innte

: er bic ^:p.artei bennod) <iU bic natürlidrc unb notircnbigc 29»afig

!
tcg pDlitif<^^n gül^rcrB imi neuen Stc-ate <m.

(5t tr<it in Die bcniotrcitifd^c 5j3<irtci ein. Sic mit rabifa=
I lerem ©elfte au erfüllen, gfeidijeltig aber breitere ecbiditcn be3
.
SBairgcrtum^ für bic ^ofitibe ajlitarbeit am neuen Skate gu

! ft^tninn^n, tüärc fein ^iel gett>cfcn. Ob er inncrporitifd) gro^e
^<&:foIge erhielt l^ätte, cr)d)clnt fraglich, bcnn für ben initcr=
lljolltifdyeit fiampf njari^m eine feiner r)erb(vrftcdvenbftcn (5igen=
fc^ften ^nbcrlid): fein ©ered^tlgTeit^finn im Sac^-

' lid^en. Cr.r ttxir 3u objeftib, bcrftanb ©egncrfd^aft fobolb fic

<m« .^iftorifd)em ober 2lMrtfdKiftIid)cm gu crflnrcn mar, cVl^xu
. <nJt. ©r tuoatc nld^t beficgen, er moatc burd^ 5rrgumente über-
jcu&en. (58 njar in il)m ein Stüd bcutfc^r Sprof^ffor, ber fid)

^«irf bem itatfieber ber Unibcrfität boci^ nod> ]^cimifd;er fi'i^It

)cl8 auf ber ^Hcbncrtribünc ber SBorCöbcrfamtufung. Hbcr bom
^
reinen <5.^crcbrlent»)pu« unter fd^ leb i^n mlebcrum bic ©Icl^

'fettigfeit feiner Begabung unb feiner ^^ntcrcffcn.' (Sr [lebte

^SKuP, aber )ms& feltcner, er begriff fie unb bie »efonbtr^cit

„^cr neue älJerfur". 5ö.:onat5fy?fte. 53erlag: „l^tx: neue 9

i^rer ©efe^e. @r malte, bcffer als mancher bom' 5Bau, aber ttt 1

felteuer, ol^ne jcbe ÜBrätention. ©r n>ar befäl^igt, fid> im ^^
bid)t au§3ubrüden, aiics immer auf feine obgemogcnc, bic t^o^Ä
be^errfd^cnbe unb mobl mand)m3l bon il^r bel^urfd^te 2Irt. ^a
Dilettant. (?.3 mcrben 3eiten fwmnen, mo biefcg Sßort miel^-^
eine SSkjal^ung in fidi fd)iiefeen mirb, 3eiten mit bem erncuf
©ebürfni^ VL<i^ aufammengefafetem Sftcid^tum, nad) @nctj!
|iäbie. 2Bo 91aturen, mle bie feine, bic bie ?^ülle ii^rcr 9

gabung nid^t berleltet, überaß glänzen ^u moden, fonbe
bcnen fic nur \i<im bleut, tl^r i^nftrumcnt be§ 2Bx;ltucrfte^

mit mcbr Saiten gu bcfpnnnen, begehrt fein merben unb m-
ll^ncn ba? 3^ertrauen n)iebcrfd)en!t, bn3 m«an ibnen in eir

3c{t, bic auf ber einen Seite engJjcr^igeä unb l^od^mütla

Sacfymlffcn, öuf ber anbern Seite fd^minbcn^afte 23leltt)iffei

erzeugt l^at, Ijalb mit 3lcc]^t unb i^alb mit Unrcdf^t cntaogen ^

S&alttjer Slatl^enau bot, h>le mancber HJ^ann ^bon ©eift

beffen Slelfcitigfeit ftd; nld>t In ein Sc^cnic Jjreffen läfet, (an
unter bem aJlif]trauen ber ^ad^lcutc unb bc§ Söknneg b*Ct

Strafje 3« Reiben gelabt. <5^a biefc SBlerfeitigfelt mobt mel^t
auf eine SSerfclnerung ber Sinne al^ auf eine urfpTÜngUd)C
fdf)5pferlf(^e 2)^annlgfartlg!eit ^uriidaufüi^rcn tDar, gab fie

icinem Sßcfen dh>aS bon fpälcr Kultur, elmag Unft>bufteg,
XlftinguterteS. i^n ben Stugen be3 ^urc^fd^nltfg etmag ^t>(^
mütig--23rarierteä. (gm ^rrium. Xenn in 2Bnttber ^^^tl^enau
übcrmog eine eigen]d)aft alle anberen an ^ntenfltät: @iMp.
iTtid^t bie <3ütc primltlbcr 9laturcn, bie ol^nc iRüdfid)t auf SSert
ober Unmcrt irgenb ein ßebenbige« am iptr^ brüdfcn um e3
au ertüärmen. ^tud^ feine (5Jüte mar irgcnbmic objcnib, bom
5l>erftanbe fontrolliert. SIuS einem SJ^angel ober au8 einer
Äraft? ^ebcnfflffg murbe fie in il^m eine 5lraft, bic smar
ni^t fo fe^r bem 2rJenfd^en, aber ben 2Kcnfd)en biencn, bclfen
molltc.

Reifen, nid^t einem aufäHigen einaerf-d^diaJe, aber feinem
5l>oIfe, ben 2^utfd;en — maTid;eg fd^mer (gntaifferbarc ber ßinie
feiner t}oritifd^en ^unbgebungen, Slcuftccimgcn nnh .^nbrnn-
gen crHärt fid) qu§ Mefer Unbebingtbeit bcr ^llfsbereitfc^aft,
menn es fid^ irm eine 9^Dt bes 85atcrraube« l^nbefte i^Ifen'
CA\ä^ ho& Unmögn-d^c no# moglidb mad)cn — \><t§> megfübrcrtbe
a^olf mit genü^enb JRobftoffen berforgcn, bog fd^on gefd^Iagene
Ttcfb elnmaC gu fester 23erlclbigung^tat begciftern (um)crftänb=
lidjeS 35errangen, nur ertärticb ouis einer gerabeju rxmwnti»
fdKtt, bie 2Blrnid)felt n\^ febenmoaertbcn £{e6e) unb tmn
nad>b€m alleg bcdorcn, bofi 5BoCf bUircb Wt 2Böfte bicfcr i^oifyrc

aUnwibll* in bcffcrc gelten, in ein neue« 5lanaan führen, boS
mar bic 0^<wttnie, bte blntcr ben feften 2Banben bcr SBernunft
^cimlid; uitb ftarf in \\jm gjCü«^ .

I
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be§ ,.9Zeuen

e§ ü&erroie»S b^ iaritetl?n.g grofeer^eriDnltd)leiten aerDtbmet

Ut Äff^nrtcfy Simon giöt qu* narfriter SeimtmJ

ein q^dXlidieS «Hb öom ?Befen Sft a t ^ e n a u § unb

unterfudit (Tonroib ^Banbreq, einer ber fpWig^
£ nnj et iimgercn 5it.erQturforirfijr, ^erfonttcfifei

unb iid)tuig "^ölberling auf i^te ^mimm!
©tettung innerfiatb b«§ beut d)en geijtigen |^l'Ottjn§

'unb ?ie PtopIietifd).e ^raft, bem b.eutfrf)en |)?tnfd>en

"on Ke ein 3iel ^^u meifen. 3>er enghidy^inbndie

'

MegiS e auf ber mfüingtonet ^önfcrenj f
nmöafa

ialx'xm ein umfaffenbe| 58itb öom 9Jienf(|en

©anblii, bem ^ofeen ^.i^rer ber tnbt *en ^e.

.-tDegung. ,tarl ^ ^ ^^a^*'*... ^i? ®Ä:,1'^
iunaen £ äff alle nad) ben tungft ^^ubri6tert.en

^^Zmenten metd)e;bie
^^^^^^^^^^^J^^^S^ff"^^^

iböteTen m'^ter^ feekud^ten. ©rid) 3tuetbad>

Bdngt unf bie öergeffene ©ifMeinung öon ©lambat^

ma%Uo in eriSnerung, be§ legten, ber auf etnct

einbeitUdien rerigiijfen ©runblage eine bmbenbe ?ln^

Sung öon ^clt unb 3Kenfd)en noc^^eroor bringen

Dimte?^ Bufammen^ang mit aftuetten ^roHemen

un ere ®eqenUrt. mit fdionoin^^ afer Offenje^t

Ät mrim ©orft über „T)ie ru'fild)^e g^fiifoTn!

fd" unb bietet einen tiefen einbtid in bieJßatur be^

tuiiifdien ^Bauern unb in bie £e&en^umftanbe bie

lur entfaltnng fener ©raufamfeit ^^^igetrag^n fjaben^

h,m mittelmmtt bes <o*fte? ^te^t bie ,
burc^ t^re

Xtfen tontrafte in 9J?enfdiIid)e§ n. ^tn>einleu*tenbe

e- aäf)fung ö i m m e I u n b $) o II e be§ Dci^et

re4cr§ D§far Waurn^ ^^ontana. ^er ©loffeiu

teit bringt fran^öfifdie Stimmen ^ur öegenmarhoen

%ge, fomie aftuetle Beiträge m Literatur bon ©ruft

^5 e i fi unb 5or>anne§ ^ 1 1. -^i

^rtS ttciiefte .^eft (6. ^aftvöong, .<?eft 4) bc§ ^^^Jcucn^krfttc"
feniiiöÄnet fid^ baburd), t)a^ cS üücriüicgcnb ' iVi i.'i'lHk^Uling

gvoftr'A^/rfönlidifcitcu gci^ibmct ift. .«peinrid^ (Simon gibt

nu&f jwiol^itcr .S^cnntuiy ein nnfdjaulidicg ^^ilb bom 5S?efcn
'?\ni^tiau^ unb bon feiner Stellung im beutfd^cu Sebcn. ^n
einem Sluffafe ^ ö I b e r I i ii § b c u t f d) c S c n b u n g untcrfuc^t
.(^onr ab SÖanbrc^, einer ber ginjid^tigften unferer iiinn.'rof

(

a

t

i

t
3

Siteraturforfd^cr, ^perfönltd^feit unb /^^tung .^ölberlinS auf i'^re

ctnaigaritge Stcriung innerhalb beS ' öeutfc^en geiftigen Sd^affenS
unb T^rc propfjctifd^c ^raft, bem bcutfd^en SKenfd^en bon l^eute ein
^icl 3u Incifen. -2)er englifc^^inbifdje ^eU^krtc auf ber SBaf:^ng»
Toner .5?onfercn3 Srinibafa Saftri giBt ein mnfaffenbeS
yilb bom 3?lenfd^cn ®anb^i, bem grofeen ^Brer
ber inbifd)en S3emegung. ^arl gJögel geid^nct bic ®e-
ftalt beö jvaxctcri Sa ff alle nac^ ben iüngft publiäierten ^o-
htmenfcn, meiere bie Cliaxoncrcntiüidlung bcg fpäteren gü^rer-^
bercuci^ten. ©rid^ Jfucrbat^ Bringt 'un8 bie öergeffene ©r-
fctiemung bon ®iambattifto 9?ico in Erinnerung, be? legten,
ber auf einer einl^itlidicn rcligiöfen ßirunblage eine binbenbc 5ln-
{diauung bon 2ßelt unb 3??en[c^en norf) ^^erborbringen fonnte, im
^ufommcnr)ang mit aftueUen ^Problemen unferer ©egenmart. mt
fd^onungSIofer Dffen^^cit fprid^t 2JJa?;im ®or!i über „^ie
r u f f 1 f c^ c ® r a u f a m f c i t" unb . bietet einen tiefen ©inblidf
m bie S?atur be§ ruffifd^en Sauern unb in bic fiebencumftänbe, bic

mt entfaltun^ jener ®raufam!eit beigetragen l^aben, mic fie fid)m ber 9?cboIutton unb im Sürgerlriegc in fo !raffcn ©rfc^einungcn
geäußert bat. ^m 3?Jiiielpunh beö ^efte§. fielet bie burd) i^e
fdiarfen ^ontrafte in 3Kenfc^Iic^e§ tief l^incinlcud^tenbe er,5ät)Iung

g t m m e I unb ^ ö 1 1 c bc? £)eftcrreic^er5 C§!ar 2)^auru§
vontana. ^cr ©roffcntcif bringt fron^öfifc^e Stimmen ^m
Vgentoürtigcn Sage, fomie «ItucHe iSciträgc aur Literatur bon
f'.nft SBcife unb 3ol^anne§ 2llt.

il

^^
A

ÜBtpreussisciie-Ztg» n
Köniasbera ^

^ 9 TÜL ^*

.Sm^\i"..

^vcr neue äJJcrhtr". 5P.'onat5fy?ftc. «evlafl: „Xcr treue 3
K

^afBettrtUö i^arafiter.
95on ^r. .^cittriJ^ Simuti»

JBSlr bringen liict al§ 5Porabbrud au? bem Jüugftcn ^^t\i

„v^ ^9icucn l-lciriir*, ba§ u. Q. ^uffn^c bon STc^jim ©otn

unb (Eonrub Ä>(3U5l'ä) entbält, ben Sd)I"f.P-flff"^ ^"3 einer

ötubic: ^ltRatl)cnau§ ermorbung" bon ,^->cinrid) Simon,
bic uns bic trot} ber bielfcitlgcn Veranlagung fcodi ftrcng

gcfonntc SSefcnbcit bc§ bcbcutenbcn SOlanre? nä^cr bringt.
|

SSktTf^er Sflat^n-au gcljortc nidjt cU jcn«n 5^roftn.aturen/

rwv^ mit granbiofer einfcitigtcil begabt, \\k oie ?5orm er^ruin^

.'^n, bic bem (5'<fcö, „nad) bem fic flngctretcn", crbäquat ift

'Conft ptte er, ber ein glünacubcr Skbncr — cucfi bor bem

*J)cmo§ — m<ir, fid> biirv^ bie potitifd^ 9%fd)inc VQt>% fd)on

fri^er eine (^'eltung inasr^lb einer ^^rtci unb burc^ ixiS

^«Sr%I b» ^vi«RfT!t3 hl ber ^eut!d>£n OeffcntIid)(cit ücr=

•

frltxiftt. %o6) xi\yx\, b^aS ©cfagte micberum einfcf)rän?cnb, taran

erinnert merben, mic c§ t)i>r 1914 um ben ^:ttTamentaci5mu§

in Xcutfd>Danb beftcUt mar: ^^ nämlid^ b<t3 ^art<tment für

ben aJkinn beS 6t-i<it€S nidH ber 5l-u§g^ttß^punft ber 2<iuf=

feaJbn war. fimbcnt b<i§ C^nbe, unb b<ife mirflid) frfji>n eine

imb<^n)lnGb^r€ 2cibenfc^€ift für poIittfd;eS SBirfcu bagugc--

T}orle, um ob ein ^ITuann j^erborrogenbcr bürgerlidi^r Stellung

fid) \M)t entf.agiing öufaucrlcgen. SH^ eg in ber 3^cpublif

fcnmit üitberg nnirbc, fteßtc fid; Boltf^et 9^<it^n<!U fofort bar=

rcuf ein, 5&erfQumtcö na^su^oTcn unb bouinauge^cn, fid) bie

für einen un-abt) anginen 2Jknn mit öielcn tlnbequemnd>felten

imb SBtbermärtlftfctten bcrfnüpftc ^arteipofitiön gu erringen

[5>enn obmol)! nunmehr an inaBg^^nber Sta<it§fteIIc, crT<inntc

; er bic ^i^artei bennod) -al^ bic natürlid;c unb notircnbigc Skifi^

' teg politifc^^n f5;ü^rcr3 Imi neuen €tc<ite «n.

' (^T tttit in Die bemotr<itifd)c ^<irtcl ein. Sic mit rabita=

I lerem <5Jcifte ju erfüllen, glcidj^citig ober breitere ed)lditcn be3

: S&ürgcrtum3 fik bic pofitiüe 3Dlitarbelt am neuen Staate gu

• ftr-ninuicn, märe fein 3iet gettÄfcn. Ob er Innerpolitifd) grofee

^^folge eralcU l^atte, crfd^elnt fragU<^, benn für ben Imicr'-

• »oIltifd)Km stampf mar i^m eine feiner r)erbo-rftedvenbftcn ®igcn=

'fdxiften !^nberlid): fein ® credit igt cl t« f l n n Im ^(x^-

lidytn ©r twir 8u obiettio, t)crftanb (Hegnerfd^^ift, fobolb ftc

cn« ibiftorifdiem ober 2:öirtfdKiftUd)em m crHären mar, «tt^u^

. mit ©r moUtc md)t beficgen, er motttc burc^ Argumente übcr^

r acuQ>en. (58 m<ir in il}m ein <Btüd beutfc^r ^ßrof^ffor, ber fid)

.«uf bem ^tl)cber ber Unibcrfität bod^ norf} ]^eimifd)er fü^lt

5cl8 <nif ber IHcbnertribünc ber ißoüdbcrfammliing. ^cr bom

Tcinen <5.^clcl)rlcntt)pn^ nntcrfd)ieb if>n mieberum bic 5öicl^

'feitlgfcit feiner ©eaabung unb feiner ;;^ntcrcffcn. (Sr lieble

•^SÖluP, ober nxiÄ feltcnet, et beflriff jte unb bie Jöefonber'^cit

i^rer ^fe^c. ©r malte, bcffer alg m<ind)er bom^ öau, ober n>n^

feltcuer, o|nc icbe Prätention. (5r ttxar befähigt, fid) im ^^e--

bic^t aii;?2ubrüden, ailc§ immer auf feine abgcmogcnc, bic t^om

bc^errfdicnbe unb mol)I nwnd)mal bon i^r be!KLtfd)te 9Irt. (5in

Dilettant (Sg merbcn 3elten fwmnen, mo biefeg Söort tDieber

eine S^jal^ung in fid) fd>licfeen mirb, Seiten mit bem erneuten

35ebürfni§ Höd) aiif-fl^^^^^ncf-afetcm 3ftcid)tum, nad) enct)f(D^

päbic 2Bo Naturen, mie bie feine, bie bic l^üHe i^rct S3c=

flöbung nid>t bericitet, übcröH gtängcn ^u moKen, fonberti

bcnen fic nur baau bient, tl^r ^nftrumcnt be§ »la^erfte^n^^

ttült mclfir Saiten ju bcfpannen, bcge'^rt fein merben unb nwn

Ibncn h<i§> ^^crtranen mieberfdrenft, ba3 man ibnen m einer

^elt bie öuf ber einen Seite cngJ|cr^,lge§ unb ^oc^mutlaeS

%ad>miffcn öuf ber cnbern Seite fd^minbell^afte SSielmiffcrci

eraeugt l^at, l>alb mit 3lcd)t unb l^arb mit Unrcd^t cntaoGcn m.

moUWx Slatl^enau ^t, mie man^cr SKann „bon (5kift\

beffcn 95ielfcitinTeU fid; nul>t in ein S^cma preffcn lafet, lattge

unter bem 3nif]traucn ber ^ad)tcutc unb bc§ SOknne§ bei

Straf3c an leiben gcliabt. ®a biefc 58iclfcitlg!cit m\)i mejt

auf eine ^Verfeinerung ber Sinne aU auf eine urfprunglid)C

fd)5pfcrifc3^e 3JIannigfaltig!eit ^uriidaufüi^rcn mar, gab fie

[einem Söcfen ctrt>a§ bo-n fpater Slultur, elmag Unrobuftc^,

XiftingirlertcS. ^n ben 2lugcn beg ^ur^fdynittg ctmag ^oä^

mütig-5öTaficrte§. ©in Srtlum. Xcnn in SönltljeT ^tl^enau

übermog eine @igenfd)aft alle anbcren an ^ntenfitöt: (Surfe,

giid/t bie ©ütc primitbcr iRaturen, bic o^nc 9lüdfid)t auf 2Bert

ober Unmcrt irgcnb ein ficbenW^er ans ipctj bxütfen, um c3

an ermärmen. 5Tud) feine ©üte mar irgenbrnic objeftib, bom

S.%ftanbe fontroffiert. SIu§ einem 3Jiangcl ober au8 einer

^raft? ^ebcnfallg mnrbe fic in il)m eine .(traft, bic amar

nic^t fo fel^r bem aJlenfdhen, aber ben 2Jicnfd)en bienen, Reifen

mollte.

Reifen, nirf)t einem aufälligen einaetf<3^icf|a!e, ober fein«m

S^olfe, ben '2)eutfd)en — mond)«« fd)-mer (Sntaifferbarc ber £inie

feiner' politifd)en .^unbg?cbungen, ^Äcuftenmgen nnb .^nbtim'

gen erHärt fid) au§ biefer llnböbingtbelt ber ipilfgbcrcitfd^aft,

menn e? fic^ imi eine 5'tot beS 25aterlanbe« l^nbctte. ip^Ifcn,

cvd^ bau? Unmögfiti^e notf)' m5glld^ im>ad)en ~ hKt»' friegfül^renbe

95olf mit genü^cnb S^obftoffcn t)erforgen, b<c^ f^on QcWmmt
med) einmal au le^ter 23erlelbigung5tat begcifbem (um)erftänb=

lid;e8 Skrlnngcn, nur crtlätficfi aai8 einer gerabeju rxmianti=

f^n bie 2Blrnid)telt nid)<t fel^nmoHenfben £icfee) unb min,

nad>b€m aJcg berloren, i>a& SBoC! bUird^ bic 2Büfte blcfer S-«^«

aHnwi^lid^ in Treffcrc 3elten, In ein neue? Kanaan fül^nen, baS

mx bic ^ontme, bic bintcr ben fcften 2Banben ber JBemunft

^cimlid> unb ftatf in i^ sJUuyU. .

ßr mar ber geborene ^t\\^ füi^nfer armes

inncTbomid) mie Sd>mad),e aii^f^ bieten SSerlte^t

SSS^fentünncn j" ^-f^^J^SrÄ^-l

^^ w" e? alter für bi« Unentwcflkn m. b« red) \^A

a^r ®ebilb, tnit &eftigfeit in Sej.!« auf *aä einmal lod

^mt m,b bM« mit Srfl'uwsfamteit Un ernveifenieb« ^it,

Meli" Äc^Te t ^ina W^m m*to*t ^m^^W

""UÄ6«b« <Äer unb aHe, bi« in bobentof« Sci'^^'

^n t«ffc ber %i^ i<t*8 magren Patrioten. ^i,et

*-'
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ymnlnx ifenTTsetc^net itcf) b-obutcf), bafe e§ ü&ermie«
genb d« a)o.rfte[run'g grofeer ^erfönlidjfeiten geiüibmet
''• LÄ^^'^l'i^ © t m n gibt qu$ näcfjjter Kenntnis
^"^¥i^\^'«Ij.rf>e| «ilb öom 2Befen JR a t ^ e n a u § unb
JBft Teinhr ©teaung im beutfcfien 2eben>. ^n emeirt
-Jiuna^ dofberlin? beutfrf}e ©cnbuno
imkrfurfit doitrab SSanbteq, einer ber emficfrtifl"
Jten uiTierer lungmn <^iteraturfor|cf)>er, ^erfönlirfifeit
unb 5)icr}tung |)oIberrinei ouf iure ein^tgortige.
©teaimg tnnerfiorf) be§ b:eutfci}en geiftigen 8d)-Qffen§'
unb rfire tJrpt)^etifcf)e ^raft, bem b-eutfcüen ^IJenfcfien
öon freute em Biel *ü meifen. a>er €ngrifd5.tnblfd:)e
Relegiert« auf ber 2BQf^mgtoner^onfer.ena ©rtmöafa
©oftrt gibt em umfaffenbe§ SBitb bom 9J?enfcf).en
(^ a n b ri

,
bem großen ^ü^rer ber inbifAeit 35«--

^megung. Jorl ^ a g e I aetcf}net bie ©eftalt be§
ningen £ äff alle itadf» ben jüirgit Rubrizierten
_4,öfumenf^n, melcfje bte a:fiara!ter€nttrirfrung be§
ipQteten f^i^rerS Releuditen. ©ricfi Sluerbcdv
bringt un§ bie oergejfene ©rjcf^einung öon ®iambat=
H • r?i ° ^" ennnerung, be§ legten, ber auf einer

ein^ettli(f)en religiöfen ©runblage eine binbenbe %n'
If^auung öon SBelt unb 3??enfrf>en nocf> ^eröorbrtngen
tonnte, im Bufaniimen^ang mit öftuelfen ^Jroblem-en

^"':^Jf cv^®^?^"^^^^- '^'^^ fc^onung&rofcr Dffenbeit
Iprrdjt 9JJa?i:m ©orü über „^ie ruffiid)e ©rauforn»
fett unb bietet einen tiefen ©inbricT in bie 5?otur bp§
•rufnfrfieiT iöauern unb in bie Scben^umftänbe, bie
1"^ ®Ä^^'"'ÖJ'^"^^ ©roufcrmfeit beigetrog^n m^m.pm mitteltJunlt be§ ^fte? fteljt bie burcf> ihre
1cf>Qrfen St'ontrafte m 9J?enfcbricfr.e§ tief &in.ein[eucf)tcnbe
Cl-raablung ö i m m e I u n b ^ 5 H e fbe§ Defter«
mcf)er^^ D^fcir 5ü?Quru5 ??ontana. ^er ©loffen^
teil bringt fron^^öfifcfie Stimmen jur gegenwärtigen
^age, loroie oftuerie Beiträge aur Literatur öon ^nft .
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flHerrci Zeitfdiriffen.

"ei""fc "h"*'."^ H^'"
''""''«'" S=üfrf,i-ifte„ iftei. wnuft, i.b, toenn man »on born&ctctn oHeä
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Der neue TJletUut {TTlün&i^n) bringt im Duliljeft ein^n

"B-eitrag XlQpim öorhia „Die rujfijd^e 6r<iujamk<if'

.

p€r i^ufJQh ijt «in nKrtDoll<r "Bcilrog \\iv pjijdjologic

bcs rui[iivhen Bauern, lieber J^alljenous perjönlidiheit

fdjrclbt in nxirmen, klugen IDortcn 5?cinrid} (Simon.

Die .<?ölb€rl;n-Cikratiir roirb um einen uorjüglidjcn f\x-

tihel Don Gonrab TOönbreij „^iilberlins beutjdje Sen-

bung" bereid]<rt.

Der flunfiroonfcercr. 3m 1. i^u9uftl)eft ber ijalb-

monatsjdirift „Der ftunftiuanber-^r" (Berlin- Sdjön*-

ber^) fdjreibt Dr. 3. v. Büloro ("Berlin) über „Run[t

unb Giique'S profeüor Dr. Dito. IDaler Oüridj) über

inbcm er eine iiBcr^cufienbc Hii^beutiina ktm
^Sefcn be§ acmciicfielten ^)icidv5miniftcrg c^iU. ^2avim
Oiorfi .seicit bic üuellcn bcr ru.ififd)en (^raufamfeit auf.
.V)ölberlin§ ^eutid^e genbunc^ erfaßt dünrab Sßanbrel) in
dnbrinc^Iidicr, ncTd^füIiIcnbcr Untcrfudiuna. 2)cr ^Jnbcr
Saftri ucrfu'drt cö. feinem bielbefprodienen Sanb^münn
0>f>anbi in feiner 9}icnfdyiid)fcit curüpäifd]cm ?"vüf)fcn na[)c^
.^iirüden. 55on bem übricicn ^nr>alt beö ^e]k§ nennen
lüir nodi €5fai- Wl. fsontana^ 5?Dberie. „Fimmel unb ^öITe",
bic in Bizarrer Sinienfü^runfl eine ^-aBel bon ber menf^^
iTi'^cn C^Iöfuna fDinnt.

Ausschtlift* aus der isummer vum

:
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4N»9wiiv#iKi|a«MBeT[aa O. €. 9}e4)t, iflünd^cn.

/^üt l»ae Dlcljdtift peiialtcte 4. ^cft fd^ticb 15 on*

tab Xtianbretj einen lancieren eff«^ „^blbcrün^ ^Teut*

fdK eeubunfl". Rarl ^oßcl bcfdjcfaßt Jidj mli l»ctn

-^unaen EaifftUe"; tjon cvlniDafo £aftrl ift „C^tjanbi,

ber ^cnfc^; «ifljim ©orfi beöcnbcU „*t\t ruffifctc

^ItTaufamfeit'. ^clnrid) Clmon ntuttni gtcUunfl au
-^tUtJcnau^ ßtnttibuno"; CSrlrti Slwetbcd) Icnfi Die

«uftncrrfaniTcU auf .(^Uamboiliffo i>ico'' imb Icffen

„teoJofC^Ä ciLVile raiiionaia della Hrov-
vedinza Uiviiia', in ber „%\co ti uuterntmmt,

bie (LScfd?idjt« flt« ^ii^brurf ©oitcc- botjuttcllen." CS!««
8)J. gontano ftcuert clnf etnbtudöuoUe (Jriftijhing bct.

»elttää^-»on örnfi Steife unb Tsol»«""''^ *l*. ^owle

f5ftfd)€ •3ilmmcn'' bllben bcn edjlufe.

'rj..

•i5rflJw5fHd>

« »i I •«•«•«MMHia tti^i^mUit»^

£)er 3rrtum miebcr^olt fic^ immerfort in bcr %at.

©cSroegcn mufj man ha» 2öat)rc uncrmüblic^ in

SBorten mtcber^olen. i^oitht

i

I

!RatI)enau9 (£f)ataf!ter.

^Jßon Dr. ip e i n r i cft © i m n.

2öir bfin<ien ^ict at« 9(bbrucf <i«« bcm jün)(^ficn

^cft bfg „9?cuen ü}^crfUT^ ba^ u. a. ^ffä^e
ööit iÖJayim GJorfi imb 6.onr<ib S&anbret) «nt^ält,

ben ec^lufepaffuS au§ einer atttbic: „5Rat^cnau§

(Srniorbun^i toon ^cinrid? 2inton, bic ung bic

ixüi} bcr ijiflfcitifleu 3Seranta(5un<t bod? ftren« flc=

formte SSefcnJ^cit be§ bcbeutcnbin aJ?onn^§ nä^cr

brinigl.

SaJMt^r 9tat(>cnau ßc^örte nic^t m iem^n Slraftmituren,

bie, mit «r^mbtofcr einfcitiflfeit b^flabt, flc^ bic fVorm tratoiit^^en,

bi€ bem ®cfe1&, „mat^ bcm fie cxiQeirtt^n'' , äbaquat ift. Sonft

^ötte n, hex eilt ßfünacnbtr 9tcbncr — andf toor bcm 1)cmog
— rtxtx, flcö burdj bic ^joütifti^c SDiafd^inc n)o^t ^dfon früher eine

(Skitunfl innerl>alb eintr ^rtci unb bnrc^ bag miitti bei ^rla^
meutg in b€r beutf^en Oeffcntlid^feit tocrfdnifft. ®oc^ mufe, baS

^eföfltc ttJiebctnm cinfd^ränfenb, Mr«n erinnert mcrbcn, mic e^

öDT 1914 um ben ^rlanicutöriemug in ^utfc^lanb bcftcttt nwxr:

S>öfe nämlich bag H^artamcnt für bcn "mann bcg et<iatcg nitöt

bcr ^u^it^t>unft ber 2üufbä:^n n>ar, font>em ba^ (Snbc, unb
boft n)irnid) f<^on eine unT)c^1t)inffbare sabcnfc^ft für J)otitifc^c«

Sölrfcn b«gu fle^örlc, um öI^ ein anann ^crtoorraftcnbcr bürficr*

Ild^cr ©teaun<^ fK^ fiyl^c ©ntfoffun« oufäucrlcö^n. Süi^ cd in ber

guepubli! bomit önbcrä vmttb«, ftent« fi* Saliner atot^enau

fofort batcuf ein, 33erfäumt€g nac^äwljolen unb batan ju fielen,

fid? bic für cin^u unabijänfliflcn 9Jiann r:it bieleu UubequcniUc^'

fcitm unb äöibcrtvärliflfciten tocrfnüpftc ^^Jartcipofition ^u er-

ringen. Xcnn, obnjo^I mtnmc^r an maBflcbcnber Staat^ftcHc,

crfanntc er bie ^<irtci bcnnoc^ ai^ bie natürliche unb notmcn*

bine S3<ift§ bog jjoIitifdKu ^iiljxn^ im neuen Staate an.

(5r trat in bic ^cmofratifcl^e Partei ein. Sie mit rabifatcTcm

(Reifte SU crfüüen, <^lcidT,^€itia «bcr breitere Sc^ieötcn be^ 33ür-

<^crtum^ für bie pofitiö> 5!Jiitarbeit am neuen (Staate ^u <^cmin=

ncn, Vj'äxt fein 3icl ac^ucfen. Ob er inncr^oUtifd> qrofee (Sr-

fo(<ic erhielt bättc, crfd>eint fraqlic^, benn für ben iuncti)oU==

tifd)cn i\an\\)^ Wax ibm eine feiner berborftcd^cnbftcn (Sigen*

fünften binbcriid): fein (55cred>ti(^tcitöfinu im Saefidic^n. ©r
)vüx äu objcftib, tjerftanb (SJcflnerfcbaft, fobalb fie an^ ^iftori^

fcbem ob;r Söirtfd>aftlid>ent m erftären mar, üü^n <^ut. (5r tDoIltc

nic^t befieflen, er monte burdj 9ir(^umente übergeuflea (5g max
in ibm ein 8tüd beutfcbcr ^rofeffor, ber fid) auf bcm ^latbcbcr

b^r Unibcrfitöt bod) no^ ifyeimif(iber fübU a(g auf bcr 9flcbncr^

tribünc ber 33oHgfcrfammIuna. ^ber bom reinen Öcfcbricn-

iti\)U§ untcrfcbieb ibn iviebcrum bic SSielfcitiftfcit feiner 93e»

ftabuufl unb feiner ^^ntcrcffcn. (Sr liebte ÜK^ufif, aber n?ag fct*

teuer, er betriff fic unb bie 93efonberbeit Ibrcr Weljc. (&x

matte, beffcr alö mandier toont 93au, aber mag feltener, obne jcbc

Prätention. Gr mar befäl)i<^t, fic^ im (^ebicbt aug^ubrüdcn, aUeg
immer auf feine abflemogenc, bie f^orm b^berrfdKnbe unb mobl
mancbinal bou ibr be^errfdrte %xi. ein Dilettant. (5^ merben
3eitcn fommen, mo biefed SSort mieber eine 93ciabunfl in fic^

fc^Iiefeen mirb, 3citcit mit bcm erntuten SBcbürfniS nat^ ^u-
fammengcfafetcm SReicbtum, nac^ C^ngijflajjäbic. SÖo SiJatureu

mie bie feine, bie bie ^Mc Ibrer ©egabuim nid)t bcricitet, über«»

att fllän?icn gu motten, fonbctn benen fic nur baiu bient, ibr ;^n^
ftrument bcg Söettberftcbcnd mit mebr Saiten m befbannen,
beflcbrt fein merben unb man ibncn bag SSertrauen mieber*
fdjenft, bag man il^ren in einer 3eit, bie auf bcr einen Seite
enflbcr^iaeg unb bocbmütiflcg J^adjmiffen. auf bct anbcren Seite
fcbtoinbclbaftc 3?icimiffercl er^eu^t bat, ^alb mit 9lccW unb l^tb
mit Unrecbt cntaoften ^t. ^

SKaii^cr ^latbcnau \)at, mie mand)cr 'Mann „bon ^et^i",

beffen ^ietfciti^^tcit fid> nidit in ein Sdjema brcffen läf^t, lan(^

unter bcm 5Dlifetraucn ber ^ad^leute unb beg 9J?anneg ber Strato

?^n leiben acb<»bt. ^a biefe 9Sie(fciti<rfeit mobf mebr auf >m€|

3?serfcinc\una ber Sinuc ai^ auf eine urfprünalid)e fd>öj)fcrifc^

9)?anni<^falti<^fcit ^iurürf^ufübrcu mar, m^ fie feinem SBcfen et-

mag bon fböter i^luttur, etmag Unrobufteg, ^iftinnuicrteg. ^n(

bcti 5lu<^cn b.'g ®urd)fd)nittg etmag <c)odimütiff-93farterteg. Gtrt

rstrtum! ®cnn in SL^altbcr ^tatbcnau übermo« eine et<^cnfd)aft

aüc anbcren an ^ntcnfität C^ütc. 9lid|t bic mU brimitmeö

gtlaturcn, bie ot)ne 9Uicffid>t auf SBcrt ober Unmert irflcnb uit

l^cbenbiflcg an^ &tx^ brüdcn, um cg ^n ermärmen. fnd^ fem^

^Jüte mar irßcnbmic objcftib, bom ^erftanbe fontrontert. ms
einem 5!«an45el ober aug einer Straft? ^ebcnfaüg mürbe ^e tri

ibm eine ^raft, bie ?imar nid)t fo fcbr bem 9«enfebcn, aber betK

5JJenfd)cn bienen, b^Ucn moütCw

i&clfen, nidit einem ^ufättiftcn ein^clfdiidfale, aber feinemi

SSotfe. ben ^cutfcben — mancbe^ f#t>cr (5ntsiffetbare bcr Sini^

feiner bolitifcben Slunb<tebun<^cn, ^teufecrunam unb .^anblunfler;

crftärt fid) aug biefer Unbebin^^tbcit ber ioitf§bereitfd>aft menni

cg ficft um eine 9iot be^ SSatcrIanbcg banbclte. <ocIfen, ou^ ba«

Unmöfllidre nod) möfliid) mac^n — la^ !rie<^fubrenbe ^o« mi«

aenüacnb 9?obftoffcn bcrforflen, bag fc^un «ef<bta<tene no<^ etnma^

m icfctcr 5^ertcibi^tnggtat bereiftem (unberftdnblicfieg 95erj

lanaen, nur erflärlicb «ug einer «erabeüu romantiidren, btö

SSirfücbfcit nic^ febenmoKcnbcn Siebe), unb nun, nacbbem aHeg

bcrioren, bag 93oir burc^ bie SSüfte biefer ^o^tc aOmabltc^ m
beffere Seiten, in ein neucö S^anoan fü^en, bag mar Xne

f^tamme, bic btnter bcn feften SBänbcn ber SSernunft ^tmiic«

unb ftart in i^ rtlübte.

(5r mar ber flcborcnc Reifer für unfer arnte^ 2anb. Jöa|
innertootttifd^ mie Sdjmöe^ augfab, blefeg «ctfteben, biefc^

Sid)bineinbcnfcn!önn€n in frembc Uebcrjeu<mnfl^i Voar ociur^

fercm gnanflcl <in eutotJäifc^ (Kfcbult.m^öbfcn aufeenboritif^

eine unerfetlic^ ß^be, ein Stttibum böc&ften ©rabcS. Sn dn?c

4^^t ^^ "^Vl^^h^ <J^ f ^l^^^^A^ ^^
6 ^l

3eit, mo c^, aufecr für bie Uucntme^^tcn auf ber rcditen Seite,

für und eine ausmärtiae ^olitif im ciflcntücben Sinne nocb nicbt

fiibt, forbexn mo cg qitt, mit ^tu<^bcit unb (Bcbutb, unfägticbcr

©ckulb, mit >Vcftiflf-Mt in U^m auf ba^ einmal acacbenc SBort

uni bocb mit S<()micöfamfcit im ©rffreifen [eber C?^^ance, bie

bic SO^öftlicbfcit einer ©cfferuua biettcid)t eröffnen fönnte, bie

3üac( ber ^übrun<t gu banbbaben, in einer folcbcn 3eit mar
Söalter $Ratbcnau ber ung \)f>m Sd)icffal flcfdrenfte l^rcunb unb
Reifer.

Seine 9Körber aber unb alle, bie in bobcntofer Söefdiränft^«

^eit unb 93ögartiafeit biefen 93erluft leicbteu ^er^ien^ öerfcbnier*

gen, treffe bcr ?rlw<b iebeg mabtcn Patrioten.

t>as beutfi^e Drama !n Umerilta
5lug 9^em=?)orf läfet ficb ,,^er ^Jtugfanbgbeutfc^" fcbreiben:

^n ben nä<|ftcn Söocbcn mirb (^ieoraSlaifcrg cinbrucfgi*

botteg 5)rama „a^on Worfle n big üKitternac^t'' („From
mornin;? to imidniprht") im ^rasce=^2:beater über bic ©retter

öcl^cn. 2>ad moberrc beutfdje 2)rama bon (^eor« .^aifcr lam in

elnl(5>n S^Cj^ialauffübruni^cn bcr „2:beatre (^uilb'' im Errief*

2:t^cateT auf bic ©übne unb crmieg f5d> alg fo erfolatcid^, bafe

fwjb bic „Sbcatre (sjuilb" entfd)toffen bat, tro^ ber borftcrücften

j^a^re^äcit täalid^ 9Tiorftcnun<tcn im ?^raaee^'2:tKater au acbea
e§ ift bag erfte Stücf, bag in getreuer cnfljifcbcr Ueberfe^un<;

feit bem Sl^cie<^e bter auf bie 93übne fommt. Sim fo<Tenannte

^(5:ontinentaI ^tab§" marm alletbin^^g einige hoffen bon ber^

fcbtebcnen ^ireftorcu angenommen morben, aber o^ne bafe bie

«erfajTer genannt morcn. 2)ic „Xt)^atve ©uilb" blaut für ben

^rbft 9(uffübrungcn bebetttenber moberncr bcutfdber gramen.
Ucbexf^aupt bürften mir in ber nädrften Saifon in 5^em-?)otf

biete Stüde gu feben befoimncn, bic aug ^utfc^Ianb ftammen.

So ijcriautet, bofe (Skraifbinc ^orrar ibt ^cbüt aU Sc^Kmfbt^e»
rfn unter ^ciaicty^ ^ircftion in bem Stüd ,^ie©allctlna
beg S^önig^* ma<!ben mirb, b<tg ic^t in 33etlin mit ®rfotfl;

flegeben metbc. T)ie JBaHettbomc mirb ©cralbine f^arraTg «nt*

trittSroffe btrben.
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(IMostro servizio
MONACO DI BAVIERA, 17.

Rn^^,;!J'f'l "T:
^^^ Deutscfie Mercur (i appar-sa ima !tettera dl Massimo Oorki che ha

soiievato profonda improssione. E' un'ana-
lasi epi^tata, e ch€ per la conoscenza che
i Illustre «crlttore ha <iel suo popolo, doh-
Diamo ritenere esatta dell'atluale pslcolo-
&ia rus«a. (Massimo Gorki non esita a de-
nunziere ü tremendo regresso spii'ituale e
morale dei russi, da quando, allentato il
freno della dura autocrazla zaristica, le
utop'ie lihertarie del bolscevismo ne hanno
dißfrenati gli istintl torbldi e crudeli. Credo
opportune, sarvolando «ul dlsgust-o e sul
raocapnioclo che provocano certi crudi pa/r-
ticolari della lettera del grande romanziere,
trasmettervene alcuni brani che rappresen-
tano con evidenza plastica, il baratro mo-
rale In cui ö precipitata l'anima collettiva
di un popolo che la Jetteratura slava e lo
stesso OoTki cl avevano in altri templ de-
scpitto come profondamente buono ed
umano,

partioolare)
mm,v. neue SRcrfur.'' 6. :;>ö{)r0. ^cft 4. ^ult

1922. SScrIoa ,,Xer neue iT^erfur". ifJüncftcn.

\9o Certo ^ rhp f ^ ^
"^"^^ '^^ '^^^^^' «ierteliaör 60 J(.

rr.n. m...^. ..^Z!^^^^^. ^^»^ doTine. ivc- 1 acicftnet tief) babuxdb, bafe e§ überroieöetib ber

Xatftelluttö grofjcr ^erfönli*fct=
t e n gcrdibmct ift. .^^ c t it 1 1 c6 3 i m o it ^iht

au& nöct)[tcr .^enntntä ein onfdjaulitöc^ ^'\lb

rom SScfen fHatöcnouö un5 t»on feiner

Bteüung im beutfcöen Seben. 3n einem Sluffa^
la vi.tu si arna la proprio mogL Z. ^
r^Vr.rXr^/^'r '''^<-^^-\ röTb7rri«rb7u"tri%^ S^nbu^aFnl^^
al rim.itj'^n !v ^l\.l^ si aocompagna fucöt GonrobSSonbren, einer ber cinftcö^

tif^ften unfercr iünacren Siteraturforfcfter,

«^crfönltcöfcit unb Xic^tunci .t>ölbcrling öuf

nifirc etn;,i(^arHöe StcUuna inneröaTb be^ h^^i'^

iriff^en öeiftiöen 3dioffen§ unb t^rc Dropbetiftöe
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« Lessi tma volta — scHve GorU — un
libro che aveva un titolo sintstro « Vevo-
luzzove nemo svünfppo della fevocia. > in
cui l'aut&re, a trasverso moltevlici citazloni
di füiUf tenta/va di dimostrare unn tcsi
orrendxi, che, ciod, il progresso umano si
fondu, essenzialmente, svlla tendenza imia-
ta in ciascun uomw di tortwrare i propri. si-
mili fisicaimente e moTvalmente. Le.ssi il li-
bro di un fiatö, ma non ne fui persuasn e
dimnenncai presto i pamdassi. d&LVautore.

« Ma ora dapo la ftcria deUa guerra e
l orgia s<maui7hosa delha r^>oluzione bolsce-
vica, io ricordo qu£isti paradossi, e debbo
confessare che sulla feroaha CLthiale del
popolo TUSSO, io non vedo neppure quella
evoluzftone e quel cambiamento di forme,
che, secondo la tesi dello scrittore, forma-
iMino la vera S4>stanza del progresso
umiütno

!

« Neir^anno 1917 — in pleno ventesimo
secolo! — i Tussi hanno praticato questo
metodo dl

al eimitero *. E un terza, « Per le doimj^^ luano'^'X ^^^^^^^M^^t- vn quarto: « Se vucti che ti vpiuin rn,n
peMto. batti pHma tua mZie .

^'
« Nei viUa^gi nissi, proverbi'&imili esi-^tono a rrimaia costituendo la .l^pienzasecoU2:re del pcn)olo .. / bambiniUa^rr^

tano ogni giomo; la giJlJ^ntTcLcltmezzo a quesU insegnamenti. Threceneho lettola statUtica dei delilti nelUiprmnn-cm diMosca e ho soorso molti altidiZ-
cusa. Srmo stafo spaventato daWenormenunnma di atti crudeli commessi su bmi-
bini. Generalmente, in Bussm si batte con
delizia senza neppure badare a chi e sot
toposto alle bastomue. « Vuomo battuto ^due rollte migUore di quello che non fubattuto » dice un altro proverN/)

« ^fa nllma — e la domanda vierte natu-mie - dove si trova quel contadino nisso
^fr.gnio, buono, ricercatore deAla veritä e
della giustizia, cosi spesso descritto nella
lettnratura? Ebbene ; da giovane, io ho cer-
cafo qy^sto Hpo per tutta la Bussia e non
Vho trovato. Ho tro<i:ato, viceversa. e daper-
tutto, M realista brutale fChe si fin^e idictanm non lo t. Ho trova4o il con.tadino che
ha creato un'enorme congerie di canzoni
inMvagie, di leggende selvaogi4> e sangui-
narie, di proverhi ciniri e pexsimisu, II Mu-
»rro che, secondo i suoi stessi proverbi.

non f> stupido, ma. dtviene tale quo\do sta
con gli altri, che non deve aver paura del
dJa.volo, ma deiV7iomo, che deve baitere il
prossimo e fuqgire gli estranei, che noti
d<*Te stimar^e la veritä percM la veritä
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(WPiöoaramio il fuoco. Nel 1918 e 1919, neali
Urak e sul Don, ad rrlcune donn^ sono Sta-
te bucatc le mammcUe e le vittime sono
State sospese agli alberi con corde intro-
dotte nelle ferite sanguiJio.se. Questi tor-
mernti sono statt prnUrati ivAifferentemen-
t£ da rossi e da bianchli

« Io sono tenuto, purtroppo, alla conclu-
sione che ü mrattere fondamentale del
po(r}f>lo russo k la fevoi^a, crrme quello de-
gU inglcsi k ^liUTnour, una ferocta del
tnUo sin^olare* come un freddo esperimen-
to, come un desiderio di provare sttno a che
punto la creatura um.ana re&iste tra le piü
atvaöl sofferenze, quamto grande sia la
sim forza vitale. La camUeHstica speciale

I

della ferocia russa ^ la sua diabolica raf-
nn/i.tezza, il modo, direi, « esteti^co » di
realizznrla.

|n- « Non credo che essa passa essere defini^
">!- ta. s<a4ism.o, psicosi ecc. sono termini che.

non. offrono spie^azione alcuna. E neppure
credo che sia un effetto delValcoolismo.
perche il popolo ru.sso non h stato n.vveU-
nato daU:aicool piü ditaltri popoli europei.
Forse um certo stimolo a qu£sti atti di fero-

n Ha puA ess<er dato daile vite dei santi mar-
f(

tiri, percM il contadino russo legge sempre
g con delizin e con gioixi le descrizioni delle
vi torture inflitte ai santi.

« Badatc; io non pario deUa ferocia co-
me risuUato di speciali devvo.zioni indim-

li) duaii deWanimo. Sono casi che interessano
^.lo psichiatva. Parlo della psicolo^i'a delle
^^mnisse russe, parlo delVanima russa, parlo
\nde'iia ferocia colettiva.

nt « In un viUaggio siberiano, i contadini
{^fianno inventato il seguejite modo di diver-
tiiprsi: hanno scavoito una serie di fosse,
\^ri hanno introdotto a ca;pofitto i prigicmie-
^ri e poi U hanno seppelliti lasci/indo i pie-
^^di fuori della terra; ossenmndo il tremolio
^(delle estren^ä, essi scommettevano chi
5 sarebbe mormpiü presto e quäle era la per-

i sona piü robusta e resistente. Nella provin-
t cia di Tambm> i contadini bianchi inehio-
.
davano agli alberi la mano e il piede stni-
stro dei bolscefirichi, lasciando liberi la ma-
no eil piede destri per godersi le convuUio-
ni lun^he ed atroci degli arti liberi. Ad un
prigioniero fu aperto il venire, ne furono
estratti gli intestini che vennero' inchiodati
a un albero e poi si costrinse la vittima
a ronerere^ fincM gli intestini non si
strapparono.

« D'aUra parte, i bolscevichi quando cat-
t7iravano gli uffici^ali degli eserviti di Wran-
gel e di Denikine, U demidavano e levava-
no loro la pelle delle spalle, facendo spal-
dine di carne e ficcando chiodi al posto del-
le Stellette. Ad alcnnl disgraziati cosacchi
antihnlsrevichi fu apvllmta dai comnnisti
lin-e. di carne e fic^rando cMadi al posto del-
le loro gambe dei stivaloni dl pelle umana
con un lavoro accurato e paziente di mol-
tc ore.

»In tutta la^ Bussia, negli Ultimi tempi,
si sono commessi atti delittuosi di questa
natvra e an che peggiori. Ma non voglio ci-
tare altri esempi. Chi srmo piü feroci. i

bianchi o i rossi? A dir Ui veritä, sono tutti
egmdi, percM tutti sono russi. E se qual-
cuno insist^^sse per chiedermi il grado della \

rispettiva ferocia, risponderei: Sono piü\
feroci quelli che sono piü forti e piü ener-

j

qiri.
I

" Pel resto, io non conosco altri luogbj
\dcHa terra, dove .«;/ frafli mu r^ft/aJr rnt-
,

deltä la dimna, come in un viUaggio rus-
1

questo mugicco applica. ad ogni passo,
questa specie di sapi-enza tradizionale, e
fhi da bambino si nufre deWodio per i sxwi
simili e per Vwjmrdtä ».

Questa, in sostanza, la terribile re^rui-
sitoria di imo scrittore che non pu6 ceirto
dirsi non conotsra intimament« i suoi con-
nazionali e specialmente le classl piü has-
se di Russia, in mezzo alle quali visse da
?!ovine e ceivö il suo matoriale umano dl
osser\'aziione e la «ua mat-eria di arte

Le elßzioni politiche in Polonia '

ed" d) e n C»^ n b f) i , b€m grof^en ^ü^rer ber m=
eibifcftcn ^^emeQuna. .Q o r I ^ ö g c I f^etcbnct bie

fäi(^')ettnlt bc& iiinöen ?q) falle na6 ben tüngft

ai^jubliiiicrten ^ctumenten, melcbe bie (5;&araf=

^iftcrentmicflunn be§ fpöteren JVüörerg beleutö»

*''ten. dricb ^tuerbacö bringt un^ btc per=

^''aeffcnc ^rft^ctnunq non W i q m b a 1 1 1 fl ö

^"3^ i c in (Erinnerung, be^ legten, ber auf einer

fj^einbeitficften religiöfen (V^runbloge eine btn=

JnJbenbe ^Infcöauung oon 9!i>elt unb 3??enf(f)cn

acnodö bcroorbringen tonnte, im ^^ufammen^ng
etimtt öftueaen «|?robkmen unferer ©cgcnmflrt.

esSRit oacrgröf.ter fcbonung^Iofcr Cffenf)cit

f;irt(6t ferner 3»? a r t m ft^ o r f i über „T t e

r u f f i f d) c C<S r n u f a m f e 1 1" unb bietet

einen tiefen (Jinbüff in bie 9^atur be^ rufftfcfien

"Böttern unb in bie ^eben§umftänbe, bie Aur

Crntfaltung iener rs5roufomfcit beigetragen ha--

ben, mie fie fi* in ber mcnoiution unb tm

33ürgerfricge in fo fraffen drfcbcinun^en ge=

äufeert ^at. ^>m S3?ittelpunft bes .f^cftej \Uhi

bie burd) ibre ftbarfen Äontrafte in 3Renfd)=

liÄee tief bineinleucötenbe Cfr^äblung .?> i m =

m e I unb ^^ ö 1 1 e beö Tefterreicberg C § f a r

«[Rauru§ Fontane. Xer (SMoffenteil bringt

frfin/^oftftbe Stimmen Aur gegenmärttgen Sage,

fomie aftneOe SReiträgc Aur l*iteratur oon

©rn ft Seife unb OobanncSSlIt.
*

„3^tc Xai", 14. ::^abrg. ^eft 4, 5. Serlog

Gugen Tiebericf)ö, Ocna. ^reiä 12 M, nxtr-

teljäbrlicö 30 M.
;>m .lultbcft ber „Xat" fammelt ^bu--

axb 35 e i t f t^ , ber Setter beö 5: ö ü r i n g e r

3^ I f ö b d) f d) u I b e i m ^ X r e i fe i g a d e r,

fübrcnbc ^erfönlicbfetten ber 3.^oIf6bocbfd)uI=

bett>egung, bouptfäcblid) ^büringenö, ^ur 5lu§-

fpracbe über bie praftiftben (Ergebniffe ibrer

Arbeit. ^'Robert lU i d) fd)reibt über ben

, Staub ber beutftben «olföboc&fcbulberoegung".

^aul öonigSbcim über ,,^te getfttge uni»

gnettfc^afüid^e ÖkgenmartSfrife Mx^b ber
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%t SDlcrfur"

l 3ua 1922.

(ux", in bem
M gu finben, ^

^Ierif(^ geftet^ p
ürfd)er ®on =

:ö bcutfd^c
ber bcut[rf)en

ba% 2öe[ent=

as ^x\bt ber

(Sinl^eit üon
leinanber bie

[€§ 33ermäd)=^

^at 2utt)ers,

fid) 5U if)ren

llrd)ttefturen

|taufd)t)aften

id)cn Silber,

eine uner=

iorgcn^ unb
i 5u finben

ie^n{)alt:
^ru§ %ox[.''

<ifd)e ®rau=
Wl ^agel:

%kq: SD^en=

;
^ot;anne§

33ifd)er, %zt

\ '

(tClCU.

ceiT=
I

tne§
I

9rurf) bi^lffxbtn legten C^cfte fce§ „ntntn Mtxtut*
(SRün^^ir^erlag Xcx neue ?J?erfer) bieten eine ^ülle
auft^*ffrbentlidb anrcgcnbcn ßefeftoffS übet n)id)tige rVra*

(^ fBa§> ©rnft iRobert (5:urttug* über beutfcb^franjöfifcbe

.«ulturprobtemc au äufectn l)at, mirft auf mönrf)e Xinge
ber beutigen franÄÖfifrf)cn ^oliti! beaeic^nenbe Scblagli(^=

ter; ebcnfo bieten fl^^^albo ^yranfS ^^emerfungen über ba^
amerifanifcbc ^abt unb ^, SSebbcrfopS (2d)irberunöen ^ol=
lanbS bem ??adibenflid)en fomobt itt politifcber rolc in aff=

gemeiner ^^inftdit ntel Stoff mt 93etrad)tung. S3a3 ^. ©1=

mon mt ©rmorbung dlaih^nau^ äuf^ert, tft cbenfaas in ie*

ber 93c?iicbung beacbten§mert unb für bie ^Beurteilung bciS

JKuffentumS liefert SDIarim &oxti§> anfd)aulicb rf)arafteririe=

renbe, gerabeau erfdiütternbe Sd}ilberung ber rufftfcbcu

ö)rfiufamfett mebr ^Inbalt, alS mandie^ bicfc ©ucb. ^ntcr*
effant unb aftuca finb öU(b btc beitrage über ben Qfnber»

apcftcl Oinnbbi unb über ben ttanenücben ^bifofopben ®t=
ambattifta i^ico, ber f(Ä mit JDßmatb Spengler berübrt.
5ll§ blc ^erlc ber ^Beiträge erfdieint unS aber Sonrob
SöanbrctiS föffati „^ölberling beutfcbe Senbung", ber bte

rounberüolle rs^röfee be8 fcbmabffdien C^ctlcnen nnfd)auli(bcr

mad)t aiä felbft 5:^iltbenS niel bcrounberte, burtö bie ueucrf
iVorfd?ung ober übcrbulte gbaraftcriitif.

^-^f^on .<^ur;^c8 Ktnrferfdnitternb** 9ritff»«»itT#»»i
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er tiewc Äcrfur." 6. :;>o{)rcj. •'c^eft 4, ^ult

1Q22. «crloq „Ter neue ^erfur", SKundjen.

"i|3rcifii 24 SDJarf. 3?ierteliat)r 60 J(.

^aö neueftc Cxft bcö ,/Jkuen 3)?cTfur" fcnti=

Acicönet ticö babur*, baft c§ überiDiefienb bcr

Xarftellunö gr öfter ^ e r f ö n 1 1* f c t=

tcn neniibmct Ut. •<> e i n r t c6 ^ ^ "^ ^,"
^!?J

aus> nnct)iter .QenntntS ein anidjaulicöe^ -piio

vom SSefett fR o t f) c n a ii 6 unb oon Jetner

©tellunö im beutf*cn Seben. ^n einem %nm^
ipölbcrlinö bcutfdie Senbuna

""J5i=
m*t Gonrab SSonbren, einer ber einna)=

tißftcn «niercr tünacren Siteraturforfcöer,

^erfönlicöfcit unb ^i*tunß .<hölberltnö auf

cöre etnAiqartißc 3tcaun(^ tnnerbalb be^ t^QVt-

id)cn fiei'tiöen Sdiaftcnij unb if?re propbetnttje

Uran," bem beuti(öen 3J?enf(^en non fteutc cm
^tcl m meifen. Xtr cnalifd)^inbtfdbc Xelcöterte

mf ber Söfbittßtoner .QonfcreitA 3 r i n \va \ a

% a ft r i gi t ein umfaffenbes SBilb üom 3Tt e n=

?(6en oranbbi, b^m großen ?^üörer ber tn=

-itfcf)en 3^eiT»e9ung. .^ o r I ^ a a e I netcbnet bie

i^eitnlt be& iungen ? o i f a U e "öcb ben tungft

mba^crten Xofumenten, melcbe bie gt)araf=

"erentmidluna be§ fpäteren ^VüörerS beicud)»

ten ^ r i (b "5t u e r b a c^ bringt un^ bte pcr=

acffenc ©rirf^ctnuna non Coiambatttuö
*n t c in (Erinnerung, be§ legten, ber QUt einer

einbeitItcOen religiöien Cjrunblage
^LiS!?«

benbe IMnfcbQUung non SS^elt unb 2Reni(f)en

no(b bernorbringen eonnte, im ^'^lil^^"^'^^^^?

mit aftueöen Problemen unierer (^egenmnrt

Tlit oücrgröpter icbonungMoicr ..^^Tfcnbett

fpridjt ferner a»?axim ^orft über .? t e

ruinfcöc Cftrrtufamfeit" unb bietet

einen tiefen einbürf in bie 9^atur be^
'^^-^'^^f"

dauern unb in bit eebenSumftcinbe, bte ijur

Cf-ntfaltung iencr (siroufömfeit betgetrögen ha--

ben riie fie fi* in ber ?Re^o.Iution unb tm

53ürgerfric9e in fo froffen en^ctnungen gc=

Qufeert bnt. ;\m S^littelpunft be& ^?ette^ ftebt

bie burd) ibrc icbarfcu .Qontraite in 3Rettf*=

liebes tief bineinleuÄtcnbc ^r^^blung .^ t m =

5R a u r u § ^ p n t a n tt. Ter mDiif^ntetr bringt

irfittADrif(bc Stimmen ^ur gegenmarttgen Vage,

lomie aftiteüe S^eiträge Aur Jtteratur non

e r n ft S e i fe unb 3 o b ö n n c § Sl 1 1.

5^
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„T'xc 2ai". 14. ^abrg. Mt 4, 5. S^erlag

engen ':rieberid)ö, ^Icna. ^rei& 12 M, mcr=

teljäbrlicb 30 M.
:Vm .lulibeft ber „Xat" iammelt © b u =

a r b S e i t i cb , ber Seiter beö ^ b ü.r i n g e r

^1^ I f ö b P * i * " ^ ^ <^ ^ "^ ^ X r e i R i g a rf e r,

fübrenbc ^erjönlicbfeiten ber 3.^oIföbDtblcbul=

bemegung, bnuptfäcbltcb ^büringenS, i^ur Hus^-

fpratbe über bie praftiftben ^rgebnifie i^ier

2Irbeit. ^Robert Uli* frbreibt über bcn

Stanb ber beutfcöcn ißolföbocbicbulbemegung ,

^^ul .0 n i ö Ö b c i m über .^ie geiftige unb

1 Gcfcafc^füid^e
(5kgenir>art§frtic Mvb ber i

n
(5

%
H
U
P
V

J'
yv r^'^

ttx 5JCUC 9)lcrfur. aHonatS^efte. «erlag .|er ^euc ^erhir^'

Jj. qj. JlLllJi llUiiiijii ^illünd^en. 6. ^s(^\^xo,., §eft 4. ^uli 1922.

^m bem Dorliegcubcn ^eftc be§ „g^euen 93Urfur'\ in bem

man QGn)ot)nt ift, ftet^ ^rtifcl tjon Ijol^cr Cualitat P f^n^en,

fdireibt ber iunge, burcf) feinen fein gcftod)enen, funftleriid) geftei=

aerten (Sffanftil auffallenbe 9}lünd)encr 2itcraturfDrid)er ßon^

fab Vanbrei) einen ^uffaß über: ^blberlin^ beutidje

©enbunq. ®r fuc^t bie 6te[Iung §ülbertm§ m ber beutfd)en

ßiteratur feftgulegen, inbem er in fnappem ..^Ibrife ba§ 2öefent=

Hebe feiner bid^ (gntmidlung gibt, llbcr ba. (Snbe ber

Smidlung fd)reibt er: „^ie funftoott tictfumige I5ml)cit üon

Srot unb ©ein' falten gu cinäetnen 9JlotiDeu aueemonber bte

frekn ßiimnen ber fpäteften 3eit. ^;)ölberlinö
¥}^'^l\^'''T'^'

n'§ an unfere ©egenmart. ^n iljncn ^at b^eutlc^e, ^at 2utt)ere,

koetbe^ ^ean ^aule, 3^iet^fd)cs, ®corge§ Äprad)e ncf)ju itiren

Ibnften^S^^ Ite finb mit ben riefigen ^^rd)teturen

breTg^^^^^ Sank, ber orpfjifc^en ©ematt ibre^
T^^&'J^

laoenl be? nadten 2öud)t i^rer urfprünglid) em ad)cn «über,

ber Tobanneifd)en ^inbringlidifeit il^rer ^:propt)etie emc uner=

fcbütterUAe® ernähr bafür, bafe mir ein i^olf beö g)lDrgen§ unb

bir 8u un t finb, menn mir mi€ al^ «olfTpblberlm^ gu finben

unb «eftebenbc§ gut äu beuten raiffen'." - ® er übrige 3nl)alt:

t^xnmt^^^^ ermorbung; 0|!ar 9nauru§ Son=

tana öimnVel unb püe; SJ^arim ®orfi: ®ie ruifild)e ®rau=

am!eit ; ©riniüafa Saftri: ©anb^i ber SJ^enfc^; ^arl ^ogel:

^^S iuAge Öaffaüe; ®rU ^uerbad): ©iamb^attifta 2^ico: 3Jlen=

fAen -Treign ff
e - ©tinimen: granaöfifd)e Stimmen ;9oI)anne§

m?: Srkfeuon 3ean ^aul; ®rnft Söeife: 9JleId)ior «ild)er, ®e^

Steemeifter. ^

I

9lud) 5lfiJift?cn legten C^efte be§ „9^eucn 371 er !«
(SDflünÄÄiiir^erlag Xet neue ?Jkr!er) bieten eine miae

?rbentlicb anregenben CefeftoffS über rot*tige J?ja*

^„ 2öa§ ernft mobert ISurtiug' über beutf(ö=franÄofiicbe

.STuIturproblemc au äuftcrn bat. mirft auf niancbe 2)inge

ber beutigen frnnÄÖfifdjcn ^oltti! bci^eicbnenbe (gcblaölicb«

ter: ebenfo bieten ^(x\bo ^-ronfg ^emerfungen über bos

amerifanifcbe ^abr unb ^. «Sebbcrfopg ediirberungen ^üU
löubS bem 9?ad)beneadjen fomobt in politifdier rote m öU»

gemeiner .^infidlt uiel 3toff ^ur 93etrad)tung. ^^^V' ©t=

mon mt Crmorbung iHrttbcnaug äuftert, ift cbcnfaüg in je*

ber «c^ebung bcaAtenSmert unb für bie Söeurteilung beS

9?uffentum8 liefert 2Jlarim &oxm anfd)aulicb (baraf erine=

rcnbc, gerabeau erfd)ütternbe ed)ilberung ber ruffifcbc»

©raufamfett mebr ^i}xi)ci\i, alS mandie^ biat iöucb. ^ntcr*

effant vinb aftuea finb aucb bie Beiträge «S?Tr^/"r^" mf
apcftcl Oitanbin unb über btn italienifdien ^bitofopben m^
ambattifta i^ico, ber ffd) mit Oßroalb ©pcngtcr berübrt

3a§ bte ^erlc ber 93citräge erfdieint un8 aber (*onrob

SöanbrcDä C^ffan „€>ölber(tnd beutfc^c Senbung", ber bie

rounberuoae Wröfee beS fcbrodblfdien €>enenett nttfd)öuU(bct

mad)t als felbft S^iltbcnS viel berounberte, burcb bie neuctf

^orfcbung ober übcrboUe 6r)orattertftit.

*c4^ntt .(TurÄCS mnrfer^diüttprnb^« 9T«ffi«»«tri»»»i
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/ Rafhenaus Charakter.
58Dn 2)r. ^einrtdj 3tnton.

SSir bringen ^icr au§ bem iüngften ^i bcd
„SlJ^uen 93Ur!ur" (C. G. 9vtc^t ißerlaq ^^üncfien)
ben ^tfjtiitp(STTt[?'*Sua einer ©tubic: „9latbenau§ iSi-
morbung'' üon ö c i n r i d) © t m o n, bic un§ bic ftreng
geformte 2öefen$eit be§ bebeutenben 3J?amicS näber
bringt.

2SaIt^er 9f?at^cnau gcprte nicf)t ju jenen .^raftnaiure-n, bie, mit
gronbiofcr ©infeitigfeit begabt, fi^ bie ?vDrm ergroingen, bie bem ®e=
fe^, „naäi bem [ie angetreten", abciquat ift. Sonft hätte er, ber ein
aldn^nber S^ebncr — ou^ Dor bem SDemo§ — »ar, fic& bur«^ btc t)D«

litifc&e >)D'iafcf)ine toobi icbon frübcr eine ö^eltun« innerbalb einer
Partei unb birrd) ba§ 3Df?itteI bc§ Parlaments in ber beirtf(^cn
Ceffentlid5!eit öcrfdxifft. ^od) mufe, ba§ (S^efogte tDieberam eimfdbron»
fenb, boran erinnert tüerben, toxe e§ oor 1914 um ben ^arltmcnta-
ridmu§ in ^eutfcblonb befteHt toar: 2)afe nömlic^ bo§ Parlament
fftr bcii Ttmn bc§ @tctctc0 nicfrt ber ^lu^ganaäpuuft ber SaufÖ&J!6

.im u'3T3ia Jim uuojfTs itsCiÖüwIßonn uaui*- a«j .»^ ^^ , ,,/„,«^

""oq's^i.;^!). >u." ,.n'/m\m,u!a. a'oAuu '.qua goq ua.guai '.»ai

Litt' l*r»io

Stuttgar

^lAUG.
,n \

ßc^o btr^fitpriftf11
r^ * VI, 2. (Sine (£l)ata!tcdni! '^^116

Der^^eUe9JtertUr. aitctcUs aus ber f^rebct von

ryerbiimnb Cion („^eutfci^lanb ^^ranfrcid) Scbidele''):

ficiidifct n baTct 'uoi«, crVt c^ «id,t, im« .ulaunnen.

u^cnöet (ich ab, boA i*ou bereit 3>™ "M^fJ'„ «^7'>«:

„Her üiehhabev, eine^ Don J»«". «^" C^ae l'iditl eit, m

bet bie <8e| ertte übet */ <

J»^*'"
'

,, ßer Sdiiüelle bes

t,et (Seuetat.ou «'.'"^ ".°^£"S »öllSUqietbe, «mi»,
üebens, diaiiten m ie n 1' 'f^„,;? ,' ,: ö „„(j t""« " *<"

<,eliein.et üiebe, .\'H1 fJ,,''^'"
" '*: "^^t 7 "' '" ""

;^eneu IP*<i\V"''^"''"w firen e „Im üeben.n.b mM-
bin. et iU Ql|o m.dl « ' 'fLufeltenmi leinet phoiüdjen
leben, (o »»M«« "««''P .'''''*'

^fiicmV)""'»^ *"«
entlplid)!. seine ^^ette to" n a«5 »^K '

^'J ^,„i „„„
>,anse «eben »n''« '^^^'t, 1 «bet le bnne,,; et ba-

aus bet Retne m jcmet «tolie »" "'"^
;,£,„ jen *\ili

im .sioti,iont, ein «e edit " *."^J'""
Jf

°
,,,,, t,c( «bet bas

Uie„e,. Sei,,.«betttieben et t,fl t* Pt n, t^

^^^ ^^ j^.
^

3iel »etfel,lt, ilt (in>t«(; o'"
f'\^"'

?,' feinen. Inn üt

ßdielubes UWtiaflcn i^^f
;

'

f™^;'^, ^t ijt ein Ruhtet,



N

^

,„q « ;ii«moi 1' "<1" ''Sc„" ,M üUuu iijqw 5«»»l'

S„q ,.» QU.U© .U013.Q6UO » « '»" |Vm fo« Ol '.. q^l

„(,'»(1 "!4 »"'"*S
,?\« "too Ä^^^^ 'Um «mulpU

-OQ J3 ;Uiiinlpi'W» m *'"i -".^V,! ,u m umhü»! 'suoqa??

.,iS„„ ..,»!l^.g 110«
S;;;^<^'; 'i?'t';?, 'rnml-9 »q

supe -Pn^iif ?'?',„ im -.Iciddjouiotajft 3«iioi<isoi}joi

TSÄ ;^^i' •^neüurip^.p.r^iS'^''';!

uofl ijqas Ajq 5111) S3pp!*£ •imiajffs anajCs J'CI

r

;^sSwn|S

OlfJÜ ".^n

^.YhÄ t für%Dl i&eg mxUn boäUflebörte, um Q ä ein ^)laiui

Sen ^ng erin ber 3flc^ublif bamit anbcr^ imirbe, [teilte U^l

wnmiinf^n ÜA b e für einen unalrböngigen SUiann mit oielen Un-

mfnSn &nn oLobl nunmehr an ma&pebenber ^taat^ltc le er»

tanniftr biT Partei bettno« al§ bie natürhcfic unb notmenbiflc i8a-

?ta V« bnlitüchen ^übrer§ im neuen Staate an.
,

«^r t?at in bie bemotratiidie Partei ein. Sie mit Tabifolcrem

w.tf^\u etfüüen Seit ig aber breitere Scf)id)ten be§ «urger.

®mt^ü^" Me^Äi^e'35lüLbe?t am nfuen Staate ^ngeimnne^^^^^

}^n 4iel aeiücfen Db er innerpolitild) groBc GrTolgc erhielt batte,

lrVApr«r?rflQliA benn für ben innert)Dlitiirf)en .^ampr niar ibm eine

t^Je' "berÄ^ ^^i'igenfAaften' ^-t-rlid) fein
J^

e r e rf, 1
1 g

-

fiit\ftnn im ©arf)ü*en. Gr mar äu Db]e!tib, öerjtanb ©caner.

Adt Dbalb U äl öiftoriic^m ober Sirtfdianiidjm iu erflaren

*ar aKut. (5r »oltc nic^t befieg^n, er ?l«"t^^^"^* ^^f};^,"^^n^i

überACuTn (5§ toar in it>m ein 2ind beutlAer ^rorej or bei \xä\

Suf b^m Ltbeber ber Hniierrität brd) nodi I)eimifd)cr mblt aI3 gut

bet SnertribüneVr 58Dlf§t)crfQmmIung, ^^Ibor t)Dm reinen ^c
TfLfntti&uT unterf(hifb ifjm lüieberum bie 3[^ieHcitigfcit kiner «e-

lA, «^ ifi^S (einer ^ntereUen Ct liebte ?[^hin{, aber, tpa? leltcncr.

Än"MieÄi?S^^ ibrcr (S5cjet^c. (5r malte, beUer al§

maXr tiPm ^au, aber ma§ Seltener, ohne le^c ^^.ratcn lon. Lvr irar

bi?S UA im dkbid)t auäaubrütfen, atle§ immer «m lemc abgemo.

oJne Tic T^orrbebeÄenbe unb mobl mandimal dpu ibr b<:berrid)te

ifrt e n Mettant. G§ merben Seiten foinmen, mo biefe5 ^ort

Silber einf^llÄg in fiA I^I-fe^n.^Vn'm^na* Gnct^nSläbir"^"

e^n merben unb man tbuen ba? ^ertrai^n mieberid)enft bog man

tLJ fn eVer^dt bie auf ber einen S^te engherzige? unb bocb:

mü i^^ÄifS an? ber anbern Seite icbminbelbafte 3^ie irifferei

Tr" uTt bat balb mit 9ledH unb balb nnt Unr.rf)t cntjogen b« .

IsoWr matbenau bat, mt mand)er 9}Zann.„öDn (^^eift beifen

Sictidtiatnt Udi ni*t in ein S*ema prefien lajt, lange unter bem

^iKen ber^a^k itnb be§ ^nnt^ bet .^trafee ^u leiben ge^

Krrbt Xa bicfe %ielMttg!eit moM mcbr out eine ^erfcineTung ber

feinne al§ auf eine urjprünglid>e ld)6r)?eriid>e .^onnigföltigfelt ju-

;^iTutübrcn n^ar, aab fie kinem 'Sk\en etmaS öon fPaterJhitturÄ UnrobuTeg a^iftinguierte«. ^n^beii klugen beß ^^rrAiamttSS öo(Sn ütifi.aioficrte8. (Sin ^rtum. Denn in pattber

Cbenau übermog eine ®i^f(^aft aUe aiibfrcn an ?n^enfita :

Wüte 5li(Bt i>i< mit prmxtkntx 5flatut«n, bie obne fud\x6n auf

mert ober Üntoert iraeitb ein £ebenbige§ ang ^m Mdtn, um c5

S erwäriien llucö feine mit mar irgenbmve '>^6K!hb öom tßer^

taiU)c loiitiDl^. ^Mt^ einem 3Jlaii(Kt ober aiiß tinet ^aft?.

*'Vb77i?an§Vurbe'fie ibm eine .^rajt bie ^loar nid)t io iebr bem t^en.

^%^^; ^i;,fS^:?^^n?Sen^^^f^e^^ ^^^ ..inern^ol^,

h.n Ve i icbc niandiÄ fdimer (Sntäifferbqre ber Öinic feiner Po-

lid) unb ftarf in ibm smit.
^ ^ ^^ i„„^^.

„au ber »"^om SAutin q^,*ontte ^reu„b^u„^^^

„nb l^Sr.i?feit 'M.t"«"?M? I.i*t.n öex^n* »«,4««,«. treffe

b«^5lu* i«be8 »af)rcn ^olrioten. ^ |^3^01

1i

"anv z

fi .s;?iiir)>i

^1
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J^rö.ttAöriii.ftic Stimmen; ^obannee 5llt. ^45ttm vm ^«n -p^"*.

2MktttNt

fc!f?^.—f^/» flm;r.t;

le tttfflf<^c ©tottfamfelt

cfTanteu MnÄcnet 3ciWitt ."2) « t ^t«uc

ö«te)iffen 2)ftmi)fet ouftc^cn.

Wir M>etnt im rumfÄett 93oIf«<^taft«t bie (Btaujamfeit bct

ItoHifmtett iftilj« t«uftW 5einl,eH, iljte aft^t.!«« ®tf.n=

fmiti- 4k mt «ndn« mfyt »mt (Stuben au«. fWUn bit

baitn füOten Pe bie <6tu6en jut Salfi«, lo bo6 ""» *«^''"
betffiinaeßtoiencn t>om Knie ab ou» bet ffitbe Setausmt«"-

^,A«? Itlla&teien Re neuaierifl **< Surfunoen M«t »«'J«.S II« bet t?l4«**n« ®~" *« SBibetMe« m*n b.e

lobesqual enn<ncn h«B-
.^ . , _t„^-._

3tn (Bouoetnement lombon» nage«« tnon bfe
^!»"««"f"

ftommunitten an bie »öurnc. So« man f^lug We »loflel nui

in bfc Tinfe Crtb unä) ben linten guft ein, unb W« 3ul«auet

in i^ten XoiKSiaiurCm bie ftet* öonb nnb ben fiele« Sufe be-

^
g"ne ableltung Bef«"»«?« OffUI««

»?'H.»*"rU,!l!!,^'5Stt
9Kon lÄnilt ibnen ous ben S<f)ultetn ein Sturf Saut fteious, oon

^rffitlft eine" a^Ielftüdes, urtb an 6l«0e bet Stein« mutben

9lä«^ dune 4108«'^ Sonn Wnl« man «« b«n »cmen einen

fiSS? tte fen ?eiau6, in bet Rotm bet toten »»'««"'ff" , ,f^
'

»%S«»ii,5v.i llnifnim Diele Opctotion »utbe aOmaftlK^ ubltib

uif|feir.b^e HTforn"^!^^^^^^ 6U erforbette g.mife

legten 3al)rcn in ^tufelanb. 3<^ miü tein« (Ein^el^iten me^t

^"^'sBcfdK t)on ifm^n grausamer jinb, WeJTO e i fe c n ober bie

lowohl aU bie ??oten fittb JluHen. , -. r «^i u;.«4 t«
'

Unb mm man tiacfi betn (5rab bet (5tauf<imfelt ftogt, \o

\

im n* non« bentnun» antmotten: ««hnifl«". ««'*«
«'"J^!?*"Äe, am uKlften SRadjt j« Ijanbeln Dofen, Pnb 8«i»a Mttmmt

nwTr ?A über bkIwcnae bet gäfle oon ©tanfamfelten an Ätti^nt

^b ^ei bie ^abltdlen ©etbtc^n an 3u9ena>Ii^n et|(^toden.

Uelttaip^ptClt mn in SHufetanb mit ä5t>tliebe, met imm«t

^^
^^^ habe ßeute, bie am »ürgetftieß teltgcnommen ^ben,

oft gefta^ ob er^nen benn ni^t mibetlidj gerpejen jei, ein.

onber un^aubringen.
«r^irfi.» — tÄiitete- 9lein.

Sie 5Intn)ott — es toat [tets bte gktd^e - i<""^*f * »'^^^1^;

es tft buXus ni^t rofbetnjattig. 3^n€ ^aben SBa^en, tott

Z^n Sn n^i? bcfinben uns beibe in
.^^^ö^^^^/^^^ff.^/^

?Sa5 ma(^t bcnn bas, menn ©it etnönbet töten? (55 DlctDen

nod) g^nug unjctet »rübet nuf bet SBcIt.

?(bet Uxnn man Itfiliefelid) ftagen, tpo finbei ft^ ^".Jffi*
tumS^ a^auet, bet nUbenfIi<f)« unb gütige ienet unetmubli^e

6utt bei m^t^^it unb ©etec^tigfeij mie i^\«^,$,\f.^;f^^^,^

Ss 19 Vbrbunbetts ]o Won unb nbctaeu^cnb gej^tlbett ^^r»

n;n minct Sugenb ^be i(^ itibft bie en ^tn\d}tn rtdi ^*
getfteTung au? blt gam^ tu» Ctbe .

gejud^t id) ^abe i^n

fiAt aefunben M fenb übetatt einen to^en 9leatt?ten,

eineVg^riilenen SauetfbJt H DetbeiW. ben 3btoten 3U

totelen Senn ibm bcs ootteil^aft et (^tnt. Bon ?latut i^ et

ÄaJSn entfernt, bumm «u lein biefet »auet u^ et loeife

7ti mflbl (Et bat oicie ttauttge fiiebet ge^ffen, otel jttenge,

trtZ unb blutige ßegenbcu, Xmijenbe oon 6ptid)mottetn etfum;

ben inÄ ieine%atte; aufreiaenbe ßebensetfa^tung äum

^u9bm(! tonwnt. „_ »^^

(fiemitl« Seute — beionibets obet bie StSbtet —,(»«'>'?"

in leinm fieben unb et eia*t«t jle füt UbeiflüITtfl auf bei (Erbe,

Tuf' i?el« Ä! bie et mit nH,fti(**t S«*«
"S?'

"* ""c^" '!i

mit einem mmWn ©lauben «loubt ^e^ eibe ~e^» «^
mit feinem ßeben mit ßeib unb Seele »eil^aftct i(t, meiere jtinj

"dnjeb" Kues (E^ge^tum'' ift, bieje (Eti^e ift i^m oon 9laubetn

^^^"le^'eft^mung in unletet ßitetatuj
auFt^jTnftes'^ta'

mit leinem ibcalijietten «öuet, t)etfoIgte
^^^»"«^^J^S^^^^^^^J

.

tmes 3iel. !Do(^ beteits gegen Ccnbe ^^ 1^. ^o^t^t^tts ttat

ein Umkbwung ein in bet ßiteiatui, mm bas Dotf unb Un

.'7,t ei..\i*'>f?" "^*sW)tun9 i^^^

i'''«*^" ^C.rdKtt MU l)cute e>n 3'^'
»9Bo,^\nfllouc

- '4»l1*"'V5rt,>o^ fit. V*»^' *1

«n.«« bebonbelte- Ile muiJ« njeniget batm^täifl tinb aufii«=

ttSe^aSl?" lili^on' i« »ein«« (Eisä^Iungen ,.Die »auetn

„iS ?>« ««nmb" Crtbt eine B0>« neue S*ilbetun9 bes asolfes.

«"* .•^* 'J^ « JiJtL: »n^nftrfiimbeits etkbienen bie ei=

IblXn^Sas^S)«? ~n 3»«« ©Snin, eine. aReift«« b<s

tbet man nZ «W WtSfli<t,ei. ^loben oon bet fle.itiflen ff,n=

^^'^iirk b^jffin^Äutliet, ^l« in« e>n

SRIts^Ikb^dSiet im |1^ 1921 1« UtartStisen »iWdiaftU^en

®"' ffiin"CÄ I)o^f«, in »el*em bie TOifPonJt Quaitiei

batte ?iS foYsenSe Ufl« o" i^^- "f* !f* ^ 8*Ä'h ?

mit: tann man ml« roegen *«'
^"«.^^'Jj^S"' s«,, „«,„ it,„

als man m f^Bt«. ob et benn
"'*'J"'*'*iÄ„ aeti^Ut

nlelmefit bofüt befttafen »ütbe, bafe et ben «jw;'"'}.»*"'^,.'

?at antwortete bet «ouei JeelentuSifl: .M. *«"'« Hnb bi.

^*"^T &.'?t''^'^"aili«" Ift be«!,len5»ett. 3)05 33eibie«en

. s. »f.ÄTr«^ «Wh «11 Keroofinbclt. Statin tommt bet 80"}«

l4?,drn°t;^ «fi^^tti^^efu^gti '4lünt>etunfle« »um «u^btud

inbl d)»" "^'""p
all " * " «, .nitlctcntw««''

\loU bt« i?«'-"ic,t »eKOe »>ic "^"""rituet.
:v? >«"=""'

f;:,((^:inim9 »"":

iio<!^

ai- -Sei :S-S^^
ilo\ct £>\\^^^'\ Lu» unb bicta «^^

^^
yub \ti

Kfctwite in;..:>;v:)



J=^isy^«>\^

(

/ f

4 Ä VSli
"
10^: ^mti* Simon: 9l«)enaus ermot.

hiind^ Dstot fflt««^ g«>n*an«: 5>iiwniel tmi» &oUc: TOaitm

fprii^ ^US^ mn 3ßil^. ger?tun<^, ^^n.% -g' in neuerer

•

4
h
fc

2mtt«ttne6«K*enI> motftcn Utonia. 10.082

S)tt neat 9RCTfttt. Zni)ali be» *• $ef'««

7 (Sali) 1922. S-rifri« «*"«"> 5toU)cnaus Cmof

^0, Ost« a)!<xrau9 ijonlono: «-immel «nt« «-"O;'

mt: ^Me »on 3«<m ^|taul, «rnft SBJe.ß: 93lel<^ot

gtithei. g>et Iceingiptt.

I

^

sabiii^)

ißc^fi

>c\cn

:.cu t\cl)cv

einvt

,

tcut

-^ ^'
, a uut) 1^«^^^ ^^^"

. •u b e t n n 5

int v..-^^
f,^rtou3 uu'o i'^" ^

. oi^( VI tt»ev vi^
—

^^^"^ ^in aIu t30U t)cute ein 3^^^ o'^^^^^iono

Kut'.i1)c^^ ^ Ml^cteslcrte auf
. J'^'.^^.i.fcüe.;



?
f

#

\ i

.vtrö. yjrin-iie 11 n i e r m n c r.

** .Der ^ei»! ü^^rfur", 5nl)aü bes 4. 5)eftt>«
(3uli 1<)22). i)?inricf? Simon: 9lütl)enttu§ (Frmorbim.^
Osfur ^J}J mm ?outam' iSrnmel unb fülle Warm
(Borff: Die nifitfd^ nBrai^fornfeft. .^onrtib Ä^mbret)'
i-.tilb?r!hh. b^iitMje eeirbung. etrnioafQ Scftri 2)o^

I^JJiHtfdt (Surtbbi. Ä\rri f^apel- 3)er junge GaffoUe'
\Qtt'.(^) 5uiert.tuij (ftiurnbettifta SSicf. ^)rieriM^in -

(£r.
eiuniffe — Stirrm^vTr Jronijörjfd^e Stimmen. ^Jotjan-
ne« 2lh: «riefe pon tean ^ottL (Frrrft 2Bci^' ^cl.
1>ior :öifd,cr, I>er Xeefnerfter.

^
'cS'/-:?

-- •»»•», nf ™ "

\

^ci: 9ieuc aWetfur (^üncfi^n). X«* neueftc ^eft (6. ^a^r^
g<ing, ^eft 4) be^ ^5kueni merfur" feitn-sci^^nct [icti baburc^, M§
eg übcrnjicgenb bcr Xarfteaun^f grofecr ^crföiUic^leitcn ßctplt)'
mct ift. ^ einrieb Simon gibit aug näd)|tcr flenutnig ein
anfrfrauric^eö üBil'b vom SBcfcn ^Jtat^enau^ uub toon [einet
Sleaung im bcwtfc^cn/ 2eben. 3n einem ^tufi'a^c ip ö l b c r l i n ^
b e n t f d^ e ® e n b n n g nnterfnc^t (£ o n r a b 5ÖJ a n tv r e tj , t\»

ner ber einfic^tigften unferer jüngeren 2iteratnrforf<:^cr, ^erfijn*
lidifeit nn'b Xid^tnng ^ölbcriingi <inf ii)rc cinaigiartigc Steannfl
inncrf)ölb b'Cg bent[c|cn gciftigcn 3#affien^ nmb i^re prop^ctijd^e
9ix^\\, bem t)'eutfd)cn 9)^enfcf|«n l?on bcnte ein 3iei %\x njcifen.
Xer englijc^^tnbii^c delegierte anf ber 3lia|^ingtaner Slonfcrenj
® r i n i U ^ f a 8 a ft r i gibt ein umf^ffenbcg' 33ilb t^om '^Xzxi^^

f c^ e n ©.a nb ^ i , bem großen ^ütirer ber inbifc^en Senjcgnng.
S^ a r t ^:p a g e l jelc^HiCt bie ©eftaft be^ jnngen ;ii a f [ a 1 1 c nac^ i,

ben jüngit pnMisierten Xolumienten, nje(d;c bic 6i).aröftcrcntnjicf* \

Inng t)cg fjwitereni ^it^rcr^ M'cuc()ten. Gric^ ^Xnerba<j^
bringt nn^ t)ie ijcrgcffene erfcfjeinnngj Uon @ i a mb<j 1 1 i fta ,

93 ICO in (Erinnerung, bcg legten, ber <mf einer cin{)eitlicf)ctt

religiö'fcn ©rnniblagc eine f)inb€nt)e 5tnf(^.auung bon 2Bett. unb
menf<:^en no# hervorbringen tonnte, im 3ufammenf|.ang mit |
öftuerfcn T>toMcmen unferer 0egcn^<jrt. 5J?it fe^onungltofer -'

Offenheit fpric^t ajJajim- <,^orfi mzx ^ü i c ruffifc^c
1 ® r <i u famf c-i t" unt» bietet einen tiefen GinMicf in bie "^aiyxx
bc§ ruffife^en 33an'ern unt) in bie Seben^umftnnbc, "bic aur Gnt^
faltnng jener ®r<iufamfcit beigetragen ti^jbcn, njic fie fict) in ber
»icbolution \\\y^ im ^ürgerfriegc in fo tröffen CSrfc^einungen gc*

i äußert \)<xt Osm 9)iittet^nnft bc§ iocfteg ftebt bie bnrcb ifirc

fdjarfen S^onirafte in a)Jenfc^ric()e§ tief ^inein(euct)tenbe Grjä^*
Inng ipimmel unb §öltc be§ Oefterrcicfierg Ogf<ir

(ja)rauru§ ?5ontan<r. Xer ©loffenteit brln^ franaöftfc^e
r Stimmien 3ur gegemoärtigen 5age, fonjie ^ftncrte 93eiträgc sur
f Siteratnr t>on (^' r n ft ?3 e i ^ unb ^ o ^ a n n e § 9( 1 1.

Mmg
,
Ojfar 9}Jaiiru§J^-ontana: ,,<oimmcI unb ^öKe"; 9}JarimÄ^ "s?^^,;"ff|ltf>^<^r«;;famfeit- Gonrab SSanbret^: ,,&öl'

Äa- Ä^^^^^^^ erini^am Saftri: .©mibl)! ber

ISriift Söcib: ,,9)Ze[crnor ^ifcf)cr", ,,^er $;ccmcifter".

frf,;7f ^f!5 ^Z^^^",^"«''
^^od)cnfrf)rift für i^olitif, tunft, 9Sirt==

t^^}L}r^''^^"^%^'^^^ >^acobfobn, entbält in ber

%S ^.r^f^fV Sfo.?^r^^'^^^^'^^]
^^^ 5(ntifemitigmn^3, oon Dtto

,v a!c
;
^i^trtf^aftö^^^ubrer. XI. Gmil ^rborf, oon ^-ranf 'Mylai b; kartete nnb Wtif, Hon ^^etcr l?antcr' ^er bcutfcfie ^Ke^

nn-t'-;r" ?'^ ^"^^^^^H«"öc; a-rinncrung'an's^ibi^^a *boöci i'-aniia Brenner; Nebenan, üon ilnfpar .s^aiifcr.



?
r

(fc

i'JiVü. yjrin.Mie U n l e r m n e r.

** .Der neui JTVrfuc-. 5n{)aU bes 4. SSeft^e
(pull 1022). i).inric!? Simon: JRatbenüus (Frmorburm.
Osfur 3JJ iuni^ T^tutana- f>rnmel imb fülle ^Jiaiirn
(Boxti: !DTe nifüjd^ fiPrai^fornteit. ^onrtib mmbm^
mb^vlm^. beutM)f Serrbung. etjuioato Scftri- 5)^^
^^H# (Bcrtbl).-. ifiarl ipapel- Ser junge ^affaüe!

* SlabUheülirt. ^irt* ^Rorwg i>in 31. b$ als

^ -^^
w r.^^

».->f^"

•--'»**"^Är^^ --'-iSI%r»Ä i'^ -'"I u

\

/

tit-lV» ».V. r\"

— 2ln bet ^anbclö-^odjfdjulc inannf)cini beginnt bas 3ß i n t c r-Seme ter am 2. 9ioDember. Das 5Ö r lef u ng öd er . e i A-

für' 'L^n "
^''^^'T"

""Ö;«"" für 5 aWarf, 3U3Ügnd, 1.50 OKarf

le[m Tl' l.r beaogtn^'Ä^.
^^^ ^anbel.i)oc,fCule (^«ann.

/u'^ \ '..^k^^^ovP'^öel: ,,^er jun<jc Saffallc"; (£ricfi ^lucrbocli-^«tambathfta Sßico"; ^o^anncg ^f Briefe bon 4a Cil-

i^~z. ^5 ^fltbüünc, tKodf)cnfcr)rift für ^oWtxl, ^vin'\i Witi^

S ^rttrff;».Jla-?^.^'^'^^i^^] ^^^ .^Intifcmiti^miig, Don Dtto

fnnh >. ^ i^^H'^^^^.'^^f • ^^- ^»^i^ .'^irborf. üon f^ranf S^aft^

ömt ^in'n f^i5^''^cn^r^"^''
Erinnerung an Subimg J^oma,ücn ^'.anita ^^rcnitcr; D^obcnan, dou ^nfpar .<oaii)cr.

X

J



•

•;

Klose & Seidel
Bureau ffir Zeitungsausschnitte

Berlin NO. 48, Georgenkirchplatz 21

^1f:"MOat^Jclil»»

—Breslatr

.^

Zeitung

Ort:

Klose & Seidel
Bureau für Zeitungsausschnitte

Berim NO. 43, Georgenkirchplatz 21

Datum: iZ.

Zeitung:

Ort: _-

Datum:

Berliner Börsen- Cou r ic

irjoü"'*^
«' *

Büdjcrfif d).

0? m u u t ö c f ^ &c5 „51 c u c i

.^efl 3), eecrlert ^tlfon^ ^y^mm
,

vfnrfiryfpfiilfftett a?ornui§fc(3unöen,

ftimjnen. /V'fii 9JUtlf)tn§. einer
.Vföülf/ unter öen vlümicrcu
ttcrten un5 tion

äelöt

olfcm (2(fiulbaUoft

—, ur" (6. Oaßröiinö,
itc f)ijtorifd)cn unö uölfci*

nielcoe unier S«cröälim8
3ur rufftfcöcn -tSclt Dc=

öcr flarftcn unö fretcfteit

in einer fe^t fto!untcn«

hefretten vtuecinouöcr^ Unter tyem Xitel «©.tJ.m.^*

al. anSm".ä.e?^V«^'£?'5^*Är,''^?:,

fcl?unfl mit ^cr ^^inlotoöWc V'eonßarb 9lcIfon§, i'l^, oJ^

e^n^m ncucften iöctU'iel ü^ic Sd)n)äcne unö Uniulaufi-'fdifoit

nflcr neueren iRcrfudic (Jihi! unt» 9.^ernuttft öu bcgruiiöen.

Unter öcm 3:ttrC „(2nnnUomen*II)cater" ßcatnnt ytoocrt

9?htfii eine nfetfie tion nftneUcn "»Irffät'Cn. ote ocn ^ro»
Mcmen ^cö :rrnmaö unö fccä 5ficatcr§ ncrrtiömrt uni).

Tr. Ufdi üeiiüuct öic nieltyolitifcbe i'^ituaüjn tu emer
U3cltfn '-Pcrfocftinc, loie fie fio) \\(xt^ ©enua öariteat. I.et

neuefte ^BtofiroyO (y. 2. ?l. .C^offmaun^. Snftcr •C'»ort(o,

ötbt ein fnauücö unö intcnfireö ^\\\> rrm 2i>efen_-^inN

innnn^i unö feiner ißeöcutnnö (iclegcntüdi öeö 10t». -i,0Dcd

taöe£i öeä S^idUerä. ivelii: 'J-Jro
- - •

öer neucitcn nmcrtfanifcöon VqrtE. ,^'tHtfl, - -^,^ .

fopötfrfic ?Inef6oten (xwi oem Götnefifcöen iteuert rtlabunö
bcr. eine im brlKantCix ^titt aefctirictene 9loücüe t>cn

"'f-Zh'rSS mmn &tÄ, eWl auf S?«r
äuJangliil)I«it

<?.'i\';„ ,,„1« bm Sttel „® « m

»

e

unb rcid}f)altig« &eft.

#

un t.icfaiit nd) cin(icf)cnö mit
Vgrtf . ,(S'tutoe nefc^ , pöilo«

'CquI älioronö .,^ie ?^Qd)^ öer ii-diöta^e »crüDaitanötgt -«^'

öaS feßr manntofiifttac unö rcid^nalticc Oeft. ,,^'*^.

Bureau für Zdtungsausfdinittc

Berlin HO. 43, Georgenkirdiplafz 21 [

-M-

Zeilung: Hamburger Corre«pond.

Ort:

Datum: imMl

öe§ :5^^eeftc§ (.luni) l^^. snfoit^^ ^aauet: jiSc

vanb: 2^ie 9todit Jj|i<^rf)v5t<Tffc — ^r. UfA: S?ort
föenua ,mw ^^^ST^ ^obevt aj?uiif: <St)mj>tDmen^

«^"^^^^5t
^ ^^r""^*^'i ~ ereiffniilc - Stimmen:

%\ uf.^;^il"'^""av '^".J<^i";F ^öO- 2;obc5tefl Dan

ocoinflunöen. oi.wi*>iiviivyc. — ^le Ävaniöetten. —

r
18 "iOlarf.

^it ucue aiwltts^ (^<^^i«'^ .-2 et neue Dlcrlur ^n SDlündKU ^ Jn Kü '

^
!^^^,f r« ilions ^4}aiTucl: Xcntfd)c unb 3Iamcn; i.'co •JJlnrtöwS:

SÄrKr'Icinuntt; 9io0crt ^atfU: Symptomen ^ Xficatct;

*„*^L*h\. (f t. 9t. .'öDfimann. U.a.m. -'i

/>)

C- </'>

ö

2»artcr .<&aitci): (r. -i 9(. .^Dfimann. U. fl. m

ültDuuiieii oeran)ct)auiici)eii uic */uh*v „
^

*
3^111 Sunil^cft bc^ „<«cuca SWcvfur" (6. Sal5rq.,

.t>eft 3) erörtert Slffoiv^ ^^^aquet bie r)iftor{j'd)en unb
oölferp[t)c^oloiitfc^en ^^oraui^ie^utinen, melctje un[cr
^^crl^ältniiS jur fla^ütfc^en unb aefonberö gnr ruf^

I
Wen gsett beftinnnen. Sco 9JJatt^ta§ j^eiat blc

vi (Sc^mäd^c unb UnjutännlidDfeit oUec neueren 33er-
»t fnc^e, et^if auf äJernunft ^u eegrünben. Unter

bem 2:itel „(Bt)m))tomen=X!)eater" beginnt gfiobert
^tufil eine Metrie bon aftuelten 5Iuf)äöen. bie ben
Problemen be^ ^rama§ unb be^ 3:]5cateri? cieiüibmc^
finb. Dr. Ufc^ 3etcf)net bie n3eltt)oIitifcf)e Situation*
3)er neuefte 33ioflra^5 ©. %. 5). .^ooffmannö. SiJoItria-
öarico, <^Shi ein fna)3)3C^ unb intenfiöe§ ^iMIb bont
23cfcn .<ooffmann« unb feiner 33ebeutuna. ^^Beiträoc
bon Öelir ^^raun, Älabunb unb eine ^ZobcIIe öon

I

^4Jaur 'JJJoranb „^ic '}\QA)i bcr 8erf}5taqc" bcrboU-
^l^onbigen baä fe^r mannigfaltige unb ' rei^Ijattigc

C^uirlKft f rö»-{€rt 21 1 f o n 5

,(^-V«t«»>«]l »*»[•»•»».- ^,,.,«.,,..—.,-^_,, — ,j-.,.,^ ....-

^;vi>iiofopi:ic Üconl]-arb lUdfons ols nn einem ncueUcn ^Bciipicl bie 6(f:<n>Qd)e

.•unb Un^u[änr'.id)fcif olkv neueren Ukrfud;€ (v'tliif auf licmunft ^u b«--

dinben. Unter bcm X\W\ „6 1) m p t o m c n X f) e <i t c r" beginnt !Ha{:€rt

Jz u f i l eine 5Keibc non «Ftuoiien 2(u^iötien, bi« bcn Problemen b€5

Jv,5romo5 mX^ beo Ii)co.ters crciü''L)mct finb, mit bcr fcl}r inftruftiocn J)nr=

^ ftelluna bcr fnmptom<7tiff{}cn (£rfd)einun<icn im 'Bicncr 3:i]cat€rlct:cn. Dr.

\vUfri) ^ciri)ncl bie mell^iolitifdje 8itmition, mie T-c fid) nnd) (Benno baritellt.

i%i ^^'^ neuefte ©iocironl) C. I. %. .V)offmann^, 20 o 1

1

1) c r J») a r i d), gibt «in

Tnappes unb intcnfioco ^ilb nom 5Bef:n .^^offmanns unb feiner 33cbcutung ge-

Icpciitlid) bco lUÜ. !lo'>c5tPnc5 bC5 5^iditcro. f^elij: 'Broun bcic^t fid)

cinqct}«nib mit Der nei'cf'cn o m c r i f n n i f d) c n il i) r i f irnb ii)r«r et^ifdjc.i

unb fcclifclien ^)r'cfonbei'icitcn. 0;iniac tiefe pt)rlpfop^ijdic 2lnef boten
c.\\^^ b e m CI) i n c

I
i f cf) e n ftcuert 5t i n b u n b bei. Gin Tloocilc non ^oul

Süloronb „Die ^<td)t ber 6cri)5tQgG" MvooUftänbiflt bos fc^r

mcnniftfaltiflc unb tcid>I)Qltig« i'jefl.
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^ .
SfiHeste

Zeitung: .»

Ort: Bresiatr
-~~

Datum:

t^-

^rtc^*^

Zeitung: ...

Ort:

Datum: ..

Berliner Börsen- CouriCi

i^rjor

Büdjcrtif d).

m Ouutöcff ^r.S „91cucitmA»4ui' (6. Oaßröattö,

.^efl :i), eKcrlert Süfon^ ^:i?«ftt?nTc ötjtorifcöcn mtb uölfcr.

DfDdir^oB'Än 2?ornu^fcl3unöen, n»cla)c unfcr SNeröaüm»
aur «ßiÄW)*! un^ beicnöerS aut ruffifcßen fßclt Dc=

ftimjnenA\'lii 9)iattf)io§, einer öer flarftcn unö fmcfteu
.<iöiilfy unter öcn v^üiiftcrcn aei^t in einer fe^t ftpEuntcn«

ttcricn u^^ üon affcm Srfiulijallaft »lefretten ytu^einiMiöcr-

fct^nnfl mtf ftcr '':iJI)iIofo43bic x'eonöorb SlelfonS, «'l^ "Jt

e<ncnt ncucften 58etUnel bic (£d>rüäc6e unö Uniuldufiirduolt

nUer neueren iTMnlurfic ^Iftif unb 9?ernunft öu lu'Qrüiibcn.

Unter öcm 5itc( .,(Ät)nuUomen*l:t)COter" öcolnnt Sflcbeit

ä»hifit eine f^fetfie non nftiteUen '^i!nn'ät;cn, iiiz ben ^ro»
Mcmcn 5eö Trnmoö unö fccäJ ifKaterg nv'rniömri finü.

Tl. Ufdi «eiiönet öic melt^jolitifcnc Ccilnatijn in emrr
ujeiten 'JSerfocfHuc, löte fie ftd) nod) ©onua öarftelf. Ter
neueite 33tPörovj) (r. 2. ?l. .Onffmaun^. S^nttcr -t^nrifü,

di&t ein fnayüeö unö intcnfireö iBilb rom Si>cfen -pnff'

'mann§ unö feiner Jöeöcutnnß acIegcntUdi öeö 10t>. Xoocö»
tageö öeä Ttd)lcrö. [^elir y^ronn »icfiiit ilfü cin^tcßcnö mit
öer neucftcn omcrtfanifdjen V^rif. C-tmoe nefc PÖilo»

fovßifrf)c tlneföoten anä oem 6ötnefifcf>en iteuert «Ia5unö
bei. (?inc im örtüantcn Stitt acfctiricl:ene 9loöcIIe ncn
^oul iöioranö „Tie ?^adi^ öer .^rcöötaiie' »crüoajtänöiöt
^a6 feör manntnf'TCt'ae un?> reidinoüic»c -Oeft. ,.,^''

Bureau für Zdtungsausfchnitte

Berlin HO. 43, Georgenkirchplatz 21

S'^l^nna Sr f^mptomd erfcf)einungcn im

Ät^aqe'' m'onS^^^^^ bai ie^r mannidaltige

unb tetd)f)altig« Mt.

>'

I
-M-

^ e r u « u e

öes ?u .^cftc§ (^iini) llfS'L^

iin5 eiarocn — tk^utib:
töiag: Tic .^atörffro ' '

9Mditranb: Tic
(öeniiü .wm
5:öeater I -

e. 3:. "31.

9JJLirf1fur. fONin^en. ,^&alt
^nton^^ ^aaiKt: T>eutfcöc

^) unb 8i —J<o ^at=

pp. ^-Äftiiffe -- 3>r. Uf(6: SJort

Zeiiung: Hamburger Corre«pond,

Ort:

Dat«.: Jjmii92X

-..vCnTdien — ©reiffnilie — Stimmen:

Iramf*'
~ ^"^^^^^"^^*^ ©ebidfrte uon S«Iix

|diur^ unb ^niig %(^Ia&bad) 1922. ^olfS^erein?^

pnbalt: Ter menfdiliriic Hörucr. - T e «ebcnS.
bebinöunöcn. - Äüroeiüflcöc. - Tic ÄvanfSeiten 1

i^
18 »l^ri.

Xcr neue g?;^^>»> (5Bcthi.7 „Xci- neue S)Urfut- in 2Jlün(f«n.;; ÖnOalt

tT« 'ÜiTtartf'^^^'f ^^^ ^ciHuntt; 9tDbcrt "-"'•

^!f..r .fiaiid): e- X. ^^{- .^rvlimann. ll^

li

stöbert ^iUjU:
nt.

ytjmptomcn ' X\^^<\X^\
{

\':

a*fl)iiuv.jen Deranict)nuitci)eii uic ^uv,*,
3m Suntl^cft

'

'Öeft 3) erörtert
t be«g ,,9Jcucrt m^xtnx" (6. 3afirn..

;.r* wc.^ r -cJ^^^^^^
%ac\ixct ttc 15iftorffdf)en uiib

oölrerpft)c^oIoflt[c^en ^ßorau^ie^uitflcn, lüelcf)e unfer
^^crl)ältm^ äur fla^ütfd^en unb befonberg aur ru^
mrfieu SBert beftimmen. Sco 9JiattF)ia5 ^eüit btc
v^^c^iüäd^c unb Unäulännlidifeit oller neueren ^er=
[u(^e, et^tt auf aSernunft ju Dcarünben. Unter
^^"^...^^?^^ .3t)mptomen=3:T)eater" bc.iinnt ^Robert
^cufil etnc Metrie bon aftuellen Stuffä^en, bie ben
^^roblemen be^ Trama-^ unb be^ ^l^eater;^ qe)Dibmct
[lub. Dr. \XS6) aeic^net blc n5eltpoIittf(l>e S^ituotion
J)er neucfte «iograp^ ©. £. ö. .«ooffmannö. S^altfre

'

Maric^, fltbt ein fno^^jcö unb intenfiDc^S ^^Mtb imn
©cfen $)offmann« unb feiner 99ebeutuna.
t)on gelir ^-öraun, Älabunb unb elii'^ fti )

.%a\\l 'i)JJoranb „5)ic i^acf)»: ber 8€(l;.'aöe
Ig^dnbigen ba« fe^r mannigfaltige unb^r

r

Uüui

t,

(

— t» c r neue W c v f ii r. Hm r^uTrlKft erö'tcrt 21 1 f o n

?I';oq uft bt€ l)itionid;<n unb r.öireipii>i>claflr|d;cn iöorausjtliunf.cn, tneld]«

im;cr 5BcrI>iiltni» ^ur floroii'dien m-Q befonbcrs yur iu['fitd>cn 5Zöclt beUinimcn

im iV.nblirf onf nnfeic nffucllc unb f«Iij(f)c ß«nc unt» l'cvcid;net iib^rv

;\euöcnb bic Qanßliaren 5^jfc.c für bic ncJdjUc 3uf"nft. Üco a)UttI)i<i5

.^cint in einer non allem ed)ulü<in<:U tcfrciicn Üluscinonbcifel^una mit bcr

'^bilofcpir.c Üconljnrb Vkljons nie <in einem ncueUcn 'Bcifpicl bie Srf:<ii>ädie

unb UnvtIämTlid)fcit olkv neueren ^Ikrfud;« (ftliif ouf 5Ö€inunft sw. U--

Rriimbcn. Unter bcm Silel „6 i) rn p t o m c n -t b«« t c r" beginnt IHot^^rt

SK u f i l eine !J^tibe non oftuellen Slufjöt^en, M« ben ^koblenwn bC3

^s^^r{im<i5 MW"!} be-:, Tlicctcrs crcm-^mct finb, mit bcr |cl)r inUruftiocn J)ar=

^^ ftellunn ber fnmptom-ntifdKn (£rid}einun<3cn im ^üicncr Tljeatcrlcfcen. Dr.

\sUfri) ^cid)ncl bic mcKfiolitifd^e Situ<ition, luie i;c nd> nacb (Benno b^irftcdt.

,^A Der neucfte ©ioc^rapb ^. X. 21. .f)offmannf^ 5Ö o 1 1 b c r y) o r i d), gibt «in

fnoppes unb intciiliocs !Bilb nom 5ßcfen y)Oifnionn5 unb feiner 33ebculung ^z-

Icpcntlirf) bec' lUÜ. To'>c6tonc5 bcs Diditcr?. i^clir 'iSroun bciGfjt fid)

ciucicl}cnib mit bcr nci'cf'cn omcrifnnild)cn iii)rif nnb \^xu etbildjc.i

unb fcdifrlien ^i^cfonbei'icitcn. Ginipc tiefe pbrlplopürifdic ^Inef boten
dwö b c m CI) i n c [ i f

(f) £ n fteuert .^ l a b u n b bei. (f in 'JIodcUc non ^^aul

3JlDtflnb „Die *Jlod)t bcr 6cct)stQqc" ncrDOllftänbigt bos fc^r

nwinni'flfoltifie unb rcid>baltific S]z\\.



SlttS beti ©cinneruitflcn an Solftoiis IcijteiJ «eben^iaftt tjon

feinem Seftctcit JÖulnafoiu.

C?üffe toettDoncr litcrarticfter ülHIlWUiiilliutl, lierrncntUcDt

burcl) ^olftciF «riet eine \o fliofec fokale S3eöeutuu9 gewonnen

Jt^n^tläg^-fß^tt eiabe. mer Sem ^Jlifütaieojitjd) bcftriit c3 unb be()auvtete, bie

5r<?illl44-4Pn> Set)eutun3 bc§ i^lUifel? läge aacin in feinem ^n^alt.

SStü)ren^ be§ (Sffcn§ fprnc^ man öom ^-Öeifatt in Siteratut

unb ^Z\\t ^'otolenfo fud)t' bafür einen tieferen ö)runb al§ bie

blofje Sudjt bc§ $ofieren§ unt> OricjinenfeinraoaenS. ®r cr,^ö^lt

ioou einem makt, bcr a'jncf)tlic^ nur üetroifdjie Konturen male,

^xt 3}lonat8fcbrift ^.»r ti^y
gjflU^p^^

^'^^ ""«
feine «ilDcr in einen bläulid)cn ^c^immer Ijütte unb atte 3^uancen

"^^^•^"^^'^'^
in buntlen gleaen unteiqe^en Iciffe, um, mte er fagt, beu

atnc^en, Die feine Silber faufcn, bie 9latut nic^t in it)ier maxien

„!0m." meinte 5:oliiot, „\d} 6emnnberc 8te unb Sbre

ftebcnbe biöbcr unaebrurftc inlialtsrcicDe &nuneruna, bie

juir mit (5rlaubnt§ bcä 23er!na,^. im $Porabbruc£ iiMcber

ficbcn

jic^ bct (StbboDen mit attcn ^flanaen an etmacn SteUen Qe

*

^ic§ war noc^ 3U Seiten Sem ^flifotaiemitfdf)^ ßef(f)cr)en, bet

ftd^ bct Saume erinnerte, bie iei^t an t)t\\ Ufern au§ bcm SBaffcr

"^"^{c „fSenfunöcti" ßc^öien mit m ^en fc^onfien fünften

t)cr Umsebung tjon Sa^naJ^ $olianc. ^orolento !am, »äfjrenb

Solftot nod) ocm ©pa^lerqang auöru^te. ©r fam p ^uB won ber

^^at)n[iatiün. ^d) bin il}m eniöcaenGe^anp.en unö {)Qbe it)u in ben

@aol Qm)it ^Un barauf fam Sopbia >>lnbrciemna.

Stotctento ift ein refpeftierlicl)cr ottet .sperr mit n^^a«?"

öaaren oon unteifeijter etatut. S" ci"em fc^önen, oon bicf)iem

Sort umtaf)mten (^3eficbt leuchtet ein ll^aat mitbcr ?Uu:,en.

enetgifdie, fanfte «cmec.ungcn. ©infad^c unb gepflegte .^leibung.

^nxk üoi öem offen !am öew Dhfolnicmitfc^.

gd) babe fc^on ein S3egrüfeungömort für @ie: (5§ ift uic^t

fc^Sn t3''on Seinen, m Sie unS ^bre ^Jlnfunft ni(f)t onfaflten" —
mit biefen SSorten bcmiafümmncte et ben ©aft. ,/3ic ba^cn fo

unnbttgcimeife brei 3lubcl ^lir 'i>^n föSagen ausgegeben — ctlj fo,

Sie finb h^ gun gclommenl"

„(SS freut mic^, 6ie bei guter ©efunbfjcit anautreffen, 5ew

5ii!oIaiemitf(^/

«Sic oorauS^ufe^en mr, fprad^ 2:D(fiot fofort über ^oro(ento§

^rtüel übcc bie Xobeöfitafc. Xiefcr bemciftc, baj bct Slrtifel nut

anbebt, bie allen bient, abct bi3 ie^t mcrü man aUerDingo uoc^

nichts baöon." j|^
9JJan fprac5 Uon bct ?OZufif. •
Xolftoi: „^ie n)irtlid)c Äunfl mug allen errei^äTfcin.

^te mobeTue ß^unft ift nut fut bie fotrumpieiten @(^id)ten gc^

fcönffen füt un«. <3o fe^t ic^ G^opin liebe, glaube ic^ boc^nic^t,

baft et 'in ber ^ufünftigcn .^'unft ^^la^ ^at. 2)ic tüirftic^e ^unft

erifticit nod) nid)t."

mma^iid) tarn man auf \3a?> (55cfel5 t)om 9. ^obembcr ^u

fprec^en. ^orolcnfo fprad^ fid) t)ieniber fc^r torfic^tig au§. Sero

SiJifolaiemitfd) ucrtrat beftimmt feine Meinung, t>a^ bcr ^oDen

nid)t ^Jßriöaieigcntum fein tönnc. (Sopljia ^Inbrejemna cr^abltc bon

if)ter Unter fiattung mit öcm tierftorbtncn Untetrid}tSminifter

^obicbonofi\em, bei bcm fie bie (Erlaubnis s^ur 3Ser5ffcntlid)ung

einer (SJefamtauSgabc \mx XolfloiS 2ßer!en gu crroirfen fuc^te.

^ber ^^obiebonoi5em fagte il)r: „3c^ fann bie Sntettigens 3bre§

^lannt^ nid)t aneifenncn. (^>räfin gntelligens ift Jjatmonie, aber bei

ibm finbe ic^ nur Stanten/ (2opl)ia Slnbrciemnn erroiberte i()m:

,s"Siernuf !ann id) Sl)uen nur mit einem SBoitc (5c^openl)QUcrS

inntmorlen: ^ntcUigcn,^ ift eine Satemr, melct)e bie 9}Zcnf^t)eit

üot fic^ ^erträgt, unb ba5 ®n\k ift bie Sunne, bie aUc5

crleudbtct.*

,,^03 pnbc ic5 nidjt richtig, ^ meinte f^icr Sem 9lifota-

ielDitfc^. •

Sarum nid)t, er ^ot bod) mic^ mit bet «eleibigung

mencs''?mannc§ getroffen/ fagte Sophia ^2lnbreiemna unb fügte

^in-.u, la^ ^^.^obieDonoi^cro bie gemünfc^te ^eiöffentlic||ung trol^

oaebem nidjt ^üVk^.
^ , , ,^ , , , ^, ..

'^ia&i bem i?nffee 30g fi* Sem ^JifoTaiemttfc^ in fem ©tubtcr*

iiimmcr gurüd. um ,^u arbeiten S^oiolenfo blieb bei ©op^ia 2lnbrc*

iewna. @ie fprac^ öon (Siorfi:
, ^ . r » *-j;

„(Si lebt in einer fiird)tbarcn Umgebung ,
fagte \\t, »ganAlic^

au§ bcm C-Jlcidigemti^t geworfen. (St !ann bie gnteUeftueaen

n'<i)t leiben unb ift bod) im Snnerften feines ©efenS burd)au5

irleacttuett. Sefet f(^reibt er rocnig. ^aburc^, bofe er mc^t iiv

3iu§lanb lebt, liegt feine eigentlid^e ^raft, fein S3cobac{)tung§^

geift brad)." ^ r ^l nx. a ^
gjJan brad)ic ben lee, unb aUeS berfammettc fidb. Sem

«TcdoticiDitfc^ unb aud) (SJolDenmcifcr waren 5»gf9en. ©§ entfpann

fi,;^ miebcr eine lebl)aftc Untet^altung. S?orülento ipri^t leicht

miö üeifteüleS, auSge^^eic^nct ,;^u erAöbten fomie lofale Umfiänbe

U!ib (5reiÄe bar,^ufieaen. ©ein abenteuerlid)c§ Sebcn unb feine

©linnerunqcn* bieten if)m reid)lic5en Stoff für bie Unterhaltung.

gSo t)at it)n fein @d)irfml nic^t überall f)ingefüt)rt ?

öfUte als «erbanntet im ^ermfc^en (^ouöernement, morgen nod)

mfitct nad) Sibirien, unb bann micber nad) ?lmeri!a, auf

bct ^^lu^fteUung in (S^icago, ein anbermat noc^ Sonbon. 3u

P.eiten irrte er auc^, geftü^t auf einen @tod. begleitet ttpn einem

^unicraben — .^orolcnfo gebrauditc ftct§ biefeS SSort unb brüdte

baiuit bis ^u einem gemiffe ©raöe feine SebenSanfid)t ouS —
buic^ bie finftetften SSintel SRuglanbS, buic^ bie S^löfter, bct bei?

ecfticicrn berum.
^ . ^ . . «» r «

Sett) üßi!olaicmitf(^ intereffierte eS bcfonbcrS, tote 5?crolenIo

öenrt) (5)eorge fenncn leinte. ^ ^ m
(gS mar jur ßeit bet (2:i)tcagoer ^luSftettung. <penrt) (George

bi^ft unter oielen anberen einen 55oitrag über bie (StnbeitSfleuer

(snuie Tax). Oieorge mnt bamalS fd)on ein meife'

brariqet SUtet unb fprcdi in einem tieftgen Saal

oor einet uuiiberfel)barcn yjieufdicnmenge. SBäbreuö beS ^ou

traaeS mürbe er gefiagt. »qS er üon \)a (Sntlaffung bcr gelben

Arbeiter tjielte." "^(Sem ^lifolaietüitfc^: „9Jun? — Unb et?")

§0^an fa^ ®eorac an, bafj i^m btefc %i(xo,t ntd)t gelegen

fan — CÄJagte; ^Xro^bem bicfe grajc nit^t jum 2:jewa
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" btc eine

cröffcntlicl)t

Diiücano" bie iiaclj«

riiincrunfi, bic

ornbbnicf wieber-

tn inmitten c'ne§

llbet t;alicu, baB

Igen Stellen ge*

)' ßei(f)er)cn, ber

iu§ bcm SSoJicc

.... »tonileu fünften

^uiacuung üon :;$a§naja $oliana. ^orolento !am, n)äf)tenb

Sotftot no^ oom @paiilerv3ang auöru^te. ©r lam ^u ^ufe üon ber

iSa^nflation. Seil ^i" ^W entgcoenflegano.cn unb f)Qbe tt)u in ben

(2aal öefn()it. ilurj barnut fam 3ppl)ia 5lnbrc;emna.

Storclenfo i[t ein rejpeftieilid)ct alter §err mit grauen

paaren, oon unteifci3ter Statur. S« einem fc^önen, oon bid)tcm

^att umrahmten CSJeftc^jt leuchtet ein ^^aat milbcr ?hicen.

(5np)9ifd)e, fanfte ^^croegungen. (Sinfod^e unb gepflegte .^letbung.

SJurj oot bem föjjen fam ßew Shfolaieroitjc^.

„3d) i)abe fc^on ein S3egrüfeung§roort ?ür @ie: @§ ijil ntd^t

fd^ön t3on S^nen, txi^ Sie unö ^b,xQ Hnfunft ni(f)t anjagten" —
mit biegen Sßorten bcroiHfornrnncte er ben ©aft. „Sie {)Qben fo

unnötigeuüeife biei ^Hubel für ben S5agen ouggegeben — c^S) (o,

Sic finb ^u gu^ getommeu!"

„i&B freut mi(§, Sie bei guter (SJejunbfjcit anjulreffen, Sem

SiifoIaiettJitjc^/

Sic üorau§?\ufe5en iDor, f^jrod^ ^olfJoi {ofort über ^oro(eniO§

^rtifel übet bic Xobesprafc. Xit\tx bcmeifte, bofe bcc Slrtifel nur

burd) Sülflci» ^-öiief eine \o grofec fo^iale ^^ebeutung geioonnen

^abc. ?lbcr Sem 3flifi)laiemi:jcf) bc[tritt e« unb bel)auVtcte, bie

SSebcutung bc§ i^litifeU? läge attcin in feinem 3nf)a(t.

SSiiljrenb bc§ (Sffcn§ tprnc^ man üom ^-Beifall in Siteratur

unb $?un[t ^^otolenfo fucljt bafür einen tieferen @runb al§ bie

blo&e Suc^t bc§ $ofteren§ unb DriginellfeinrootlenS. @r cr,^ä6|lt

öon einem ^.ü^ilcr, ber a^jucfitlic^ nur tjerroif^ie ^ontuien male,

feine Silber in einen bläulicl)en Schimmer l)üHe unb alle S'Juancen

in bunrien glecren unteigeben laffe, um, mie er fagt, ben

atdc^en, Die feine Silber faufcn, bie Statur nid)t in tljier wahren

Sdiönljeit ^u seigcn.

„iöm/' meinte ^^olfioi, „xdj bemnnbere Sie unb 3Ve
,^urüdfl)alienbe VIrt, bie 3)etabcn,^ ju beuiteilen, tcb felbft befi^c

biefc fi^äl)ig!eit nicbt. ^ie ^hmft bot [tetö ben Cjenfcbeuben klaffen

gebient. -^ Ci'ö ift ia njol)l möglid), bofi einmal eine neue ^hmft

aiil)cbt, bie allen bient, aber bi'§ ie^t merft man aHerDing3 \\o6)

ui(f)tS baüon.'' ^^
man fprac5 \)ün ber 9)?ufif. M
3:olftoi: „'5)ie n)irfli(^c ^unft mug allen erreichbar fein,

^ie mobetne fi'unft ift nur für bie fotrumpieiten Sc^id)ten gc*

fc^affen, für un«. So fe^r i(^ (Sl)opin liebe, glaube tc^ boc^nicbt,

t)a^, er in ber ^ufüniiigen ^unft $la§ ^at. 2>ic toirtlic^e ^unft

ejifticit nod) nicfjt."

^;?inmablic^ fam man auf t)a?- (55efe^ tjom 9. IfJobembcr ^u

fprecr)en. ^orolenfo fprad^ fiel) hierüber fe^r üorficbttg au§. Sero

9?ifoIa|enjitjc() ueitrat beflimmt feine ?!J?einung, ia% ber Q3oben

ntd)t ^<j§riöateigcntum fein tönnc. Sophia ^Inbrejetona cr/jäbltc öon

ibrer Unter baltung mit öem oerftorbtncn Unterrict^tSminifter

^obiebonof^ero, bei bcm fie 'tfk Erlaubnis i^ur SSeröffentlic^ung

einer ©efamtauSgabe vion XolftoiS SSerfen 3U crmirfen fucbte.

^ber ^obiebonofsem fogtc ibr: „^d) fann bie SnieHigenj ^i^xc^

mannte uicbt aueifenncn, 6>räfin intelligent iftg)armonie, aber bei

it)m finbe id^ nur iä'antcn/ Sopl)ia Slnbrejemnn erroiberle il)m:

„S'Sierauf fann id) ^^wen nur mit einem Söoite Sc^openlJQUcrS

antioorten: intelligent ift eine Satemc, meldte bie ä)ienfd)l)cit

üor fic^ l^ertiägt, unb HS ®enie ift bie Sonne, bie aUc3

crleud^tct.*

^^03 pnbe \d) iiidjt rid^tig,'' tneintc f^icr Sem ^lifola^

iettJitfc^. t

„Baium nid)t, er t)ai bod) mi^ mit ber iöeletbigung

meines SJ?annc§ getroffen/ fagtc Sophia ^^ünbrejerona unb fügte

^ui-^u, 'i)a^ ^^sobieDonoJacw bie geroünfc^te 5]eiöffentlid)unij trol^

aüebem nid)t j^uliefi.

9iad) bem ^Toffee 30g ^d) Öem 9li!oTaiemtlfc^ in fein Stubter*

^immer 5urüd. um ^u. arbeiten SBoiolento blieb bei Sopl)ia 2lnbre*

ieiona. Sie fprad) öon @orfi:

„(Si lebt in einer furcblbarcn Umgebung", fagtc fie, »gSnAttd^

au§ bem 03leid)gemtd)t gemorfen. (5r fann bie 3ntelleftucaen

ni'i)t leibcu unb ift bod) im Snnerften feineg SSefenS burd)aug

in(eHi'ttuetl. 3et)t fcf)reibt er roenig. ^aburc^, ta% er ntc§t tR

3?u§lanb lebt, liegt feine eigentlid)e fraft, fein S3cobad)tun3§*

geift Uad}."

DJtan brad)lc ben '5:ee, unb alleS ücTfammelte ftcg. Sem

9tilolieioitfc^ unb aud) ®olDenm?ifer waren 5"gf9e«- ®^ entf^ann

fic^ mieber eine lebt)aftc Untet^nllung. ^forolento fpri^t leicht

unb üeifiebl e§, auSge^^eid^net ,;^u er^^äblen fomie lofale Umflänbc

uüb (Srei^pe bar^^ufieOen. Sein abenteuerlid)e§ Seben unb feine

Erinnerungen bieten if)m reidjlic^en Stoff für hk Unterbaltung.

2Sa l)at il)n fein Sd)idmt nid^t überall ^ingefü^rt ?

§eute af§ SSerbannter im ^ermfcbcn GJouoernement, morgen nod)

Weiter nad) Sibirien, unb bann micber nad) 5lmerifa, auf

bct ^2lUöfieriung in Gfiicago, ein anbermal noc^ Sonbon. 3^
Seiten iute er auc^, gefiü^t auf einen Storf. begleitet non «inem

^üuicraben — J^orolenfo gebrauchte ftetS biefeS SSort unb brücftc

baniit bis ^u einem gemiffc ©rabc feine Sebenäanfic^t au§ —
bi:r(^ bie finfierften SSinfel ?Ruglanb§, burc§ bie ^löfier, bei bei?

Scftieicrn berum.

öew !:)?i!olaiewitf4 intereffierte e§ bcfonberS, tote ßorotcnfo

§enr^ QJeorge fenncn leinte.

. „($§ war ^ur ßeit Der ^^kacioet SluSfteHung. <oenrt} (George

§i?(t unter oielen anberen, einen 55oitrag über bie (5inl)eit§ftfuer

(sinde Tax). Ojtorge mar bamal§ fd)on ein meife-

l)(ianger 5lUer unb fprccb in einem rieftgen Saal

üor einer uniiberfel)barcn äl^^cuicbenmenge. 3Bäl)reuö bey $3or-

trage» mürbe er gefiogt, wa§ er ton ber (Sntlaffiing ber gelben

mbeiter Ijielte." \^m ^lifolajemitfc^: „^mx? — Unb er?")

„^an \af) ©eorgc an, t>(\^ ibm Diefc f^rage nic^t gelegen

fam — cjigagte: „Sroöbem bicfe grage nitljt jum 2:jemo
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m,8 allen säfctn bie Sauettt äuftttnmwsettontmrit «nb la«35

r«» als SBa^en «uiscPeUt. 3« 9*ngÄ «
i

S^ Sauet» eine srteilte Wüfee Uug u«b {»Ste beJ^alb: M
ttSaft la auA (o eine fflhlfee unb baju mit jwei X.t«e«.

2Lb meine Moft eine ^t.« SMit ii'(««
.

®P1;^"''

bas ajDitflcie*! ein ttnbe unb wir lad)ten . . . S8«e n«««« M
aber S%icn(rf)c« «m bie «eute bot. bie ben 3at eimoAen

Sen' 3ie eijäOlen don einet ©(^at ©lubenten, bie mit ewem

motten, eä ju tüüen. einmal »ot et d.on bo^u 6«e.
,
« ^

ein Steu« aeldilaaen unb bitdle \ii) betett«, alä t?« »«'«

^o(,m.n Ton I onflabt ipalt äutie? unb einem banebenfte^enben

Äen befahl, auf baä Silb äu gießen, f«
«IS bet ®oJa

,u (einem öett)et)r fltijf, {prann ^mtet bcm _a3ifö '« fatot

jcrBüt. „2ßa§" - ftoste id) bie »aucvn - .ein Safot?

, „b fie ettmtten mit: jo, ein Satat, unb tu jebet §anb ^eU

et eta3Befiet. »ie Stubenten Ratten i^« ^inlet bem «ilb

gebeult ^te, l^Wc_« t^ »tt*iot-*c»«,a^^

S d)t' ontmoilete if)m Xoipoi, .ober bte $aubt-?

,-»*, 'ift bie bag bet Sünfttet nic^t Uebetlegunge« anitriU

ttK^ntuUib \L (»efialte; fenäipiext. »ie 6^atafiete rmb-
oneetK »n""""

,

'"'.,..'
nie, mht We »eii&iebenften 516^j bieiem ionbetit intutiw (eine »'i""«''

t" " "^1 'birBeiiiiiebenften 5l6-i

^ui^ «V
^ ^r^^.n,,p »T?tinbiate UÄ bann bei ocm ibauetn,~ ".?'be«??« sS "3foÄere. S)ieler an.n,Dt,ete:

2n butd, einen leicjlen Sptu^ug « ^ J,
«««^^^^

rnÄ» Ä' bleiexWite« i{t d«.§««fu«3»o»

ttilbeSem abeiglaiiben.'

.SaS ilimmt au(^,' ttiebet^olte SoHtot.

lotrtento etjä^tte no«, n.ie et
»f«

J"«?««^« S«»^«« '"

I nct^-- Sotjafen (fjeibnijc^eS SoH) Detteib.gte, bie angellagt

»Jr'iöfen ©litte n aßeni^enopjet batge6tad)t äu ^abe«. Unb

baimion b^n ttltgiöien äujammentünlten im Sunt am See „b et

uSlÄate« ©tabtSilel^- i« ^^^^^''^T'^''X^rt(t «itb? - ^ m ^m -"-",. -•"-^^'-%,„, ,.„=6en
"""%e« Wfolaie«,«,« gefiet

«V,„^\eS @eS tfefn'igte«! 1S fo «etbenU ©' "»«^ 1«^^ 3ut 3^« 6^at«ltete ld,t«be«

««um et »"« 1"" %"1 „7if"Vü6 ^ SonnetStag S^etbcr^

:r -"'UnTmaMag ? Sü'ienem^age ^ W^^ be.^

Äficn bir^ßSt it Womme», i^ten Sobe0tag »otcuäsu-

Sn -^aä 9?« au« iüt Sie. Saturn oti baS benlen, mi
«i ? - e§ atb bo<^Venl<^en. bie f)unbett SaDte alt «etben,
witb l — «5 8W' ""'«_

_.j.'l,fc: ^,f cth„ Khatültcte idjtetben

ä Sieitf'b'er Wb«;:« '^rtJer.rifeH^d'ne
'Ä««

ÄÄ Ä%t£ ffe saßt ^b
""""•»vfibet atS i<5 meine I5niltetii<5en SSetfe Wticb' -

r ^^tS.;^^. ^^\z^ a"«^Zb-
bagegen (djemt eS nut djt x^J ^

>

,^rSen^
«V^f^^Ä^^^^^ ;SJ,? ,:r ,"^=r .a. .e. t. uU ba.m nc,,ne ..

5Sgr r&teT. ;;rg:"M"ii ;r„ «i« Utet«^«;^;^

^'""^
ffi« wat 54on ip«, aW baS (Sejptfi« «uf bjc SUetatur ».«.

»in iunnei ffitilifet' — mc nie ffototento — j^agte

einmal: 4ogou"bJpoie»«i ^aben G^ataftete, Sfj«
Set^e

n"dn m bm butdjauJ nic^t (einet aBeinung, bot altem toetl

• ll: -^tZ», («MitAf Klauten ttittUca Botlommen, unb bD(^ tfl

^M^ ilettt fie \m fettig »or u«8. 3).« S^'«^««^?^'

«e^'m Suft'ttege^en fagte et ^u feinet Iod)tet illeranöa

'"'"'
SÄn"o\tb'SpZad,t auf Sa.naia *olian. 3" bet

gtü^ ging et mit Stlejanbia Sn'7"?
.
«"«^ ^'"°"""' »"

^^u^ £ "^iSÄsu^rÄ mit .e.t an b«^Sirs—ÄtÄoÄ

V.

>V



V

s

ffi/CJ

X ^nj^ni^cft bc§ „Vernix «mcrfur" (G. 3af;c-

n^iiSr ^f^'^) erörtert ^llfonä ^^aaiict bie I^iftori*

iiiib üö(fFcrpfijd;oIoni[cf)v.ni ^ßorau^fcl^ungejT,

\)t \i^^ bculfd>2 SScrpItuiä .«iir ffaiuifc^it .inb"

Ocfonbcrä 5nr rii[jiirf;\Mi SBelt Dcftimmcu. 2co S)?ot«

tgiaä äüigt in einer ie^r bofumenticrten nnb uoii

allem Sc^nlOciIInft Dcfreiten ^fuäeinnnborfeljnng mit

ber ^]5fjilofo^f;ie Seonfjarb 9?iiiong nB (in einem ncnc»

[ten S3'jiipiel bie Sci)mäcf;c iinb Un,^nlnnnlicf;feit oder

ncnercn 5)cr[urf^', ©tf;if nnf Vernunft Jix De{jriinbetu

Unter bem Xitel ,,6t)mptomen=5;6enter" kginnt Sic«

oert ?}tn|i/l eine iKeiOe üon nftncflen 5lu|fätv:n, blc

bcn Problemen be§ i)ramfl§ nnb beä Xf)cater5 gc-

lüibmet [inb, mit bcr fef)r inftrnttiuen 2)arfter(nn(|

bcr ft)mptomatiicF)c,n Gv'icljeinnnncn im SBicner

Xfjefltcrfeben. — 3"lj«lt be§ W. N>cfte§ (^nni 1922):

^tI[on§ ^^ngnet: Seutfrfje nnb Slamen; SHotntnb:

^clf) unb IM; $?eo 9)?att^ia§: %\i ^ntnftropfje ber

iBernmift; ^ciul ^üJoranb: "Die 5^nrf>t ber (Serf^Stage;

Tr. Uid): i^on Oenua ^nm .'D<inn; 9\üDert ?JtnfiI:

cnmpiümen=^T)eater L; 93?en|ci)en; Greigniffe; 8tini«.

nun: 6;. %. %. ^^of[mnnn: 8" I^tnem 100. 5:obe?*

tag t)ou ?öfllt(jer C'^^ricf;; ^(merifanifd}e ÖJebirfjte üoii

Xelir 33raun.
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Datum:
i

^rud t)on ©. 33 e a u f o 1 1 tn ^rag.
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V
*v%

Der ImmeT feötir fesselnd« und vielseitige Nj
... erkur^ eine Monatsschrift Im Veriaff Der neue Md
in München, bietet in seinem letzten Heit u. a. einen

'^ cm i VI, 3/iUi5 einem ^luf[a^,T)eut[d)C

I)er neUeUJcertUr. ^^j; siaujen" DOU^aUfons ^aquct

heben u)ir bie folgenbcn ^^Ibfdinitte l)erau5:
, , , _

^
iB r ieut[d)e ^eDören ju Europa. SJMndiesmd l)aben

tuir uns elt bem Ärieqe, aud) jdion Dorl)er biejyroge üor.

qelec 3 1 i^berDaupt bie'enropäi[d)e ilnltur qleid)beben nb

mt ber allgemein nien)d)lid)en? 3^ bas,
^«!^^^,f^^?^Pf *^

Kultur in ben letzten ^rueitauieub 3al)ren ciejd)affen ^at unb

Sa e immer uodi'als 3tel ber 3imIi[atton .ertrüt bas

Siel ia bie ^möglidifeit eines Gebens m ber ^^olfergemem.

?d a t bcm u)ir chlieBlid) ^^^^ Flamen jener_ed)ten aRen|d)=

icbfeit aeben bürfen, bie ^Balt 4m)itman be|ingt: O Demo-

cracv -^as ^i I unferer bi6l)erigen 3iüili[attDn ijt ber ma=

terTeUe ??ortfd)ritt, bie tüumerijd)e ryornnuui ber s^blfer tu

l e StaaUeban!^ bie ^Husbilbung nnb akrfemerunn

ber 4iutelperfbnlidi!eit: ilUr gellen feit, ^<x\^ uns etiüas^
fentlid es el)l . T)iefes ^Beientlid^e i^t ein Seeli|d)es bas |td^

len ua elia\iitiid)en sBoransfet^nngen ^"Mms ^a ems Ja

u)ie es aemorben üt, als überlegen eru)ci,i. ^sW fi* ^i^/'

kidit a^brüden als bie ^möglid^teit 311 einem vuetteren ^ort^

aktueUen Aufsatz von Alfoug Paquet : D eutsche I ^ ^.^^naiime ansgel)e!t, ^^\^ iebes i^^^\^;;
,f„

"^^^^^^

Slawen, in dem er darauf hinweist, daß das Verhl ^'^ u)ie jeber ^Ulenjdi eine S^e^imnumg bat, namU^^^^^^^

zwischen Deutschen und Russen in ein neues Stadiuij tieineu ober gronen iPeitrag 3"tn
®il;Jj;; ^;^^;'

^^^

treten ist, wie das Verhältnis zwischen uns und der gr< Ud)en 511 geben, unb 3,"^«^"
fi^f,'^^*;;'' -leal t)or[d)U)ebt;

slawischen Rasse überhaupt Indem er die Wesenseli bie ims in unjeren be)ten ^ " oen ^^^
^ ^

A
^ „^' sß^^^er

^••._i:.ui,„:*^^ ,»,^ ^«„„i,r«i,«:.u^„ ?/„„«,v,r«^«K«««« bauu \\\ es u)ol)l uniere '^^>Hiabe, geraoe i^^i u
^^^lümlichkeiten imd geschichtlichen Zusammenhangs

beiden Rassen charaKteristisch darlegt, kommt er zu
gendem Schluß:

i

Deut^he und Slawen haben einander viel zu «eben. Die psy<

logis(^he Atmosphäre ist reif dafür, daß das geRenseitiite Verstc

_ . Jniversaiismus. „ --
über dem Politischen steht, Herdert ..Philosophie der Geachit
und seine „Stinime der Völker in Liedern" hat tief auf das Slawei
Bewirkt. Schiller hat in einer ganzen Generation in Rußland
bei den SOdwlaweri den Funken der Freiheitsliebe entzündet,
und der spätere Schelling sind auf die Slawonhilen wie aufj

Westler und Revolutionäre in Rußland von entscheidendem Ein.
gewetjen; ihre Gedanken leben in den Werken der großen krltis«?!

m unsre Surache wie in lihser Denken Eingang findet, in inp
wachsendem Maße auf die Deutschen eingewirkt Schon in

Itomantik ist der Einfluß des Ostens unverkennbar. Der mili

Herrschaftswille der römischen Kirche bereitet nun für Deut
und Slawen gemeinsam die brennenden geistigen Probleme
nächsten Zukunft. Ein Schwanken zwischen hoher Bewunde
und iinbostimmter Ablehnung kennzeichnet heute noch vielfach

Verhüten des durchschnittlichen Deutschen den ruasischen Dinl
ffegenOber. Die Deutschen des Ostens, die von jeher ein« gleichÄ

heißere Beziehung zum Slawentum haben ab die große Masse 'a

übrigen Deutechlaiid. stehen bereits nütfeen in der Frag*» und f«

•^ci.tldK >mt) Slomcu l*nbcu eimmbcv oicl 311 geben.

15ic ;;rnlü oflii*e>«tinD|pl)äre ijt reif bmfir, »»ilö^f flJ9W-

*)ieDülniioiiätc in «iiWniiti »ou cnt.

rd;etoe,;bemtemilui, nevoeie»; il,re «iebauleu_ leben .nbe,.

? ^^r^rtnitnntc $Serr dmftswm ber römi dien 5\ird)c be=

unb un=

Ifad) bas

__ „ _ en ^tw ruHifdien
.alistischen Remis aufgeW'wlrt UeFer"^k'ra*ÖlAreißen^ «erhalten ^^^..''"''^l^^y;;^^^^^^^^^^

IZJi
—-ilfcenden unsrer gegenseiUgen Beziehung steht di« Liebet» ^»"n^^Ml^f^cnnbcr^ie lem

«^^ Slawentum haben
f<i^crunf die^ ^er,^e.g.ntliche Inluüt des Ringens ,W Völker eine gleid)|am hej ^ereW

^,,,^,,, bereits

I :sd) glaube nidit. ^^\"",f''J"^^^^ in einem intel.

jwcicr «ölferfeclen umcinanber ijt.

unrigen ueuiscniana. sienen nereus nuiuen lu u«r ird^'- uuu w«
reitet nun tur ajciuiui^ u.iu w^v....^. ^ .,

1 «M^h^n «Ia In allen Formen lu löstti. derMk d«r m«Mchlich#.a|j '.scu aciitigen ^|U'obleme ber näd^ncu jutnun.

In seinem Suchen nach der Wahrheit, in seinem Irren und in »einet Gin Sdm)an!en ^^wijdien l)ol)cr 33eu)unberuTig i

^*^°Tr V^^H®" ^?'^'>? i?*- ^ch daube nicht, daß unsre engo Bftziehuü u^uJmmtcr ^ilblebnnng fenn^eidinet heute nod) mei|

xur Welt des s^lawischen Deniens imd Werdens schTleßlich in ein^ a?^S;.f h^ri rdiid)nittlid)en X)eutfd)'^" ^-^ ^'

^^"?ii.".^^H*^^^^'^
^^'^^ aufgehen wird. Ueber allem MlnrelßendS «c^^^öl^en ^^s ^^»i^f^l^^™"

' ^ ^^^
und Erkä
forderunf. -.„ ..v,, ..

»eelen umeinander Ist.
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X Smjpui^eft bei „bleuen »Icriur" (G. ^saOc*

ofx\\%,^ß^ 3) erörtert ^nfonä ^^nqiiet bie rjiftorU

[ciyciriinb Döfferpfijrfjolonifrfjvin ^ornii§ic(^iin(]eiT,

djc ba§ bculiidj'i üßcrfjnüni^ ,\iir flaiüiicfj^n ;iub"

('cjoiiber^ 5nr riifjiicf;eii 3SeIt öoftimmcii. 5eo 3}?ot*

ti)inä äL'igt in einer ieT)r botumeiiticrtcu iinb uoit

nHem SrfiuIOallnft befreiten ?hi§eiiinuborieljinin mit

bor ^^fjilo[opf;ie l'conf>nrb 9Mion^ nlä (in einem neue*

[tcn ^jiipiel bic 8ci)H)äcf)C nnb llii,yilnnnlicf;feit a((or

neueren iii)crfucf>c, ©tfjif nuf 53ernunft i{x 6e{iriiubeiu

Unter bem Stttel ,,6i)mptümen^^f)enter" beginnt 3U-*

öcrl ?}tii|i/l eine i)ieif)e öon n!tncf(en ^Inffätvon, bie

^tw Problemen be§ ®rnm<iä nnb be§ ^f)eater5 gc»

luibmct [inb; mit bcr fefjr inftrnftinen ^arfteUnng

bcr |t)mptümotifrf)on Grfrfjeinnngen im SBicner

:tf)eciter[cOcn. — Snljnlt be§ 3. .C>cfte§ (3uni 1922):

^^üfonä ^^ngnet: ®ent|rf;e nnb Slamen; SHabunbj

£etf) unb £'i; ?eo 9J?attf)i«ä: %\t ^nta[tropf)e bet

:i5ernnn[t; ^ul a)?oranb: 2)ie 9?ncf>t ber Sed)§tage;

^r. Uid): i^on (^enua jnm -t^öng; 9\üDert ??^.;fiI:

2nmpiümen=X()eotcr I.; 93?en|d)e)i; (5reigni)fe; Stirn».

mcn: G. 1:. ^t. §o[fmnnn: 8" Rtnem 100. 5:obe§*

tag non Soltfjcr .Ciartd;; ^(mcrifnnifdjü ©ebidjte uoii

^eiir !iU-ann.

^Jiadi

5iio§ ;qp

PM,1 Jot "»"'" "Sil 3 PH'* ^'»'''® Tuu^

CplQUUHs l--
•:_^^.i

^-

.,3.cs) .-loqn ((Wo ^\^» _^.< uiiCüiiaqtt90 lipo ö) aaa" Ul^^Pi^^''^^.

"«""'"
Toti.'Sr'^'V«""^^»^"'^''laiDVi^q-^"^^

2;rucf bon ©. 93 e o u f o 1 1 tn ^rag. ^^-
-(pii uoa

/z«-V fj'\

yf. f^ ZI

SU

iioa

V

,« o,£ socn ulä«P£ »!£ »»'IH'*-
Vauli^uucj i"'»!'|^j;j

'U3131J3111 "^'^"-s "'"'"„,,,, 'ujlsuli 5011» äqOll *V
,

^^•^, AOQO .131

1 Aufsatz von Alfoiig Paquet: Deutsche und /y /
*

t g ^ -4 ^J ä *

n, in dem er darauf hinweiat, daß das Verhältnli i/ip A^jjjy9^Cy^^^^t^ r"^"^^^^^^
L Deutschen und Russen in ein neues Stadium ge- / C^y^^^^w*''*^ .^y

Der Immer Jöür fesselnd« und vielseitige Neu«
Merkur, eine Monatsschrift Im Vertag Der neue Merkur
in München, bietet In seinem letzten Heft u. a. einen höchst
aktuellen Aufsatz von Alfons Paquet: Deutsche und
Slawe
zwischen
treten ist, wie das Verhältnis zwischen uns und der großen
slawischen Rasse überhaupt Indem er die Wesenseigen-
tümliclikeiten und geschichtlichen Zusammenhänge der
beiden Rassen charakteristisch darlegt, kommt er zu fol-

gendem Schluß:
Deutsche und Slawen haben einander viel zu «ebea. Die psycho-

logis<Mie Atmosphäre ist reif dafür, daß das gegenseitige Verstehen
sich in Tat und Wirkung umsetzt. Ucber alle trennenden Fragen des
Tajjes hinweg träjrt uns die ßeistiBe Schau der hi^hern Zusammen-
hänge. (Joelhes Universal ismus. der gleich dem der großen Russerj

über dem Politischen steht. Herden ..Philosophie der Geschichte
und sein« „Stimme der Völker in Liedern" hat tief auf das Slawentum
gewirkt. Schiller hat in einer ganzen Generation in Rußland wi»
bei den SüArflaweri den Funken aer Freiheitsliebe entzündet. Hegel
und der spätere Schelling sind auf die Slawopl\ilen wie auf die

Westler und Revolutionäre in Rußland von entscheidendem Einfluß
aewesen; ihre Gedanken leben in den Werken der großen kritischen

Generalion der Regierungszeit des zweiten und des dritten Alexander.
Und das Slawentum hat seit dem Reformator Hus und dem großen
Erzieher Corner ius bi» jetzt, wo eine starke Welle russischer Literatur

in unsre Sprache wie in üYiser Denken Eingang findet, in immer
waclisondem Maße auf die Deutschen eingewirkt. Schon in der

Romantik ist der Einfluß des Ostens unverkennbar. Der militante

Herrsch aftswille der römischen Kirche bereitet nim für Deutsche
und Slawen gemeinsam die brennenden geistigen Probleme der

nächsten Zukunft. Ein Schwanken zwischen hoher Bewunderung
und unbestimmter Ablehnung kennzeichnet heute noch vielfach das
Verhalten des durchschnittlichen DeuUK>.hen den ruasischen Dingen
gegenüber. Die Deirtschen des Ostens, die von jeher ein« gleichsam
neißere Re«leh\mg zum Slawentum haben als die große Masse im
übrigen Deutschland, stehen bereits mittlen in der Fragp und ver^
•M<.hAn •!« in a]l«n ForoMn lu lösen. d«rMi d«r xoefWchlich«L_Qeiflt

in selr^ Suchen nach der Wahrheit. In seinem Irren und in »einem
guten Willen minfj mi. Ich glaube nicht, daß unsr« enge Beiziehung

f"/ vT^r Y?®.
slawischen Denkens und Werdens ßohließlich in einem

mt«llektualisti»chen Remis aufgehen wird, lieber allem Hinreißenden
und hrkaltenden unsrer gegenseitigen Beziehung steht di« Licbes-
lorterunf, die nor eigtnlliche Inhalt de« Ringen« xtt-eiei Völker-
»eclen umeinander Ist.

'^.^^ ^\ ^^^^J^.^J^^^^^^f^^
c;nuii(n "
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i

md^ für ben ^laut^cn, „bcr bag il]ierforfcöIi(^c ruf)ict ;}u toer»

., ,",^". ^eftimmew im; ipinblicf auf un*
ferc aftuettc uitb feeXifd^^ Äagie unb 'beacicfynet übcrjeuö^jib bie
gaiTfljbawn äöcgc für bie näd)fte 3ufunft. ßeo 3«<jttH<i^»
einer X)'er ftorftctt) un4> freieft^n ^ijpfc «nkr b«n ;Süngcrcn, äeigt
m einer ff-I^r b-x)fituientiertcn unb bou aEern ©c^ulbattaft befreiten)
^tugeinanteTfe^ttnig mit biet ^'^ilofop^ie öeort^^tb 9lelfonö a)t^
an einem neuefteu) SSeifpiei bie Sc^fttJä(^c unl> Unäulänfffic^cit
aüer neueren ^^erfuc^e ©tl^-il auf S^ernunft ju bcarünben. Un1«r
bem 2:itel „S^m^tjjmen * 2:^eatcr" beginnt Ütobertm Uli l eine S^tei^e boti aftiteOen muffä^en, Uz beii ^rüblemcn
beä 5)rama/g unh beg 2:^eiaierg ^emibmet fintv, mit ber fe^r in*
ftruftiben ^arfteUittig bier f)n«4Jtomatifc^ni etfc^einnrigen im
3S5iener ^j^eaterleben. I) r. Ufd^ jeic^et bie tüett^üifd^e @i*
tuatiön in einer toeiten ^erf^efme. txnc fie flc^ nia<j^ ©enuo! bar«
ftettl 2>er neuefte Siograp^ (S. 5:. «. ^offmannS, 5öat*
1 ^ c r ip a r i c^, ^ibt ein fnappeg uub inten-pt^e« ©irb t)i>m SBefen
.ipoffmattn^ unb feiner ©ebeutung auc&i fttr um« unb ^«wte ac*

F kgenilid^ beg 100. 2:obe§iage§ beg :5)icl}terg. f^elij ©tonn
it»efaBt f\^ einge^enb mit ber ncueften ameriföntfci^en Sij^
jr i t unb i^ren et^ifc^n unb fcelifc^n 33efonber^dten. @iniae
:tiefe pniof oiJ^ifi^e ^nefboteu au^ htm ß^ineft*
f c^ e n fteuert ^a'bttnb bei. ©ine im briCfotrten ©fifl gefc^rtcbene

,

9JotjeITe toon ^auraRoranb„Die9'?a(^tber€Jed^8t<i0e''
jbcrboffftänbigt ba§ fc^r mottuifffartigie itnb reic^^Iti^e ^^.
P .

—
;• ^rut!fcf)(erecrid)tiflnnq. ^n bem ^(uffaiö „^k t>äbartoaifc&e
(Cricntieruna" in yjr. 150 mufe c^ am ^^Xnfaiia be§ Wbfdmitteg in
Jber britten ®^Ite f)etfecn: „eigontlld^e >)äbaai>aifdK 5tnti*
; n m i e" (ftatt 9(utonomie).
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beft ftelleljtfn

eine
«BortrögSm
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fteflerft $crau§ö<brna)t. x

«Ter 9leiic aRctfttt" (6. 3^öifJ« Zeichen für die

britt« Vefteß (^^unt) 1922 ^d SporsamKcit ^iw
^eutfdie unb Slamen; <m ^ ft « n^p^ ^imp^
feoTattötaS: 2)i« ^tttaftroJJlftSi:» f • » - -^

I

«öufaKotönb: SMe 9?ö*t b«

Uf«: ©Ott ©enuö ^"^ J^^^S?
äimptomen - ^O^Jer (I) ; mnUfy
stimmen: (5. X. «• ^^^^"^.fJ^J^

lanlfdK ©ebit^e von &eüx »t*

nlffliW-'g

7 /i'A
' r.

J
tl

SeitWfteit. /

^

= nm rnuni^eft bei „Wcueit anerfut" (6. 3ö5«e«wo, t«ft •) erötttrt KIf«mi

«Baouet bie ^Iftorlfcöen unb böircrDfticDoIcßifcften Betau*T«*una«tt, te«!*«

unfcr 55ct6ältnid 8ur flolrifcficn unb befonbcr« eur ruffift^en ®elt Kftimmen

im f)inl)Itcf cuf unrcre ortucüe unb fceliTf^e fioe« unb 6eaei(ftnet überdeußcnb

fcic aanaenrcn üBcflc für bie nädjfte 3ufunft Unter bem Ittel „«DmDtomcn*

Ibcotcc" beflinnt JHofccrt ?JI u f i I eine JHei^e bon afhieHen «uffä^en, bie b«n

%xoUtmtn be« XramoS unb bcS i^catetS ßettibmet ftnb. Der nfueftt SioßrOO

S. SL ^offmann«, Söalt^cr ^ a r l d>, flibt ein Ino>)J)e« unb Inlmflbe* »IIb Hont

SBefen ^otfmannä unb feinet JBebcutunß.

„.©ommer", «Partcllofc 3«ttf*rift für nationale« ße6«n. 3« «r. 481 bwt

1 '^ult ßerpric^t ^. b. ß. baS Ärcn)?rtnacn«18ud> unb le^nt *6 al« nBcrjcußtee

«rrionarrfiift af«. r^cftelnb Ift ber ?Tuffa(j „Weifte«« unb ©iffenilenfunß. bie eiß'nf^

ri*c Aunft bct «poritif". Om übrlßen enthalt bU SHum»«« iln| Mt(9« Wa»Km\
*on Jöüd&er&cfpredöunficn uni» Ilgincn SKUt^ilunftCfit ^

tmen unb bem $Re*er' |

<1314 ^net)migung erteilt.
j

Icrfttc". infind)ei!. ^n* I

, Mlfon« ?^aquet- 6Ia«

^tt) unb fil. 5jRutti)ia'i

lunft. ?5aul gKoranb:

1)ip Riecht ber eed)3tage. Dr. Uujd): 23cn ©enuajum

f^aag. >Kobert ^uiil: £9mptomen.Xt)eQtct - 3Kenv

fd)cn - (Fre^gniffe - stimmen. C X Sl- «fffmann.

3u feinem ^.00. lobestag oon ©alter f)arid). ?lmc=

rüonifcb'* (Äebit^tf pon geli^ ©raun.

• Sfflbft^eater. Sometag bin 1 l^^ull gel^mgt bie

«Operette ,2)€r arme 5cndt)on'' vxi 5tupl)runö. —
i

iamßtag bcn 1 ^uti, Hnfang m 11 U^;^ Orangen

al9 »o*tooritenung We 8 («naftct .Die lefete !R(kV
,

,

Cpium" unb ..Der rote ©trfdj" W Huffüf)rung -
ean^la«! ben 2 5uli irirb bie Operette .T^rlnseff"»

j

O!o»a« cejebcn — ?Wontag ben 3 Suli ,X)cr ©offen.

;

litmleb'". - 2)ien»tag ben 4 ?uli .Den OCcfar*. -

!0?ittiDO$ bcTt 5. Oitn „Scompolo*.

/

.^..«^ v»|MI»^ lUUf^l uac per)öiTt{(^?
«i>«.

bes 3. ßcftc«
lirtb Blaujcrt. —

Xie Hütafiropfx»

tCcr tr?eue Sa?erfi(r. 5Uifltt(^rt.

(Ouni) 1922. STlfons ^cruef: Xeutf
i^labintb: Setb unb iii. — l»eo _^üjffri)ta&
ber ^etnunft. — «Paul 9Woranb>irte Slacftit ber eet^tao.r —. ^ ^ .-
Cct:. U}<9: 93on ©eiiua |um J^rdloo. — '9?abcrt ^muffl: eiHup.^T 1*^

tomen--2öeater I — aJicnf^ttTGceianffFe — etimmeu: ft. -i. "iO.

"

Äoffmörtn: 3u feinerni<ro. 3:obe5lao Pon iffialtöer 4öt«i*'.

atmerifanf?cij€ 05ebt(^*tr oon Arelix !öraun. 1^

Itttofttuno ttnü ©ittlAoft.

»le toalmflimlfleii Vtelseijeffe bet taiiD-

ttlttfdiafmtlieii »toöitsetiteii-

'^Q'i ^riegsmirtfcljaftli^te Uebermadjungsamt »)at

filcen^e iujdjrijt on bie öanbmirtfdjoftsgejeDfc^Gft fu.

ffa(ahrrg, ben «au^rnrot. an ben SSerbonb Icnbmit •

f*,aTO« ©enoffenlttnften nnb an ba« St.^itw }v

Iffaitiu"? ciocr Smalfeieigenollcnltt^aft |ü: ben m^-

«

n



uaj^'.vi4»en iUfitgWbcr
Lutfafnetöcreieil

•

iioti^ für ben (J^towben, „ber bag ilncrforfc&Iicf^c ruhtet ^u tjcr-
eieren -^ f^ai. gg. ^enri^.-^

^tn ö u n i ^ e ft bc§ „SJeucit 5«erfiir" (6. ^^rgauft, S^cft 8)
erörtert ^Ifon^ qgaquet bie fyiitoriic^m urtb toöffcrpH^ioI^-
öifc^en iöorau^fefeitnö^n, tu^elc^e unfer ^JSer^äiätm« ätir fkn)if<*««:
uitb. f>e|ou'bcr§ a«t ruffifi^eni SBelt ieftitnmen im ^inma auf ttti«»

fere aftueUe unt> feeltf(^e Söge wnt> ibeaeid^net übers eufl^mb in-e
Qan^xm äßcge für bie nii(^te 3ufunft. ßeo a«att^iö^,
einer b»er fCarftcm uni) freieft^n S^ijpfe wnter Un ^üngewn, aeigif
in einer \tl)x b-ijfutncntierten unb bon atim ec^ulbattaft befreiten!
^uSeman-berfe^'uniö mit b^er ^^Itofop^ic öeon^tb i«e(fon« öT^
an einem neuefteni ©eifpiel bie Sc^itJäc^e nnt> UnäUlänatiAleit
atter neueren ^^erfne^e ©t^-if auf 5?<ernunft ju b>earünb«n. Unier
bem 2:itel ^e^mptomen - Zfjeüicx" tJeginnt 9ioibert
50f? Uli t eine 9lei^e boti attruelteni ^uffä^en, b^ic ben SßxüUmtn
beä 2)rama/g unb be^ X^eioierg ßcnjibmet firtb, mit ber fe^r in*
ftruftiben 2)arfietiuit'0 ber f^nn^'tomatifd^n erf^cinttwaen im
2i>iener X^eat^rleb^n. I) r. n^<fy jeic^et t>ie toettpMiiife^e <Bu
imtiüxi in einer njeiten ^^erfpe!ttt>e, J»ie fle fl<b mb Qknwt bat*
fteai 3>er nenefte «iograp^ ß. St. «. ip off mann §, 98 a £*

'jt ^ c r ^ a r i <j^, ^xbt ein tmppc§ unb intenfit>e§ ©iß) tji>m Befen
^^offmaitnö unb feiner 93ebeu*tunigi aucöi für ung unb fiiwte ac*
legeniiid^ beg 100. ^obeätageg beg 'Wterg. fjclir ©rawu
;!befaBt M eitige^enb mit ber neueft«n am er ifantfAcnSb^
{r 1 1 unb i^ren et^ifc^n unb feerif<i^n Sefonbcr^eiten. ©iitige
tiefe p^itof op^ifc^e ^nefbotcn aug ^tm df^intH-
f (^ e n fteuert J^(at)imb bei. ©ine im briOlatrfccn etil aefcbrlebewe
9fiob eae bon ^ a u f SW r a n b «^ i c 9J a d^ t b c r ® c^ 8 1 a a e

•

Iberbolfftänbigt bai fc^r manmg;farti0e itiib reic^^ttigie ^eft.

I ,
^nicffcr)Ieröcr!cf)tiflnna. ^n bem 9Tuffaib „®te päbaf^oflifc^

IOrtentieruu<i'' in y^r. 150 mufe e^ am ^rnfama be§ ^bfdmitieg in
fber britten BpaiU i>etf>ciii: „eiftcntlicf^e päbaaoaifdK 5tntt-
ijiomic" (ftatt ^lutonomie).

, n ü e e r « c M fl c n~ mii emtm >H"^J'*«V"ü^i^"^x"
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ftclIeTS 6etou8fl«&tiid>t.

^« 9le«e Wetfnt* (6. $J<i6nnamfl). »n«<rit Je*

^r^tfTM öeftt« (aunt) 1922. «Ifon» fflouet:

feo OTattTta«: '^i* Satottop&e Jwt IBernutiJl;

Ul«: »on ©enu« »um e«M; 3»o*trt SR ufl I:

Smn: C. I. ». © » ^ "" ""
"=ft?, /a"'V?5:

sitlften «cbtStoß «""« ®"'^" .t"'**
"""'*^

I

tant!*e ®eM*te «»« Öe»x Btau«t.y, i

jt jf t H

A Scttf«ttf*ett.

= 3m Suni^cft bei „Wetten aWerfut" (9. 3a9tfl«to, t^ «) tröttttt Wfottf

«C a u e t bie 5iftorir*en unb böI!crt)ft)(tioIeeif4en Cocaaffelpinaeti, h)el(*«

unfcr 5?eiBäItnt« dur frolüifcftcn unb befonbürS eur rttfTif(*«n SBelt beftimmen

Im J&inbltcf auf unfete ortucüc unb fcelifcfte ßoßt unb beaeitftnet fiberfleußenb

bie flanßbaren fflcgc für bie näc^ftc 3uruitft. Unter bem ittel „«innplomcn*

Stöcatcr" beßtnnt «Hubert ?;i u f i I eine SReil^e bon oftueHen «uffö^en, bie b«n

«Urobicmen be« 2tamo5 unb beS l^eaterS nertjibmet ftnb. ?>cr ntueft« »ioflrojJÖ :

(g. tt. ^offmonn«, SBoItljer ^ a r l d), gibt ein Inojjfea unb intenflbe« ißirb Hom ..

SSefen ^offmonnS unb feiner SBcbcutunfl. f^

„.©ommer", «parteilofe 8eltf*rift für notionolt« ßeb«n. tS» Wr. 481 bd«

1 C?uli Befbrid&t 5H. b. ß. ba5 ^ronbrinicn^asudj unb lebnt ti öT« flBcraeuglet

«rnünortfiift ab. i^effelnb tft ber ?tuffQ(j „WcifteS* unb 88iffen#renrun8, bie eißenl*

ridhc .nunft bet ^olirtf". Öm übrißen entWIl bU 9tuminC| ttn| tfidji 8laM>a^(

tion ^üätierbefpredEiunsen utU» ll^incn ^iUSÜunQCfit ^

/f.

ten ^rntröge einHimir.ig angenommen unD bem Sfledicr-

(cl)ajle» unb .^aiic(iberi(f)tc bie @enel)mTgung erteilt.

• 3ttnl ftefi b«« .^teu« lUerfuc-. IHfind)««. ?n-

l)olt be« 3 fteftw («imi 1922): «tfon« ^aq"^' f *^*

Ln unb tcutid,e. Wahunb: €.tl) unb fit ^«ttt)ia'i

tie ^atajtropt)r ber a^ern»nft. ?5aul 9KoranD:
S7«r

'Die 9R-v^^t ber eedjstage. Dr. Uufd): 2Jcn ®enua aum,

f»r.aa. >Kobert 5)ium: S9mptom€n.Xf)eQter — aHen«|

id)tn - CFre'gniffe - Stimmen. €. I Sl. i)t'ifmann.

3u feinem ^on. lotestag oon ©aller f}arid). ?Une^

rlfop.iftö^ (Äebidite oon geli^ »raun.

• SfflbH^füter. eometofl bin 1 r^ult gebngt bie

«Operette ,2)ct arme Scnoatjan" 5«r StupFjrung. --

i'imetag bw 1 :?uli, «rfong §a?b 11 U^' orangen

al9 ÄQ^toorftenung bie 8 (Rncftet .J)ie lefete IRtKpt .

Cplum* unb „Der rote etrfd)* 8^ Äuffü^irung -
eonnta.j ben 2 ?i«I? tt»irb bie Operette „^^rinseffh

otola" «e^eben ~ OWontag ben 3 5uli .Der SBüffen«

\W^\V. - Dien»t2g ben 4 ^ull .Den (Tefar*. —
3Wit:n)oJj ben S. Oufl „Scampclo*.

fcM

\

-"•• •~ »UMi»» 4/UCt uar pcr)önlt(&?
«II». /

»S^erfifjau.

gum) 1922 JSfifons ^[kjauet: Xeutfjü^b Atomen --

bjr »etnung. — SJaul aWoranbj^rfTsrjacW ber Sef^tanc -- ^,

a>r. Ui4': ©on (Benua aum Ädoa. — Robert 5U?uft[: ai)nii)-^
tomen-'t^eatcr I ~ ar{cnjcb«rr^rei(irtffFe - etimmei?: (t-. 4. -fi.^
Äonmann: 3u fernem J<JD. Xobestao oon ilßaUöec ^outi**« -
Jttmerifartfidw ©ebi^lTpon afe(ii ^öriimi.

ftnolittttig ttnü ffiittlAoft^

Wc ttolmflnttlgeti Vteljesjeffe Her lanH-

»ittfdiaftttdiett «robttientett.

To5 fftriegsmirtfcijaftli'te Ueberujadiungsamt ^at

fclcen^e 3u|(1)ri|t on bie xJcnbroirtfdjaftsgefenit^aft fü.

ÄSalabrrg) ben «au^rnrat, an ben SSerbonb Icnbimc*-

fd)amt(^er (Benojfenictnften nnb an ba« St. mitw 5*;'

gF:ri*iu"g cioct SDfljlfemgenoHenidjaft fü: ben öia'?)-

!

«
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Zeitung:

Ort:

Datum:

BBSr
J£oi>-

||eniH']tj|iiF(5)icifcflIitrifnn^) irnft iti öor ei-iHMiuonn^inuf
|riinü^pm(c. i!i?ir junnfrljcn i)cni ^^itröc Me ii'cjtcttc S*cr^

fittifl. pfj.

. „,. „I^er ^JUiic ^.Wcilitr." (^i^orfaö öcr „?Jcuc ^WerEur".
P'dtnriicu.l AUaihoft. ."»nhalt: 2yvftntor: li-nal^ini» uiO
'»>vanfreirfi. A-crJ>imjnb Vion: Xeittfriiiam'». ilran frei*,
•^;(nrf"If->(c. Vv V^uli^ifoiur Änvoftntfoß iBeiHrii ftcl iolftoi.

;V(rcrci JHcmifoju: xlu«ciitt, (j^inWuna. •JUtrcö -;*orflar:
*ratcr=^o(nitif. >>. i». :;!\5cöi>crfoi): 9^u(inenc3C«vcffionl*
mui\ (föiinrö OlpfciiOaitm: 5lll)crt ^^nain. Tv. Uf*:
.SiDUrfioniptof, .-- iUkiiiflvcn — (ircianiffc — Stimme«.
Vco Hn'attOino: i^fntmort dir 5H(iil»ev. 'li^cmto iltcttcnO^rö:
y^iuuareii uiiö Mfnfiifcv. !om^i> %iK\d)Q\: l5-iiic ^(vöcitcr»
iMüördiiOtc. •^>iiri)oniii5Ci(jcv.

K

- 1'JULI 1^22
nBiwiwiii"

Ä^t^ "'"iüUuif, y^ü^iiUt
f.
"tu

V

lti>cld)e

,U bd*n«in^ ^^j5?^S' «nrabatcn S[C^cQe ^5,^'^„." Ke« ,^

3>cr itciK g^rrju-. ?>m ,n'itni!»cff b^*? „ «Hielt fit Werfitr
rR. ^V^Vdona. Mt ^^ erortCTt ?( f f o n § <l^ n o u c t Hf Wftortf*<n itnb

iiöT?eT^fti*oTratWftT ^Pcroitf^Tr'httnacn rterrfw« itnfct ?r^erT>oTtnTÄ mr ^aWu

f(f)eiT ititb Vfrnhrr§ *,itr nif^tWcn IBrlt t^fffiiti-nten itn .tMiiHttf. oitf itnfere

nftitcrTo ttnb TrcItTfTrn ?nnc irrtb ^rt^^t^wt fi!>cr^eitfleTib bte <Titrt^TK!Ti'n ??cpc

fitr >!;- v^'^'^^\ir »nhtnft. ^«'p Wattfit«?, em^r ber fforftcn itn©

frricftrn !^ö\>'^f i'n+cr brn fh'tr<tCTfn. tri^tt m eritcr fcT>r bofiinicnt^rr+''n

itifb t>pit oTT'^t Ccf^rfBarraft tv^fTcitcn 9fitSetii<tnbfr^'<*<3itw wi» ber ^TitTo-

Tnt>f)ie l?fnn^nTb ^i^Hotts rtT§ n'» cinrtn i^ritrffen ^^f'^^tef btf ^(f»n>ä(fi? itirb

11niitTnn(iIi(f)Tcrt nffcr weiteren ^crfiTtTrc f^tMf itnb ^^crnrnft r»t Vcrriin^en.

nntrr bem "TTtcf ,6liwtittim<'r TTieoter*' bcmmtt 5RnTiert

gr^itHT emc ^rif»^ t>on oTtncTTen 9ritfTot??it, bi« b<»n ?^rnT>T<wen bc^ ^^(f

ntaa itnb bc§ Tfi-'^tcr? (trh^fbntei rtnb. nrit brr fo^r tnftntftt^n '^rTtcTfn^n

S.'» r\)rtHfnTT*';f'-ri(.n C^rW-'TTntmen :m ^I^rnter T-Ticatcrfcbcn. 5)fr ncitcftc

<!?tP<rraJjT) (?. T. ^. -^p M m a it it ^ , "J!? a T tfi« t ©« r t * . (HM ctn

fitnt>t>e§ imb tn^;"TfTtvS <i^tTb t^rmt ^^-Tcn .«Spffntfttrr*- vnb Wwr ^»''Vit-

^^^^ ^,(f, f,",v „n? im^ T>Mt+e n<''^^<><'^t'riefi bc§ ino. Tobestones bc§ ^*-
ters f^elir ^roittr f^^c^^t firfi crnorT>cnb mit bot ncirft'-n n nt e r t*

?«itM(^cn ?t)rtf. Crtninc tiefe )?^tTofp)iT)tT(f»(* ?fncfboten
mis >^rm dfitneTT^^en ft^itert .W<T^imb W. (?ine «TiotirTTt» btm

te "iWrtrfit ber «^eif»? tafle* betboTIftattbigt

nb TetÄBalttn: ^>cH.

fiLiim;iiii«-n|,

^ct neue Wet!ut (Sum 1922) brin(Tt einen

inilreifanteu ?Iuffafe bon 2Jlfonö ^^aquet über

Uujiüt^. ''^»/"^^^PwTh'rJn r i<i)*^rf^n 5\ritil* unter^oaen

>^

.XcutcOc un.b Slamcn"; £co ^iat^mö äc;öt in c.ner

5lu^einaubcric^una mit bcr ^I)iIo cpbie ßeonfyu-b 9^c

U

fon§ bie nnäuaän<^Hd]feit be^ «cr,udi§, (5t!)i! auf ^ r

.

@. 2;. 5t. .C^offmann? unb ^It^ ^:Braun berafet fid) mit

bcr ncueften nmcritanifd^cn Stirif.
^ „.^T

1)ic ^eutfd)c jn un b f d^a u '(.^crrün W^el,

«crlin) bietet in ifnxn: t^nlinummet eine »t^i^c ^efeiiS»

mertct ^Ib^nbluneen; mir ermähnen ©raf ^.Uias

3)lontöcto§ „^er 30. ^uli 1914 m %<eber^bura ;
iirrana

aSetjel „^a§ bcnicrifd>e H.U-obkm"; (Tontob JJ^onbrcii

„^mermann unb bie beutfdie O^eoenmart ;
®u^tab

J)^oett)e bcipric^t bie ucueite Literatur über ©. Z. a.

pottmann.

t

(ß

J^' ScZli3etJfdtrificn. J^^^e^^j^ycM^

/ ^

$yn/iet ftcittft^ctt 3clt|d)rlftcnntcr<ttur nlmwt ,,^ c «»nP '.

"Sl eÄ Sm c r ! u r^ (5>crl(tö „^cr 9icue aWcrfllt^ 3(Rün(f)cn, f j

olstöho. Cislo stoji 24 marty.

^-.vvficnftr. 12) eine ebcnfo Ocroorrnocnbc rote ctacnarti0C< -."»*"« -u^

^ßTcüixm ein. ©ein SDfItnrSoltcrrtaO tcfrutlctt firf, "^H^ieT L '+.l^^^C^mTM^IXt-'«^"^
"Vnb 0U3 „gnttüeftutn«.", 6le8 SBott ebne tticn fP-i"l=-^ R^^J^^*^"„J„"i?;öS: l^tnMi v%o,le^^^^^^

3u,clfe( crnft Ift mit lörem öerfud,, 5en Problemen ^^^^^^^^^^^^^^^^^

5eit itiiö blSfreter flci^tifler Uebetlcöcnt)clt nuf bcn (^runb _
5U fcOen. 2)arum brlnot bie Ccftüre, cwxd^ roo man aum

©Ibcrfpruct) öcnclot ift, immer ftnrfe ^nreoutiö unb bc8-

Ortlb nld)t feiten eine Stcloeruno öcö beute fo cft crfdilaf-

fcnbcn ScbcnliöefüblS. Unter bcn «»ntiubcltcrn Hnb Stbo-

ma8 anann, (£rnft mottxt ßurtluö unb ber eminente STunft-

pfijc^oloöc 23, .^nufcnfteln oft oerttctcn. 9fm lebten unS m
©cfit()t ftcfommcncn Ocft feffeltcn - oufeer bcn pollttfcben

SÖctrcic^tunacn oon epcftötcr unb 3)r. Itfc^ — befonber«

^crblnrtttb ClonS öclftüofle inemerfunöen übet (2d)tcffnrc

unb 0. t». Söebberfop« ontcöcnbe «uöfüOrunöcn über ^ixfy-

nenejprefflonlömu».

SBefentürfi ntibprr.- rtr.

V



msrartoeJte Esho

Beiiia

^er Jieue JJl^xmX. ^ d^jtf c I es aus ber ^eber von
Aerbinnnb IMon („t^eutfcmanb, ;yran!rcid), Sdiirfele"): '

„3d)idele biictt fi*, fprincit üor, parft bos iJeben, 3er=
fleifd)t es, er I)at es — nein, er l)(ii es nid)t, finft ^ufornnien,

liuenbet yid) ab, bocf) [d)on bereit 3um näd)iten oprunc^
Kllelrf)e *}?aferei, bie aber furj uor bem erreid)ten Jiel ab=
jbient nnb iit eine jjart nleitenbe i^uroe überqc^t. \&t\]t eine
!ortu)äI)renbe iü^etamorpbofc aus beni jaqcnb unb qebet^t
lierifdien ins !!BIumenI)afte unb u^ieber 3urüd. Seine

li^Trotif hat bas rüdfidUsIo^c 33orfd)neUen bes !ämpferiid)jten
laller üieb()abcr, eines Don 3uan, aber nodi tiefer qeniefjt
ler bie Stunbe ber Grinattunq nnt) bie ^ilusqelöfd)tl)eit, in
Ibcr bie <Befiecitc über bcn Xotfd)Iafenben Iäd)elt. ^.?lnbere
Ibcr ©eneration furj uor ibm waren an ber (3d)U)elIe bes
jXJcbens, fd)auten in fein feliqes ^)?eid) uoll ^^^e^ierbe, ^Unqft,
nel)eimer \>iebe, junleid) aber and) mit "a?erad)tunci; er ha-^

neqen fpriucit fortu)äI)renb über bie 8d)iueUe I)in ber, ber
bin. (£r ift alfo and) an ber ©ren^e üon üeben unb 9iidit=
leben, fo bafj feine metapbi)iifcf)e etellunci feiner pbi)fifd)cn
cntfprid)t. Seine 9l^erfe fönnen aus biefem (Srunb iiie bas
nanjc iilihtn umfäffen, wäbrenb bie ^tftl)eten es lueniqftejis
aus ber ^erne in feiner ©röf^e überfel)en fönnen; er ba^
nenen ntbt bie Judunnen bes iiebens luieber, tim Wü^
am,$ori3ont, ein(V)Cfed)t in ber5^ad)t, ben ^iUmibenb eines
LHrienes. Sein übertrieben eifriner "iJluf fprunq, ber aber bas
3iel üerfel)lt, ift nrotesf; aber bie :^äffiöfeit,' mit ber er fein
Iäd)elnbes ^^^erfa^en beqleitet, ift i^'^jibs. Seinem Zun ijt

baber natürlid) nie ein (gelinnen neneben. C£r ift ein ;Vüf)rer,
lueldier im Stid) läf^t, lueii er'iiinerlid) üer3id)tet. ^^llle

feine ^elb3üne (für bie T)emofratie im (Slfaf^,' für bai Üx--

\

prc^ionismus, für (Europa, für hin iüirflid)en ^vrieben, für
bcutfdic ^Jieuolution) enbetcn mit ^iUaterloo."



'HUiJaM.
I

Sotanf; 1>. t.. SBct^berfor« 5PÜ1mencirJ)rcinomciiiii^5;

fbicl- - 5Dlcnf*cn - (5tckiTiiffc - <:?tmnncn; ^cd iWat<

t^td«': ?rniiwrt an 53Iiirf)cr; ^enno ^fjnberfl^octt baren

'Bitd^cran^ciacr.

„Cbcrbe«tf*Iony'. ©ine 5?i>nat5i<$rin füj
/];.«;5

,s>ermcmn S^liffen^crrter. Juntjcrt %ct5^ 10 c#^ ^^erlOÄ

,rObcrbeuti-d)>f«nb" (3trccfer ä: ^^cfiroberi ©. m. t>. V^

etitttc^art.

/

"««««W'IhUltftMK»»

/
l.
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Zeitung:

Ort:

Datum:

aes ^VivnSi Joürnai

Zeitung:

Ort: -.

-•'»,"

•»AJfc««'-''

rru'
Datum: --*

|J(jf)| moo

'JMl

^

'J

f ^l^prolciifo bei ^olftot«) ©etr »ntttrti ai

bctgttt U^fen, It., ^:(5iaterfira6c 78, ecfud^t ung, fefeuflette

t)ci^ m ^9Zeuen Sl^crjut" erjc^iencnc, öon uitS am 2. b. 9

Offentlic5te >3ltttfcl „^orolenfo bei 2:oljioi'' oon 53ulgafc

I. S5anb ber oon t^m herausgegebenen ©ammlunfl ^1
5)enfit)ürt)tg!etten", ^cinnerungen unb Sricfc, pm ctftenml

öffentltc^t tuoiben tft unb bag ber 'iSi]ii9TC öon t^m feincräcii

aerftänöigt würbe.

Berlin HO. 4S, Ceorgcnkirchplatz 2B

Datum: -~

^ niN!1Q^

%ü\ytlyfj ß n ij l a n b unb g- r a n ! r e i d) b o n

Bpylßifox ift üon nftwller S3cbcutung. ®r ii^eift

biiMricl^n Oirüubc ber iwltpolltifdjcn 2)iöcrgcu5Cit

jn^ifcfjeu ben ticibou (Staaten niif, mic fic \\ä) feit 53er*

I
faiileg cntroidclt ^nOvMi imb für bie europäifrfje ^oli*

tif maiigctenb merbcn. ^ferbinanb Sion, einer

ber Ooftoii Slenner frnn,55i"!"cfiou SSefen^ jeigt h<^n

I immaacnton fionffift ^unfcfien Seut[cl^(anb unb
g^rnnfroicfj in joincn öcriciiiobciien ^fbinnnbhnigen
an bor interejfnuton Grüteinung beä ®IfiiBer^

Sdjtcfele, in melcf^em kibc eelemente \\d) &alb

^armonifff), önlb fnmpferifc^ mififien. ©inen iutcr*

eiiaiiten 93eitrag iiOer ^«cfcn unb 5(rt beä tni^\[\d)

HerfiorOenen ruififcficn ^Idjtcr^ ^orofeitfo bringt

ber ^dtineilige friUjerc Sefrcttir ^offtoia 58. 33 ul*
gofom in ber 8cf)ilberung non ^ForoIenFi)^ 5)e!iic'5

bei 2;o!|toi. «g. ö o n 2B e b b e r f o |) [clU [idj mit ben

^.,.,.
S?i-^r[!'rl}cn nii^cinanbcr, ben Gfproffioni^niiig auf ber

tionk ^^'^'"^ 3"r Geltung ^u Dringen. "iNcr ^ireftpr ber-

[dien .tximD.irger STommcr^OiDIiotfjef, © b u a r b 9v o f c n-

n)ij fw ^^^ "^ 5eid)net meifterlic^ ba^ Vortrat ^H D e r t

euuopc ö^ninS und) bem intereffanten iuc^ öon ^-^ulber*

3cigt i
«wnn. 2eo ?J? n 1 1 f) i o g antwortet 33Iü'^cr ouf

unö Of eine SRepIif k'.yiglid) feiner 3rriftie. Ginc 9Zoücnc be§

an hei j^Ot i" 53erlin leDcnben riiififc^en ®id)ter3 Hlejef
«noionb Sf^einifoU), einige 21'iener ^^kiffageu Hon 9Hfreb

^olgar, fomie ^^efpredjnngen oftucrier 93üd)er uer*

- „-^cr 9? fite OTcrfttt", lülal^crt. «er einletttnfce «uffa*
rwanfrcii^^' m^mß^tatm Ift üon artweHet «cbeutunfl, flft lotijt bte ttff
Wiiiiibc ber u'eltvoütifdien SiUerßcnd^n aluintjen ben Sdben Staaten auf, hjtj » •m feit -jicoMiii..^ fufiuidort öoöcn unb für bie curo^iaifc^c ^üiitif mofeo»! ^oilituiibigen bn§ befonber^reirfj^altigc ^ft.
irerbni. 'y''/hf/'^ ^ " ^c^öf ^e" immanenten Äonfltrt m^dfen J>eutf*Ioin) gr- Ofr a^irrwuij,*: |iui;ctc >c.c..v.«. ^^.^unb ^rann>i//i/ feinen bcrfc^iebcncn Vlfmjanblunßeit an btt fftfcö^fimiia be« ü» w, • s -!i.-rJ

wc.^v.w. ^c^»

^iifäffcr^ )jf.iY<i^ \ f. «inen inteteffantcn 50eitcaß flBer roefeTimb «S bS ^^'^"^ ^" ^" ^^c^ilbening bon S^orolcntoS
f'iiv.lid) nprüorhciicn ruffifcflen OJtcfiicrci Atororenfo bringt ber arttttietligc frfl^ew -Olftoi. Ö. öon 5BßbberIop fcfet fic^ mit ben

b^^aoift^"""*'
* ^"'3°'*'^ *" ^' ©<5tit>»rmia bon AomCmIo« »*f»*-iijSei nein ber, ben ^rpreffioniiimu? auf ber

^^^ iJcItung 3" trinoen. Gine ??t>t)elle bcs ic^t
m ^^crlin icbenben rufftfc^en ^id^terc- ?irejei 9?tmifott)

1

fortxie anbere J&cikägc beiöollftänbigen ba§ reic^aüise

/-C^^^.^xi^-^* /^^vi^

</y. ^.it^ /^ 21

JD«f Stelle Wetlu«- (©ariUjfl bpt 9l«a «netfot, SOWlttt!^), jyaU
., .JhtiKilt: ©pettaton ©nölanb toü) ^rontreid^. ^rettnitcnt) ÖWK.;^
ttfdf>Icmb, Ötönfrcidi, ©d^cWö. !D. »ulöotrXto: lh>rolcnft>§ 3&eftK9

bei lolfttn. *IUwn IRcmifDft»: Suoenb, etaätihtna. ^Uftcb ^offl<m

'

VxMex-'^otarxit. Jp. b. Si^bbcrfD^: Süfmencxt>reTfu)m3inu§. ©biwirb

«0tenl)aum: Wbcrt »antn. 2>t. UWt): 3it>ifd)en^tnel. 9J?enf(i)en. ©r.

ciöitiffe. ©timmen: ßeo 9)iattl>ia§; SUtÜoott cm Slft^. _»enm>
»«ifenfcetfl: »crrbttwn imb mofft*^. «ort? Iftnirf^: ©me mrfcitet.

paWf*cn"2Ümplcl möcrJ"
„'ttt'fflent S>? e r f u r". (8?erlaa .,$>er 9?cuc !Wcrfut^,l

3Wün(0cn.). JMÄlöeft, ^nöalt; ©Declator: ©nolnnö unbf
ftranfrct®. «- fmWmmö l'ion: 55eutfd)Ianö, j^ranfretröl
®d)tcfcle. — 53. ©ulflaforo: Äorolenfoß ©efud) bcff;

5;olfto{. — Älcrel 9lcmifoiP: Ofuflenö, ©rAoöluno. —
Sllfreö ^ I <t ö r: 1JratcrsS3otantf. — <r. u. £3eo5eifop:j
»üöncnerprffrtontSmuß. — ($5uar& JÄofenbaum
?lU»ett SVoatn. ~ 3)r. U

f *: Sioif*enfptel. ~ Seo fEHat
töiaö: 'Jlntitjort on löIÜöcr. — ^entto Sleifenbetfl
Jöörbarcn unb Älafflfcr. — 0on« $oef(beI: (Stnc «r
üfJttT'i^nflir rl^^^-

--
JBütbctametflcr. ^^^.«v;/>ixwiite>-. ,^

t c u e « lilü} 9 PnT' 'f^lrttt^"' 'WtllT*c ^IK'ChtrcnWeflcS
©treicftc ^)cr^en in jroct 9?otacIöfertfn au ic fc6«* ©(fidncn
im S^ilöc fcftacfioUfu, bcrnnSaoöcDeu von öom (i)c[nutijc>rt

Kd bcfanntcn 8(I)äl£i^, 5cr ^cmciuöe JlnettUngcn itt

raunfAioeta« \
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Tj^a'^' mu9 iuo<s" J^iü Vioiinig uo.idu 'iiaVaiij
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;j3iU()üjrpi|la:>J£tn.i5 a?ii;iajß
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Datum: :a iiv. •
•:;:

"

f ,C^ptoIciifo hti Zol^iou) §ctr »mttrti umanstg,
bcr^flFmn, II.. ^^Sraterflraßc 78, ecfu^t ung, fefiauftetteii, ba§
Dct tw ^5^eucn Mtlfi^" crj^iencnc, üo« u«§ am 2. b. 3Ji. öet.

öffentUcßte 3litifcl „^orolenfo bei ^olfioi* öön JBuIgafoto im
jl. S5anb bet oon t^m ^erauSgeaebencn ©ommluHg ,,^olilot*

|5)cnfit)urötg!etten'', (Scinnerungen unb SSricfe, m^ ctftenmal öer-

öffenlltc^t tooiben ift unb bog ber 3lutw öon i^m fcin«äcit baüon
,

Qerpnöigt würbe. ^A

Btrlin HO. 4S, Oforgenkirchplatz 21

zeitfe^^^^nfdf?o ^^Ifimg

Ort:

Datum:

Br^^slafl

r
m\mi

„i:rt vicar ^ieü t.^^<itor 93
J' ^ie h

fiel, feit ^^.«taij .ffSWel^l^^^r^c, ^'/.
"'

Aä. --/ t V.

/?^i

^ Jbfx Kcne Werfut* (©friUia bft 9leMc flnctfitt, anßn(^>, 5D'l<ri-

t>«rtfrf7lanb, ^tanftci*, ©d^cWö. ©. »ulöaftxro: ih>tolcnfDS »efu(9

bei %x>\VaA. ^Wtm. fRcmtfoh^t s'htoenb, eT3ät)lim.n. %lftcb ^t/i'a<rr.

«ofcniKsum: ^flbcrt SBcntn. S>t. Ufd>: «Vh>if(i)en^tn€l. 9[ncnfd>en. ©r«

cigniffc. (Stinimett: ßco 9JiatÄia8: Qtottoott an Sli«^. S^enw
»Wfenfcctc: »crrboren mrb iTkrtft«*«. l>on8 ^pe1d)d: ©iite arfcitet.

.Hupnn ip'cmc fräftige 9?oöenc beiöeitcucri.

S)erSRcuea?Jer!uD (aleic^-ncnniger SSerlctß, 2Kün.
c^n). "^er einkitent)« Stuffafe, englanb unb Sraiifrcictj,

bon Speclator, treift 'i>\z tieferen ©rünbe bet tDeltpoIiti-

fc^en ^^ibetgenaeii atöifc^n Izv. beiben (Btacitcn auf,
n)ie ii€ fic^ feit SSerfailleg enttDicfcIt l&aben unb für ^\t

europtiifdjc ^'olitil mafegcbenb toetben. gctbinanb Sien
3ciöt ben immanenten Äonflift stuifc^en ®€utid)Ianb
unb Sranfrcidj in feinen berfd^i ebenen Hbroanblungcn
an bet iniercffantcn ©tfd^initnfl bc? eifäffetS Sc^Ü-
felc/ in lüeld^cm beibe ©Icmcnie fid^ balb ^tmonifc^,
balb fämpfcrifc^ mifc^n. ©inen intereffcmtcn Beitrag
übet ben lütalic^ betftorbcncn tuffifcfien ^id^tet Jilo.

rolcnfo btingt bet aeitmciltfle ftü^ete Scftetör 2oN
l'toiS ©. 33ulflcfoö) in bet Sc^ilbening bon S^orolcnfoä
^Äefuc^ bei ^olftoi. ^, bon 2ßcbberIop fcfet fic^ mit \i^xi

ißctfud^en augcmanber, ben ©rpreffioni^tmu? auf ber
23ü]^ne aur ©eltung au 6nnocn. (Jine ^Jobefle bes jcfet

in Scriin Icbenben ruffifc^en 2)id^terc- ^Ilejel 9femifon)
fomie anbete S&ciltäßc betbollftänbigen bu§ teic^altige

• «r • •»•

pat0tf*cn Suftfutcl ftdjcr.

„%tx '^twt S>? e r f u t

»••W* V

I

«
>

(SPerlao ..Xet 9Jcmc TOcrfur*.!
ij ©pectator: ©ttölnnb unol
Mon: ^eulfcblanö. rttanfreid^

Sd)icfele. — IB. ©ulaafonj: ÄorolenfoS ©«fud) b
Xolflof. — aicrct 9lemtfoio: Oluaen5, ömoöIu na. -

?afrcö ?J I (t a t! *ratcr»S3otQntr. — ^. 0. © e ö < 1: f p
»übncnexprcfflonti^iiiuß. — (${>uarb iHofenbttum
Gilbert «ottin. — %t. Uf(ft: SroifÄfnfptel. — fico 3W t

töiaö: ^Jlnttport an ölüöet. — Öenno iRcifenbetfl
©örbarcn un6 Älafftfct. — ^onS 'Poefcöcl; Cinc Jlr

3? c u e « 3T öl Ä Pnr' 'f^lflttlf 'WmTrfjc ^lia-SutenfpTfJff."
Sireitbc rocröen tn ntpct yiotqclöferien »u k fc6*i Stficineit
im S^ilöc fcftflcfmltcn, bcrauäacficDeu von ftcm (iicDurtöort
5ca bcfauntcn SÄaUiJ, 5ct ©cmciuöc Änet tltnacn ia
örounfcöJodtt. \
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aüBHiTis, rytii'i^iTr oT)ötav^, jajsnS prcmikd « jf^o
fpoÄTifimoTc, vönovaufch doM a jejto

«^^^J^
O ndoh V jinö eonvisloj

"

'^~ ~" '^

'4-^ „Der Ncn« Merkur", TTÖÄranÄ V Mnlolifl«

v5 Efraiom Frischem, je« jest jednou k nejl&iv^

Sicli revni TiSm6clf:^oh, pfin»i^i t poslednfm öisle

mimo filjvelö essaye SpedatovoTy, Llcmovy, Tol-

ffarovy i volml zajimavon TZpomfnls:!! V. B ii 1

-

-^
(rakova na n&vStövn KoroloiLkova uLva iL

es qui m1 pnbli< djDi lei Journaoi et Pöhhejlto« *• i riiQ|gt^|,(,^ (Sjgi^ gtoji 24 marky.
et en ioornit les EUraits m liui So|tts et PenoH |||.l,ni iUff'^'nri ^i

A%

Extrait

Ch. DEMOGEOT, Directt-*"=^r^Täyoanj dlvadlo. Dne» „Ze «IWEa Inny-,
**• *'~-^—«rd Montmartre, PAlzu** a6); v i^loxe Felixe rystoupf po^osftJjisKn

'

p. Bohnä Ste^.^ska^, clon När. divadla v BrnS;

-^itra odpol. ,;?e zivota hmyzn^;^a veßer Smeta-jOURMAL Lu
'rGKÄTfGE - BA'r^ova „LiWSq" (mimo) ;jr nedSll odpol.

— P-A-R4 S
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.. ... -^;- — "'"— 1-'^*- '\;«'v" neigenm im/4^prbcrqrunbe bie ^aumgru^^en fufiffenartip ;^ucinanber —
?*f o"^ JS'"- v^^ök-r — öeiDübren ,irt)i[dKn I>inburd) bcn ^^lid in
Daö yonbldicrteibilb itnb berfinulicf)en eine grofec Siefeniuirfung
^...,^,^^^a|"e" »^D!^-n n)ir nod) tur^ bie 2anb[Q>aften „2anilänbi[d)c
««rte imb „eubhdye (i^eBir^iöIanbic^aft", ferner bie Dielen ^la ua =

rcUe unb aucfi bic gr a pl) i f cf) e n Blätter, bie leibcr nur nod)
öU Drei burd) Unrubigeg unb Süaaenbafte^ beeinträd;tiat luerben. —
jöud)I)oIa ift ein

1 u di e n b c r Äünltfcr, bcm mir nur miin-
Idien mud):teu, bofe er bei feinem ernftcu Streben burd) 33erüfirunfl
mit groBer tiefer Slunft hm ^:ilbflärun<:i unb iHeife gelangte. 5E3ir
geben i^bm bei lemem X>tbfd)iebe Don Jitijnig^berg bie beften 5£3ünfd)c
mitaur beu iföcg unb boffcn, ibn in abfcbbarcr Seit mieber T)ier hc^
grutjen äiijpnnen pVÖQC er fein ^icl crreid)cn unb feine ^inft
i^m bcii^edilacfen berreien, tie ifir nod) ouboficn, unb burd) grünb-
iid)e§ li^tubium m ber ^2)arfteIIung bie Duik >*'u'rrfc^aft über bic
menfd^lidbe S^acftgeftalt erlangen. r. ?(. U I b r i d}.

Aus Kunff und Ceben.

eine Kritik des Bühnenexprcnionismus,

>G

3m neueftcn !DjDnat§beTt beb .5? c u e n AR c r f u r 0" (ißerlöa
.^^cr^eucjmcrfur

, münäjcn. X^creficnftrafec 12) gebt ^. ö. SScb-
^C^"'''^^*^*^ '^i^'t ^^^ teutfdicn ötibn-eneypreffioniömuS in§ öe-
rigt ben er für em totgeboreneg .^^inb bält. „2)ic je^iflen ejpreffio.
niftiid)en e^tilbemubung^n fmb fein SGßeg ^u irgenbciner auSficfttä^
reiben Butunrtiolangc 2 e b c n b i g ! e i t 1 1) ft e m a t i f c^ f c r n <•

gebaltcn toirb. ^. i^. Sebberfop finbet „in ber leeren &c\te,
Dem -fcomp ter 2>iftiDn, bcm unnoblen Unterftrei^en. bem Unprä-
^len Unfmiberen, ^Vttigen bcg ganaen ©elftem" in ber mDbcrnen
^^ubncnbicbtunn eine große SSertoanbtfdiaft mit J)'iicf)arb
^^agncräj^lrt, bei er ebenfaH^ bie tiefere unb reinere M'unfttoir-
tunp obipric^t.

,

_3)e§aleid)en bringt e§ bie 2i n f je n i e r un g nur äu cincnt

?^}y\K^^^' iöiUJütIi(!5€n, Tein ibeenbaftcn SBit!^

VToVr^/^^i^ ^tef€ SSereinfadiung" genügt na* 0. SBebber-
tpp§ Vln)id>t nic^t (unb nac^ unferer a u di nid)t. T'. ©dir) ^cfe
:^:''^^'"'^.*""«, i't "D^) nicfit einmal innerbalb hcc CüJebietc^, wo bio
(i^ultigfeit haben tonnte, nämlich imierbolb ber rsbeenluelt gc-
nugenb, ha iie mm aufjagt. „®in anberer uodi qebnHtem Stumpf,
)inn^ ijt c:-, hic ^^ene uberbüupt g a n ;, in c 1 v. [) c i t Ii d) cm Xon
äu larbcn^iunä man olif^bann „^Ncr^idjt" iiciui}. *;>:nn Iiat bei byt

'^tt^tAy- %a4^i4^^l(^jt,Ut*u/
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Ch. DEMOGEOT, Directeur
ai, ^~_jL^„tird Montmartre, PARIS (2»)

Extrait de :^-«—c";--GR"?riT"a"r-B ÄT-£"ti~iL .

, ^ .
'— P-A R4 S

Date:

Signi .\.

ene Merkur", ry^^^A ^^^S^
beclc:^oh, -pr-inaSi v pMleKinlm CIsle

«ssay© Spe<lato^ovy, Ll«ynory, Toi-

nl zRlimavon TzpomliiKu Y. iJ-ai-

i
ndvStöva Korolonikova u.IiV» xi.

lo stoji 24 mariy.
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Kiskal, clon NäT. divadla v BrnS;
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---fC« vrr-r x^MKUR — La Tcvuc niensuellc quc

^'ÄT'uvriison conticnt «n sommal.-cnoi.r-

aiid) '^raduite par Mme Frisch, ^ origlnc s^av^. ne

ficf; tn 01^
7^^. ^"'J^' ^^a<cr. Wodderknp parle dr'

^°« ^^aÄ S^^e du c6lebre Albert Balhn, sul

.. ®;c!dö lors de l'^croulemcnt de rEmpire all*

ffn'^'A'Joutoz ä cela des notcs d'Usoh, Maihi4

i8urf>ide rimport*»fi€duNtLnMpu;^-^^^^,^^ ^^^ ^ _^^^
jc^en mact>ten, bofe tr bei feinem ernftcii Stvc&en burd) 33erü^rung
mit QtDBer tiefer ^unft sur ^itbfläriina unb ^Reife selanöte. 'SBir

geben ibm bei feinem l>lbfcbiebe Don ^öniqöberci bie beften 5föünfc&c
mit auf beu ißeg unb ftoffcn, ibn in abfcbbarcr Seit mieber bier be-

grüben au fönnen. ^D^ögc er fein 3iel crreid)cn unb feine .^imft
öDu ben (Sdilacfen befreien, bie if)r nodi anbchcn, unb burd) grünb-
Iicf)e§ (Stubium in ber ^^arfteHung bie DuUe .'ocrrfc^aft über bic

menfcbli^e S^acftgeftalt erlangen. i'r. ^(. Ulbrid).

tlid> aufhieifen,

bem Celbilbc
^getönte ®rüit
'^^böH" neigen
;^ucinanber —
bcn 'Blirf in

Biuiiiung.

/2amlänbif(^c
Wien ^aua =

•bcr nur nod)

ii U) erben. —
bir nur miin=

^^>^»^^^

>G

Aus Kunft und teben.

£ine Kritik des Bühnencxprcnionismus.
3m ncucftcn ^onataficft bc6 „3t c u c n IR c r t u r ö" (Serlög

„^cr 'JJ^eue !D?crfur", 5[IJüncben. Ibereficnftra&c 12) gebt ^. ö. 2Scb-
b rrtTJ-rid^att" 'ntlt IJetn beutfd)cn S^übnenejpreffioniöntug in§ ®e»
riebt, ben et für ein totaeboreneg .^inb bölt. „^ie ledigen ejpteffio-

niftiid)en Stilbcmübung^n finb fein 2Beg üu irgenbcincr au^fi^tä^
reid>en Sulunft, jolange £ e b c n b i g f e i t [ i) ft c m a t i f (^ f c r n i

gcbaltcn mirb." $>. D. Söebberfop finbet „in ber leeren ÖJefte,

bem ^^omp ber ^ftion, bem unnoblen Unterftrei^en. bem Unprä-
^ifen, Unfouberen, ?\cttigen bc^ ganjen ©eifte^" in ber mobcrnen
95übncnbicbtung eine grofec Öertoanbtfdiaft mit f)lid)arb
^ii>agnerS ^rt, ber er ebenfalls bie tiefere unb reinere SPunfttoir-
!nng abfpricbt.

•2)c»glei(i)en bringt eg bie 2^ n f ^e n i e t u n g nur äu einem
öu^erlicben. milüütlit^en, rein ibecnbaftcn Sßttt*
I i d^ f e i t § e r f a b. ^ief« „25ereinfad)unfl" genügt wqS ö. Söebber-
!ppg 5Infi^t ni^t (unb nacb unferet a u Ä nid)t. T. ©dir.). 2>icfc

y>ercinf<icbung ift nod) nicbt einmal innerhalb bc^ (Gebietes, tvo bio
(^ültigfeit baben fönnte, nämlicft imterbolb ber ;s b e e n lu e 1 1, ge-
nügenb, ha fie nicbtö au§fagt. „($in anbercr nodi gebatlter^r Stumpf*
finn ift et-, bic S^ene übcrbaupt g a n :, in c i u [) e i 1 1 i d) c m Xon
äu färben, lUQo man al^banu „^Neraidjt" i;cini}. l^.^'ini Init Bei beii
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Richard Riess.

ttcuc 9Rctlur.

3dffrf?riffen.

... „,„, ^. .^er<iu§flekr: (£. ^rif*. '^'«'5 miMl.J»McT
ffiETltiaen lücrtfoUcn Wpnat^frijrift brinpt «. a. folpenbc ©ettrafl«:

^tfcOIanb/ Sranfrcid), ecöidcl^ bun ^crMimnb Ötou; iforolcnloS/^ciud,

bei '^oiltüi t)on ^^ ^i^ulflQfott); ^Oiflcitb, cmc erjöblunfl t»onJlincj 31m -

1 i/Ärfop^ T^e Seitfc^tift crfdjcitü im i^ctlafl 3^cr SRcuc ancrtnr,

ftk. r ^.t'f I (^1 *

•

„3ct 5neuc SWttftir". (tBcrloß ber Steue SDTetfur. 2nünc|cn.) .„.fll^nW

?)eft. ^nt)alt: (S^cctator. ©nglanb uiib f^anfretcfi — ??erb!nQnb

OTn: ®cut[d)Ianb, ^ranfreia. — ©(^idele-S. ©ulöofoto: Porolenfo«

93efurf) BciSolftoi — Slltjei ü^cmlfcrt: 5uflmb, ^r^iS^IuTig. - ?nfr«b

«ßorgat: ^tatcr-lBotanl!. — ©. b. ©ebbdrfo^: ©übuenej^ffitwttmtt«.

©buatb SRofenbaum: Gilbert ©aüln — ^t. nf(ft: Zto\\4!ifn\p\^ ~
ailer.fcficn — (5rei(^nif[c — ©timwen — ßeo flKatt^ttf : Äattoor* «n

lPIüJ)er. — Söcniio «Retfenbcrci: 93Qtba»c« aitl fflolfTffr, — ^av&

5poef<öel: S^^in« ?Irbeitr?>U5grüj»bie. — fÄiftetww^an.

U-tl
\
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•

^^TJ^^ ^Ifoe Blftfor- (IBerlög ,2>tt 9?eue sJer.
für gnuncben) ^otfjcft. Onfiatt: Spectator- «nglarb
imb f?fanfr(»i(^; ^erblnarrt) Öion- 2)cutf(^lanb, $5ranf.

TK ufi"^'^^
""^ ® ^iiIgafocD: ^orolenfos 3efi.d,

^ubnenerprcHionierrus; (Fbiinrb mfcnbcum: STlbrirt
^cam: J)r Ufc^: ^roifdienfpfd. - 9Äenf(f>cn ~ Gr.
^Oniffe -. ettmmfT» 2eo 5Äartf)ta5: !«ntnjort an
^lulier »enno ^Heifenbng: »arbaren imb ^lafiitrc.
fjar.5 ^oefd^r Cine 5lrbeiterbiograpl,ie. - Südj«.

blieb Hntö* Seit aU fctn (ä^oii lu icim», w«,***-.«.

Oüttc . .
."

J^ttfiltriftiettfdiött*

aWüittöen), a^Jaiöcft Qfn^lt: Spectotot: Ghißlaitd

unb ^ranttcitf); f^ctbinonb Slo«: S>cutfe6ilanb,.

&ronfrei(^, Sc^cfele; JB. ©ulöofot»: JToroIcnfoft ©c«
fu<Ö bei 2:oIftot; 5llcsci JRemifoto: Q^uötiib, ©rgüö« i

Ium; Sirftcb ^olgot: ^rateT=93otanlf; .§. o. ©ebber»
fop: SSüOttcntxpreffioniöinuS; ©öuürb JRofenbaum:
Stibcrt 5Baflin; ^r. MW. 3tt>ifc^cnfptcl; aWenfc^en —
©rcißtttffc — Stimmen: Seo iD^ött^ioS: HnhooTt rtn

S8tüOer; SBenno JReifenbctg: 93arborctt unb Älöf-
ftfcT; ^ans $Dej<^l: CHne UrbeUecbiogxap^it;
SBa^ecmtaeider.
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Seüfd^ciftcufd^au»
%tx «eue 992crriir. ^<t einleitcnbc »Mfab: ©ng*

(aub unb Öronfreid^ öon ©peftator ift öon
oftufUcr SJebfutunfl. (^r rocift bic tieferen ökünbe ber
Juelt^olitift^n ^ibiroenjen 5>oifcf)en bcn beiben ©taaicii
ouf, njie fie [icb feit ^^crialKc^ cntmicfelt \:f<x\>t\\ m\h für
bic eurü^äifc^e ^olitif mafegcbenb njecbm. ^«rbinanb iJion,
cinev bcr bellen ifenner fronjöfiir^m 28ei:n* jeigt bcii

immoncnlcn Slonflift jiüii'c^en "Scutic^Ianb unb l^canfieic^ in
feinen Dcrfd^ebencn jJTb.winb'dingen an bet inter.fi<inkn
eticbeinung bc^ e(füf;er# ©rfwdEelc, in njcic^;m b:ibe eie*
ntenti ficö bnlb barmDuifrb. batb fämpferifd^ mifc^n.
(Sincu intcrcffanten ^cittog über äöei'cn unb '?lrt be§
fürjlid^ berftorbenen rujfi|r6<n ^td^cr^ ^ocoknfo bringt
ber jeitiüeiligc frü^c ©efrcttir 2;oifi!cid %. 83uIö<Jfom
ixi ber ©cbilberung t>on SiVralenfa^ )öe)Ucb bei %s>\\\si\.

t>' t). Sßcbbcrfi)i> fetjt ficö mit ben S!kriuc^n au^einan*
ber, ben föjtn:cjfioniämu5 auf bcr Süljnc jur ÖJeltung
Mt bringen. '2^er ^ireftor ber $)amburoer i^oninierä*'

bibliotijcf ®buarb Stoien&num jctd^net mcirterli'jb bo^ ^oi^«
trot '^iiJbert SJaltin^ nacb bem intereifanten )8uc^ öon ^ulbcr^
mann. £co 9??attt'ia^ antnjortet ^Äü^er auf eine ateijlif

besfiglid) feiner Striftie. ©ine 9?ot)enc beä jcfet in 58eriin
lebenben ru[fifcben ^irbter^ ^fteyci 9{cmifo<ni, einige S[ßie=

ner ^afiagen öon 'Wtfreb ^ofaor, fo'icie S3eii)rti^ungen nftuct*
Icr SSlicber öcrooKftänbigen ba^ befonbcrä reitertigc ^eft.

#
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Zeitung: ..Mfle^^^^^

Ort :

Datum;
-"4:ÄrfLj7

cntl^ .^nj/anlcitenbcn Hu ffq^ ^l^- n "l äff n̂b

lunanb Ston acigt bcn immanenten S^onflifi ^mt.*en beutiAcm iinb franaüfi|cf>em SBcfcn a./ bcr ^r.

eine JRetJir&eaupIid) feiner ^^triftic nfm. Cinc ^^döcHc
^3 Kfet m .33€rlin Icbenbcn ruffifdjcn ^irf)tcr5lirierrf3tcmi,om eintfle SBicncr i^nffagen don ^ilfrcb ^ o^l!

; 'iüH^ ,̂iiJkiu<^.
^- ^- '^ •

• i

aettfdirlften
.l^ct >)iciic Wc£ait", iöJünd)c«. ^cr einleitcnbc 3ru||c

f.S.« f'^^"^""«- ^M^.^'tf* i^ie tieferen Cs^tünbe bcr trcltpoüt.

!5*VV •'E?'^"^^". <H"J'^^^"
^*'^" ^^^^<^" Staaten auf, njic fie ftc

l^:;&5:r^'^i^f-
cntluicfdt ^aben unb für bic curcpäifdjc ^i^ot tipaBpcbcnb njcrbcn ;^crb. :^ i o n , einer ber beftcn jlennei

ÄÄs" f'^'l^' l'^^l ^^" immanenten .ctonftift ,pt)ifdien

hmniÄ^ ""
•
,^^«»^^^1* i« feinen teifc^iebcnen 5(bnjanb==jnnöcn on bcr intereffnnten Grfcficinunn bes (Slfäffcrg 3d)t!=

fämhUAÜ. .'?J"^^^"' ^'A^'
eremcnte fid) balb ^armonifd), balb

Älrf^h^/Vi^lr; 5'»^« i"*frcffantcn «eitra« über ^efen

feiinnf Lr t uvl^'r^
lHn)torDenen ruffifc^cn ^idner§ Slorotenfo

k^ «L ?1^ '^d)itbernna i'on ^iorotenfo^ Sefud) bei Xolftot.

ben e?prcfftoHigmu^> anf bcr 23üt)uc ^nr elt uia ^irbriiS©er ©ircftor ber .^amburfler flcmuier bibliotf / C^b^i ^f^e^^böum seiifmct meiftcrnd) ba§ T>ortrnt 5(Ibcrt «afthiS na*btm intcreffantcn \Sxx^ bon .CMtrbermann s?co ^ ttrifal'
onthjortet S^lüber nnf eine 9k^Hr bc^üqiid) fein r%rri ic (5ine
»iobcflc be§ ict3t in ©erlin rebenben rnffifcbcn Tiditcrl' 9tK^^^^^^
^emifojt), einioe Söicner ^affafien Don %m^%l\al\ fomie

?eÄ\Tc'^^ef?''"''^^'
^'"^^^ tcrboIIftänbiaen''ba/befoS

Inte^en^^i?!^^^^^^^^
^""^ ^^^ ©efamt.inieren'^nbon Sotiff/»*«*'^'-'^ ,~,.-

»^ * ' - -

.

«* «A ^
, ip * —

^
/ / \ l (X4^t.vu tvM/uu^xt. W (.^W'ViM/il.i//L.

k' ••• -. /f
?<i^

Ft

h)cnn

onju
baju

3ltc! ba«

t>clt. bofe

. üotm
nen ©t=

tlßcn
U^iiiJtaPilWWet &eitc.

,^.. «/v*VI"t*l*'*

Oiil^etlat" (Skilag litt <ReM 5Ktrtut, OTfi"-

\

. 6.6'iL



CU\aMuM'.
I

Klofe & Seidel
Bureau Mr Z«itttn^autfdiNittc

•«lin no. 4C, «MfflciikirdiplAtx M*

# M..^. 'ig, VAi'Q?''

I / — 2) c r 5t c « c ÜJI c 1 1 u r. 3m '21 p r i 1 1) c f t bsutct Sffiidjaii)

?L^ö n 3)1 c 11 c n b r f f , ein |üi)rctibcr 3K-ann ber ^ro^te, in kincm Slufiüt^

T Dos poUtil^'e SScfcfl bes S o jial ißniu s" bcn Umjd)iDunfl

on bcr fi(t) im eejialiämiis Dor bcr öfonomiid>=tvclermmiUi|d)en Üluf^ung
' ^n'ciiwr a«iftifl fgÖ«ttiDifttW:€n nolt^ic^n müfetc. 2IIUci> 2) ö b l i n in feinem

'

9fufkife Die ^Jlatiir unb il)rc eeclcn" gtbi bidjlenjd) unb natur«

,ilofppI)i!d) (EinWicfe in bos 5öefen bes Dtjnan-.ljdjen unb Oinanifdjcn unb

kc'int 5^e,^ii'i)unflcn jrnn i)Jlenfd)cu unb mentd)lirt)en 6<I}ir!jaI; er ermcift in

biefem 3ufomm€nf)aTig bce ^l)crrfd)enbc bcr ©nippcn}cclc über Ms iBe»

'

uju^tc unb bas Ckf). C\n einer 33ctrcdjtmin erörtert ßubwi^ Silage 5 baß

s 23crljaltn''5 bcr ucrfiöubeömäfeißcn Grfcnntnts ^u tfim fosmlfd)en ©rfa^cn

von 3l<itur unb 2Belt. Dr. Ujd) j^ibt eine um^tfcnbc ^^Betrodjtuyvl bcr SBelt-

Jbgc.Don ©emw. :5m ajiitlclpuntt bc? .<)€ftc5 ytcf)t eine groftc ^rDfacr^äf)«

^unfl bcö Did)tcrs Df^oibolf !8ord)<irbt. ®üttfricb 5^enn fteuert (Dei)irf)lc

bei. ^c'trä.(^ ?,um Ibcoter unb 5ur ßitcratur ccn 2öiil?cImin'C d. 6rf)oU
uub (Eoirraö 50 11 br et) crüän^en hos .f)eft.

Zeitung: MiftchM^r Neueste Htchr.

Ort:

Datum:

MQnchen

V M

W. TTcrr '̂<, ^

,1'^n fo.. .ftm j„ m-Än Ä^* *Ä"'^'

1

SH< Stn^äncer einer neuen XemofTatle miffcn alle, b'c6 W<
^maficlle bcr ©cocnnwrt, bü8 Q;rg.cbul8 l^rer ©nlnjldelung

in bcn legten 3üf)rael)ntcn, nic^t ikiÄ U^tc ^t^cat ift, bafe «wn-

d-^S fln bcr n>c|tUc^eu 2)€ma!riatic t^cm, n>aÄ unä amöeutidKn
< ÖbTißIeit2[laat cbftiefe, überccfd^enb ä^nlid^ fie^t, b«^ ber

'

nnli>eLrrjinijd)e Ötoat — mie oIIeÄ — ntd>t nur enttt^icüungS-

Ocid)idJ||fc, jonbetn öu8 bei gcnjen -- internaliouden —
ScilUipRu erüären n>ar. 2>a§ tft, wüÄ t n ^mpcridiSmuS

i un^ SnilitariSmu« anlangt «>^"< n>citmö fUir; ober <md^ inner»

poIlti)d[) braufbt fid) unf et neuer etaalSmiEe nid)t börauf ju

b-ld^ränfen, frcmbe SSorbiiber .n<!d>au<i^nicn; baä BcientUdx

<in bcr Tcmx>?raU|icrunö, bic SScrinnerlldjung unb öödtgc ^ßo»

pulörificrunfl ber 6k:<ik-ibec, bie Hebcrm'.nbunfl be& 3medf=

ftv ..iSgcba ifcnS b:r in'oiüvbuaa[rt,d)«n ?^i\i burd)' n>a;.lWtte<"

h^en.einjinn, bleibt mef)r ober n)cniger &&^röQ noc^ gu tun.

1
23 l d) a r b » 9^ ö [ I e n b o r

f ftcUt im >9leuen ilflerfur'

I

f^-ormbemolrötie unb 3 n^lts bem i^rratle ßut

'^gegenüber: *
,

(5r[t feit bcm S^ricflc bcQretft ©uropii öttmä^Ild^ luicb^ bafe

eine SHrdje böuen iiod) nidji ^«ifet eine (Semeinöe grünben, bfl?

^i5crfchr\no^ ferne öJcfcUigtnt ocrbürgt, bafe baS Sujörnmen*

p crd^n >inc§ a)tcn:d)cul)aütens eher bei ^B ftl5 bie Siebe be-

[türrt büQVaS politifAe Ö " Ö i b i b u ra bur ^ ted^.

ni[ie un\ öfonomifct|< SiinbungMj n»<M »oj

33 e r e i n
i
a m H n g g c j dp ü fe

1 unb bau >ie politif^^ Societas

nidjt einmal buM) politifc^ ©clcljrui^en unb a3cred)ti8ungen,

fonbern allein bur\ politii'iije S5erp|(ifttungcn uub g5:tautn)or-

tungcn bcr 2fnbiüibucH bor S<f)<ibe1i bsroaljrt werben fann, lurj,

l^aB üuc^ bie mobcni-c ?&*ii8 uwrtlttclbar b=t ?poIitl! bebcrj. Unter

biefcm Binle. öettl)cn, T*i^n unfere tcd}nii.;'-5I...iami[ct) Deter-

minierten Imperien. ö.urctfüCratien, ^ikrlön.cutc a"r iöcb^utung

uon eiifci-aien bcrcJb' 6ie Junten bie i^nocTvcn unb seinen

icr G^:TBPlfd)flft flatt fic i\x ülifigcn, unb fügli<i) frc^a^e unb

.jle^nte bo3 öi>Wb:buiim unter ibrCW^ini gruben SMcirm-e. 5>tc

'a f t i p . p H t ioe ^oUti?, be fKoi erborölBbaÄSr-
roecfen eine« bcmufjtcn SBillenÄ^Mr ©cmeinfrfjaft,
Ij-atte \\jS) lüäbtcnb b"r tcd)ni[d)«5?Dnomljc5%J?'^>^°"i""'^"^. ^"

eine ,'feL3 pafjiPe, KÜS ncsatiüe ^Routine »«'»(jnnbc t bte Oü«

3crttoren bcr Vernein ;tl)<ift enlrocbcr abnwrtete obtN^fdrleunigle/

tM^iA^ '^'^'i^Sr'
^' / 1-0

— .,5) er 'Jtcue OHerEur" (OJerlaa 2)cr

Oleuc OWerfur. Ollünc^n). ®aS QHai^eft b^t fM-
gcnben On^alt: ©uectatcr: ©natanb unb Sranf-
rcidb; 5«rbinanb ßion; ^cutf(5lanb, granfreic^,
©c^icfele: 3. Q3uIgafon>: Äorolcnfoä OÖefuc^ bei
iSofftol; aricrej !KemifotD; Ougcnb, @rsablung;
Qll^rcb ^Dlgar: ^ratcr-Q5otani!; %. ü. OBebbcr-
fop: 3übnciierprcffionni«mu«; (Sbuarb Qlofcn-
baum: 2llbcrt a3aain; ^. ilfd^: 3toifd)enfplcl— Qltcnfct)«n - ©rcigntffc — etimmcn; Öcö
OfKattbia«: QInttDort an CBIüc^cr; 03enno IRcifcn-
bcrg: "Barbaren unb Älafflfcr; 5)anö g3o€f<J^l:l
®inc 3lrbeitcrbioflraJ>öie. — "Büci^ranacigcr.
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i5!5ä1T?TP»» : ^»M.vi ,.~-X * ^örftpre'5 und UoetHru...... — -_^
%<UbeIm Xhiele, SRci^t^ontona in ^«»r(in. fteft I 'Jtx

#
e^^^^o^^if^r''^^^'

\ rs

\ — ©er Qlcu« OKcrfur" (OScrloa »5>2r

ai€U€ Oiicrtur". aHünc^-a3ctlm) 21^3 r II tieft

(>nMt: Oöicöarb üon OH ocll en b o r ff:

Skrö polirttc^ OMcn öc« ©osiali^nui«. — un-
frei) ©öblin: ^Hc Qflatur unb i^te ©ccUn:

Olubolf OBordbarM: ©cfc^lcbtc Dc3 (Srben,

OIoöcllc. — 2 u b tD i a Ä l a g c ö : -Scr ö(^)lcl^r ö«r

'^tig — ©ottfricb CBcnn: ©d^utt, ©cMc^tc.

^ ©i- ilfc^: ^nt 'OJoraibenb üott ©cnaa. —
Qnen|(icn - ereigiiiff« - ?*^^?' ?;^^^i!"
tocm ©c^ofe: ®i€ (Srobcrang l>cr O&ubnc Mc btl-

bcnben Kü-nft€. — (S-oiiraö a&anre^: Oofef 3lab^

ler anb aubcröS.
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*
?V. öeniüig: JBoönlaubenbott.

Sozialismus. - 9TifTeb ^ÜN-W^^^ie. ?^.?.n't «n-b

ber an?. — (^oMW^ ^cnn: Schutt.jRcbtdite. — ?^-\'

5i «V, ^JifCn ~ SBifl^cIm oon ^*oU: 3)ic ^©robci^^

^^iiftnc bie bilbcriben S'ünftc. — ßonraS^,

1,...; $>ofef S'Jfl&IcT unb önbcrc8. ».«^^
*SWarftprc'3 unb über flerotttn op" y*a^%

Ubelm Xbide, mc^^tfontnalt In Scrlm., «c» I ^»».

rui

-- ^ „^ onr\i.i.cA>ci.. .V nrit^A X^^CA^^str«««"

^^yie^i^v^ :f^^:^y c/;^y^

'>.r> -r!nr»nr
f..

' - See Scu« OTcrtur" (3crlog .»«

^ubDlf 3Dr*or&t: ®cf*l*tc ^xS, erben,

S^t^ä raottfricb 3enn: e>«utt, ®cbi*tc.

SSJbÄtf^ - S'antab'oßa.reö: Ootef 3lab.

Icr anb anbete«.
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.^

/pUa^ty^M^'

•
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.-<^'

^U0 3ciffc^tif^cn

9J^onSt5 Iri ten Ijcule ^ireifcllos eine
i^^S^^^/JS,^ ;,ri?'I?"'Xt

SatBeiträaen ein Xa.qebucf^ftüc!. ..r^tciIicnUdier §erbr Don

aber inf»aIttiÄ cl)t fad)Ii(^c. losioIoAtfd)« 5Bctra^lunflcn bcs Bcpe«*

Men LnitM) tmteacrs bietet. SUfons J^acjuct «eroncnt.

S eine la f5C Guäferballabc ; „(5 e o r .^ c Tv
J
?. J3rof. 2H c n

.

b c 5 ^ n-^ a 1 1 T) 1 b t) einen fcl)t le^rrci^ert ^Bcitraa V^^i?

©citräflß Weibett u n t e r bcr 5o^ bielct 2Rttarbettcr.

Zeitung:

Ort:

Datum:
Breslau

1

'

^uö 3ßitfd)p!ft5n. *"

„ISce neue SJlcrfnt", bie oon (r. rvtifdi rebir^itrtc 9J?iindienc?

9>?miat9l(f)iift"tgltUt i !
u f}rgprots r,9 »?f.) ift r.on ben beuifd^cn

3KDuat5jdiriftcn ficiitc nHJCtfellos eine ber n^lniU nnb ncfdimad-

tJOllTten. 'ba<i neueftc y«ta#itli|ncnbe fpcft f'IFiär,^) brinat oon
DriciinalbciträAen cinf:t|H»i»|tiic! ..^tntteniidier ^crbit" oon
Syili^clm §au jcnjte iltl«r;a[|tii) öuficrlic^ iu6ieft!D^n^nie[;eritdj

aber inhaÜM Hr ia^d)fr]moio^\'](^t SetrafT)titnc:crt bcs bcnit?»?.--

I{d)cn Aunftlu)riUftener5 bietet. St I f o n s ^^ a q u e t ceroffcnt*

Iid)t cm2 lannc ÖutÜerballobc; „(5 c ö r n e ^ o %", ^^rof. ÜJc e n «

b c 1 5 f ^ n^93 a 1 1 b I b I) einen lebt lehrreichen 23citraa über

hcn enfllifd)cn ^uriftcn „Sir (£ b id a r b ?it i)". 2)ic übricicn

Scitrcfßc bleiben unter ber ööbe bie[er 2Jiiiarbcitcr.
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LE COUBRIER DE LA PRESSE

"LIT TOUT"
" RENSEIGNE SUR TOUT "

M i;ii est pnbli^ 4ani let Joorgani ei PabiicatitBs de teiU latin
et eo («nnit les Eitraits sor Itui Sojeli et PerwBoaJilii.

Ch. DEMOGEOT, Directeur
21, Boulevard Montmartre, PARIS (2»)

^^«^^^t^^^^^^^^

Extrait de

Adresse :

Date:

Signe :.

^ Der Neue MERKij.jLlt^^vr^'-'O ' ^'i^ii'cel Proust, par E. R. Curtius.

LE GIRANT : GASTON GALUMARD
|

ABBEVILLr, — IMPFIMERIE F. PAILLART. ^J

-L^ ^b

ll

1
/-'

iix-

j- .

•>

/VA
6

%xc< ?^c*rtt(jrMt b«« .9^ tuen 5Jf7r ! n t^ (JJcrtflfl^JrtJ

löftfc&m oeiftiflcn 53fAicI)im<^en xo^KUt. t>o§ ©. SR. GuTtiw« anfffUbla-

«ffl ttüfe SHm^n^iÄ ^JJ^ann auf bcutfdueT nri) mit frcn^omdKr ^itc

«TifeT* föib*:. '^J^auTi-ce %^xxH unb bic wrfdnebcnfttn ,Scrtu:i0eri iino •

ZcUfd3rirtenlö)rxU

2Btet)CT legt unä t)ct m neuem ©cjüanb eTid)cinenbc

^cue 2« er für" (ßlcid^namiocr Ikrlao, aWimd^on)

ein ßcbieöenes 5»eft oor. ^omaö iKann fe^t fidj po^

lemiicb mit bem ^^Sroblem bcr bcutfd>«franäo^ld)cn ^43e.

^Kbunnen au^cinanbet, ^ricbr. ^urfd)ca fpric^t über

.^ie J&offnuno auf »ranfreic^". ßuio ^i^tentano übe;

?$reil)anbcl unb ^ricbenetJCTttan, ©iufeppe gSreÄ^oImi

über bie öeiftißen ©tromunocn im f)cutinen ^tolten,

?llejei memifom übet ben bcritorbcnen ruffifcl)cn St)»

rlTct ^tlcsanber «lod. ^S>aftu lommen nocti eine %z\^t

tlelncret bead^tenSrocrtet ^Bcitiäßc unb «b^nnMunacn.

#

/
/ /

/->

S m' *" "i-fj^'-'rfl'''?nVÄn" S'Ä'»1

03 I D e. iUiaunce <^in i i «^ »
i;,.^„ r;:. i.rifhrtncn ferner.

i

« t aii«* SB 1 f « n tt e i n.

iif « 'f f i

5.Mir£ );^L.4.

^ r 9? c u c 37? e ttut" mhxlact „^cr 97eue 5r?(?rPitr''

:rcr: Tfiomoö 9[Tfniin. ilnitifrcirf), ?(riiti«fimu8 ^/t/v«raun: J^MniörrftumVit. C^VAnftrunflcu. HT? o r «P « r ^rV-
0\cöf fl)tc. Sy t Hl. ^ i> it f c n ft ein: ^toiici f f rf^ir Jsorf,»-

ton über VlUt^oncCf«ntnc!ji ii<irf) ftknun. 9« n r 1 1 n sj» V. r, ."S^

C^- [ir'ftentiim. §U f r c ö 2? o If c u ft c i n: llcBer?nl
^^"^

I

I / l
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Zeitung: Lftter^f^^»^^^ ^^
Ort:

Datum

:

^«i
te «*

r imi im
I TN m (xry «*,.v V, 10. 3:i)omas Man jdireibt

VtX SJleUC werf11 r. ^^er t>as Problem bcr bcutf(f)=

franjü^Mlien iBcsietiuncien imb gibt babei ein röc^UolIc^

Seli^elmi 'm 511 Jemen ,/^ctra(I)tungen eines Unpoli-

<

f

oeIM|3e

. uien. 'ciiteruitci ! ^J?id)Qrb Debmcl fragte jtcti por

leinci. <£nbc, *»- u)elcl)c cnipfunben babe, nnb e< ant-

luortete: .^Jtcii , . m,t ' ieqibec^eiftert voax \d}, fonbern fdiid^

fak.bei^ei[tert.- ^iMellc i)t jtanb ce. äl)nUd) um mid) i'nb um
mein 33ud). 'I>iclleid)t wac ^arfn eben jenes ,apotah)ptifd)e

'^eu)uöt|ein einer iBelttuenb.' Icbenbici, Don b'.u lurtius

|ü(?t ^(i^ c^>, anbers al^ in I)ei tf-'ilanb, untet ^ranjojen

fo' feiten cjctDe|en, ja nod) fo [elt.n ;ci; Dieneid)^ beleibigte

es mein (^efü{)I, ein ^rbereignis, bas in unfere Jioilifatjon

freilid) menifl 5U \ci\}cn [d)ien, in eine forenjifd; .iioraIi|d)e

••^Iffäre mit .3d)ub' unb .Unfd)ulb', .3äbel' unb .('öc-

red)tii^leit' tümmeilid) umcicfäl[d)t ju fe^en. X)a5 alles

mai] (ein; bas alles ift jebod) nid)t gan^ genau basjelbe,

wie Üuft om 9Jienid)engeme^el. Unb lüas nun roeitcrl)in

meinen .':TJ?ilitarisnni5* im allgemeinen betrifft, fo rotll id)

einräumen, baf^, rocnn auf europäiid)e Xi)pen bie iKebe

tarn, \d) immer geneigt mar, bcm iolbati[d)cn Xi)p üor bem

bes pa3ififtifd)en *}{l)etür^^.Bourgeois bcn "i^orjug ju geben:

benn jener batte überbaupt teinen COeift, |onbcrn blof^

^4>roppcrtät. Ter 9{b«^tor='^ourgeois aber b«tte jroar Cöcift,

aber einen uon [0 bösartiger y)od)ber,^igfeit, baf^ gerabe

unter bem (*)efid)tspunfte ber gröfjereti ober geringeren

.Uriegsgefäbrlid)feit bie|cr beiben Xi)pen über meine ®e=

)d)macf5entfd)eibung febr ernftlid) .^u bistutieren getoefen

iiuirc."

j^^u)eiteren 'iu'rlauf feiner 'Husfübrungen gelangt

^.Wam^Pr einer eigenartigen Xiagnofe unferer S^'xi:

,,(£s ift bas ^^üüblem beä Humanismus felbft, um bas

CS fid) gerabe b«"bclt - bcs europäifd)en Humanismus,

ber beute eine S\x'\']c burd)mad)t (unb üielleid)t nid)t ,burd)=

mad)en' roirb), mit ber üerglid)en bie früt)ere, bie in Goetbes

^ugenb fiel, unb ber bie ^igur bes gamulus fflJagner il)r

l^afein oerbanft, febr milbe ^u nennen ift. 3u jener oor-

legten mufj man nad)lefen, was ißenebetto Grocc in feinem

(^)oetbe=Ü^ud) über bie ©eftalt bes .trodenen Sc^lcicbcrs'

lagt, biefcs rübrenben 3(bulfud)fe5, für bcn er eine jörtlicbe

od)U3äd)e begt. ^Illagners ^beal, fagt er, bas l)umaniftifd)e,

bcm üBacons ücruianbt ebrfürd)tiges 3tubium alter 0)c^

fd)id)tc, um aus ibr (örunbfätjc, i^erftanbesrcgeln politifd)er

unb fittlid)er "Krt ju geuiinnen. <£rforfd)ung ferner ber

^Jkturgefe^e .^um Tiut^en ber (V)efell|d)aft: bies ^beal fei

3U (r)oetI)es 3eit im 'iU'rblcid)en gewefen, ousgeböblt oom

'3iüeifel an ben nüturaliftifd)en unb abgejogenen Üebrarten,

uom Übcrbrufj an trorfcncr (öclcbrfamfcit unb an pragmo-

tifd)en iSriDägungen.

,(£s ftanb im Ü^cgriffe, üerbrängt ,^u werben Don ber

u)icbergeborenen augiiftinifd)cn Sebnfucbt ber .^Rüdfebr i^u

firf) fclbff (redire in se ipsum), von bem otreben, in

C^eniüt unb 3lerftanb bes 3Wenfd)en einzubringen, üon
einem neuen (Oefübl für bas religiöfe Cocbeimnis bcr

(5efd)id)te, von ber neuen umftur^froljen unb l)eroifd)en

Sittenlcljre.*

3ft bie Situation oon Ijeute bcr uormaligen nid)t febi

oermonbt? W\e es in («ioet^es Xagen um ben H»ntanismus
als '3d)ultDiffenfd)aft ftanb, als .luürbig ''^.^ergamen' unb
fd)nüffelnbe 53ud)gclebrfamteit ftebt es nid)t äbnlid) beute

um ibn als iPilbungsprin.^ip unb 4lWltanfd)auung über

baupt, unb empfinbet neuere 5J?cnfd)Iid)Icit ibn nid)t aus
benfclben bunfel bem^'gtcn (^)rünbcn u)ie bamals, als aus
gelaii^^bfolct, fterbensbinfällig ibn, mit bem bod) bie

^ortj^Ätsibee nebft allem, toas "^lufflärung, 3'oilifation,

T^emomltie, bürgerlid)cr üiberalismus b^if^t, fur,^, bas gan^c
rational bumanitärc 5?üft,H'ug bcs mcfteuropäiffben "iRbetors

'l^ourgeois aufs engfte ocrbünben ift?"
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Seitfcörtftenfc^QU, __
/ ^?V^^.'?!^9^^?y^^^i^^^"* 3u einer 3cit, ba ^um
laitbä ©(^icf)at faft me^r aU von innen \)on ouSen öe
beitimnit mirb, fammt bai 3 a n u a r ö c f t beä „9i e u e i

//l"'^ ('-Beilag bei- „gf?euc 9«erfur" O^üni^en) ebci
re^jt brtö mit iMufiätjcn, bor nHcm öon X^omag SK o n n
bebcutiant jnm UJrobIcnt bcr beum-namöimcn »cjic
Innigen ©tcaititg nimmt unb ömt Sujo «renfoni
?"/ ^^erJQtUcr 33erlrag, bct'fen Uniinnigfcit unb UnburA
taiKbütfeit untfr bem ?()pctt be§ S-teibanbcl^gebanfcng m
nidjtcnbc ^ntif üben lä^X ^.er jcfet nad) «erlitt emt^
flricrtc rul):frf)c (i;i-jäblcr 9iemi)om öcröffeiUIirijt ©rin.
nerungeu an bcn oerftoibfnen Xic^ler me^anber 95lo(f.
ben mctt nbcr Smoictru^ranb binan^ befannt geiuotbencn

£«l" ^l^
größten JHet)olution?>oeMrf)te^ uon ben

,,WIf unb an bai Sebcn bcr Xtcbter im bnitiqen SRwfi^
lanb. j:e5 mettereu enibätt baa öcft «citräge oon Sfrife

f.m^fN^l^^'^t
'^^ ctn neuer Gr^nbler, bcn mon )id) tnerfen

[oüte!) öon bem Stafiencr (yiufcppe ^:)3rejäoUnL über

^li^ifl^SbUoÜS^^f^r 9iabert ^^ ü 1 1 c r. §ronf z)afe;.~
^
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'r«mrt ',?.
"•' *' ['" ^ '«"ei,.'. s «i couri..;

et päcifiö'I
'""' mai„ton*nt c<mibK-cs

rZtuutZT "f
"" ^:'""^'"t c .approchö-

domn.n'^?. '"'. '* ifparation loyal« <]«,

ta onl ,,. r' •"'"J'ionK'^ sur l.s manifo»
Inrl l! '

''^ V^na^o (ioutrc-Rhin Sima-
outr%.T"H"''"^T"'i- -°"^' ""»^ ^s -

cst.^ia^c«™;"'^™!^'';' '* ^*-l'<^. qui 50U.S

irent I« v ,? f ,

•''''<'!'^ I''»« imprudoni-
V, -mv n,.; *

"'"' '''' t''^'" iw'nbmix cor-

naü „rd,r;tif F^^'' "*'r?^'"^'«
'^>' "««^-

wiairo^ non n'./'l'^,
'"• ^'^^yo'is d» les

^nin.^%^^^ --
p^e^'!!^;:i

leö toaboaux r "^ '"'' " P'"' •^«'^''

192-', i.n speclaeio a la fois fort richo ,°t, tvl^

inits liiwut publitr, t-n 1920, et ce chiffrn

por.^:;:?a;i^'i.sr':äjj:;^--«.a«io
Il/'fifc vrai quo nu]fe «^toüp /.blainV^nnf«ne viiit niarquer «a place ai cid ftlt"/^

a üe ia phyßique. Maw mi grand ef^ort-
(I or.traiiisatiori ß<i ni<i,:üfefiU> (kns to-ä los
ra.iij?s de Ia pen^ee. Des jciin^ gen« se grou-
r>e!-t, Jitterjiirwient conimc politiquamont,
ot. owaient do de.ü^a^^i. leurä conoept»'* avec
u:i: louablc clarte.

A droito, Die DcuUche üundschiu et Die
Acuc troni, cetto dcrniere revuo tout nou-
vcliement cree<?, iucarm?nt la furrae la plu?
moderne, la plus intelligeüitc, mais co-n la
mom.j pcriUeubc du nationalisme allomand,
JJid Acne Front $'efforco cUj r^iinir ÄU-dcß-
K.i« dca pGitis tou8 ooux — rt'a<.'tionDairo«,
r<ipublicajns ou üociali^Uis — qui placcnt la
??tandour d*» VAlieuia^ne au-de»suä de tout.
l>o.Qä la crisa sans precedcnt quo traverso
leur pi\yf^, pluß gravo quo (vUos de 1018 et
1810, pujsquo ia rcligioxi n'est plus lä pour
cnnenUr Vwiiion des coeur,s, /'w;js Fromme
Martin Spahn, Mo:IUr von den liruck
J (inrichvon Ghivhcr. Heinrich Geest, Jhi^
<unf J cekcl, etc., preconiscul. la repudia-
t)on dpfi vicilles orreurs. c'efit-i\-dire du ra-
tiounahsinc ot du marxisme qui ont aUnitt
« A Ja funeste HiKnature du traite d/^ V^i-
saillos », -et provoquc cc cctto revolution eana
oriKinahi(\ pdle copie de« r(^volutioiii3 dos
dcuiociaties do rOcx-idont a laquoile ii amanquo d avoir iine form^ allemand« n.

Pour c?8 c'Äprito fort dietiup?u^s. mals qui.
aprt\«j c)nq ans do giiorre, swnblent vrai-
nR-nt n avoir rien appris et rico oubli.' lo
öiiui lift ])olui(ii'em(?ntdans le triojiipho'du
uationahömo. econc«inu,U( inont dans l'orirn-
ladon vors la Hussio i.\ach Ostland, ast
pour oux Ic cri de ralliement), inoralcment
jlan« a prcdoniina.Ticc du iuv.^ticiKiue &ur
1 intellectuali.'imc.

^^jJßiL^LL^''''' '^'-"^^ ^"^ fondation re-
inoiuö-inWilWü^tvtnni^. par uii esorit tout
ciHlei'i'iit; il ßo preixxupo » d'organiscr w
IcKinuoniont la IJuvolution, d6icnd le ratio-
nalisuic aiiaque par taut d'tunciriis de fea\u
che et de drouc (lui so jetörout dans « IV.x-
J>iefißiünni>iuie « littviaire ijuftte revancho
Ue J ame contre Ich exfx-s du rcali«nic) ; il
aix)rae üj^alciuent la quastion de la rcpriße
icles rclahf.ns int^Iloetuellt.s avec U Franco,
Uiur un tcva qui n'oet pa« tres encourageant,

Pour nous rendre notre optimisme, jctons
loPi yeux sur coß couragousea revues d'ox-
tiyiuc ;:,aiu^l:e. oü nous nous «jentoojä en fa-
Jmiiic

: JJm lorvm, qui puljlia un mauifcfite
lamoux contre la gnerre, et dan.s loquel pa-
iiit lo /Janton, de J^OTuain Rolland; Vivo»
y orr>, qui viont de tcndre noblemcnt les
ruam.s a la jeunof^^^e de toutos loa nation«

;

\/)ie Jif'pubhii, avec Latzko ot Frank; Die
Y^casen niaitcr, qui est ^ditec a Gen^ve,
Jet ou lo conito Koä.sler pröne une a artisto-
icratie ,) qui sc rapproche do cclle de M. La-
|cazi3 J^uthiors.

.
A reux qui r.ous objecteraiout que, ruI-

ivaiit lo UL.t d'un chnneelier allemand « une
iurondclJ- ne fait pas le printemps », rap-
polons quil y a la-ha.s b..'uic..up d'lüron-
c Ol es, et quo pour faire veiiir le printemps
fiü la paix, il faut y croire et la vouloir de
oute ßfm ame. San« rnaKquer los dacgers,

iiölaal trop reelß, conibattonß-lcs en uoute-"ant noe courageux allies de lä-ba.3.

J Oppof^^n'5 Aux seeptiques et aux bo
quoux Ja lotronde du plus Fran^ais des ]x
te,3

:
<c Le chant du ooq ppr<;ant Jos nuap

ot lor^ant ]e «oleil -i paraitro a for
[a avoir clamd ea venuc. »

ricrre FAl'AF,
^

Vonr tonte eorresponfianre ronrernant^ in
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^et „9lcMC mntnv". 3n einer S^t, ba ^cutfc^
(anbä ©d^idfi'al faft me^r nB uon innen t)on on^en öec
6e)timmt mirb, fi>mmt bai Januar öcft bcä „dienenm ex tut" («erlo0 ber ,/J?euc 2Jlerfur" 5Wünii)tMt) eben
rec^t, baö mit '^tufiäOen, öot oltem öon Xijoma^ W a n n,
bebcntinm jum *43robIem bcr bentf^-fcünjöiifc^cn 33cjie*
^nngen ©lelhtng nimmt nnb öon ßuio S3rcntoni>
am iüerfoitlet ißetlrag, bcifen Unfinnigfeit nnb Unburc^
mttüthit unter bcm ümtt be§ ^-rci^anbcl^gcbanfeng bcr*
nidjtenbc .^titif übzn m,t ^cr jcfet md) iöerlin emi-
grierte ru^lifdic (vriäölcr JH e m i i o m öcröfientürt;! Grin-
nerungen an bcn öerftoiknen Xic^lcr iMle^anbcr S3 I o tf

,

b^n mcit über Smojctru^Ianb Ijtnanä Defannt geiuorbenen
Jßeriaffer bc^ größten iHeboIutionögebic^te^ Don bcn
„Stü'diy nnb nn bog fiebcn ber ^ic^ter im f^eutigen SRnß*
janb. '3:e'S weiteren enthalt ba^ .C>cft ^Beiträge öon ^rife
JJ a m U 1 (^a§ ift ein neuer Grjä^Ier, bcn mon fid) merfen
loilte!), öon bent Italiener ©infcppc ^UrcsjoUni, über
baf geiftigc rnalicn öon r)eute, SRobcrt imütlcr, f^ranf
2; i c 6 unb 0lobert muHl
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©er Oeuifcfte ^reißanftefeftunft.

S[Cmc lüiv öcmclDct I)iU)Cii, umrbc für^^Iicf) in i^rmiffurt a. 331. Dort

nüml)aftLMi iüertrclcru bcr J^reiljaiibclsibce/in ^lanbel, ^\nbuftrie unb

iIlMfKnfd)ajt ein Seutfd^cr ,lrctI)aubcUbunb begrünbct,-

IHus bicfcm ?(n(a[i t)nt bic in 3JJünct)cn crfd)ciiicnbc Jtu§lanbv-
poft" bcr 5rcit)anbcl3betwflunii eine [tänbißc ^uimt i^rcr opalteir

ciiiflcväumt, in ber in beiitfcl)cu unb cufllifrf)cr 3t)rnd)e übet bic ^^ret*

f)atibel5betuefliiin] laufcub bertcl)tet tucrbcn foll. 3ic ücröffcntlidjt

Ijicväii foUjcnbC'3 GeleitJrott ^>i u i o 53 r e n t a u u ä :

.,3)cr Scltfri<?a l)at n«".^ C^uropa, 3icocr unb i^;fifi;te, bcv^-

armt .^urüdni^Inflcu. Um beii w,ic^a•lUlfbau feine* ii}üf)l1tanbi ^n

crmöalidifn nnb bamit bic europaifd)c ,H u It u r nnb bic

Stcllnna (iuro^as in bcr 2IMt ^\l retten, ilt \\vci)i aii jO}

nötia, bofj ein jcbcj «nnb mit beni oerinaftmbalid>en ^JluTwanö-

feine ^bürfniffc bcfricbitK. ^Jhir fo laffcn fid) bic U c b c r f
d) u p n

crAielen, midyc bic :öefieqten ,^ur (£rfnUnno ber tlmen autcrlcötoiB

3nMnna?^t>erpflid)tnntf€n nnb bie 3iefl€r ßur 3>ccfnnfl ibrcr mafjrenu.

be^ä ärteae^ funtmliierten 3<t)nlb«n ben5tiö«ii. 3:>ami tft nud) ijc-

foqt, bafj bie 9iettnnfl unfercr Aultnr nur ,5« cnüarten ift wcnit

eb03 l'nnb fidi in feiner ^irobuftion auf bte ^erfteUuna foId>ei.

feüter befdKänft, bic eä bcffer nnb biUifler aii anbcrc IMnber I)ev..

-aiftellen t>erm(iii, nnb feinen übriQen 5^barf aegen bie]e fnir

ant^itm <3änbcrn eintaufd)t. ?Jiit anberen^Iöorten: taS 2ötebcr-i

anfblnbcn (snropaö fctjt bcn O^r eil) Q nbcl Dorn uo^.,

3Me berounbcrn^iöerte ^^(npöffnn(i«fä(iinfeit an ueranbcrtc ^erl)alt.-

niffc, mW bie 3"bnftric iuäl)renb t>ii Art^geöbeioiefen I)at, nnb

bic arof^en (^erainnc, bic fic babei erhielt ^at. jciöcn, bafj and) bte-

ieniacn 5ktriebc, bic biird) bcn Tyreitjanbet flenötigt tücrbcn. anbcreit

$robnftiün^.^toeiflen fid) ^in^umcnben. m bieten reichen i^m n
;

ba^, \va% fic anfcieben, ^n finben uermiJnen. ^leid)ieitia Kl)aftt bei.

J>reit)anbel eine .\ n t c r e
f

f c n q c m c i n 1 c^ a f t ,^ tu ij d) e n b c i^

^a* ö l f c r n , mW bic 2üieberfebr üou ^ r t e c n mel)i ahi aUc Ji

anbcrc 5U ücr^inbern Qeeionet fd)eint."

3)aron fd]üe?}en fid) be:nerfengwertc ^InÄfüfjrnnöen bei fcnl^ercii^

finaniiellcn iöcratcri ber eninifd)cn yicflicrnnfl, 01 r ^^corflfl«

OJaiih, nnb be§ bentfd)en r^rcil)än.blerg Hermann -ö"5^f;

JerÄortvaii, bcn iUi\o «rcntanü bei bcr Orünbnno t^j

Xcjldien ^reifianbcUbnnbeä qeljalten l)at, crfd)cint tn bcm ic?r

uojR^enbcn ^amt(trf|ef t bcr 5nonat&jd)rif t ,, 2) c r neue

^n*l f II r ".

'# r
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017^^*.,^ VI,3/ilu5 einem ^^Uiffat^ „Deut[d)c'

er neueiycenur. „ .t^ siaiucu" Dou^iufons •tpaquct

iLUr :Deiitfclie aelilnen 311 (£uropa. lUJand^csmal l)aben

mir 11115 [cit beut 5^»«^o, aiid) \&\o\\ DorI)er bic ^rage Dor=

aeleat- ^U übcrbaupt j/ie ciiropäii*e 5\ultur cilcicbbebeutenb

mit ber dUicmciit meiJtWid)cn? 3U t>ae, mos bie curopäijd)e

5^ultur in ben let^teuÄrJtaiifenb ^abreu ciefdiaff en l)at imb

iDQö jie immer nffiJom ^\ü bcr 3ii)iIi|atiou vertritt, bas

'^ieL ja bie tUJöatlÄfei/eines üebens in ber ^Bölfcrgemem.

?diaft bem u)iridilieBlid) t^^n Flamen jeuer editen 9Jlenjd)=

lidi!eit neben bürfen, bie ^Balt 5ßl)itmQn bejiucit: O Demo-

cracy ' -^ :^a5 ^iel uuierer bislierigen 3imIi[ation i^ bcr ma^

terielle ^ortfdiritt, bic üinitlerifdic ??ormuim ber a^oHer in

ihrem etnatsQCbanfen, bie ^ilusbilbung nnb a^erfemernng|

bcr (£in^elper|bnlidi!cit. 5lUr itellen feit, baj', nns etwas m^
fentlidics feblt. T^ieies aBe)cntlid)c x\i ein eeeli[d)e6 bas ftd)

ben materialinifciicn i^orau5fet5nnncn nnieres 3)afem5, jo|

u)ic CS acmorbcn üt, als übcrlciicn criueiit. fes \a\\i [idi^utei.

icidit ansbrüden als bie ^1J{önlidi!eit ^n einem mcitcren ,yort=

fdireiten auf bem iBegc ber aUcn|diu)crbnnn bcr (i;rbc, ber

Irntpöbclumi ber t)J{en")d)en nnb ber :rincie. ^IBenn wir uonl

ber ^llnnabmc ausgeben, ba)^ jcbes i^olt eine ^ejtimmiuui

bat lüie jcber mt\\\&) eine auitimmmui bat, nämlid) Jemen

flcii'icn ober aronen ^^eitrag ^nni ^>^i«"^^^:^l^^,,?,^%^^^^^^^^^

ilidien ^u qebcn, nnb ^tuar jn einer ?form bes ^Wcnjdjlidicn,

bie uns in uujcreu bebten Stmiben als eiu ^beal Dor[d)mcbt,

bann iit es wol)l itn)erc •'iJUifgabc, gerabc jcl3t alle ^i^ollcr

barantl)in ^n prüfen, lueldien 5^citrag w ^rreid)nm3 bes

iiroi5Cu ^>Jleufd)l)cit53ielcs [ie anaubieten Ijabcn.

«

t^cntfdic nnb Slamcn l)abcn ciuanbcr uicl ^n n^beu.

t^ie pfi):Iioloai|dic^i(tmofpl)ärc ift reif bafür, bnf^ bas negen---

feitiae "iUrHcbcn fid) in lat nnb 'ilUrtuug nm|et3t. Über alle

treuneuben fragen bes Xagcs biniucg trägt uns bic geistige

3d)au bcr böseren 3n)ammcnbcinge. cr>oetI>cs Uniuerfalis^

mus bcr gleid) bem bcr grof^cn Oiujfcn über bem ^;^olitifd)cn

iteht' C^erbcrs .^-i^bilojopb'ic bcr ©c)diidite' nnb ferne .etmime

bcr iöüer in \!iebern' bat tief auf bas Slaiuentnm geu)ir!t.

od)illcr bat in einer ganzen Generation m ^J^nf^lanb luie

bei ben eiibilawcn ben ;ynn!cn bcr Atcibcitsliebc ent^nnbet,

s-Scocl nnb bcr fpätere 3d)elling finb anf bie Slau)opl)ilcn

u)ie auf bic -iyeftler nnb ^JUüolutionärc in ^Jlnf^lanb Don ent=

id)cibcnbcm (Sinflnf^ geiucfcn; ibrc (öcbanfcn leben m ben

klerfen ber grollen fritifdien C<)Cncration bcr ^Ugicrnngsjeit

bes ^weiten imb bes britten •"HIeianber. Unb bas Slaiücntnm

hat ieit bem ^Kcformator $)ns nnb bem groHcn (£r3iel)er i£o^

mcnins bis iel3t, ba eine itarfe 2Bellc rnffifd)cr £iteratnr in

nnfere Spradic loie in unfer X)en!en (Eingang fmbct, in

immer madifenbcm mm anf bie :Dcntfd)cn cmgcimrft.

Sdion in ber ^Jiomantif iU ber (£inf Inf^, bes Oftens nnücrfcnn.

bar Ter militante $)errfd)aftsu)ille ber römifdicn 5^ird)e be.

reitet nnn für T)entfd)e unb Slawen gemeinfam bic bren=

Inenbcn geiftigen "»^^roblcmc ber nödiften 3n!nnft.

(£in (3diü)an!en 3U)ifd)en l)ol)er a^ciünnbenmg \Vu\^ un=

beitimmter '•}lblcl)nnng fcnn^eidinct l)entc nodi Dtelfad) bas

a^crhaltcn bes bnrd)fd)nittlidicn Dentf*cn t)^\\ rnffifd)cn

X)uioen gegenüber. :Dic Tentfdicn bes Oftcns, bic uon iel)cr

eine gleidifam beigere 2^e5icl)nng ^um Slaiuentnm l)abcn

als bic grof^c ^JJiaffe im übrigen X)cntfd)lanb, Heben bereits

mitten in ber ??ragc nnb üerfnd)en fic in aller ^orm 3U löfen, 1

beren bcr menfdili*c (f)CiU in feinem Snd)cn nadi ber 2ßal)_r=

beit in feinem ""srrcn nnb in feinem guten aiUllen fdl)ig lU-

'^di 'glaube nidit. '^a\\ unjerc enge iBe^iebnng 3ur iUdt bes

flawifdien l^enfcns unb <Ißcrbcns fd)lief^lid) m einem mtcl=|

Itualiftifdicn ^cmis aufgel)en wirb. Hber allem $)mreif|en=

Jn unb (£rfältenben nnferer gegenfcitigen 5Be3iel)img ^«01

bic Üiebesforbcrnng, bie ber cigcntlidic 3nl)alt bes Viingen^

3ioeicr 3.^öl!erfcclen umeinanber ijt."

^Klose & Seidel
^k Bureau fflr Zeitungsausschnitte
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Zeitung#j.^^.^^.^^^^^
Cch6

Ort:

Datum:

BaÄliM^y

^er 91eue SWerfur ^^''*- -^" tieferem Sinne cr=

oj -•• .-r.. nninbct.s'Seinridi Simon an bor

neuÄr* ^«^^^^ ^«tl)cn gus bas i^rob^rbc nX!'len^ubentums, u,ie es fid; in Dielen ber33eften barbictet-

r)eit'Äh„I-^n^^^^^^ ^'' .^ilnfgeflärt^

?!>;! ...v r a,^,^-
" ^'^^'•''" ^""^*c genügte bie Sugchörio-feit 311 btcfer ^Jieligion unb biefer ^Raffc um bic ^J SfoH

orfcntltd)cn pirfens [tarf ein3;.fd)rän en iiri)Sm ber 58c3icl)ung Don Staat imb 3ubc im (firuXnnKnau fo mic 3ur 3cit bcr mittclartcrlfd eii Z^^r'tl^^^ri. ima m bes $orcs, als fein iBanficr ober ^Ir.t Sar ber3nbe iD.nfommcn, ja unter Umitänben gccl)rt nnb gepricien

,m
-^«""^^^..Staatcs fam er nid)t in «ctra^t. 5 asS ab rim ofalle 9?atbcnau, hci\^ er ein 3nbc war? (£5 bich ba?. rr

Dor»rrcincrung fpüren fonntc, ^a^ er allo ein Stofragenannt werben fonnte, in bem Sinne, ba^tar "Äumber ,yorm. Selb tber)crr[d)ung, ^reube an Sffr+lr T.^
fcHrgfclt Betonung bes Unaiiyfäirigen in ^eS^^b nstDcife jn htn äußeren (grcmentcn fe es X)! 5 nePorten. (£s I)ic|5, bafj er 3Ueltmänni|d)fei nid)t cT^t mühfam3U erwerben braud)te, fonbern natür irf) unb .wanalo^Sr
Dai3 er, als mx mann ed)ter 33irbung bie StManrnÄmir feiner ^Religion, fonbern aud) ber i^r DTrwaf/b'eSÄ' ^TlJ"'' '^''^'' ö'^f^^)^" 5?eIigion^n ,u fehl I^eiftigen ^Be^tj gcmadit hatte. :DQf3 er ab ein ^ic qaeme •

hcrrfrrU'^r ^''''^^\^^^^ ">'" feine 5«utteÄe b

'

tlTl ' ^\ *2''"^^"«' öaf3 er Don \^^n (Sigenfchaften bic

Xh '"11^ M-V."^^;5^"^'" ^'^''^^^ «f^ ba finb%I fbn-ng

bct '(??Ä'^^*' fiterialismus, mmmonlsmuJni^ts
bcfaf3 (£r Datte gcrabe3u eine iöorliebc für 9Jknfd)en Der=

&^S:ri^''rJr
•"^^"''^ •^•'^"'^^" "^^^ alten^'^irfen unb

Sr?/m'r«^f
be i[)m gan3 gewi^ fein Snobismus warÄ ITsSs'füXS:^ ''' ^""^' ^'" ^'"^ ""^- ®^^^*'

^Pr fein «icfübl für Tteutfd)lanb lieft man weiter:
„(£-s war biefc l'iebc 311 Dcutfd)Ianb unb biefcs l'ciben

um t)cutfd)Ianb einer bcr wenigen bis 3ur iJeibcnfd)aft ge=
fteigerten (5efül)l5!omplexc biefcs in allen 23e3irfcn bes
§er3cns unb ber Sinne fo burd)aus beberrfd)tcn i)J?anncs.
(£r, ber im i>cben burd) ^^Inlage unb Sd)idfal (£infame, battc
biefc eine grof^e unb tiefe üiebc: Dcutfd)Ianb. 3a, um bie
tragifc^c Tronic biefcs ilUorbes nod) 311 ocrftärfen, es war in
if)m nid)t nur bie ßicbc 311 biefcni i^olfstnm, 311 biefem
Staate, ber in feinem 'J?cid)tum axx 5^raft unb in bem
märd)enl)aften ^luffticg 3U einer curopäifd)en föro^mac^t
23ewunberung unb ftol3e ^reube bei il)m auslöftc, es war
in il)m

, bcr n{d)t ungern Ül^ortc wie 9?affe unb äl)nlid)c l)bpo=
tl)etifd)e ^Begriffe für feine 3eitgefd)id)tlid)en •öetrad)tungcn
Dcrwanbtc, eine I)eimlid)c, faft fentimcntalc Steigung" 3U
jener fagenl)aftcn blonben (Scrmancnraffc mit il)rem 5Scibcn=
finn, iI)rcr®cfolgfd)aftstrcueunbil)reri?crad)tung bc'riJügc.
(£s gibt Seiten feiner Sd)riftcn, bic, aus bem 3ufammen=
bange gelöft, gcrabc3U ,DöIfifd)c' 5^Iänge aufwcifcn. t)ic
Di)lligc Sinnlofigfeit biefer Xat, bcr graucnDollc geiftigc
Tiefftanb bcr ^.Jlnl)änger unb aT^itglicbcr biefer 9JJorborgani*
fation, offenbart fid) an ber 53infd)Iad)tung biefcs !:Wannes,
bcr, wenn il)n nid)t 5ßerftanbcsflarl)cit über bas 3l^efen bes
^Staates unb bcr iöolfsgcmcinfd)aft fowie über bic 9lot=
>v»cnbig!eit cnropäifd)er 3'ifanimenarbeit baDor bewal)rt^ ,

-1^>'^bc,^ug auf fein (5cfül)lfaft r)ätte ein 9?ationalift gc
rbcn fönncn."

J^
(^Aü&n^«^

rab SBanbreij einen ^ilufl

Senbung. ®r fuc^t bic
^

Literatur fcftäulcgcn, inb

ad)c feiner bid)tcrifd)en
" twi

\ttt 91CUC 3)lcrtur. 33^onat§t)efte. «crtag „^er 9Jeue ^e^^^JJ^i'
^
U U UllffuilUI imind/en. 6. ^a^t^., ^eft 4. ^uü 1Ö22-

3n bem Dorliegenben §efte be^.
.f ^"^^^f ?.^.?1^'^;;; l^^^en

jhg Mlbertin§ in ber beutfd)en

rtn tnappem ^ilbrife ha^^ Söefent^

2:eemciftcr.

\
# A

I/KlH<^^lU. WeAhAP. U^i\j'A^^

A{.
sJ

I
*

fllji.
>

^•Bien petito ä cn croire ccrtnins. I.c rctcntissant avticlc de

Curtius dnns ckr ScMnr^^s ''^^^^^^'^'^^^^

delÜTo-n plu3 vivo che. les intclk-Cu" Is nDcmands qu'ils n'ont

plu's rien l csp^rer de la ITance - une hrancc qu o -

jA rer d'clle. Dans la rcgion du Rhin, di. AI red \X ober dans la

Et tous de tourner le dos, de s'orienter vers 1 bst. %e.s la lU.^-

rinde, la Chine.
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,|ie and) uou feinen bentiqen i^eräditein i^elefen u)nrbc.

hx tünf^te offenbar, wa^ er "fich nid)t sutranen bnrnj^effcr,

bis roas er ficb qetranen bnrfte. T^enn nid)t eini^pbte)es

ftiebriq qejtecfte "jiel üermod)te er 3U erreidien.

Sd)'ou ber ^Knfanq feines 5Bnd)es ift ct)ara!teriftifd)

;enu(i. 91id)t etcoa, baf^ fein ^IBanbluncjserlebnis in fenruiem

Strome ansbrädK. =0 nein. C£r bec^innt bamit, auf bie=

lenicjen 3n fd)impfen, bie uor il)ni über bie (5efd)td)te ISbriftt

lefc^rieben baben, nnb fe|;t bann anseinanber, luie jeber

)raoc 'Olutor eines Xrattates über bie X^ärme ber Jytfcbe

ktan l)aben würbe, warnnt es notiuenbic; war, cjerabe

Ic^t nnb cjerabe fo nnb t^erabe uon il)nt . . . t)asiüifd)en

lallt bann" and) einmal eine 33enier!nnci, baf5 il)n feine

ligene 3eit bis l)od) \)\nani anqee!elt l)abe nnb baf? ibn biefe

mb äbnltd)e (firfabrnnc^en ^n (£briftns binciefübrt bätten.

Unh bann qel)! er niedias in res. 3o luie er biefe

ks fiebt nnb üerftebt. X>a loirb bie Unuiebintci (£l)rijti c\t'-

[d)tlbcrt, mit einem >3af^ nnb mit einem c;efdm)ollenen

ßberflnfj an iöieberbolnnqen in ber 3ad)e nnb in ben

iJorten, baf^ ber fiefer auf 3d)ritt nnb Tritt t)m ujeilanb

iiterarfritÜer fpürt nnb füblt, mit all feiner Gitelfeit, mit

all feinen *:)JJäl3dien, fnr^ mit feiner nci".^<^" nniieiuanbelten

iunb nnoeränberten ^^rt. X^ie ©eftalt Gbrifti fommt mrnenbs

In ibrer (£u)iafeit ^nr ^ilnfd)annnn, fonbern bis ?,\un Über^

,brnf3 mirb nns uortieleiert, iniuiefern er reoolntionär c\z-

luoefcn fei nnb inwiefern er anbers cieiuefen fei als So=

Ifrates, ^;Mato, «ubbba nfu). nfi». ^a\] ercitef^t fid) nid)t blof^

über Inben nnb 'Jiömer, fonbern and) über allc(5rof?en,

t)ie man üerfnd)t bat, mit iSbriftus in ^;kuallelÄ| ftellen

_ wofür fie felbft mabrbaftici nid)ts !önnen. ^pint cnt=

blöbet fid) nid)t, 5^nbbba baran fterben 3U laffen, baffer

3uuiel Sd)ir)einefleifd) af^ .

man lefe nnr, was er über bie ^Kpoftel ^nwtc\t bringt.

nn balt nirgenbs red)t mad)en. Gr nnb

^.9 , ^K

„^ ...... .V...O ,
„t.« ,ac saip- imD tn l)oI)en Auflagen oer»

breitet nnb foSfcn bem ^Hntor bnrd) Serftlmnng mebrerc

siUillionen ^r/fen einqebrad)tbaben. „L'Atlantide"würbe

änf^erbem iii^onbon nnb <Paris bnrd) einen ^kgiatpro^eH

uor 3abrJ^)ei-H nmftritten. (£s ifUad)t ol)ne^3^^tereffc 3U

em|e^iejid) ber mfat3^r.n ^^^^^^^

„Cyr^

(beumniaue bcröecieilofart cmcil/bert: l^oftanb,

^yxo,,.- nns. taufcnb; .L'Aigloft- 400. XÄnfenb; öenton

"Maria Chapdelaine« 380.Xaufenb; ^-öarbnffe, Le Feu

342 Xanfenb;^ilnatole;vrance, „Lelysrouge" 3()3.X an enb;

iierre ioti „Los Desenchantees" 332. Xanfenb; ^Jieno

Sa^in Les'oberle« 280. Xanfenb; ^Ba3in, .La terre qui

meint" ITO.Xanfenb; «orbeanx, „La neige sur 1^ pas

160 X^'Hb La Peur de vivre" 159.Xan|enb; »enoit,

L'XtÄde" 159.Xanfenb;^}?olanb, „Dorgeles" 150 Xau.

fenb- (vTralbn „Toi et moi« 150. Xaufenb. Um 1000 war

'foTaber erfolVetd)fte Sd)riftfteller; „La debacle- ift beute

fm 200.Xanfenb, „La Terre« im 247.Xau^nb, „L Assom-

moi;- im 194.Xaufenb, „Nana" im 100.Xau)enb, wobei

xn bemerfen ijt, baf? Jola beute nid)t mebr oiel gelefen wirb.

T^er für^lid) erfd)ienene ^}?oman „La chaussee des ge-

ants- üon ^^Jierre ^ö e n i t {^kris, ^^Ubinmm) i)t bereits m
wcniaen aUonaten in 52 000 (Exemplaren üerfantt C£s 1

1

ein ^Kbcnteurerroman ans ber S^rie.i^^cit Der ^^rolocj fptclt

in %\i les ^Bains. Dort begegnen fid) ein junger I^ran30|c

:irancois (öerarb nnb eine irifd)e (örafentoc^ter ^2 ntiope

Ärim als Slinber. Das erfte RapiteJ fel,t mit bem

28 ^Huauft 1914 ein, an weld)em Xage ^ran90is (Seiarb

oerwimbet würbe, kx wirb in bie (Etappe ncid) Jdo".^;^^;

feUt mib lernt bort in feinen Wnfjeftnnben eine ?au!afifd)e

Spradie. (Eines Xages mad)t er in ber 23ibliotl)e! bie ^e.

fanntfiaft eines ^kofeffors, ^^%«)"l4"^;fj^ |l"f^J^f^^^^^^
üarifeiÄI'-^ison de la presse" oerfd)ant. 9f^V-^'LV ,!l

^igÄnnb, ber il)m fagt, eitie ^re wünfd)e feine 5Be!an ü=

W^aftlr madien Diefer §err Xerencc glaubt, tn bem

ung n rvran'*4 (s4rb ^^n fran3Öfifd)en (öelebrten glet=

d)en 'jlamens oor fidi 3U feben, ber fidi feit 3al)ren mit

beiUrifden Problemen befd)äftigt nnb fo^^ftibnsH einer

S nbie ueife nad) Urlaub auf. (56rarb leiftet ber ^Hn forbe.

runa ^olae wei er in Urlaub (Saft bes (öraten b ^In rim

i Moll imb auf biefe^^iBeife (5elegenl)eit l)at,/Kntiope

w eber ifeben. 3m Sdilof^ Renbale finbet fid) eine inter.

^
,.

"'^ '74..,;.;";* „jffim, .nr <Hcnutadituna ber iri d)en

/

iTnbelt als junge ^Bitwe bei ibrem i^ater. Sie Treut fid),

(sSarb nad) fo langer 3ett wteber3nfeben nnb weibt il)n tn

bielebSt fV^ reuolutionären s;^artei, bereu ^anpt )ie

m eht Sb wirb uou ibr oor ben übrigen <)Jhtgltebern

ber internationalen Stubienfommiffion ausge3etd)net nnb

fn bettVlan eingefüDrt, ber einer altett^Bets agungÄ
am Oftermontag 3ur ^Hnsfübrung ^^^«"Ö,^

.
J^-^/ln^^^'s,},

oelinat es im üanfe feines ^Hu entbalts feft3iiftcllen, m\
Spe intime 53e3iebuttgen 3U ibrem $ausmet,ter nnter^

Mit ber i ber beimlid) gebilbeten <Reüolnt onsarntee eine

X'enbe 9^^oIle fpielt. 2Bcil)renb feiner näd)tlid)en Spionage

St U tt bas fdnuet3er ^^^^tglieb ber Sttibtenfommtnton

mb et tlarut ibtt, teilt il)m aber gleid)3etttg mt ,
t>af^ andj er

e"ti (^)rter fei, fonbern aUitglieb ber parifer polittfd)eti
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fie aud) üoii jetueii l)eutineu '43eräd)ter>i t^elefcn würbe.

'

kr tüuf^te offc^tbar, was er ]id) md)i jutraiieti burf^^effer,-

lils ujüs er [id) cietraueu biirfte. V^nn ni&ii eiui^pbiefes

fitcbric? gejtecfte "jiel üermod)te er 311 errei(t)eii.

Sd)on bcr ^^tufang feines ^ud)e5 ijt diarafteriftifcf)

^enug. 9Zid)t etma, baf^ [ein 'iBanbhinciserlebnis in feurigem

Strome au5brärf)e. O nein. (£r beginnt bamit, auf bic=

[enigen jn [d)impfen, bie üor ibnt über bie ®efd)td)te Criirijti

Wfd^rieben l)aben, nnb fet^t Mnn anseinanber, mie jeber

braüc '•llntor eines Trattates über bie Därme ber ^^ifdie

ktan I)aben loürbc, warnm es nottuenbig roar, gerabe

fc^t nnb gerabe [0 unb gerabe üon il)m . . . t)a3tx)i[d)cn

lällt bann* and) einmal eine <Bemerfnng, baJ5 il)n feine

)igene 3eit bis l)od) bi"a»f angeefelt babe nnb baf5 ibn biefe

mb äbnlid)e (£rfal)rnngen 311 (Sbriftns l)ingefül)rt l)ätten.

Un'a bann gel^t er medias in res. So lüie er biefe

tes fiel)t imb uerftebt. Da roirb bie Umgebnng (£l)rifti ge=

f(f)ilbert, mit einem ^af? nnb mit einem gefd^ujollenen

Iberflnf^ an 3Bieberbolungen in ber 3ad)e nnb in "ötn

Borten, baf? ber fiefer anf Sd)ritt nnb Tritt ^cn ujeilanb

iiterarfritÜer fpürt nnb fül)It, mit all feiner (£itel!ett, mit

ill feinen ^Jiä^Aen, !nr3 mit feiner gan3en nngemanbelten

nnb nnoeränberten ^2lrt. Die 6eftalt6:brifti fommt nirgenbs

in ibrer (£u)ig!cit 3nr ^Knfd)annng, fonbern bis 3nm Übcr=

Ibrn^ töirb nns oorgeleiert, iniDiefern er rcoolntionär jc=

lujefen fei nnb inwiefern er anbers geiuefen fei als 3o=

Ifrates, "^piato, ^önb^ia nfu). nfiü. §0)5 ergief^t fid) nid)t blof^

Jüber 3nben nnb 'Jiömer, fonbern and) über alle ©rof^en,

bie man üerfnd)t bat, mit (£briftns in 'parallelÄi ftellen

1— wofür fie fclbft wabrbaftig nid)ts fonnen. ^^ini cnt=

blöbet fid) nid)t, <Bnbbl)a baran fterben 3n laffen, baffer

|3Uüiel Sd)U3einefleifd) af^.

man lefe nnr, was er über bie ^Hpoftel 3nu)ege bringt.

n halt nirgenbs rcd)t mad)en. (£r nnb

:iuvpQ

:dssdjpv

,^^....w ,v.„v Müuuu;^ -^ v.i,.- toentg erlebt,

wie (a^Ärül^er ©oetbe ober ^^,^. ,,iaxt erlebten. Sie

baben^eine geboten jtatt Srot, früber wie je^t. 9Jiögen

Sie fid) nod) an weiteren 3el)ntanfenberanflagen erfrenen:

3l^r ©ebet nm (£brifti 3Biebererfd) einen ift eine innere fiüge,

nnb Sie wären mit nnter benen, bie ibn !ren3igten, wenn
er 3nm anberen i)J{ale nnter ben tlJienfd)en wanbelte.

iJnbwig ©orm

5ran5ö[tfd^er »rief

m \it\\ erfolgreid)ften Sd)riftjt ellern ber (Segenwart ge*
'

bort ^^^ierre <Benoit. Seine ^Jlomane „i^önigsmarf",

.L'Atlantide«, ,Le lac sale" finb in bobcn ^(nflagen ocr=

breitet nnb fojfen bent "Hntor bnrd) 35erfilmnng mebrere

aiiillionen ^r/i!en eingebrad)tbaben. „L'Atlantide« wnrbc

anf3erbem ij/Sonbon nnb ^iparis bnrd) einen ^lagiatpro3eB

Dor 3abre|fi)eife nmftritten. (£5 ijU^d)t ol)ne^ütereffe 3n

erfabreiÄüie fid) ber^Hbfa^ uon „/Mantide« i4t,*ic übrigen

erfo/nijF)ett%xmane ber»©egei«fart'eiitglirbert: ^ojtanb,'

„Cyrai^" 'rSf?. TaufCnb; .L'Ai^'loÄ" 406. Xönfenb; §6mon,

,Maria Chapdelaine« 380.Xanfenb; <8arbnffc, .Le Feu«

342.3:anfenb; -^Inatole ^Vrance, ,Le lys rouge« 363.2anfenb;

^Pierre £oti, „Los D^senchantees« 332. 3:anfenb; 3?cne

<Ba3in, „LesOberle« 280. 2'anfenb; 'Ba3in, „La terrc qui

meurt« 170. l'anfenb; iBorbcani, .La neige sur les pas«

166. T^|Mib, „La Peur de vivre" 159.Xanfenb; Senoit,

„L'AtIHfide" 159. Xanfenb; 'iRolanb, „Dorgeles« 150. Xan=

fcnb; (vJTralbi), „Toi et nioi« 150. lanfenb. Um 1900 war

3ola ber erfolgreid)fte Sd)riftft eller; „La debacle- ift bente

im 260.Xanfenb, „LaTerre" im 247.Xanfenb, „L'Assom-

moir« im 194.Xanfenb, „Nana« im 160.Xanfenb, wobei

3n bemerfen ift, baf^ 3ola bente nidit mebr oiel gelefen wirb.

Der fürjUd) erfd)ienene ^J^oman „La chausseedes ge-

ants" üon ^:;ji'erre S en it {^:paris, ^^llbin ^JJiid)el) ijt bereits in

wenigen ^JJlonaten in 52 000 Exemplaren oerfanft. (£s ijt

ein "itbcntcurcrroman aus ber örieg<^3cit Der '•^Jrolog fptelt

in ^ilii les »ains. Dort begegnen fid) ein jnnger (^ran30fe

Jranyois ©erarb unb eine irifd)e ©rafentocbter ^itntiopc

b'^Kntrim als 5^inber. Das erfte Kapitel fe^t mit bem

28.'illnguft 1914 ein, a\\ weld)em Tage ^rangois ©6rarb

oerwnnbet würbe. (£r wirb in bie (Etappe nad) £i)on ner^

fe^t nnb lernt bort in feinen ^JJln^eftnnben eine !an!afifd)C

Sprad)e. (Eines Tages mad)t er in ber Sibliotbe! bie <Be.

!anntfd)aft eines ^^.Wofeffors, ber ibm eine Stellung in bem

parifciÄlai.son dela presse" üerfd)afft. Dort trifft er einen

^ugciMunb, ber ibm fagt, eine 3re wünfd)e feine »e!annt=

fd)äft 3?i mad)en. Diefcr $err Terence glanbt, m bem

inngen pfran^ois (Serarb 't^tw fran3öfifd)cn ©elebrten glei=

^t\\ 91amens oor fid) 3n feben, ber fid) feit 3at)ren mit

ben irifd)en ^^koblemen befd)äftigt nnb forbert ibn 311 einer

Stnbienreife nad) Urlaub auf. ©erarb leijtet ber ^tnfforbe--

rung ^olge, weil er in 3rlanb ©aft bes ©rafen b'^Hntrim

fein foll unb anf biefe 3Beifc ©elegcnbeit bat, ^Hntiope

wicber3nfeben. 5m Sd)lof^ Renbale finbct fid) eine inter=

nationale Stnbienfommiffion jur <8egntad)tung ber irifd)en

^rcibeitsbewegung 3nfammen. ©6rarb f iebt ^llntiope wieber.

Sic bat ibren maww bnrd) einen ^tntomobilunfall nerloren

nnb lebt als junge 5Bitwe bei ibrem Ü^ater. Sie freut fid),

©erarb nad) fo langer 3eit wicbersufeben unb weibt il)n m
bie ©ebeimniffe bei: reoolntionären '•^artei, beren §anpt fie

ift, ein. ©6rarb wirb üon ibr uor ben übrigen *:TJIitgliebern

ber internationalen Stubientommiffion ansge3Cid)net nnb

in \it\\ ^^\a\\ eingefübrt, ber einer alten 3Beisfagung 3ufoIge

am Oftermontag V^\x ''2tusfübrnng gelangen foll. ©erarb

gelingt es, im ßanfe feines "Hnfentbalts feft3nft eilen, baf^

^Hntiöpe intime $^C3iebungen 311 ibrem ^ausmcifter nnter=

bält ber in ber beimlid) gebilbeten 9?eüolutionsarmee eine

fübrenbe 9?olle fpielt. 2üäbrcnb feiner näd)tlid)en Spionage

überrafd)t ibn bas fd)wct3er 5Jf?itglieb ber Stubienfommiffion

nnb entlarot ibn, teilt i^m aber gleid)3eitig mit, baf^ and) er

fein (Sfikbrter fei, fonbern SJUtglieb ber parifer politifd)en

/
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mnUi 3 :DefioIii. a. 1)iefC5 S>eftM einen bejonbcrc

bie Stubtentommif ton bred)en nad) ^"^^"V.Ä}!";'': ?;' HFil-Vinilieft ber „Revue germanique" üeroTTen^

-egs^u^irb ber angebli*e S*u,e^3^er^ D. ^r^^^^^^ ^^i^lL^W^U^ eine otnbie über ;Les sou^ces d

Freiligrath". (£rnjt eeilliere befprid)t ^)?nbolT ^ucJen

(fiehcimpoUäci. «m Oitermoiitag bricht bic aieoolution aus.

üon

bem ^ausmeiiter in 5\enbale als Spion entlarut "Sorben i,

umqebrad)t. Dann foUit bie bnnte Scbilbernng bes ^HuT=

Ses, bie mit ber ^lieberlac^e ber ^teüolnttonsarmee enbet

Wancois ©6rarb !el)rt qlüdlid) nad) ^^ari5 jurud, [nd)t bort

benTofe^or (56rarb auf unb erjäDIt it)m, ^«nmt er unter

feinem Flamen biefe 9?eife unternommen ^)?t- fr
tmbet

bort einen «rief t)on ^Hntiope üor, bie il)m mtttetlt, ^a^ e

3U Ieben5länglid)em 3ud)tl)au5 «P^I^^^» J^^^^Vn^Il
aar nid)t Wtiope fei, fonbern bie fungier ber ^Hnttope.

Intiope felM fei audi bei bem ^lntomobilnnglud_ um.

Smmen X)ie Sd)ilberunqen ber Straf^enfämpTe m
Sr^er lanatSmus ber irifd)en Sreil)eitsl)elben, ^m.

bun!le\luftreten Sir ^3^oger Gafements ift alles einbruds=

ooll qefd)ilbert. miein, bie s^ermediflungen ber üerf^t =

benen öaiiptperfonen in biefem ^Hbenteurerronmn fmb red)t

Srlid) unb'nid)t immer oerftänblid) Sie erl)o^en

Sol)l im^^^Ö^"^"^ ^'^ Spannuncj, finb aber femesi^egs

"""^Xbre fiamanb6 läfet in feinem ^}tomanCastagnol

-

(Librai.ie Delalain) ben ©eift bes (Glaube Jillier u^ieber

auferfteben. Sein 33ud) entrollt eine entsudenbe ßiebes^

Ate .on rein fransöfifcbem ^Darafter. ^^rmnerungen

an 9^abelai5 unb W^rimee burd)3iel)en bas 33ud) 3rome

unb Satire foroie eine empfinbfame ^»ebesgefcbicbtc gebe

bem Ijoman (£l)ara!ter. Die Spradie i,t J*arTj|*lifT t

unb bunt fdiillernb. Die fd^maufenbe, e[pritü«|(Se|ell.

fd)aft im ©aftbaus „Gargantua couroime erin-Wit aber

oor allem an bic (5efellfd)aft bes Dnfel 33eniamin 3i

mnbr6 fiamanbe tritt ein boffnungsoollcr lunger odirift=

itcller i)or bie Cffentlid)!eit, beffen ujeiterc (£ntu)idlung

man mit Spannung ücrfolgen wirb.

C La Revue rhenane" antwortete ^;^ierrc ^JJiille auf

ben ?trtiiel ben ^bomas ^Bann im "^anunrbeft bes ..^^euen

gjlerfur" o'eröffentlidit bat. ZW folgt in UUl [m^}
JlU ll l ll Ill um U lUfdK Stubie über Xbomas aUann oon 9kne

ßaurct. 3n beiben ^Kuffät^en wirb feftgeftellt, ban jwifdjen

ber JBcltauffaffung biefes Deutfd)en unb biefes ^yransofen

eine unüberbrüdbare Slluft liege. Das ;JJii|perftanbms

ergibt fid) eincrfeits aus ^^ierrc ^Uhlles Unfenntnis ber

beutfd)en Sprad)e, anbererfeits aus einer cinfeitigen (£uu

ftcllung Xl)omas 3Jlanns ^ranfreid) gegenüber ^n ber

kprilmimmer ber „ Revue critique de« idees et des livres

würbigte ^^Jierre bu ^olumbier Jl)omas |)MmiMn bc^

gleid)en §eft ift eine Stubie über »I^f.^rede lSolhn|g: 1 Hu-

manisme- üon Scan ßognon. Die 3eitfd)ri«pbt ftd)

^Rübc trot^bem ibre Stellung auT bem redjtcnlTIugel tu

allen politi dien unb !ulturellcn fragen beutlid) wirb, au^

über auslänbifd)e »^Probleme objettio 311 berid)ten. Die

neuefte Plummer bes „Monde nouveau« entbält einen «ci=

trag oon 9?obert Sigl ,Le lyrisme poetique et a guerre
;

©eorges ©romaire beleud)tet La Separation des lan^^^^

H des humanit6s«; ^aiil Sud) on bcrid)te m btefer 3eit=

fd)rift rcgelmäf^ig über „La presse regionale en France

aRan gewinnt aus biefen ^l»reffeaus3Ügen nid)t ben (gmbrud

t>a^ bie fran3Öfifd)e ^|^rooiti3 3»m Selb)tbewuf^tfein erwad

fei Die ^Broüinsauffä^e oariieren bie Xl)emen ber parifer

Weffe in altbetannter 3Beife. „La nouvelle revue fran

^aise- Dom 1. 9JJai üeröffentlid)t »"be^^;"^*^^«^^^^^/,^*^^^^^^^^^^^^

Don3:olftoi Über feine Greife ^^^b fernen Xob bic (Sbarles

Salomon ber 3eitfd)rift 3ur Verfügung i^e^tel It l)a Jlm^^

Dcsportes berid)tet über bic ©oetbcwod)C m ,yran!furt,

iowie bic <Rebcn 0011 m^ »on Unmb nn^ Tl)omas mann.

Die bcutfd)C 3ugenb befinne fid) wiebcr aur ©oetbe. «La

Revue de repoque- ocröffentlid)te im ^Iprilbcft ??ragmente

aus einem neuen 5Bnd) oon^tlcianbrc ^Jlcrccreau: .Do

ramiti6'' üon 5JMrccl ^BatiUiat, „ Le roman moderne,

Synthese d^corative de la vie« DOn 3 a 3\efni"b ^loicr

Chic 5Diürbigung bes ucrftorbcncTi^ ruffifd)cn Dtcbtcrs

s^llcanbcr^Blod fowie regclmäf|igc «7^cl)te ia)er b c £ e=

ratur ber ©egcnwart oon 9Jiarccllo=gfabruJJmrcei

£ebenserinnerungen anertenncnb. „Les Images de Paris!

^aben eiu jwcitcsSmontmartrcbeft Derausgcgebcn mitsei

trägen oon £6on ßafagc, ^^ierre ^iWac Orlan 9J^a

4acob, (£lie 9?id)arb, i^enri) Da bi), ^W;PPe ^ba

haneix öo^nitte oon §cnri 2:raignau, \^^. ©«"/eij

If il)blUere unb f^enri 33oulage beleben ^^n^^^^^^ ^"
bie oon bem tapferen ^lorcnt ?? eis berausgegebenc

^JJlonatc

firm Xtion" tit burd) mamiigfaltigc 3nuftrationcn nac

nobernen ©cmälbcn nnt) S!ulpturen, (owie biird) §oli

fÄ mrVuoll. Das le^te §eft entbält: ^H"bre SalmoiJ

Somancie- ; s^^aulD erm e c,
„Zodiaque ^ ^-|Wiati^^^^^^^^^

©corges ©abori), Mn^^'^^d^'^'^-de^c^urmax^^^^^^

Chanson de Marianne" ;
;Vernanb ,yleur et, »^^ «ong

du centaure- fowie eine micl)uung ^Böltrlms o^.n
31^^^^^^^

mar ©corgc unter bem Xitel „Le Baroque .Die neue u

^cTtimasform erfd)einenbc ^JJlonatsfd)ritt „L'ame dor

ma*t bei (ginbrud baf3 aud) in Slibfranfreid) fid) neue

at?mrifd)cs üebcn 'entfaltet. Der 5al)rcsbe3ugsprcis u

b efcn in ^JJiontpenier crfd)cinenben
ff^f^^^-^'^^

ficben ;vran!cn was uns red)t mard)enbaTt fUngt. Datu

crbä iS monatlid) eine uier Scitenjmifnffenbe Jcitun,

mt 3^eiträgen uon fübfran3Öfifd)cn 3d)riTt|teUern ©a

^ erie^itiren. ©cbid)ten unb 5^arifaturen Die ^2tuto e

DCrbcrÄidl gröj^tentcils l)inter einem Dednamen llh

TtxaiiSlx 3eid)net iSugeue (Sauffe. Sebr rei3Uoll fmb^

MC SfUigcn älterer unb neuerer Did)ter: t>.ctor ^uqo]

©uftaoe rvlaubcrt, Warcel ^kouft u. a.^^^^
(^.^^toj
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LETTRES £ TRANGERES

1

l

LES REVUES JEUNES EN AU^^<^E.

Le mouvement qiii amena en ' Ällemngne la publication de

revues nouvelles, jeuncs d'esprit, rcmonte a 191 1. Sous le nom

d'expressionnisme, qui estvagiic, que l'on a donne ä mille mani-

festations^iverses, se faisaient )<^"r dÄ tendances aui ne lais-

se^yÄFtnut Das d'avoirjA cara^|<^^ • s^^'is

etrn^fc''fe'^gynV?pf?orterai^ ii Tiiii

vains, spontanement, r(5agissaient contre rfmpressionnisnie.

Que celui-ci füt de la peinture ou de la littcraturc, qu'il s'appe-

lät « impressionnisme physiolugiquc » avec les naturalistes, ou

tt impressionnismc psychologique » avcc les neo-roniantiqucs,

ils lui reprochaient la passivite oü il lient l'individu, livre sans

defense aux sollicitations du monde extcrieur, incapable de

resister a ses suggestions. Ils se promettaicnt d'etrc a leur tour

actifs. Le noni d' « activisles » que quclques-uns se sont donm's

depuis a pris an sens politiquc. A l'origine il ne faisait que

röpondrc ä une disposition generale de l'esprit, a une moloriscbe

Gcsimiinio^ une sorte de dynamisnie poussant l'elre -a partir de

soi, a aller du dedans au dehors, ä s'extravaser dans le monde

exterieur— sinon cncore a lui imprimcr sa marque — au lieu

ir lui. L'impulsivite germa-

ijuidispose TAliemanda agir

la contrainle qu"il vicni de

les titres caractcristiques de

:«lte epoque-la, et nalurelle-

C etant des lors aussi sa'.is

ijourd'bui Sturm et .^ikfion

les, hostile a ce qui est poli-

inture, la sculpture, Marc

.0, et ses expositions per-

1 Waiden que la littcrature

equcl August Stramm, mort

istentatives. Die ALiiou sous

au contraire dclibcrement

mation de la condition poli-

ere litteraire d'un Sternheim

J09 JlOf^V
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LES REVUES JEUNES EN AL^fiiiA^WE.

Le mouv.ment qui .mena en"Xnemagne b pubUca.ion de

revues nouvelles. jeuncs cVesprit, remonte a ijn Sous le nom

d'expressia|,nis,.e' qui est vaguc, que l'on a donn^ a ,n,Ue man,-

festationsiiverses, se faisaient )""J# «-''^""fi"' ."^. '^
se*tJ»^Ät nasd>oiruficara,j#ÄÖDmmunet^recis . sans

tau,!, spontan6me.n,''raTi'sai'enT J^'e" l'fnpress.onnisme.

Oue cek,i-ci füt de la peinture o« de la litteraturc, qu >1 s appt-

lät c< imprcssionnisme physiologique » avec len naturahstes, ou

« in^preLionnisme psychologique » avec les neo-romant,ques

i,s lui reprochaient la passivit^ oü il lien, l'md.v.du, hvre sa,

defense aux sollicitations du monde extir.eur, incapable de

r^sister ä ses suggestions. 11s se promettaien, d are a leur tour

actifs Le nom d' « activistes » que quelques-uns se sont donnrs

depuis a pris un sens poUtique. A rorigine il ne fa.saU que

,-6pondre a une dispositiou generale de l'esprit a une mo/.n,,- -c

6«/m,»«?,une Sorte de dynamisme poussant 1 elre a part.r de

sei d aller du dedans au dehors, ä s'extravaser dans le monde

extericur- sinon cncore ä lui imprimer sa marque - au lieu

dese laisser envahir et marquer par lui. L'impulsivite germa-

„iquc reparaissait seien le rytlime quidispose TAUemand a agjr

avecd'autant rlus de violence que la contrainte qu.l v.em de

subir a ete plus prolong6e.
_

Der Siwm, die Aktion, tels sont les titres catactcnst.ques de

'deux revues qui furent fond.5es a cette epoque-lä, et naturelle-

ment ä Berlin, la capitale politique etant des lors ausst sans

conteste le centre intellectuel. Aujourd'hui Sturm et At:t,on

s'opposent. La premiire de ccs revues, hostile d ce qui est poh-

tique, a surtout souci d'art ; la peinture, la sculpture, Marc

Cha-.all, Fernand L,:-ger, ArchipenUo, et ses exposuions per-

man'entes occupcm autant Hervvarth Waiden que la luterature

ou le theätre expressionniste, pourlequel August Stramm, mort

i la .'ucrre, avait faitde remarquablestentatives. Die Atdton sous

la direction de Franz. Ptemfert a au contraire dehbcrement

cntrepris de cooperer ä une transformation de la eond.tion poli-

tique et sociale des Allemands : Toeuvre litteraire d'un Stemhen,,

=- -Sl C-* «n-saff
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a exercc ici une infiucncc parallele a celle d'une Rosa Luxembourg

et d'un Liebknecht, et prepare une atmosphere de revolution.

On en peut dirc autant de la revue mensuelle Das Forum,

fondee en avril 19 14. II y avait du merite ä vouloir alors creer

en AUemagnc un courant qui, encore que purement intellec-

tuel, s'annon(;ait nettement revolutionnaire. Le manifeste contre

la guerre que son directeur Wilhelm Herzog publia dans le

numcro d'avril 1914 amena l'interventiondela censure ;
celle-ci

fit passer Tarticle au pilon et apres des tracasseries sans nonibre

la police Unit par interdire en septembre 1915 la publication de

la revue, qui n'a repris qu'au moment de rarmistice(chez Gustav

Kiepenheuer, Postdam), sous Tinspiration de Romain Rolland,

dont eile vient de publier le Duiüoii. Wilhelm Herzog, qui

dirige en memc temps le quotidien die Republik, et ses collabora-

teurs, Latzko, Leonhard Frank, visent autant qu'ä la defaite des

forces conservatrices, ä une regöneration Interieure de l'homme

— la transformation intellectuelle et morale etant condition

d'une amelioration sociale etpolitique.

Meme oricntation, avec une predominance de la note litt^-

raire, dans ^//V' Weissen Blatter fondees en 191 3 et editees par

Paul Cassirer. Ccst de Suisse oü il s'cst install6, que l'Alsacien

Rene Schickele dirige ces feuilles oü Ic plus large accueil a <3te

fait aux jeunes talents. Grace a rinlelligente impulsion de

Schickele nombrc d'oeuvres dont l'audace esthetique ou poli-

tique eüt cffraye les editeurs ordinaires ont pu paraitre pendant

la guerre dans J/V Weissen Blatter, et Teclectisme de Schickele

permet que les articles de Kasimir Edschmid, theoricien pas-

sionne de l'expressionnisme, et romancier d'un dionysisme

eruptif, y voisinentavec ceux du conite Kessler, representant de

l'aristocratisme, et intellectuel d'une Inspiration contenue a la

francaise.

De telles rcvues des le premier jour s'opposaient nettement

non seulement aux organes sclerotiques comme la Deutsche

Rundschau, mais ä ceux qui, comme die Tat et der Kunstwart,

sous une apparence de nouveaute, et malgre un etFort de « cul-

ture » demeur^ supcrficiel, n'ont guere fait que s'int^grer au

Reich, et vivre selon le rythme de son Organisation mecanique.

Les « expressionnistes » eux naissaienttn Opposition au niilieu,

a un etat de choses dont on prdtendait qu'il determinerait leur

o

1

^tat d'ame. Leur rcvolte 6tait l'explosion d'une force interne

cherchant a briser le nioule allemand. Leur inspiration, ceJle

de la Götterdämmerung, une sorte d'ivresse extatique qui revient

p^riodiquement en Allemagne et pour un jour fait succeder ä

l'engourdissement des longucs servitudes d'apocalyptiques

r^veils : fren^sie, joie et fureur meleea, impaticnt besoin de

detruire, d'ctre enfin libre, d'oublier pour recommencer selon

de nouvelles donn^es.

Mais ces extases sans objet dcfini ne durent guere, et si la

guerre, puis la revolution purent un temps les alimenter, main-

tenant elles laissent une Sensation de vide. Depuis dcux ans la

hn de l'expressionnisme est annoncee par des esprits clair-

vovants, un Rudolf Kayser, un Wilhelm Hausenstein, qui prd-

voient, qui desirent une reaction intellectualiste. Apres une

revolution d'abord sentimentale, une critique qui ne sortait

gu^re de la negation, l'intelligence tend a se debrouiller et u

faire oeuvre positive. Lyrismc et sccpticisme sont insuiüsants.

La seule voie de salut, pense Keyserhng, c'est que la critique

port^e a sa plus haute puissance sc mette au service de la vie,

quelle travaille a lui rendre une forme d'ensemble. Et Tetfort

du fondateur de l'Ecole de sagesse de Darmstadt est surtout inte-

ressant ence qu'il tend ä triompher du clair obscur oü se com-

plait la pensee allemande, ä echapper au danger de rinexprira^,

de l'inavoue, a conquerir de nouveauxdomaines a la conscience

et ä y rcpandre une implacable lumiere.

C'est dans ce sens que vont les eÜbrts de l'importajite revue

fondee a Munich en 19 16 : der Neue Merkur. On y experi-

mente, et sous la double direction d'Etraim Frisch et de

Wilhelm Hauscnstem, des lueurs commenccnt a y poindre qui

6clairent le chaos. La vertu des explosions revolutionnaires

n'est point niee ; mais au Heu de s'attarder dans la griserie

qu'elles donnent, il faut mettre a profit la liberte rendue et

reconstruire. Les derniers venus veulent retrouver une tradi-

tion, sans retomber dans les cristallisations anciennes. Le prä-

sent en ce qu'il a d'i^labore, voila le point oü se doit saisir la

tradition. Une tradition n'est point chose definitive, arret^e,

morte ; eile est de la vie, eile aussi. Representant dans l'evolu-

tion generale l'element de continuitd, eile n'en participe pas

moins de cette övolution. Elle n'est que le pouvoir de vivaate

^ ' ^
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liaison dans ime synlhese chaqiie jour a refaire, parce que chaque

exploration de l'espace et du temps y apporte des elements

neufs. L'oeuvredeconnaissance, qui importe d'abcrd, suppose

une investigation universelle et un incessant effort de Tintelli-

gence.

Constante metamorphose, c'est aussi la formule de la Neue

Rundschau. Fondee sous le nom de Freie Bühne en 1889, alors

que l'esprit « moderne » fetait ä Berlin ses premiers triomphes.,

eile n'a sans doute jamais pr^cedc les changements, ni a propre

ment parier cree de courants. Mais avec une remarquable sou-

plesse eile a suivi des leur forniation ceux qui se dessinaient

avec vigueur. Si bien qu'apres trente ans, eile garde sa fraicheur.

Ailleurs on experimente comme en un laboratoire. Ici sont

iiccueillies les exp^riences qui ont dejä reussi ou qui au moins

promettent de r^ussir. Et l'on peut consid^rer qu il n'est pas

mauvais qu'ä cot^ de revues qui combattent selon un programme,

il s'en trouve une pour accueillir les manifestations diverses

comme en une sorte d'anthologie.

Un tel choix est d'autant plus prtC-cieux que l'activite d'esprit

des Allemands, comme cela se passe aux öpoques de crise, est

aujourd'hui foncierement anarchique. A cot^ des courants

caract^ristiques de l'ere imperiale, d'un determinisme, d'un

nationalisme qui persistent, qui demeurent absolus, que les cir-

constanccs exasperent encore, il est une vie int^rieure que la

r^volution a liberce, que la misere surexcite. Elle continue de

croitre en intensite, eile cherche a s'exprimer en termes d'une

incroyable exaltation, eile dcbordc, incoherente, contradictoire,

dans mille feuilles nouvelles souvent ephemeres. Genius,

Dichtung, das Riff, das Tagebuch, die Bücherkisle, s'ajoutant ä die

Zukunft, die Welthühne, Soiiaiistische Monatshefte, das literarische

Echo, der Zwiebelfisch, das Inselschiff, que d'autres encore il fau-

drait citer p^le-mele, pour donner Tidce d'une « neue Gesin-

nung » se faisant jour ä travers le passe demoli.

Le « nouvel esprit » dont il s'agit, n'anticipons pas en essayant

ici de le d(^finir. Pourtantil faut remarquer combien l'Allemagne

intcllectuelle est permeable. Elle le fut toujours. Meme son

« Organisation » d'hier ne lui avait pas entierement ötc ce carac-

tere. II a neanmoins fallu la grande secousse pour d^sagreger

lespierres du monument qu'elle se dressait a elle-meme et qui

i

<s

NOTES ^ ^

mena^ait de Fctoutfer. Aujourd'hui qu'elle recommence son

Kernel travail d'endosmose, quelle partsera rendue a l'influence

francaise ?
•

1 j

Bien petite ä en croire certains. Le retentissant article de

Curtius diins der Neue Merkur sur les relations intellectuelles de

la France et de l'Allemagne, ne fait que traduire la conviction

de plus en plus vive chcz les intellectuels allemands qu'ils n'ont

plus rien a csperer de la France — une France qu'on leur

reprcsente sous un jour assez faux — ni meme grand' chose u

ddsirer d'elle. Dans la region du Rhin, dit Alfred Weber dans la

Neue Rundschau, un abime s'cst creuse entrc la France et r.ons.

Et tous de tourner le dos, de s'orienter vers l'Est, vers la Russie,

rinde, la Chine.

au'il y ait pour l'Allemagne un r^el interet ä ce geste, nous

n'y contredirons pas. II est d'ordre economique d'abord. Outre

Fahime du Rhin il y a le mur du change. Et puis il est trop

naturel que l'Allemand portc ä la mctaphysique, avide de sc

faire une Weltanschauung, une image du monde, en cherche les

^l^ments dans l'univers'entier et que la tentative de « mecanisa-

tion » dont il fut l'objet l'ayant laisse meurtri, il trouve par con-

traste une extreme douceur a partager les extases d'un Tagore.

Entre le pantheisme hindou et le pantheisme germanique il y a

une parente. Neanmoins ni l'engouement pour les visions

d'Extreme-Orient, ni Findifförence pour la pensee francaise ne

sauraient circ durables '. L'Allemand qui toujours se cherche et

jamais ne se decouvre sentira le danger, sans cessc mena<;ant

pour lui, de se perdre dans Fillimitc. Lesconceptionsfran*;aises

avec ce qu'elles ont de fini, d'arrcte, lui sont comme le neces-

saire antidote a sa musique. La place faite dans les livres et les

revues aux choses de France temoigne assez d'un besoin pro-

fond. Encore que ce besoin se donne surtout libre cours dans

des revues oü l'art se mele ä la litt^raturc, commt die Freude ou

das Feuer, encore qu'y soient suivies surtout les manifestations

I. Depuis que ces lignes sont ccritcs, der Neue Merkur a public deux

articlcs dont la juxtapositiou est suggestive : Tun de Thomas Mann oü

les relations intellectuelles de la France et de l'Allemagne sont envi-

sagees avec le souci du germanisme pur, l'autre de Burschell, disant

comme 11 faut sourire des deckrations d'indiffercnce ä l'cgard de l'intel-

lectualit^ franqaise.

>r
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les plus hardies de la peinture fran^iise, de Derain a Marie

Laurencin, les Allemands reflechis savent bieii que la France

continiie de travailler poursa part aun renouvellement spirituel

dont ils guettent les signes avec impatience, une impatience

qui les empeche parfois de discerner la v^ritc sous les appa-

rences. felix bertaux

* *

MOUNT ERYX, AND OTHER DIVERSIONS OF
TRAVEL, par Henry Festini; Jones (Londres, Jonathan

Cape, II Gorver Street, 192 1).

Les Iccteurs de la V. R. F. connaissent Henry Festing Jones

comme le biographe, l'ami, l'executeur testamentaire et 1 edi-

teur de Samuel Butler. Et il est certain en etiet que son oeuvre

la plus importante est Samuel Buller, a Menioir, deux gros

Yolumes publies ä la fin de 19 19 chez Macmillan. Avec cet

ouvrage, qui represente dix ans de recherches, d'asseniblage

et de Classification de documents, dix ans de travaux d eru-

dition auxquels Tccriv^iin a survecu victorieusement, H. I*. Jo-
nes s'est classe parmi les grands biographes de la Litterature

anglaisc. 11 y a quelque tenips, au debut d'une Conference

que H. F. Jones donnait a Londres, G. B. Shaw, en le pre-

sentant (suivant l'usage anglais) a l'auditoire, dit a peu pres

ceci : « Henry Festing Jones est pour Samuel Butler ce que
Piaton et Boswell sont pour Socrate et pour Johnson. Je ne
sais pas jusqu'ä quel point Piaton n'a pas invente Socrate, et je

ne suis pas du tout certain que Boswell n'ait pas inventt^ Johnson.
II n^^n est pas de meme pour Jones et Butler, et pendant
quelque temps j'ai plutot cru que Butler avait invente Jones.
Mais niaintenant je sais que Fun et l'autre existent. » En
s'exprimant ainsi G. B. Shaw songeait non seulement aux
qualites litteraires, et ä l'originalite de Samuel Buller, a Me-
molr, mais a toute Toeuvre personnelle de H. F. Jones : ä

Diversions in Sicily (1909), a Castellinaria, and other Sitilian
diversious (191 1) et au livre r<^cent dont le titre figure en
t^tede cette note. Avec ces trois ouvrages H. F. Jones prend
un rang eleve parmi les auteurs de ce que les catalogues an-
glais appellent « Livres de Voyages ». Tous ont pour sujet

#
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LA GERMANIE ET U HUMANISME

omasMann et le G^nie latin

V

Mui(ich, avrU.

J'6cr.s oeci au sujefd'une pelile poi6mique

qui sest produile öans lu « Nouveiie lie\ue

Fruiigoise « tl ie « [jun [liiwiiiT »» i>araissanl

& Muiücli, ouue Ernßl Hoberi Curtius, proies-

leui ä rUnivtrsitö d« Marburg, el Thüma»

Mann, ie ctieuie rouiaacnir ai^einand, d uiie

pari, et AMrt GUde, de Tautre.

Le prolesstfur Curtius, auleur d'un beuu li-

vre suf AaUi'6 üiide, Claudel, Homalu Holland,

Suure* et i'eguy, s'ecoi'Ui daiis un urUcic du

« Neue .Mci-kur »> du group« « Qart^J , tioiü il

bl&ina le docUinarisiue el l'^U-otesse desprit.

11 est da\is que 1 inlernali^iuilisme qu'olüche

Barbusae est unc dome&ticaüün de l'-uä|>iU,

que ia paix du nionde ne doit pas 6 Ire Ä ce

prix : -

« >tais si cela n'est pQSSible qu au pri\ du

sacr flce de toutes les prolondeurs el de loi;?

Im »oinmeU de l &me, ( t ä ia condilion d -c-

ceptcr les doclrines infiipidas de qut'lque ms-

iociations de lü)reÄ-peii5eur« — alors plulCt y

rettJncer et se leuir a 1 Ocai'l dun« acUviUr

nui deniamle cüuuuo cotidilion i>i-eiiiivie ua

. SacrUlcio dell' intelletlo «. Nous ne devons

pu» aclicler la J61aile ou nuUonaasiiie uu pi u
d^ne douiesllcallon de Itespa'it. reiidons-y ,

inai^ par d aulres chemins. Nous lie voulon»

pas nous ne devoiLs pas nuus laisser acculer

fr rallernalive du natiainalisme ou de linler-

nalionail&iiie. Tant que celle allernul ve per-

nicieuse el Irompeus« rio sera pas 6c-ArUe, loul

eflort d'upporter clarU* el aasainis&cment dan*

les rupporU InlelleclueLs franco-allemands

fora lalllite. Tant qu'elle ne sera pas düpaesC-e,

nous reslerons ä um polnt morl - tant que

nous n'aurons le choix qu'entre un ^trolt re-

pliemenl sur nous-möme« «l d'lndlgnes con-

cessions. »
. , »j

Andr6 Gilde, dans un article de la «« Nou-

ttevüe Frungaise », fall siens ces propos

c'esl la llberW de quelques-una, c'est la tyran-

nie, ia diclulure. ^ . ^„
Cerles, eUe a au5&i lraver«6 une Periode

a claasique » . mais eile avoue elle-mfiine que

ce lurenl des lortes elrangferes qui se man-

fosUirenl alorSw Les pangermanistes rerüeul

Goeltie Nietzsche est leur cliel, le prophöte

au « surhoinme », lennenü le plus achiu-ii6

<i€ la liberU dömocratique. 11 n'y a pas d'au-

tre droit que ceiui du fort, du gi-and. du puis-

sant C'eal un v^ritable cuUe. une rellglon.

Cest Zaralhouslra. C'est Bouddha et les Indes.

SuartJS la recoimu : « Plus on s'approche Uiy

rOricnt, plus on compremd le g<^nie aUeniutw/

C'esl en venanl de \ä qu'il a conqu s peu t peu

rOccidenl. »
, .. i

La dictttlure bolchevlste est un pros-uit de

la menlaliUi Orientale. Elle serait Impossiliic

dans les pays de culture lallne ; en France, on
.

Belgique, en llalie.

L'Aüemagne la caresse, fraternise avec eue

Ofi peut dirc qu une bonne moil6 des AUe-

rnantls rßvent aujourd'hul d une dlrlnlure sous

une forme queloonryue. « II nous faul un die-

talfur 1 », s"6criait hier la « Gazette d'AUema-

gne • Et la « Gazelle de Munich et d'Augs-

bourg . ajoute:« Qu'ü ne se carhe plus,

l'homine de fer, qu'U all le cournge de sortir !

L'ovenlr de l'Ailemagno est ä ce prix I »

•••

L'iasue de la guerre n'est nalurell«inenl pas

di ffoül de M. Thomas Mann. Elle a 616 « pa-

radoxale ., vore menie « irr^U« •• V^"son

prichnml la d6mocralie universell«, est loui

simplement « la vleille laveuse ^1«
»'P^^^^"

";

C'est le « bourgeois-rhdlcur paclllste » qui

trlomphe - au lieu de rimp6rialisme indo-

germanique, et vollÄ ce qu est grave 1 La ue-

mocraUe na plus ricn ä dlre au monde eile

est sterile, « ce n'est plus qu'un i)6lr6(ncte •
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Muifich, avrü.

J'^cr-s oeci au sujet 'd'une pelil« pol^iuique

qui sesl produite Qans la « Nouveiie Hevue
f<runc^se » t-l ie <> XisiU6J^A<***'V *» parais&anl

Ä Muiücii, ouue Ernßl itoberl Curtius, proles-

aeui 6 l'Univtrsilö d« Marburg, et Thomas
Viuiiii, ie ctieuie roiuazicier Ui.einaiMl, d mw
pari, et AiKlr6 Giide, de l'aulre.

Le prolesseur Curtius, auleur d'uu beuu 11-

vre sur Andi-^ Gilde, Claudel, Homalu Holland,

SuaittS et i'cguy, s'ccaJ'Ui daits un arUcie du
« Neue Mei-kur » du groupe « Gart^ , doni Ü
bllLuia le doclriiiarisiiie et l'^tro tesse desprit.

11 est d avis que liiileriiati6iiaUsme qu'uiüche
Barbusse est unc domc&ticaUon de r<£{>iit,

que la paix du monde ne doit pas ^Ire & ce

prix :

«i JMais si cela n'est po&sible (ju au prix du
sacrfice de loutes les prolondeurs et de t-3i:>

les sommeLs de läme, < l ä la condilion d w.o-

cepler les doctrines inöipidös de Quelque us-

Bociations de Libres-peiiseurs — aiors piutCt y
reaoncer et se leiur a iOcart d uue acUvile

qui deiiicunde couuiie conditiün [jj-einicre ua
« Sacrülcio dell' Intelletto ». Nous ne devons

pas udieler la j6Iaile uu nutiünausiue uu y.ix

d'une domeslication de l^esprit. Teiidons-y
,

inais par d autres chemins. Nous ne voulozus

pas, nous ne devons pas nous laisser acculer

& raiternaüve du nulionialisnie ou de Imter-

nationalisiiie. Tant que celle allernalve per-

nicieuse et Irompeus« no sera pas 6carl6e, toul

efXorl d'apporter clarte et assainissement dans
les rapports Inlellecluels franoo-allemands

fera laillite. Tant qu'elle ne sera pas d^passee,

nous resterons h \m point raorl ~ Vant que

nous n'aurons le choix qu'entre un 6lroIt re-

pliement sur nous-mömeö et d'indignes con-

cessions, »

Andr6 Gilde, dans un arlicle do la « Nou-

veiie Revue Krangaise », lait sieos ces propos

d'uffi penseur d6sal)us6. Seulemenl, Ü est

d'avis qu'une posilion inlerm^diaire n'est pas

facüe ä trouver. Thomas Mann, qui a tie nou-

veau pass<^ au camp r^actionnalre, veut lui

venir en ade. 11 a 6crit « Der Untertan », 11 a

aussi 6cril les « Betrachtungen eines Unpoli-

tischen ». (Cooisid^rations d'un homme non

polilique.) Dans ces livres, qui eurent un cer-

tatn retentissement, non »eulement en Alle-

niagne, niais aussi en France, cur Themas
Mann n'est pas le premer venu, 11 *e pro-

nonja oonlre cette « domesticotion de l'es-

prit «, laquelle est pour lui le r6sulLol de la

döraocratie tel'e qu'elle est pratiquie dans les

pays de culture latine, en France nolaminent

!

Et la « nouveiie position », la seule possihle,

que recherche ardenvment AndrÄ Gilde, 11 l'a

trouv^e, c'esl la position nationale d un cos-

tDC4>olite H 90U5 la foirae du dvisrne aUe*

mand .

Dvlane allemand : Toxpression est blen

Irouvee. Richard Dehmel le poss6dait aussi

a um degr6 assez 61ev^, quand il s'engagea

au d6but de la guerre. Thomas Mann se d*-

clai^ •sfilidiiire avec lui : « Je ne Tus pas un
enlhousiaste de la guerre, mais un eiHhou-

siasle du dest n », a dit Dehmel peu avant

sa mort. Mais la guerre, ce tut le destln :

Mann le r^pöte & plusieurs reprises. C'est

mSme la oonclusion de son article dans le

u iNouveau Mercure »:« Ne parlons pas d'ln-

ftocence et de culpabillt6. Quesl-ce que c'esl

que le bien, quest-ce que c'est que le mal?

Nous l'ignorons. Tout est destin...

Pour une Philosophie commode, voilÄ une

phlosophie commode I L'Allemagne, par des

armements incessanls, par des ppovocatlons

Sans nombre, par la volonte de ses chefs

pousse ä la guerre : c'est la fatalit^, au dir«

de Thomas Mann, et on peul, ä juste tllre,

fttr« enlhousiasm* de cette fatalltt. Elle viele

la ineulralile du Luxerabourg, qui est incapa-

ble de lui r^sister; eile saccage la Belgique,

qui Üdöle au pacle sign^ par l'Allemagne

auss:, se d^fend h6rolquement : fataHt* en-

core, pas de crime. S'ü ny a pas de culpa-

bilil6, le devoir des röparaüons n'exisle pas

non plus. Mann ne üre pas cette conclusion,

mais eile est Evidente V sert admlrablement,

toul en s'en d6fendanl, les pangermanistes

C'esl pr^ciseinenl le raisonnement de M. Stin-

nes.

Thomas Mann oppose le type du soWat ou

type du « bourgeo s-rh6leur pacißste »; 11 ip*

pelle ainsi le demoorate fran^ls — et il donne

la pr6f6rence au soldal : njilurellement 1 « U

n'a pns d'esprit, mais 11 a de la « propret* »

Les bourreuux de la Belgique, dfe la propret6

— mercll

PuiS. M. Mann part en guerre contre ce

« bourgeois-rhöteur , ce d^nioorale, imbu oe

la culture Uitine, ces humanistes d'occidert.

11 parle d'abord mythologie, et prötend que
dans leo entra lies materncu«* -'••

^vTiTjM-l
France et AUemagne «ormaient une un it,

leurs chemins se s^^paralcnt ensulle, et eaeb
|

se haissaient mortellement .. Au ^^/^^^^
myslique, pranons la ^^f'-^^.^^^^^tme
du jour oü la Prasse <iorU m o6ümt^on mßm

_

est le militansme, le
^ypetJjlntinn d'&tre la

mas Mann raflole, eul la prfetenUon ce

maJtresse de lEurope. jaui

B smarck l'a lui-ra6me avouÄ . « U i^»

trois guerres, une contre le Da^'TTa pran-
contre l'Aulriche, l^^^^,^":,^,^eu'emplre, et

ce. . II a eu ces trols guerres, «'
f^^^g^o-

l'h6g6monie
ß^^^fJ^^Jt^le le la France resta

nde ful uniquement materielle, ur ^^^
le cenlre de la ^«^^"^^."l^Lce demier ob-

lique. II fallait (Jone df"^^^.f n tallait la

Stade ä rexpansion ^ Fernande U^
,n.erre. CaaU la »^

^^3^^1^3"s^r^ allemands
et tous les artistcs. tous les suva

la iugfcrenl InSvllable.
^ ^n.

ird^ue' la tuÄltl vient plus de l'ouest.

mais de Test... ^nnhnrnteur de la « Neue
Alphonse P-qud cc^Uabo-l^eur d^

^^^^^ ^^
Rundschau .apos^jaq ^^^^^^
Mos?ou ? » El 11 se «c^ "r,,^^ r^ntre la civill-

la civilisatlon
g^rmano-slave contre . ^^^

c..lion laüne. L'A lernagne
«^i^J^^'^^^^; ^yna-

i>onts et des ß^^l^^Ij^^^^Xlj'aloTr u,>e' ci-

ZSArKut^Ä de tous ics

'''^ ,7nTfn;Ä"c'est le g.nie de la dart.

cläique En matifere poliüque, c'est lahberl6

uisme. C'eM la d^mocrale ^^^.^ ^j:^.?,/J:

prodam^ dans la charle des DroiU de l Hom-

DT«.

c'esl la llbert^ de quelques-uns, c'est la tyran-

nie, ia dictature.

Cerles, eile a aus&i travers6 une Periode

« dassique » . mais eile avoue elle-möme que

ce turent des lorces etrangöres qui se nian^-

lest^rent alors. Les pangermanistes renlent

Goethe. Nietzsche est leur chel, le prophöte

du « surhoinme «, Icnnemi le plus achiu*iie

de la libert^ d6mocraüque. 11 n'y a pas d'au-

tre droit que ceiui du fort, du gi-and, du puls-

sant. C'eat un v^rllable cuUe, une religlon.

C'est Zaralhoustra. C'est Bouddha et les Indes.

Suar^s la recoimu : « l-'ius on s'approche U-.y

'

rOricnt, plus on compremd le gt^nie aliemahty
C'esl en venant de 14 qu'il a conqu s peu & peu
rOccident. »

La dictalure bolcheviste est un prcv'uit de
la menlalil^ Orientale. Elle serait Impossiblc

dans les pays de culture latine :en France, en

Belgique, en Italic.

L'Allemagne la caresse, fraternise avec eile

Qn peul dire quune bonne moil^ des Alle-

mands rövent aujourd'hul dune dlclaturesous

une forme queloonofue. a 11 nous faul un dic-

lalt'ur 1 », s'^crioit hier la « Gaiette d'AUema-

gne ». Et la <« Gazelle de Munich et d'Augs-

bcurg B ajoute : « Qu'ü ne se carhe plus,

I l'homme de ler, qu'il nit le courage de sortir

!

L'avenir de rAilemagne est & ce prix 1 »

.L'issue de la guerre n'est nalurellement pas

du goQt de M. Thomas Mann. Elle a 61^ « pa-

radc.-cale », vore meme « irr6elle . Wilson,

pröchoBil la d^raocralie universell«, est tout

simplement « la vleille laveuse de l'Ocöan ».

Cest 1« « bourgeois-rh6teur paciUste » qui

triomphe — au lieu de l'imp^rialisme indo-

germanique, et voilÄ ce qu est grave I La 1)6-

mocratie n'a plus ficn & dire au monde, eile

est sterile, « ce n'est plus qu'un p^trfrfacte

11 laudrait la meltre en sc&ne comme Goethe

l'a fait avec le valet de Faust, Wagner : on

en pourrait au moins rirc, eile serait au

motns « d'une amabilitö vivanle » I

Fimalement, Thonji^ .Mann revlent de nou-

veau & la qucstion de a culpabilit6.

a Nous sommes tous coupables, dil-ü Nous

sommes aussi tous Innocents. LEurope a fall

\6 chemin qu'elle 6lait contra nie h faire. On
ne ßaurait dir« od Timposse a commeno^.

R^lormation, Revolution, D^mocratie, Natlo-

nali^m«, Inlernntionalisme, Militarisine, Ma-

ch ne & vapeuT, Industrie, Progrfes, Capila-

lisme, Indivldualüsme, SociaUsme, Maliria-

lisme, Imperlalisrae — un d^ale öpouvanta-

hle, mais nous pouvons dire que nous y

sommes entr^s en toute Innooenoe... • On

voil, les oauses de la guerre se perdent dans

rinflni. Cesl lellement oompUqu6 que la rai-

son s'i^are, qu'il vaul mieux ne pas en par-

ier.

PtHirquol ne pa« voulolr voir les choses

telles qu'elles sonl, dans loute leur simpllcil^ ?

Eca^l-^ns toutos les brr.ii.es June, klöolopie

myst^rieuse, parlons un langage frangais,

donc clair. M. Thomau» Mann se fait le porte-

porole de ceux qui veulent r^tablir des rela-

Uons amicales entre la France et rAllemapme.

Le problfeme est plus sir^-le qu'il ne le croit.

r.'Allemagne ne doit pas • iiMier ce qne pen-

dant la guerre eile appelalt elle-m^me la

« bände rouge », « der rote Streifen »,

rAsultat ex^crable de son agression, ur

petil peuple h«ur«ux et Ubre r6duil pour

plus de quatre ann^e« h la mls^re la

plus affreuse — qu'elle n'oubli« rien de

?ela, qu'elle s'efforce de bonme foi h guerir

ißs blessures affreoses — et nous pourronr

peut-€lre nous entendre. Tout le reste n'es

que Phraseologie sterile, slnon quelque ciios

de pire. Si vous nous tendez la main, Iaites-1

d'abord pour panser nos plaies...

L'Allemagne est romantique myslique au-

t ritaire. Sa libert* ne connalt pas de lols.
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in bie breite 3erfrDffen, ftörte i\)n iinb fieß i^n alle biefe ^^Huf-

qaben für fpäter surücffteircn. ^ubcm öer^e^Itc er ]iä) nid^t,

ba6 bag „Sagcbiid)'' bod; nur ein für ba^ ^uUifum sured^it-

geftufeteg ^löcrf fei. TOenn er bann vocn'iq fpdter bm ^lan,

feine memotren 3U fd^reiben, in^ ^2luqe faf^te, fo ift ber ^^üd-

fd^Iufe nicf^t f($tDer, bafe biefem ^ud) ^TBefentüd^ftee^ t)=orbe-

!}alten mar.
^ r -^^

Slöir überfeinen ^eute in beutf($er Heberfe^unq nod) nid)t

bie im „Sagebuc^ eine^ ©d^riftft eitert'' öorlieqenbe (Befamt=

reifhing; beitnod^ möd^tc id) 0trac^oü>^ iBeurtciluni^, 5>oft:.^=

jeti>gfi ^abc barin gfcid^fam feine eigene ^:Bijgrapt)ie biefer

Seit gefd^ricben, toeil er alfeg 3ur Sprad^e gcbrad)t, loae i^n

in jebem bcr stDÖlf ^TOonate biefer ga^re befcbäftigte, im^ er

Qcbad)i nnb gefüllt ^abe, nid^t beipfn(^iten. 3>a^ er felbft be=

f(^eibener backte, ti>ar geseigt iporben. „gd) ftoBe jeben ^^lugen-

blid auf Satfad^en, getoinne (ginbrüde, bie mid^ oft f;inreiBen

— eg gibt aber ^inge, über bie man unmöglich fd^reiben

tann.'' 3u bcn Heberseugungen, bie man nur fd)tDerften

9er3eng prci^äbe, geljort bie ^^Inna^me, in bcn 92Temoiren

tDdre iDiber atte^ €rtiarten bas» Ilnmöglid^e ßreignig getoorben.

Slirrerbingg fori man fid^ barum nic^t cinbilben, a[2> u>enn

S)oftoieü>"^fig ^ilb bann einbeutig ber ^lTad>lDeIt überliefert

morben tDäre. ^oetlje ift ein foöiet längerer 2cbcn^abcnb be=

fd^ieben getoefen, er r>at fein 2ebcn auffd^reiben bürfen, unb

toed^fclt nid^t tro^bcm feit ^dermann nnb 9^iemer, 3>ün^er unb
l'elDiet bi0 |in 5U ^aumgartner ober 8immer unb l^ubtoig bie

offiSielle toie bie inoffisieJte „<:$Det]ne=^2luffaffung*' ein- big 3tt>ei=

mal aUjäl&rlic^? ^ag ift felbftDerftdnblid), )x>cii fic^ ein 9Iatur=

gefetj barin augtoirft. 3ebod^ todre mand^e .^e^Ierqueire, bie

big 3ur ©tunbe eine ri^tige "^Blideinftelfung nid)t 3u[ä^t ober

bod^ erfd^toert, burd^ feine „(Erinnerungen** fraglog beifd^üttet

morben be3icl)unggtr>eife nie 5>cröorgebrod)en. 'Wian bcnU nur

an bie überü>ältigcnbe 9^ealität in gcU)iffen ^^artien, 3. "-B. ber

„3)ämonen'\ bie felbft ein fo berftanbiger 5l^ritifer lt>ie '31Ierefd)=

fomgfi verurteilt I)at, unb bie ficb and) in ber legten beutfc^en

^luggabe beg 3nfelt>erragg nod5 nic^t finbcn. 6'ofc^er 3>imen=

fionalität gegenüber ^ätte fid) anfd)cinenb nur 5>'oftojett>gfi

gemad^fen ge3eigt. ^nv -C^eifter feineg J^ormatg finb etifettiertc

öd)ubfäd5er eben nidyt gebad)t, bal^er nur loar)re l^^ongenialität

t!or peinlid^em '5TliBl>erfte^cn ben>al)rt blieb.

*^ie eigeng für biefen )^aU gcfd)rieben, erfc^eint eine

"Unter{)aftung in Cs>orfig tDertDolfen Erinnerungen an Solftoi

(Söerlag ,;'^Ver neue ^:merfur*', ^Iünd>en 1920).^ C^orfi ^v7,ä\)\i

barüber:
„<2r tag ^ulcr nnb mir eine 'Variante ber 83cne beg

'^all^ in „"i^atcr 8ergiug" - eine mitteibglofe @3ene. '6uler

U)arf bie l'ippen auf nnb rüdtc unbeljaglid^ auf feinem Gtul)l.

„SD[^aggibtg? ^magftbu eg nic^tr* fragte eeo^^JXiMajetoitfc^.
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Citl0Ur««i«rv

m>4in«r w» «luäriiMnJKTfeburfl über iws iptoblent »er wutiovi™"

»BnftoflciSÄSftflen weitet. bo§ ©. SR. Currtu? cnfleWa.

ih*rf%bÄU^te ».rtJS unb tU Mr(Ai«i«nften i^tMm «nb

C^inciri^anseite ®<ftrtfteii.

bxuofif^tJ :snb,^lt: Stöbert ^Wüaet: 2l>oma§ mann, gcanrreidj,

'JUtuiiwt]/'^- ö^J^^Ö S3taun: aSunbcrftimbeu, föraähluna. !'Jla$ i^ulöet:

i^VMf älUtl). .^aufcnftein. ^^talitmifclier ©crtift. e. n. Gurtiul.'

Mitcd iitouft. 2)r. Ufd): löon ai^ofbnoton üfwt 2onlwn-C^niic§ itüd^

föcnuö. Sinartin ©übet 2Jlombett. 3Jicn)d)en — Greißtiif^e — Stimmen:
l^eo :l}lcttl)ia3: ^<inl »iQt)CT tmb bo« ^4ltift«ntitin. «Ifceb fiMIcfti

a)et neue aWcrtnr. {^tiia^ a^ünc^cn. »erlm). »^
öcmber/'Dcäcmberöcft 1921. l>iz\ti "SopuellKTt ,/9icu|ii«ic^

tunfl" jcic^uct Jic^ \>ux^ eine 5üilc anrcfleu-^i »dtfllö« o"»*

bcrcn rDertüDllftc <bctntic^ Wann^ 9JoocUc „^Öwr^unghng
uub aJernljarb 2>icbi>lb^ „Slh:itit 5ur JJiirratur" finb.

^eiiiric^ 9[»anu pflegt feit bcm brittciyPinb feiner mi*
tinncn biefc SlXn ^anbI«ufls(übeTtabca|ir Sf^ilberungen, tn

bcmn l^cijc^c Stellen \o\t üctloda crjd>einen. ^iebotb

umreifet trefjenb baä unübcrfebüdR Q^cbict mobetner ßite^

ratur min fud^t SKeiscn öoiai^Ptcu ju trennen. Sllfrcb

Iiöblin eibt einen 0ielDery»^>cnDen ^u»ir^nitt au3 ffiucm

8ft)au{picl „'3>tc 9?onnejdroon Stemnabe" b€r nid?t nur

bur* bic einenart J^r Stoffe« intcreffieit %di äu&crfll

rcidi^ltioc ioeft tarnrnux. einen Ueberätirf geben unb gibt

bicjen auf nbrnpSTelnbc unb bod) cinbringlic^ SBeii'e:

$)an« ^axoVAjß^tixi iotitt, aiöbcft SJJuiiU 3l«>fcpö «ßon-

tcn, aRegino^Umaun finb mit ^JJreialr^crfcn öertretem

Sl'lnbunb, jimbina, Ulife, ^J3e(tcc, öcimann ^o\ad, Sricbric^

©ieburo^it ©ebic^tcn, ^^onl 2lbler mit bcr ©jene: '3>er

cntfefjJfr ©imii>n- ^t ötelieitig« ^ac^cr^^lnseiger fi^ticfet

^/^^^Ula /^Äy^^i^^Ä«
// ^. i^ /i^.^;^

5^
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I «

qcttfc^rlftctt. Unlcr bcn tocrtüollftc« Bcitf%tfteit,

blc o'^nc püiitmt Ztvbtn ^^äü in einem Mttölctt-na-

tionalen §innc irirtcn, Ititb bic bot i^obteSfnft ae^tuit-

beten „Oftbeutfdicn gionatsief U'^ ju nennen,

,^n erfmafftaer StuSftottunq ift mtt ©citraflen tuufier

35i6tcr unb Äünftict eine 9htnbf(&cm betbunbcn, btcirt

einer Sln;*abl öon S^erirf)tcn. e:bataftcriftilen unb 5^riti*

fen 'öa^ 3BcjentItd>e au§ bem bcutf(^n ©ctfteSlebcn farn^

mein unb bamit einen (Sreu/ittMin bcutf(Äcn Äulturbc-

tou^tfeinS aeaenüber bent etnbtinficn ftembtaffiaet £en*

benj^en erricbten toxVL ®q§ lefete §cft ift im Ariele

aefaüenen Äünfticxn aetoibnwt. 5)tc „Oftbeutfcöcn

3Jlmtat§beft€" feien allen, bie ii* um eine Sßcnuut^e*

lunq be§ nationalen 5lurturflebün!cn§ obnc Jjolrtif^ett

2:cnbcn;tacf(bmQd b^mübcn, njorm cmtjfablen. --,^08
2)Dbt>cI«2öciönoe&t^beft „^cr SfJeuc 3R ctlut'' (SJet-

laa ,,2)et Sfleue ^ctfux". 2Rüncbcn) für giotoember/55e«

;?embct ift ^am bct beuttftcn beutf6cn 2>i^tunfl fleh)ib-

mct unb entbält Bciträqe bon ^einrieb 9)tmtn (S>ct

^Vünalinfl, %>t»ene), $an§ Caroffa. SReqtna UHmann,
SVtref 3^onten, ^ermann Äafad. Sllfreb S)obltn ttrtb fie-

len anbeicn.

neu BBiiier.

i^citf*rlftett. Unter bei^ tocrtbollftett Bettfattft^

bie obne öclitifdit Icnbcn* bod) in einem Mtibtert»n.

tionalen ©inne n?itfcn. finb blc bot ;J^al^re§frift fleötüi

beten „D ft b e u t f d) e n üJi n a t,§ b e f it'' »u nennei

iüeld>e Cürl Sänge (Dliba bei 2)ün.^tfl\ b«Töu8flib.

,^n erftffaffiöer SluSftattuna ift mit S5eittaaen tunfic

2)i(bter unb Äünftler eine JRunbfcöau betbunben, btc ti

cinur %nh^\ bon SÖerirf)tcn, (5:batafteriftifen unb Äriti

fen ha^ Söefcntlid)*» au§ bem beutfd^en ©eifteSleben fam»

mein unb bcmit einen ©rensttxill beutfcben Äulturbe»

toufttfeinS flcflcnübcr bcm ©iiiibrinqcn fxembtaffißer Sen»

ben.^en crrid)ten toiH 2)ag lefete §eft ift im 5brteflc

aefallencn Äünfticrn fl€tt>ibm€t. 2)ie „Oftbcutfcben

a)imwtöbefte'' feien ollert, bie fid) um eine 33ern)ut^e-

lun« bc8 nationalen 5lultutpeban!cn§ obne l)olttif*cn

2;enbcn;^aefcbmad bemübcn, iDorm embti^blert -- 2>a«

2>0bbeI-S[Beibnad)t§beft „2) er ißcue 2«etlut (55et.

löfl „5>et 9Zeue smerfur", aJJünd^cn) fut ^obcmbet/®e.

«mber ift ^am bet beutiqen beutfd>en S>tÄtunfl flctbtb*

< met unt entbält 5öcitTäqe bon ^einrieb marm (^t
5VünaIina, SflobcEe), $an§ ©aroffa, JRecnna Mmann,
5V£y;ef ?&onten, .^ermonn Äofad, Stlfreb ^öblttt unt) bte-

len anbcrcn.

ir

^fWUK. J />. A

, ^«r «€uc IT^crhur. Die b^r^its im 5. 3^1)r9rtn<5 er-

;'jd}e^n<^^€n X7D'nQ^s^^[1c „D<r n<u< ^Jlcrlur", 5nünd;.en,
brin^ien im Doppelheft :)bD./I»<j. 1^21 einen Ueber-
Uidi.üüer tic jüncfk* f:iterclur. ICenn *% nud> auf 650
Scikn m<f)t möclidf ift. ein« umjcffcnbe X^orjtfltun^ \>x

^K'bcn, fo ift €6 ö?m %r<ii:Go«b<!r ß. 5rifd> bod? ^c-
lun^en, tjier «in <iii!>MUi*cs S^\\ \\x bictcn, bcs Don
mel^n jcUl ©<f'af;2nben wefcnUldje Bcilra^e «nltjält.

%inrid> r^ann ift mit einer 7?oo<£li-c oertreten unib be-

ftäligt 0ü5 Urteil, b<jfj er Qls Jlorxllift Ixbcutenb ftjm-

j>att}i'ri^er mirkt. ofö in feinen Qröfjcren 3flomQn<Mi; 3o-
»lanncs K. Bc^^cr pertiffentUdit neue Ö'tid-tc; Oshar
Cwilteg 3iciT:<;n-nucjv<5 „3'cihrt in "ü'x^ TTi-ifk" ^.cl:ör1

mit jum (ScIj-cUoDllfkn neueren cpijvi;«n ScJ:.a;fenö; iilo-

bunib nnb fiofcdt bringen öeKdife; b^cc o^.ifioolle

Shealertuilther ber ,.3^rcnhturtcr 3eihin^:,", Bcrnl^arb
Diebolb, einer bcr bcften ß'Cnner b-Js neueren 'Dranvas,

übt ein« „jlritih ^itr Cilerclur", bie nim TJirflänbnis
;jeo jüngilcn Gd^ai|'-»*'ö ü'-?l UiUiigt. Hr/.'Pü.Vrn-.nnjewer

fteljen J^e^enficnen uon bcho.rntcn fliitoren. TBIc in olkn
eukn iiterarif<hen 3c;lj<r;rjit<n (ofjt fid) Q^J<^, i^icr ein
n^uer (S^ift oerrcl.men, ^--r trcl? <'l!cr ri'^crli'^n Tlot«

Inor hür.flicrifd) \}t<tx(^^,x 0ebun^'Snl;-^;i unb S^lorheit,

'ücn einem nei:en l)ii!cn jur lat Spurte ßibl. JDiejec
'DoppelljqJ: Did'lun^ ift n*r.hr ok. ein 2ncn<3to}j.£ft, es
ift {u einem Blv'.;.: qen: erben, fc<Js in Keiner liter^riff-cn

T3ibUotb<h fetjlcK jüllte. R. u/

il

>

l^HlHtU't^t.t/taM^ cut^JLt^ /W^*^^>^^

;^fi'x

Auslandspost, Jalirgang 3, Nr. 50, Verlag ,,Der Neue Merkur",
München, Theresienstraße 12, 1,50 Mk.
Aus dem Inhalt: England und die Reparation (Eng-

lische Zeitnngsstimmen). — Ein neuer europäischer Vertrag

(Daily Herald). Hie Fremdenlegion im Kriege.

Dassolbc, Nr. 51.

Aus dem Inhalt: Die Einanzschlacht. - Das Gespenst

Stinnes und Rußland. — Der deutsche (ieschäftsträger in

U.S.-Amerika. - Der deutsche Osthandel und die Mark-

kf ntwertung.



//l

n.(h/i '̂^(j^^4üjf$^
4^4^<tiU^c4i4 fi4i{cc

>

Hf^gf. U, Jl^444J-i^ 4i4
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3eiffcQdffenfcQau

%zt

n ü (^

— 2>ct Slcue aJlcrfur fibt in einem 2) oppe l » 9B c tfi .-

r^ J ^ ^ ^ ^ * ^^"^ inuftrotioe Hu^mcf)! «us bem «cftonb t}cutipcr bcut^
fa)pr £)ld)tung. ^cinricf) 3R ö n n rolrb l)icr mit einer Ulooeüe Dernclimbiir
anbcre q3ro[<iifcr oon ^anq rci^icn fid) «n: ^Kobcrt 101 u f i I Syan^ G a

.'

roffa, SRcpino Uirmonn ufc. IPZit ^ebic^tcn finb ncrtreten:

ft d) e r Sl I a b u n b. U n t^, >?.uborf (S. 58 i n b i n n u. o., mit DramötU
^em: ^frcb Dublin unb ^<iu{ Stbicr. (Ein tnti[rf)Cö 5Ufume oon
Semficrb 5) t e b o I b crfü&t bcn (Bcfamlbcreicb fjcutiger bcittfdE)er Literatur

#

5Jeue ,T)ccrtuL% äiainitcn) für li^obcmbcr/S^cgcmbcr ift ßan^

ber fieutigen beutfd;cn 2)id)!tunfl Qcmibmet irnb cntl)ä[t 93citränc

bon öeinrid) iD?<inr. (^er :iünnlin{^, ÜtobcHc), ^<in% Garoffa, i"Re-

nirm Ullmann, ^^üf^f fönten, ^oI)anneö :1i S3ec^cr, .^Icrbunb,

itafaif, ^llu^0If ®. ^^inbina,. ^Hfrcb ^öblin imb biclcn anberen.

•

5ciff^ttffenfd^au
2^a!^' 'Xoppcf-Äv.ibnad^ivficrt 2^. c r i'J c ii c iP? c r f u r (^i^erlag

ii^cr ^liiic iUcctfur, iWiinrf":n) für ^n'cu.Mnbcr/Xc.jcnfber \]i. (lonj

ber !^cut!p,cn beutjd}cn 2^iditun{i gemibmet unb entT)äIt S9citräge

bon .<oe:nrid) Maxxw (;^er Sün{ilinn, ^toöfEc), .<?)an§ Garoffa, JHe»

cjinü IKdnann, ^^ofef ""-l.^onten, ^sobannc? JH. ^ec^er, .^laburb,

S^afncf, jHuboIf ®. ^J^inbina, ^MTfrcb ^öMin unb
. bielen onbercn.

/

rG
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Hiä^ ^i^ft^
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN - BUREAU

BERUN SO. 16k RUNOESTa 22-24,

Adresut

Datum:
1 4DB2:i07f

•[
/ o^'WföjtiTietifioatt

^•aö 5)Dt)^dI-2B'2iC)mid}iöfKlt ^ e r -!32 c u e 50£ e r f u r («crla^

Der 9leu£ ÜRerfur, aKünd^n) für 5^obember/Sc3€mber tft ßöna

ber frcutiöen''*Bnfff(^n S>icf>tun(j gett)ibmct imb cntT)äIt aSciträß^:

iMnt Äeinricö iDMnn (^r SünQlinß, «RobcIIc), ÄKinS ^^Sxiroffö, ^t*

mm Ulimann, Z^t\ '^nien, ^ofyinneö 91. »cd^et, S^Idbunb,

Äöfctf, JHifboIt <». SötniJtnc, «ifrcb S)ör>Iin nnb titelen anbeten.

I

JINrirtlc iWotl^^cn. ^?c'^t,^'^»tic n\ V«cibnmf>tfn erfcf>etnl

^jlH Goppel ^eft beS .5? f u e n Sn?'ttfui% baS (mit

JSkU««^?w w>ir*Mi»mrict) SWaittt, ^Iftcb 1^SH^ll. Jbah*
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les idees & les faits

LA VIE A VETRAXGER

L'ALLEMAGNE DECOUVRE LE NATIONALISME
FRANCAIS

17 N Psychologie, les Allemands sont tous Autrichiens, et toujours

_j d'une idee en retard. Les voici qui se mettent, avec le serieux

qui les caracterise, ä considerer, que dis-je ! ä decouvrir le nationalisme

frangais. Des 1915, Hans Heiss etudiait « la pensee de la revanchc

dans la litterature frangaise » ; en 1919, un catholique pangerma-

nisant assez partial mais assez bien informe, Hermann Platz,

composait le Naiionalisme dans la pensee fran^aise (Taifant-guerref

qu'on retrouve dans un recueil plus complexe, edite en 1920 par

J. Kuhn sous le titre de : le Nationalisme dans la vie de la troisieme

Republique. Tout recemment enfiri, un essayiste de valeur, Ernest*

Robert Curtius, qu'il ne faut pas confondre avec le journaliste du^^
m^me nom, Frederic, public un ouvrage tres digere sur Mauric^^
Barres et les fondements spirituels du nationalisme frangais.

Est-ce ä dire que la matiere soit entierement nouvelle, ainsi que

les preoccupations qu'elle suscite, de l'autre cote du Rhin? Ccrtai-

nement non. Les journaux de Berlin, de Hambourg, de Francfort

et de Munich tonnent pareillement, et depuis des annees, contre les

folies, les frenesies, les crimes du nationalisme frangais. Ce qui est

nouveau, c'est l'aspect sous lequel on commence k regarder ce nationa-

lisme. Pour la tres grande majorite des Allemands, les nationalistes

frangais sont encore des energumönes, des agitateurs gages, des poli-
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ticiens de bas etage, sans lustre et sans politesse. Beaucoup d'entre

eux se representent certainement Maurice Barres, leur bete noire,

sous les traits d'un demagogue verbeux et tonitruant, ä peine admis

dans les bons salons. Cette boufTonnerie pitoyable aurait-elle fait son

temps? Peut-etre. En tout cas, fatiguee d'avoir espionne en vain nos

ressources materielles, l'Allemagne inspecte mainlenant les tresors

d'Äme qu'elle avait imprudemment negliges. Elle entre dans un

doinaine immense qui lui etait inconnu et denombre avec avidite les

valeurs spirituelles du nationalisme.

Revolution vraiment et revolution considerable. C'est ä peine en

effet si, avant 1914, quelques Viennois, ou quelques Pomeranieng

campes ä Strasbourg appreciaient Toeuvre du nationalisme fran^ais

e^la pensee de Maurice Barres. Gräce ä Robert Curtius, cette lacime

4|P en partie comblee. Son livre est consciencieux, franc, objectif,

honnete ; c'est le livre d'un lettre qui s'adresse ä d'autres lettre«.

II peut abominer Barres, le meconnaitre, il a du moins Studie

l'homme et scrute sa philosophie, sa sensibilite.

Un lecteur frangais, k vrai dire, n'y apprendra rien de nouveau.

Mais ce qui importe, c'est de noter comnient, au contact du
nationalisme fran^ais, l'Allemand et le penseur reagissent en Cur-

tius et quel accueil surtout on a fait k son ouvrage. Chose curieuse :

il note bien la caracteristique la plus significative de l'evolution

barresienne qui est « l'abandon du relativisme sceptique de 1880 pour

le nationalisme des dernieres annees d'avant-guerre », mais il s'em-

presse de considerer cette demarche comme une chute. Tous les

pejoratifs lui sont bons pour exprimer son desespoir — faut-il dire

vrai ou feint, faut-il dire vrai et feint? — en face d'un pareil retourne-

ment.

Une bonne moitie de la preface et le dernier chapitre tout entier

(le plus interessant pour nous, puisque c'est un chapitre de mise au

point) sont meme employes a echafauder une thcorie pour mettre en

mauvaise posture, pour minimiser, plus exactement, la valeur du
fionalisme frangais en connotant de bätardise ses origines.

"Ce bon critique, ce pur critique, ce pauvre critique de Robert

Curtius en arrive ä faire sienne la these celebre, outre-Rhin, de Spen-

gler sur le « criticisme createur » considere comme un des symptömes
les plus sftrs de la decadence intellectuelle, ce criticisme createur

oü excelle, remarque-t-il, la France du dix-neuvieme siecle, avec

ses Stendhal, ses Sainte-Beuve, ses Taine, ses Renan, ses Barres,

«es Maurras. « Le culte du passe est la substance de son ccuvre, dira-t-il

de Barres. Meme les rcssources intellectuelles qu'il met au Service

de son programme pedagogico-national sont Celles d'une epoque

«
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revolue : l'historicisme, le determinisme, le positivisme du dix-neu-

vieme siecle. » A un autre endroit, il qualifie encore plus brutalement

le nationalisme de passatismus :

Ce n'est qu'en France, dit-il encore, quo pouvait se realiscr pleinement ce type

du critique creatcur, parce quo c'est im pays plus riebe et plus charge de traditions

que les autres
;
parce que l'empreinte culturclle decisivc, ccllc du classicisme au

dix-septieme siecle, n'est pas une expression sincere de soi-meme, mais seulement

un compromis stylistique conclu par les lettr^s avec la Rome d'Auguste... Le

critique createur commence toujours par les rebellions. II lui faut de la place

pour remuer les bras. Ainsi Saintc-Beuve, Stendbal, se r^voltent contre Boileau

et Racine sous la Restauration. Ainsi Renan brise avec ses maitres de Saint-

Sulpice, et Taine demolit de ses sarcasmcs l'ecole spiritualiste de 1850. Et tou-

jours le critique createur finit par la reconnaissance de la tradition, par le culte

du pass^.

L'enumeration recommencera alor«, mais h rebrousse-poil. A ^
compte-lä, tout est eriticisme createur en France. Procede sommaire !

Ne faudrait-il pas plulöt definir exactement ce qu'est le culte du

passe? II ne sufTit pas non plus, pour etayer ce freie echafaudage, de

refuter le nationalisme frangais par une citation de Rabindranath

Tagore et une autre de Romain Rolland. Ici, le procede, dej5 plus

que facile, devient indigent. II serait necessaire surtout de montrer

que Barrys n'a pas de disciples et que l'ecole de Maurras est vide. Se

battre dans les espaces Celestes avec des mots n'a jamais conduit

tres loin. C'est en vain que Robert Curtius entasse les afiirmations :

« Le cri de rassemblement du nationalisme, s'ecrie-t-il, est l'appel

d'un eternel retardataire et le nationalisme lui-m^me n'est qu'un

Processus d'appauvrissement » ; on est en droit, par la meme et iden-

tique methode, de lui prouver que ses denegations ressemblent au

chant de mort de la derniere Walkyrie, cherchant ä se rassurer sur

son trepas en niant la puissance de son ennemi.

Aussi bien la meilleure maniere de repondre ä Robert Curtius

me semble-t-elle 6tre d'emprunter le langage d'un de ses compatriotes,

qui, apres avoir lu sa biographie, arrive, par ce document, ä des con-

clusions diametralement opposees ä Celles que je viens de resum'^^

Le cas vaut d'ötre rapporte.

Dans le Leipziger Neueste Nachrichter du 12 septembre, un pro-

fesseur de Dresde, M. Victor Klemperer, public, d'apres le travail de

Curtius sur « l'esprit du nationalisme franQais », un article extreme- •

ment sense.

Apres avoir mis en garde ses compatriotes contre l'idee ridicule

qu'ils se fönt du nationalisme en France, lorsqu'ils le consid^rent.

comnie une manifestation « privee d'intellect » {etwas Ungeistiges)

« a l'usage de politiciens sans conscience », apres leur avoir rappele

que cette mesestime leur a dejä coüte eher, puisqu'ils fondaient sur

eile leur conviction, avant 1914, que la grande majorite des Frangais

ne rßvait que paix ä tout prix, M. Klemperer prophetise aux Alle-

mands de 1921 un rival aussi desagreable que celui de 1918 s'ils per-

sistent ä ne pas tenir compte des faits, dont le nationalisme frangais

fait rigoureusement partie...

J'ai evite jusqu'ici de parier d'un ouvrage precedent de Robert
Curtius, paru en 1919 : les Pionniers litteraires de la iwuvelle France,

oü il est fait 6tat, demesurement, des tendances pacifistes et interna-

tionalistes d'une certaine ecole parmi nous. Les conclusions de cet

ouvrage, combinees avec Celles dont je m'occupe ici plus speciale-

ment, prouvent ä l'evidence que M. Curtius se fait de notre pays une
image oü l'element caduc se trouve symbolise par le nationalisme,

^Plidis que les germes feconds sont abrites par des ceuvres dans le

genre de Celles de Romain Rolland. Si M. Curtius mettait les pieds

dans certains cercles litteraires parisiens, il serait bien etonne de voir

quel peu de cas l'on fait, litterairement, de ce compilateur d'idees.

Mais ce n'est pas tant \h le point de vue de M. Klemperer ; M. Klem-
perer considere la question sous l'angle de Vexistence et de la force.

De la lecture de Curtius, il sort convaincu que le nationalisme fran-

gais possede « de puissantes racincs spirituelles > , loin d'y reconnaitre

la physionomie pälissante d'une France qui meurt. Schematisant ä

son tour l'analyse de Curtius, il decouvre dans notre nationalisme

le cachet de la vie intense. La oü Curtius denonce une rupture, c'est-ä-

dire dans la volte-face executee par Barres et les intellectuels pa-

triotes aux environs de l'affaire Dreyfus, il discerne un lien et un
gond. Notez qu'il nous deteste autant que Curtius, mais sa haine ne

le rend pas aveugle.

Au fond, l'ouvrage du romaniste de Marburg — car teile est la

qualite de Robert Curtius — a cet avantage de poser le nationalisme

frangais vis-ä-vis de l'Allemagne, en depit de ses conclusions falla-

cieuses et gräce ä la conscience de ses comptes rendus, comme
^telque chose de respectable parce qu'organiqiie. La tournure d'es-

|/iU germanique ne prend guere en consideration que les forces dont
eile peut suivre de loin la genese et les developpements. Rien pour eile

n'est authentique sans cette filiation oü la matiere et l'histoire

rjouent autant de role, sinon plus, que la logique et la raison absolues.

L'attitude de l'Akademiker de Dresde marque bien la reaction

qu'une grande partie du public cultive, lecteur de Curtius, ne man-
quera pas d'offrir h ses suggestions. En constatant, de l'aveu m6me
de Curtius, que le nationalisme est fortement enracine, qu'il possede

des antecedents qui le situent dans une genealogie serree d'evene-

i
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merits, de sentimenls et de reflexes, eile refusera de croire ä sa fai-

blesse, ä sa superficialite.

C'est en tout cas la persuasion tres nette de M. Klemperer. II fait

au surplus remarquer que Barres n'est pas un isole. (M. Curtius ne
connait au surplus qu'une partie de l'histoire du nationalisme fran-

gais, la partie affective. Le cote national, oflert par Maurras, iui echappe
presque totalenieut

;
quant au cote economique, de Georges Valois,

il ne parait pas meme le soup^onner. M. Klemperer, qui, sur ce

point, ne semble guere mieux renseigne, a des soupgons et des
eclaircies.) Barres, dit-il, est sorti de Vetre frangais, il possede en soi-

mdme sa forme vitale et sa justificatioii. Ce n'est pas un mort, mais
un des Frangais les plus vivants. II continue ä produire les plus heiles

cr^ations esthetiques et humaines. II a eu en outre le bonheur, dans
son retour ä la tradition, de se baigner profondement dans les fori^
frangaises de la religiosite, le catholicisme.

Les derniers mots de M. Klemperer valent d'ötre rapportes inte-

gralement : « Je ne crois pas que cela nous mene tres loin de conti-

nuer ä regarder le nationalisme frangais simplement comme quelque
chose de vil, d'immoral, d'inintellectuel ; nous ne serons pas plus
avances en le tenant pour quelque chose de niort. II n'est ni hon ni

mauvais, il sort de Vessence du peuplefrangais ; nous dev^ons faire effort

pour le comprendre et compter avec Iui. »

Voilä des paroles de hon sens. Plus haut, repondant toujours ä
Curtius, M. Klemperer Iui disait ä peu pres : « Mort, le nationalisme
frangais? Oü voyez-vous cela? La seuie difference que j'aper^oive,
c'est qu'avant la gucrre, il reclamait l'Alsace-Lorraine, et que main-
tenant il exige le Rhin. Voilä tout ce que nou8 y gagnons. »

L'article de M. Klemperer aurait herein lui-möme de recoupe-
ments. Dans le Neue Merkur, M. Otto Flake rabat egalement la

süperbe de Curtius. Comparant les situations respectives de la

France et de rAllemagne, il note a notre avantage ce fait qu'en repre-
nant contact avec notre tradition, nous n'y trouvons pas le desordre
de la Reforme, mais la belle continuite romaine : « Si le chemipi4%
Barres a pu constituer, en quatre ou cinq etapes, un cycle fern'!?,

c'est ä cause du passe catholique de la France, tandis que nou8-
m^mes, ä cause du plus grand de nos malheurs nationaux, la Re-
forme, nous ne savons sur quo i nous appuyer dans le passe. Ni Luther,*
m Ficht3, m Hegel ne peuvent nous aider, pas plus que le pere uni-
versel Wotan, dont le Souvenir haute lea totes de Cimbre du parti
royaliste havarois. »

Le plus curieux de cette aventure n'est pas encore dit. Avcz-
VOU8 remarque la finale de l'article de M. Klempei-er? « II faut
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comprendre le nationalisme frangais et compter avec Iui. » En hon
allemand, cela veut dire : « Tächons de faire notre paix avec la France

nationaliste. » A son tour, M. Flake enonce un desir analogue :

« Le salut, dit-il, est dans la Situation commune ä la France et ä

rAllemagne et ces deux pays tiennent Tun ä l'autre par des affinites

plus profondes que beaucoup ne le soupgonnent. » On ne nous parlait

pas ainsi en 1915.

Curtius fait echo ä ces deux appels. La presse fran^aise, Albert

Thibaudet, Andre Gide ont commente un de ses recents articles,

paru egalement dans le Neue Merkur, et consacre aux « problemes

intellectuels germano-%awMf«iPi*"fPy confirme ses conclusions barre-

siennes, mais invite les intellectuels de France ä faire les premiers pas

pour une conversation d'entente avec les intellectuels allemands. II a

ete repondu affirmativ ement ä cette demande par Andre Gide.

On peut rester sceptique sur les resultats du colloque.

Rene Johannet.

Le prince Tokufjawa.

Vers la fm du seizieme siecle, le coucou ayant observe, un certain

printemps, un silence qui provoqua une panique populaire, le poete
Sliöka s'inspira de cet incident pour resumer en trois haikki de-

meurees celebres la politique des trois grands hommes d'fitat qui
degagerent le Japon de la feodalite et jeterent les bases de l'empire :

Nobounaga, le heros redoutable de l'epoque, — Hideyoshi, en qui
s'incarne l'esprit militaire, — et lyeyagou, le premier des Shoguns,
connu pour sa finesse et sa paticnce.

Et Sh(>ka fit parier ainsi ces trois personnages devenus legendaires :

Nobounaga. — S'il ne chante pas,

Tuons-le tout de suite,

Le coucou!

Hideyoshi. — 5'i7 ne chante pas^

IvEYAgou.

Or, lyeyago
r. la mission jap0:

finesse, toute h

illustre ancetre

1 L'histoire da
50U, le premie
siecles et demi.

i

!> Öl

VI Q
Ca »-.

a
{*

f\3

CO
l'Xf f

"i

S;

?



/ly^ ' jaUj^
"] V

Mi U^'

Ifig^^H^uiiut^yUt H^MäMoyf^

%Uii' 30' ^' i^'

i-

!t« „Reue «ft!«"-

Tic ^t\\ bcö „SR e u e tt ®U T ! u r" (»etkiA ^et 3icue ^i»i*^};f^^

SuitüictoiÜi ^sxcptjctif. feine sßatnunö on bü^ ^^^M^fj-^olt. öfj Ja^LI^-^^ö

«nb kxxm bor bcm Unheil bicfcr ,^c|rt m*t «^t ^»«»^^^^J«>«iV\r ^»^
feinem ,^tttuui, ber in poliiifd)^rcIißto^n «clanfl, Ijau^tia^luJ ^<»""

'f.*

tc^ba^ er fcüte cvlöicnbe Älitdjc bei ^ulung mtt bef^pT^Jöbüitc bc tj*,

ourbem iaVbuch eincv etljumtclicrr »crof entlid)j. ^n^ro^(J:bC|i

?ner JiV'gra tfveTAö erftcii 'siliftfteacm f^teibt übet bc« unktaitn c-

ten «nb ben mit ichtücrftcii r.uflünßlidjfn ^truwrit '^tenWxJlö „?linmiuv

lleftfrtrtiftntfdiott.

„Det Äfttc SJ^crfnr* ^a§ neuere öcft (i^erlftö:

©elcctcttöeit i^cS 100. 6^c6urtt^ta^e5 2)Dftoien)fft)§ ^u

etitem %t\\t htt S5>ürötAunfl i'iicfcr flciftinen ©eftolt

bc§ Oftetis ^cwi&mct. :j:er .C^crau»a«bcr ©. ?>ti f c^

benimmt XoftoicnjfftS ^ropöcttc, feine SBnrnunö an

Äo§ ruft'tfrf)« 5?oIf, Mc JHufUonb unb Europa üor öctn

Unheil öicfer yS^t^xt nicfit 0<it ^cmoörcn fönnen. unö

feinen Irrtum, &cr in poIitiftO - r«ItAiöfcm 33clanfl

^uptfäcÖIitö Jxtrin ^ffteöt, Iwfe er feine crlöfenb«

Vk'xx^t öer 8u!unft mit ber Drtljoboxic töeiiHfmert.

§m «Tnfcfiluft roerben biö ööOin inS 2)e«tf6e ni(r>t

üi^erfcMc Stücfe fiuS &cm „5:nnebii(ö einc3 Störtft-

ftener»" neröffcntlifOt. Xer ?löftanb *tt)ifd)cn 3)ofto.

itroffi unb bem 6euti<^en 3^uMön5 unb &od im SRcIi»

(^öfen mefföcft ©emeittfame ift (in J^cr ^d)tunfl) «u

ermcffen netto öcm mitct<teiltcn (Mcbi^t einc^ ruffi*

fi^ctt 5^öucrnbic5tcrS &cr ©oroictremt&Uf. ©Iftns

unb (gitclfeit ^e« „SbenteueriS'' aI8 (5rle&ni§ roerbfn

in einer ersnölimö t)on D. STT. ^ontnnö ouf eine

^cutiftc 5Beifc ad absurdum <tf^n(i>t. 9In&rc ©Ibc,

einer' t»on ^-ranfr^ic^S crftcn ScOriftftcIIcrn, öönbclt

»on bem un&efnnntcftcn unb bem öm fc^merftcn gu»

pönnlicöcn momnn ©tenb^al«, bet ^^rmance".

©rnft it r i c (f (anflnnf>eim) ^eftimmt xx(i^ frcr l^cfl*

ff^nuna ber ÄriHS in ber JBiffcnic^nft beren eirtent«

lidjen ©inn. Xo8 C>eft n^frfincf.cn^ teilt Qlofcf ^on«

tftt bem ßefcr feine „ßeferfrcuben" mit

•
1'

/

'äo4<^ • jtUu^^ _%l_ 5iJ. 7>

X«« ,,!»eRt Hecfiir".

XiK ueucftc >>«ft bc^ 3euen «tetfuT" (Vertaf^ ber *eue i»Ji»>i.fur.

^iuichiMii ift auc, Okkßcnbcil bcS 100. ©cburf itaflg ''^pffoicin«i(t).5 m rtncm
rennt ^cilc bem (%bcnrcjt imb bift üBürbtqitnfl biefcr rtefigeu gcifiir;i>it

(»•Jcitült \it.> Cften>ö pcu?ibmct. 2^cr ^^crou^pcbcr ^. ^v r i f <!» licfitramt
^oftoiciuifi.. ^<rDpl)ctie, feine ^öarminfl oa bn. lUMifdif X^^Xl bir iKuViMb
unb (?UTüt»n bor bem Unöeil, biefcr ^'Yobte Ttrtht bot be^tujbrfti fömten sjitb
(einem ;3:i:rtunt, ber in politifctj^religtofen ^3el<ni0 l«»qjt[od»li<li börin he>.

Uc^t, boK er fetnc crlofcnbc Ahrd)c bei ^ufunft xaW ber Ortbobnjir ibcutt.
fiAiCTt. 3=m aufcfihift mcrbrn bif. bobin tno 'J^entfcbe nirt)i iiberfe^te etiidfe
GW^ beiu „racjclnul) eine« ertinftjfpMerg'' Ucröffcntlicbt. ?tnbre (:'>)ibc,

•einer öou J^ranfrcicbiJ crften Sdjttftiteirctn, fdjreibt übet \iin unbelaimtr-
ftcn nnb bcn nin fcbtncTJten ^ußänglicljcn 5lonwin £lenbl)al? „^fnnnncc".

/

#

Pettrittrtftcnrdifitt.
^Tttt «eitc SWcrfttr.* Xo8 ncucftc .t^cft (5?etloa:

3^er TI|j||i gl! I I ni II fluni ri 7,50 JC\ ift au3
%t{tiix^\ btS 100. ®cburtoto>ne8 2)üftio|cn)ffn5 m
einem 3:eilc bfr SiUirbipuni^ biefcr öeiftißen ®eftalt
U9 Often§ flemibmet. 3^er C^erouS-aeDer e. 8rrifi
Bcftimmt Tofiojciuffid ^rop^ctic, feine ©ornunQ an
baB ruffifffK 93oIf, bic JHuf^Ianb unb @uropö ror btm
Unöeil bfefer ^o6rc nirf)t Txtt betuo^ren fönnen, unb
feinen 3'rrtum, ber in politf fcf) = rcliftiöfem ©elonö
böuptf«($I'(6 börfn bcflcfn, ^nf^ er feine erlöfenbe
^frdjc ber ;'3ufunft mit ber OrtTjobojic fbent-ifijicrt.

^m ^Tnffbluft mcrben ^fd bnöin ins Dcutf^c nidit
flbcrfetjtc Stfirfe nu§ bcm „^nacbud) eines ®(örift=»
ftellcr«" ücröffcntlirfit. Xer 9lbftanb ?vmifcf)cn ^ofti»
icmffi unb bcm fieutiflcn JHuf^Ianb unb ba& im Jncli'
(Höfen üicIfötO ©cmcinfame ift (in ber S^tcßtunfl) au
ermcffen narb htm mitnftciltcn (ttcbidöt cineS ruffi»
ftöcn 9^rtticrnbirf)ter^ ber SomietrcpuWif. maw^
unb (S:\teltt\i bc8 „Slbcntcucrd'' nlä (gricbnig werben
in einer ©r^nölunn t»on D. ?37. ?^pntana ouf eine
l^eutlöc Steife ad absurdum (ifbrnrfVt. tfnbr^ ®ibe,
einer ucn JX-ronfrcirfiS crftcn SfOrlfiftcIIcrn, bönbclt
non bcm unbcfnnntcftcn unb bem öm fd>n:>crftcn au*
pämMtn fRomrtn Stcnbünl«, ber „Wrmoncc".
©ruft ^riccf (9(Rflnnf>eim) bfffimmt nodi ber iVcft«
flctlnnfT ber ^riTtS in ber S^iffcnfrtinft bcrcn ciflcnt»
litben ©inn. !I>ö? ^cft olrfff) riefle nb, teilt Öofef ^on»
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f T^tt XcMf Tltttux (3}c las .Dter 9lcuf ^evtux , ÜJlun^nT

burUtÄflt/*^ 3)1. 2:pftc»iett)§fi: 91m§ bcm laßebu < «Ineä ectTtttifteUeri.

— öfnii/»c«cnn.n: iWiriötuna. — tsfat 5«. f^ontana: 2:nä 9U)€n.

teu«/*ryfrjluno — «nbxc @ibc; llrlKr (BtctiMaL — ©rnft Ätiwt;

SDnüTsinn ber a>tncnjd)aft. — .lo'pf Tarnten: 5lVt;d>t twn Ce^ctfvcubcn.

j öfle 53ud^banMunacn iinb i?oftonftnltcn totnie butd) ben IBerlafl öct

! SOBcLbüinc, ßivitlottenburfl, ßrnifl<ftt»€a 33.

f
\^:

f^^ %', Si3-

2 (t. ?l*t $iti t»r V

5r>om S^nn bcc &tficnfd5aft. - ^o\\ Tonten: .S3pc.dit Don Scjcrficubcjt.

Wiei büljne, (Sf)arlo:tcnburfl, Jtinin§U''ca 33.
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Der Neue Merkur
99

•»

H

La d^centialisalion arllstique I Que de

flots dienere cetto questiun n'a-t-cile fait

couler en France ?

Somme^-ncus sous ce rappart plus avan-
rds qii'avant la f^fuerre ,'' II est permiä de
rester sccptique quant k la cieation dun
quelcoiicue fover d'art et de litteraturc cn
proviiice. A moins que... ä Slrasbourpf,
Tous ceiix qui ont voyai,^<'. a lY-traiigor

ont pu constater combien est intense la vio

intcllectuclle de tonte cite de provincö. li n'y

a point de ßrande ville qui ne produise un
courant d'art autonome, uiie particularite lit-

Utr-AtQ bien peräonnclie. La vie de Tesprlt

n'e?,t point inf6odee k la capitale, et la pro-

vince no croupit "point sous le jou^ de la

mt^trupole d'oü partent, en mC^me temps quc
les d(5crcts l(5gis.latifs, les courants diiec-

tciirs de l'art et des lettres.

En AUemaß-ne, n«^tamm€nt, les manifesta-
tions littöraires, los maisons d'edition, cxpo-
sit'ons permanentes de jcuncs, publications
de revues, lancements de livrcs, etc., etc., ne
sont e:w>re l'apanaß^e de Berlin.

LeipzifTf editc bien plus d'ouvra<>-es que la

capitale, et, avant 1914, l'elite cslhcticienne
avait ses assises h Munich. Quant a Franc-
fort, I(?>na Dusseldorf, etc., leurs thcatres,
revues, journaux et toutes autres manifcsta-
tions de la vic intellcctuelle et e?th«'tiquc
fönt que ces villes d'outrc-Rhin so suffisent

ä elle-m§mes^ intellectuellemcnt.
Mais je dois vous entretenir du Neue Mer-

^^ur, \a belle revue litLöraire qui parait ä
Munich niensueUement-

C'cst un tr(^s beau recuHl, 6clos en plcine
pfuerre et qui se perfectionne a chaque nu-
möro, Comme la plupart des revues alleman-
des, collc-ci est extremcment <5clecLiciuc.

La politiquo est exclue impitoyablement de
cetle publicntJon nuremcnt littöraire. II y est
fait une Ir^s larjg^o place h la crltique d'art,

et ie Strand cönnaisscur des hommes et des
choses do l^-ance quVst Julius Meier Gracfe
y a fiibÜö une stjrie d'etudcs sur \'^ (.l()t,di

et «^raugi-ain qui itt^'ritoraient d'ötrC--Connues
par tous les Fran(;:ais qui aimcnt Tart et les

artistes.

Chaque fascicule contient une nouvelle que
sirrne un auteur de la pen/ration montante,
On trouve aussi dnns le- Neue Merkur les

pf>6tes Johannes Bechri-, Wolfenstein, traduc-
teur de Verlaine, Ulilz, Werfel, Ponten, etc.

Les collaborateurs rtf'jjuliers sont : Otto
Flako, Ffraim l'risrh, Oskar Lcrrke, Rhein-
hardt, Martens, Brindinpf, Turcl. Carossn,
Lion, Docblin, Paquet. Maernes, Braun, Hau-
senstein, Scibur^, Thicbcr^cr, etc.

D'autre [>art, cclte rpvue ticnt ses loc-

tours au courant du mouvement litteraire

et artistique du monde entier. Tous les öveno-
rnehts int(4lectuels sont larg-ement commen-
tes dans la rubrique du Mois

Aussi bien, tant sous le rapport de la llt-

terature d'imap^Ination que sous relui de l'in-

tcrpretation des ixuvres d'autrul, le Neue
Merkur est une rc\-'e excellente et fort jo-

liment present('e, malf^rö les temps difficilc^

que nous vivons.

J'aurais voulu vous entretenir tlu dcrnicr

lecucil qui m'est parvcnu cclto semaino, et

qui est pour une pfrosse part ronsaci('*e au
problcmo juif. Bien entcndii. on v ('tudie se-

ricusem-'n! Li qucstion, r»i^ -ns

la passion qui souvunt avi;i!;j' -^^^/^''" •
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Ort: _
Datum:

:.j^./h^-M<...

T—'*)•-

'Wig^
vic* 2)ie 3eit|(f)rift „^er S^ieue iicetiut

fid) im bejonberen gur 2lufyube
[
f ^'f;

* W» ueueM
Se[treMiuall kl STunft unb ßiteratur im toeiteften

©imie' 5u/|j5rRin unb gu flärcn, bccnbet eben
i^ren KinMn/^QtjrQong. S)ü§ le^te §cft entf)ä(t

n)ie bie torangeßangencn toieberum biel Sliireßung

für bog gefornte ©ebiet geitgenöli!fd)cr Äultur, bie

in i^rer internationalen ^> rsn^cigung Verfolgt finb.

5)er übgefcilojienc Sa^rgung gibt h^iafornmenen
21nla^ äu einem Sf^üdblicf. Unter ben 9J?i{arbeitcrn

-|iub S^umag SJJaun unb ßrnft Stöbert ©utltuä in

Überaul cuffdjiu^teidjeu 2luf[ä^cn bem Problem
ber beutfd)>frau?,ü[iid)cn SSegietjungen nacr}gcgangen.

S. 2K. Äe^neg ^at im legten ^e[t tüerlDoüe 2tu-

regungen über bie „Slcöifion beS griebenlöettrngeä"
i

gegeben, ©ine umfangreid;e 2)oppclnummct loar 1

ben jüngften S3eftrebungen unb JRid)tunijen in ber'
3?i(^tung getoibmct. SBiU}eIm ^au[cnftein, ber!
ftänbige funfthitifc^e aWitarbeiter, I)at bie ©inbrüde
einer italicnifd^en 9?eife gefdjilbert unb forbert
bamit 5um Serglcidj mit £orl ©c^effler I)erQu3.

3lug aüebem ergibt jid; für ben „3?euen 2JJer!ur"

ein tocitct ^oti^ont, ein offener 831; ."* unb ernfter

2Siac für aüc tulturerf^einungen. Sßir ftetjen

bot)er nit^t an, biefe f)öd)]t mertbolle Kultur»
äcilfd)rift angelccicnt.id) ju emvfef)Ien unb locrben
auf tüidjtige ^ufjäije ^in unb toieber in 3n!unft
I)intt?ei[en. 2ßer tcn Slulbrudömiaen unfercr ßeit
lennen lernen teill, ber finbet im „9kuen 2J?ei!ur"

ben beften ^fü^ter. ^^ie 3eit[d)rift er)d)eint in

üorlrefflidjer außftottung im SSerkg „^er S^eue/
3Wer!ur" in 2«ünd;en unb !o[tet toitrteliäTjrlic^l

39 2». -^

-ru

w

^)

v^«

- nun© rommen hjtrb. fVm 2»ifMkvim4 xJ» ' '
'""^ l^^^

«BilWm t) » n S 4 1 « unb li»;:* an '' * ' « a « *,

«ke» Weisel hi «uasfittw.
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"LIT TOUT" \
" RENSEIGNE SUR TOUT " ^

• fri Mt foMi^ dam Im Jnnm «t Pobliutiau 4i tooU iitir«

il« iMndt lu Cxtruti wr Uat Sajito it Pimuilitö.

Ck. DEMOOEOT, Directeur

J «i, ll»ql<vard Montmartre, PARIS (2»)

l^^>^^^^^M^^^rfi|#

Extrait d§ :

Adresse :

Date : ..

ßUgne ;.

#

! \"3.n. O-r i i*v.,

TIJl)SC^lRU TKX .

D o r Neue M e r k ti r" dat leKenwoordlg

f>en' der'^ft««»gW?ste Dnitsche tijdschriften

te noeraen i«. opent met eon artikel: »T^o^^^J*"

Mann h^ankreich. Aktivismus" bevattende

eeni&e belanKrijke opinorkingron aanpaanöe

Maun's artikel in do .Tanuariafleve.rin^ »das

^ IZ •

O^rtius Ter dit -Kierwerp ^jl^^-

' Francai.o" bcspr.k. Müller vat
^Te^^Ma^n«^

>^n zijn artikol .l.in ^-''^-.^^^^^^nlB der
gedachten aldus

--^^J-^;'J^.^:'^^nde. es .rur

eine qualvolle
^^*l^'.V^pV_„jB is nlet af«e-

Mann Maar dcze ^^'^^^^-^'^'^'''^.^wj depr«ysie

in de richtinp: van bot
^^^^'^^^fjf^^re bulp-

nen. Hot zal .en mnrnt
'^J"

"^*^>
. ^j^^t van

middclen, ongeveer >'^ooals het ci
^^^^^

Suarös do^t vermo.^rn .A .^m^y ^^^_

Dit verslaa.t ben en ontwijü-v .

wölke boven nationaal gevoel «^«^^^ de
dit niet verloocbend mag worden maar^;n^^^_

tweede plaatH ^"«*^^i;,""^
"

^.^ i^itn^tscbap-
naal leven. volgens Tbibaudet is de m

_

reeds vaak van h«'».
^f^^^^^"^ puiyer. dag-

Verder eeni^e gedieh t^n van i u

„oek -n.--JV"/ro;?^l V- Ernst^'Acbert
llausenstem «^^\^' "°^r;' Intet over Marcrl

rroust. Martin Buber
^^^^.?!^J' "^Vlrwijl Leo

b.rt bij dicns r.Ost.n ^^^^-»^ij^^ ^nd Wahr»-

^^''^'"^iJw^t 1'Tand'- hS^urht deed zieP.
rinn m *^^J^V ffu^erinß^osluit met e^n

;l^ S!^^:^siliübe^ -^ <^-
^^:^t-

tum".

ov
ti»

aa
ni«^t

i.n" 1

*/.^

Im
*,cn

t.

r

Ärumm^ciirr u. Striidc. (^. m. b. \:.. jöqUc.

<t J»«i» SWfffMf (3!5crIoa -J'or tlJciu' ^iVcrljn"', ..
iWütt<lK;it «fTlin>. JCijtilbdt. ^-.Inboft: ?>M(frar.> »yn . ^.

Ulfrvb T^öblin: Tit !N<itur inth iOrc Seelen n. a.

* »Ti« l^rdxid htx ^ti^UpclkiW . eine «cmeiiifftt; i«i-<"

e-ttttttlirnttfl mtti "üPiöt ^<f)it>ucl. ^iiwcHc ct«ä»ulc ^Pf i«

fiQe, 5^fr[tn 2^ f>K 3<CTlaa frtv 3oiioIirff»»'M«'ri»iJi»,

•*. in. b. O. 9iffr lrtnoiöl)nfl«r iRttnrbcttcT a b**n boitt* _
Wien ©anöcl*oerlräqon fdion i>il «-<apvit>i* :^ftrcn, hur * i.

SKöj: ^irotl unfcre bairftfie<)onti«(bc OFitiniidJuno in Vi ^.

^flt IfWeii ao CtrtftTcn fcrtft miterlebt iln^ fo öl( TficbttcM

<?TfftbrMnöen acfammflt. Tic «*rtft ift croanv lupvdnt
buT* eint TwirftcUuno btt AItnmäUmx fttn unb !i>Mt.

OTf(o[itt!ia«n ber :Ua6frifa*^eft .

JT€t Tab beii VHttterUtUnmnh •mh h»v TitMiUi«(>:it
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I

J

^^ Z4. rWc^

/

J

ijtl.

Ji/eA^

.y

l^oA^ocA^^ /^"^

\/Uj
M^ <^^€>u^cÄ^ ?̂^l/t

VlA-A^

Jü^"^

/i/tx4
/>

-^,4^ ^ynAi/i-e^ a.i4Att^~- ^^j«^-»«^i^ J*<

'tz-o/i

/Cz^ W-^^<- ^^^- J(>^^^^ /^<

fOyiAA^u\/^Syi/^^
'xjexJ



2

^

I

ft V.^

l/\A.

iy4X/Ci^0 u^cuys UAuy^y'tixM^f^^'^^

c4AS>Cbc^
X

vujU^-CA^ e/^(Ju J^ XcJ^

^Ä.^^ ti2'^^

Oc^ üCüL \M>üM Kaa^

kjJüL ü&tA^ic<.) y!yu

/>
<j

C£^

l/lOiiM \u^ cUu (/,Ä^<h^<^»Wi;^W l-^i^n^ JLO i/MpüUlM

t<a-

^a^un/t, üiXlA.

'//urij, uJUjLc^'e^
u^:^a^

^uiSu/ /'
^iu^ Ci/i/c^^
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f

J

^>>''

LlazIä,

n

'>cA'»vi

tt

IrfA^ r l/ÜM dyA4/i4, ß2j2.J.<yt/C^

a(i/t/^44
/^Ö^lAnA/t/Ut/l^

'/iiWt-

Uc^Coch/L. ^^Cf^^^^-^^^ ''Z^Z^K^

f^An-cA^ l/f^ßüuhXccL (ß<4^
r^..

,^uJi<^ c/jüt>i^ fO, gJti^'^'f^

^i£4^

)(Uaa^
l4/^Xy^A4^

u -

^X^ Uc^CAiAtiUUt



%. d^fjmf
,
^<^ ,

^- ^ %'^^

%

jrnj

ZtttfftrirttnKßaß

SBinbct UBt u,.» öcr i,i »eucm (Seron.ib «W^.''^*^

„51 e u c ffl c r t u r" (BicicOnomiflcv IBcrlao, /«""*")

dn flci.CBcnc? £.cft «or. S^on.aS Mann feb (id) po=

r^uno n auscinanbcx. »riebt. «utfd»ea ,-pt,<i,t über

Sc ©ottnuns auf »ronlrd«". Suio »rentano ..be

S^ci^anbd unb »tiebcnSbettra«. ®iufeppc *reaso n,

übet bie aeiitißcii Sttcmunsen im
*™*'<'™,f

"''":

aicxei SRemifD.« über bei »ctttorbcnn. rujiijdicn 2t)-

rilcr atetanbet- 931o(t. Xaäu Jomnieii iioc^ cmc Jicilje

«cinercr bead,tene.»crtct »citräßc unb abSnnb'unc,en.

[et

a-

le*

[jo

|ct)t

lut

fme

ZcitTOriftenfiöatt

^et neue 2«ctlur (ölcidjnamiocr Jßcrlaf.

2«ünd)en) ßibt in einem le^t jtattUdjcn Xoppci^CTt etnc

han Serte %^xma^ an^ Ö^m ^:8citanb t)euttßcr beul

aoette. TOt OkblAteu finb Deiltetcn: ««'^";
^J^"

r '

eTun.e »on ^Bernbatb ^iebolb criofc. bcn .V-

f.mUberei* *eutisct beutfdier g.lernlur.

''./i-i-

///^n.

__W».-

LB COÜRRIER DB LA PRESSE

"LIT TOUT'' ^
» RENSEIQNE SUR TOUT

ce ffui Mt publi« dan» Im Jonni« et Pcblicalwni d«

»«J»

»*«"

et en iouniit lei Eitraits snr Ion» Sujel' «i Ptfi»aM*ito.

Ch. DEMOGEOT, Directeur

21. Boulevard Montmartre. PARIS r2»>

Extrait de

Adresse :

V*-

Daie

:

Signi :,

**— DER NEUE MERKUR

IK>cle Johannes n.
;^f ^-^nirg, Klai>iind,^

Knsa<:k, ^^!'^^^ *^*[^Jy Quo.so,, Bind.ng
^

N».

LE CODRRIER DE LA PBE8SB

"LIT TOUT"
" RENSEIQNE SUR TOUT "

t« ^i Mt pcblU dani ies Jonroaci et Publicatieoi de tont« utNi
et CD ioaroit leii Eitraits sur toni SojeU et Pineanalitii.

Ch. DEMOGEOT, Directeur
21, Boulevard Moutmartr«, PARIS (Sl*)

Extrait de :

m0^ ^̂^^i^^^^0^^^

jU VKLLE
Adresse :

•^

Date: ^.

Ugni ;,

=«*

Les Lettres etrangkres

Hevues. — Nous recevons un remarqua-
We numero du ^eue Merliur^ dat(5 d« fe-'
^^>i'. R(>l>ert Mu-etTer,"'Witifeur sagace t^ni-

et spirituel de Bolclieviste et Genile-
man, parle, m une s6rieuse elude de Tho.
mas Mann, de ia France et de ractivisme
jallemand. Felix Braun donne un conte :

Heurcs meneilleuscs, oü il 6voque des sou.
venn^s exquis. Willtelm HaiKseiislein public
des inijvrcssions (j'Ualie sou^ le {[[?€ L'An-
tonme ilaüenr&Tml Oirüus, riiomme d'Al-
len^agne qui connalt le niieux l'art et Ies
arl u^ies de France, consacre une longue et
!;rofonde 6tude ä Toeuvre de M. Marcel
i^roust. Le dncteur Usch nous entretient
des 6v6neinents politiques de l'heure. Mar-
tin Buber parle fineinent du savant philo,
sophe Mombert ii I'occasion de son cinquon.
Herne anniversüire. La conceplion cosrni]

Lue de Moirü)en rei>ose sur ^^
-^ .^

l(ie neu pour ^^^^^^^,,,biectivi;^.me
absolu,

Moinben pa^se au ^^^fg^bjectives pour

Alfred W'oUensteiO. Merkur mu-

oichois, q^i fy p"t i'organe des pionniers

\hurm, de «^^^^^^,fle turbulent de Vexlrfi-

la revue de
^^^«^^f^j^Bon ose dire ainsi.

me avant-garde 91
de f6vrier, nous retr,->u-

T'U'sJs^^'eril'^mes aus.! herm^üaue«tiHe" ins F reprodu^j
^, ,

r Mon Dien !
que ^^ " °^^'\,our de mal-

donc d'a,pparence
^^^f?^l,^antaisle«

de

Iheureux Icls q"« ^f^^j^s du Parisien Mar-
\Donas nr>n plus ^^^^^^^^^^ipmgibles. Cepen-.

^aBt,
^*J:^";> /!^oupe du S'"^"*

^^'''''''

D6cid6mcnt, ^^ groupe uu
^^^^^g nao-

^;^fV llc(^"r d.B analog.es des effe^^

u deux ou irois sv^;.^!^\que, ce sysl^-m«

Irovoque de lJ'''^fj!lVe5sioTint5me, si b^u-

lelque peu de ^^^^1^^.'' ^,^ grand pofetc

Mvsement mis au ^erv^^"
,? laut, avanl

boit Ätre arii.ste, qvui« h

Aucune i<it.^livÄ^ expression-

pent dans les ^^^l^^^,,? aembler que, d^
istos du Slnrm. H veut sei ^^ ^^^^

lue Ve lecteur, ^ ^^^^fgoüter ces baliver-

\inure, puisse
i»";.^^|cteur de ce mouve-

,e9. Pourtant, 1^ %%^^^^:^^^ Waiden, Pjvrlc

.Tieidsen^bonnelH^^a^
pens6ment de la po^^»« P

thöories, mais ii

l^ULinque pas .<i^„^,^^^?I'^n,''^Wei'1anV9. m4
(irWber des.ncaneura m^w^^.^

^^^ ^^^^j

Im^GoU, ^l'^'V..^; public d;in6narH

Wes in^^'es di'«*^;:rtbrens et Va.sri

r^coÄ de"V- " ^^T: Bf,
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LAÜXILIAIRE DE LA PRESSE
Rue du Rouleau, 7. Bruxelles

Lit Tout
Journaux. Revues et Pubiicatjens de toute nature

et en fournit les Extraitssur tous sujets et Personnalit^s

Prix par coupure: 60 Centimes

No ded^bit:Claasement : . . _,

Article exiraity^k//t/?y9^i:iliec^(

Adresse /P
Pate ^^'il:Ju^^

[/^-(?c^U^

Pour clore

rin o Trt> r

rannte 1921,

la 'Te\^u^''1Ära're de Munich. ^iem Mermr,

vient de publiet un numöro particulierement in-

Ssant Nous y rolrouvons tous les bons

^ilÄteurs qui fire^la repulation de ceUe

^Sk«it« pubUcaiionViensuoUe, et les cor -

vains allemands les plii
f
«"^^

f)"^^^^^." ^A
eurer au somrr>aire du 'j^hier de fm d annee.

Heinriöh Mann donne f% nouvelle remarqua-

ble les merlleurs poMeS^e la p^-nr^ratiön nou-

v^lle V sont repm^senlcs pav de nombreu5>es Pi^

c^ do vors, Sans oublier la critique estlK-tici^;

^V.clectique dans son choix. la Revue nut^

rMiae M Efrfim Friseh admel tous les gen-

res UUßraires, saul le genre ennuycux '

M.
No.

-, LE COURRIER DE LA PRESSE

J "LIT TOUT"
,,

^' " RENSEIGNE SUR TOUT "

ce qni est pnblie dan» 1« Journiui et Publicalioni de ttnU Mtan

el » iournil le» EilraiLs sur \m SujeU et PerMnnililk.

Ch. DEMOGEOT, Directeur

21, Boulevard Montmartre, PARIS (2»)

«M^V^^^^^^^^^

Extrait de :.

Adresse :

4i.

Date : _

Signi :.

22.

O

#

i^^

»

V^'

/

C

.AftOUS" Nachricht€n*Bttii«^

»ÜJN SW. 48, WilhelmstnOto &li

< Pcrttiprecher : Ltttiow Kflf

^^'^9Iq.

Ä

w!"« ,1
^""'laebcnftages cm berufener 3taliener, Jom=

fJÄ.""'*
SB'tlung t,er geiitigen ©eRalt lantÄer feine"

^cutigen ^om unb feiner t* ^on roieber ron Xaq m lao
?'?/ »"Sbreitcnben ©eliligfeit. iffieiter^in entJäU bal Mu

Wrm^J^' ''^™!'.-5'"i.''"*
äJtKbrW, St:tnt^r. J)ie

-^-

Wnft &üt es etgent,«^ nii^t me^r nöiio. emrfoWen ?u m
SBas fie bringt, Ififif [tets bie Forgfäl XlrSstDoH^unb
fetnften fflnItIcrif<Djn ©efrfjmad er ennen 3bre Äbettetn-agen f4 an bie gtöLtm «Probleme ^eran, hufien Strooenju bem fu turellen 5or(fd)ritt unferer an eigeEr Ar f"armen 3e.t. Sie leiffen fidjetlid) me!,t, aFs man^er ?ener «BorI^

,Ä"Jr^'" ^J^'"
"""" ''='*^^' 3" reben unb juf^imp en.3U prohjWRn unb m opt^onioven, anftatt neue SBeqc m «toen

axmt tm ebe[[tcn Gmn/ bcs SBortes.

3U f<^tmpfen,

(tftct 5^urtitrJ I

'0-«»»V| W|»«

ISS •a»SÄf;^.t^
U-.ma> mann. %lfonr%onii StuMf' «SiSbinf""kÄ

fieirn ?<iir]cnftctn (über eine 3tnlfcnrcüc) ffirnS IwiArr? .mr^^^^^^^

»ortdofbi) unb mandm anberen.
*^"^^^'' ^- -y(cn^el[oDn^

P*;!l-tv

rr"

-1— ,»^. i,,^j»^

T

.Arf » .^.^_ 1.



Redaküon

des HannoverfcOen Anzeigers

Nr. i^-f Datum: <; /•

Klofc & Seidd
Bureau für Zfitungsausfchnitt«

Berlin FlO. 4S, Gcorgenkirdiplati 21>

Ort: _

Datum

> /

ym ncuetten ©eft 6er fUJünÄener <f?onöi36cftc „2*«t
3tc»c ÄJicrfujr" (Sücrlort ^35cr 5)icue ^txtui". ä)Mni(f)cn.
5,50 uiT) fi)rtd)t auS Slnlafe öcg 3)antc»WeöenflaöCÄ ein
Bentfcner Italiener ^ommafo ©ariaratt Scotti. öer 39io-
arrti>ö t^oöasäoroS, «oit 5cr Steiluno unö öer SBirfuna
ocr oeiftiöcn Cvicftnit XanUS unter fetnctt Snnfidrcutcn
rou öeittc. 53on •'panö S^cinöaröt cridieincn im Deften
'Sinne moberuc Ueöertrafluneten ouä 2)antc. ?Ufoti3
^QQuet Bericfitet uotn ficutipen dlom, bcr alten «uö ftd)

ncitei'öinvJS auSördtenicn römifd)Cn Slird)e, in öcreit
(Sdioft er Bereits öos Sutöcrtitm äitrüctfebrcn fießt, auf
icften 2lnfnn(»e mit törcr repolutionärcii §iuön)frfun(t
auö einer 2?arfteaunfl (Srnfr ©Iccfia über „aauern!ric«
un5 (if)\Ua^muv" ein Breites i?id)l fällt unö ^-Parallelen
öiefcr 3eit m ^cr unfriaen uon Beute BerauSBrfnöt. C5tn
ftarfeS neues Graöölcrtalent Bat 5er „iDIerfur" in ©ert

' 83vccf)t cutöccft, von öem eine wilbe — un5 in meör alg
ptncm ©inne ftorfe — (SeeräuBergcfcöidöte mttoetcift mivö.

' &rie6ridf) StcrntBal unternimmt eine fo arünbltdie raie
facfiIicö=anffK'ncnbe UnterfucBuna 5es oiclaeörauditen 9k»

. ariffs „3)JiIitariSmu8". SIbrien 2:urel mtrtet öaS ^Bä»
; nomen öeg CffuItiJmuS unö ßcmi&t feine ©eöeutuna
für öie Eommcnöen Slulturen.

5)ct ,9leue Wetliut".

Äh«mÄÄti»n9«t einet fc^ ^^^

StTe '^^ 4.4^^4£&^
matmanm unb ©c^ttenbcn ba«J8efoiibetc w^^^^*^^
ui mSSm fuc&t - ein folc&c« <3>en!tti fann unb fotl bcr

bÄZen ^iHgfeit tiefer
^^^^^^^^^J^Ä biefet ööl.

<^S neue ^e t &e»eq^ baüi bie 3ct Wft wejet üa>

trnig ©tcHgfeit >u ae&en meiC ©« "^a"*^^*
i"/SS

mm^\ fie ni*t frei \"^^ »gl^t *im TeraÄ

iixaAe, bie wfldWm unb metarien ftfl Wjei* jft,
Jne

St - ba« finb ©temenlc einet t?^£&t&aren ^enfc&Ud^

fX beten Stf^hien t>etVi^n9«^)olI tft. ^^^^S^Jf^^
^Ifon» ißQquet« 56eric&t twnW — ein ttilaunJi(M 8»-

[ammwi Vn lanMtfiaitUcöet ®&i:berunö imb »ctt«!*^:^

b« JRef[crion. (^m^ti buttfrftcujt bie 5)inac, ^infilije«

fo überrafc&enbct 5ac»ie&unfl auf einanbet, baft mJ« «
einem Äftei biefet Seit out ««fpre^njJtn dm^
mfltbe.. irbct e« fliM micbet I^utfc^, Me f^"«><J!^'^"5J-

' ^Dcnen l^i einet SReife ba« ^cnFcn mte ?>ÄaeI an bie ®tit«^

MMm ßo^ft. Unb bie pox Sanbft^t (unb f«i « ttalicni^

^ £anbfSaft) ni6t »einetli* obet ü^^^^^^Q^^Uj«^'
tomt im »U(t f^efHflfeit, ßrbnung unb ^teje bemalen

?aim nenne i(ö notft ou# bem ^n^attrJPutt ötlTet«

mutiflcn unb tKthto« geat&eitcten «tuffolj »am j^all SßDnefen.

^w(ö 3)e{nVtrb« neue 55antcü6ettraflungen.^/ Th. H.

^ »ilbbcigabfn^41 ©. geb- 80 3K. ®eotg mnet.

^l^m Ott« ben ©rementen be< aRuntoRfc^ «nb

mit ben (Jttetniffcn (t^otnnfc^t lontunfl öef*ncbmjöu(^

Sl dScin^ feinet McfetetifcU Duolltdten »ertoon, bie iw-

\

Nr.

\^

Redakiion

des HannoverfcQen Anzeigers

Datum: 4f^J^£^

1

, 3m neueften ^cft öer ÜJÜlntöener WonaiSBefte „!I^et
9icnt SKcrfttr" (gScrlcö „Der 5?cue ilT?er!ur", a)ht)»d)cn.
5,50 y/) fpricBt auS Jlnlaf^ öeS 3)antc«C»)cöenft(iflcS ein
Berufener ^[taltcner Xommafo O^aUarati ©cotti, öer S3io«
arapB ?Vcflaa3oroS, oon öer ©teHuno uni öer 93irfuna
öer «eiftiöcn 03eftalt 35onte8 unter feinen ßonööleuten
tion Beute. S3on ^an& DeinBaröt erftSeincn im Beften
©innc moöcrne Uebertronunacn auS 3)onte. «rifonö
^^oouet Bcrtd)tet oom Beutiöen fRom, öer alten unö ftdi

ncueröinaS auSBrettenöen römifcBcn flirtBe, In öcrcn
©dioft er Bereits öas SutBertum surüdfeBren fleBt, auf
öcffen Jtnfänfle mit iBrer rcuoruttonärcn ^fuSiuirtuna
aus einer 3)ar[tcaunfl Ernft 93Iod)S üBcr „SBauernfriea
unö GBilioSmug" ein Breites $?tdit fällt unö ^aroHoIen
öicfer 3cit Mi öer unfriqen von Beute BerauSBrlnat. (Sin
ftarfeS neues GräüBIcrtoIent Bot öer ^^SWerfur" in S3crt
iBted)t cntöedt, oon öem eine niilöe — unö in meOr als
einem Sinne ftarfe — ^eeräuBerflcfdjidBte mttaeteilt lüirö
ftrieörid) StcrntBor unternimmt eine fo firünölidie mie
fadilidTaufOcIIcnöe Unterfu*una öes oicIaeBrauditen 51e«
oriffs ,,OTiIitari8muS". Störten turcl u'«rtct öas Vl)'d'
nomen öes ClfuItismuS unö Bcmiöt feine ©eöeutuua
für öie fommenöen Äulturen.



fv

/• II-

neue sedier.

1

Scöoöctr tt. ftlaRuftS „HImcnojfi 1921" iieiat in
feinem fdimucfeu unö flefckv.cucit neuen G)en)ö«ö unÄ öctüorncpmcn funftlerifcrKn JiuSncftariuno, inft Jet %Am
ait Me 3>ürtriL'flö^ctt roicöcr errctcöt ift. 2)te «tcrorlfcöcn

^'i?''/'.^r ?.'^ SamonacöS Dilöen feinen 5lug,HH» aui ßcn

ginft pcriöorn uötlöert öag ©erlin oun 1822, 3^r. #ar
^rers öcn «-tan öer »rau oon ia?crt" mit fiuntcn «iföcru

S»5i Sr"?)f,?fV.?''ct'^^^- ^^^"«,^. geScraeicDnMnfien bietcj

S-.ruv?^f"^«^''ä'' .•?*^'^«'^ "«ö JCIÖcrt Xrenttni vertreten.

""i.^^i»^ Jna$en öen öonölicöen '^Kyxih roteöcr jirm
öairfoavfteii öeftneicfienf für öie neue 3^ömcnn3cIt.

K>^«?^«"^r"'^^i5",c,^*=l^ ^"^^ 9?mndj6ncr S[)ZonaiS5cfte „35ct

?T J?^'^"i. ^^'^'^^'l?
."^^'^ '^<^»« 93ierfur", äJiüi Sit5,oO y/) f^riAJ ou3 Jlnlofe öe3 35antc=«eöenEtnacd etBerufener 3?toIlencr 2:ommafo OJaUarati ©cotti. 5cr aii

öiü;>r) .foöoaaörog. ,?on öcr ©teHuna unö öer 2Birfan«
öcr öeifteen ®eftalt Spantes unter feinen ßanöörcutcn
ron öente. SBon ^ang 5^cin6aröt erfd&eincn im ßcften©mne ctoöerne Ue6ertroaunöen ong 3)ante. Sdfonä^oouct Bcricötct rom ßcutiöen <Rom. öcr alten unb fia«cucrötnög augBrettenöen römiftöen .^fircße, i« icrcn

f^ll o^
?""'^®

^'l^
ßutöertum surüdfcören ncöt. öuf

ieffen, ?{nfanöc mit iörcr reoorutionörcn Jfu^roirfuno
**"!

rrrf/- J'^^^iS."«?^ ®r"^* SSIocög üßer „©aucmfrtcS
«"? Göilta^mug" cm Breites Cidit fällt un5 ^ararrelcn
Mefcr^ett m öcr unfrtncn oon Beute BcrauSörinat. ^\n
ftarfes ncucö erääBIertoIcnt Ui öer .^Dierrur" tu ©ert
iörccBt cntöccf t, t)pn öem eine roilöe — unö in mcör aU
einem ©tnnc ftorfe — «cernuBerflefcBicBte mttacteirt rotrö

P^^r^J^*
StcrntBar unternimmt eine fo flrünölidic luie

fQfBrtdj^auff^enenöc UnterfucBuna beg tjieröcßraucötcn 58c.
örtffg .iOMIitartSmuS". Torfen Xurcl iwrtet öa§ W)ä.npmcn öes £)!fulti3mu8 unö Bemifet feine ©cöcutuna
für öie fommcnöcn Äulturen.

ji

.y,cn^^ni'^^J^^^ ^'^^fT
/^^;

Mm'Uv f
^ / C/' iz-r/.



iLDERNEUE
MERI^ÜR

Heft 6 des V. Jahrgangs ist erschienen

AUS DEM ^HALT:

Tontmaso €allaraii fllOtll, Dante und Italien

Aifors Peauef, Rom/
Bans DelBhardt, Nfue Dante-Übertragungcn
Bert Bredll, Barga/läßt es sein. Eine

/ Fljbtisticrgeschichte

Ernst BlOdI, Bau^krieg und Chiliasmus
Afirien furel,

FrieiEr. sterni
nensfSien

A. nendeiss<
Knrt Biiier

Okkultismus und die
kommenden Kulturen

Was ist Militarismus?

irel^nfsse - ftünmen:
i-Barthoidy: e. d. Morel

Zum Fall Wynekcn • €8Kar
Ewald: q^istige Bewegung in Österreich

ficheranzelger

Das Heft M. 5,50

In allen flbchhandlungen, im Notfall unmittelbar

vom

VERLAG
R NEUE MERKUR-

Mtinchen, Theresienstrafec 12
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" mündtn, 5,50 SDIU, ^cft VI, V ^ftrßanQ. ^^Tn^alt

:

^tlfonS «oouct, mom — 3:ontmofo (^alforatt ©cottt,
Meinte unö ;3talten -- 4&anS ® e t n b a r ö t, 9leuc 3)antc.

üöertrnaimflcn ~ Scrt »tcÄt, ©arflan läfet c§ fein,

eine sfibuftieröcfÄtAtc - «ruft ©loch, gfwctnjrie« uu^

üimuö? — «ftrieu ^ u r c I. 2)ct OKuItiämuf un^ öic

Eotnmenöen ÄuUttten — Ä»rt ^tUcv, 3ttm Ö«a
'!_« »tau—.--«-» mwwfcawaJfcX—w»^.^ i i 'i*—>i*

'

' U. rriipife^
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Tiornoiio Worfiir ^' ^- ^^^ ^W9u[tf)eft bcs „bleuen
-Uer neue ^^t^liUI.

gj^gjf^^g« ^^ bem jübifaen Problem
.qettnbmet^'*'(£iniße ^JlnXunci^n bn^ii uon Otto 5tif<^
unb ''Hlfois rniq 11 e f [eien I)ier iDiebercjccjcben. §Iafc
[d)rcibt {„'S^m iubi[rf)en '•^roblein") : „ißc'r mid) j{cl)t, tuirb

[d^tDörcn, baf] irf) in iincie!rcu]ter i?inie Don ^IBifiiuicrn ob*

jtamme, bie einen Pval)n nahmen, um bainit bas crftbefte

jc^nmol fo c^ro^e Sd)iff onjucireifcn — aber toicüiel .3übi='

fd^es' jtccft in mir. X^ic 3iid)e nad) bem ^-Hbfoluten, ba'5 ijt

jübi[d); iübi[d) bie ^JJtctapb'i)tit bes (£l)rijtcntiime., iü6i|^

bie 2^ec bes '!t3rote)tanti5mii5, iübi|d) alles, mae^ Jyorin

[prenpt, nm bas Totale frei^uinadien. 3^^^^ fi^^^ \^ ^"

ein *!Ullciemeinc5 über, t>as man bei ^ad>, J^it^tc, ^epel

finbct. 5\ommt man mir mit .^crin SKanbelbaum, ber

ein cjerif^ner Cöefd)äft?'mann i)t, fo anttoorte id) : aud) bie

reut|d)en 5eic|ten. nad) 1370 ein fo irbijd^cö (r)c[id)t, ba^
bie iBelt [ie nid)t miebereifannte. Vas fleiftici 3üöi[d)e unb
bas irbifd) 3übi(d)e ftef/n jid) ncc;enüber unb fo ift es üb^^rall

roieberum. 3^be 'Jlation tuirb p cicmiffen ^dUn jüDifd)

fein, bie %an,pfen loaren es in ber ^Jieoolution ober, an=-

bers, toc n fie ffeptifd) finb. Tas od)icf!al berer, bie

nid)t in ^er- mö;.ilid)en "i^aläitinaftaat i^la^ finben, ift:

lucnn fie .m iffe finb, fid) na^ bein '-^eifpiel ber (§aft*

nation bort p matten, luo fie leben; roenn fie iüd)ti(i

finb, in hcn nationalen formen, in hi\un fie er.^ocien iDer:»

bcn, Xüd)ti,qcs 5U n'^&'^n; ly^mi fie ins (Qrof^c mailjfen, bas

•i^lbfolute 5u leiftcn, für bas bie fpc^ififdicn nationalen ^iit^

anccn '•Kt^ibcn^ finb. Die "ipflc^ie jübifd)er CBinenart? Das
ift .^eimattunft."

"•Hlfons ^^aquet fübrt feinen Z'^'^vjf«!) ..Die meta«»

pt)t)fifd)e 'ißolte" mit ber "« +iad)tu.i.. ?viim '2lbiTl>Iu??

:

„gür ben abenblänbifd)en 5tid)tiuben liept bie einzige Wi^Q--

Iid>tcit einer inneren unb frud)tbaren ^^ciicgnunn mit bem

"^ubcntum in bem fd)mcigenben unb uorausfc^unnslofcr

Srnft ber frübid)riftlid)en '-^roblemfteUunii. ^lus ibr ergibt

fid) ein ^i^erbältnis jur jioniftifdien ^Bellc unb .^ur iübifd)en

rffenfioe, 5:1 ber gan.^en 3u)iefpälti«»<eit bes jübifd)cn 'l^er-

f^altens in biefcr '3cit. (f)ried)enl anb roiirbe ^erftört, ber

gried)ifci}c ^Bille lebt nid)t coeiter, nur bie 3d)attcn ber

(Sötter irren fd)ön unb bleid) unb traumbaft um!>cr.

3erufalcm lourbe ^erftört, aber bas iübifd)e 'JBollen ift

\n lebenbigen ^JJJenfd>en. Die Seele bes 3uben, cunger

bid)terifd)er ^-I^ortöurf, ift in ibrer Ü^erfd)melpng unb (V)lcid)=

fe^umi üon l>eiben unb «Sollen fo ftarf, baf? eine ^Irt t)on

fjeimatlofen aj?enfd>en, toie nur (Europa fie erzeugt, bie

"^uDen mebr ^u lieben üermag als ibr eigenes *i^olf.

Dem iübifd)en 'a)?i)tbii5 oerfallen fclbft jene noJ>, bie bcn

3uben baffen. 'Km ^ubeii ^äblt (Europa feine eigenen Ce-

bcnsjabrc, es toeif^ über biefer 3eitrerf)nung nid)ts üon

feinem eigenen 'Klter, es finbet auf feinem 53obcn nur ben

bumpfcn ^TJJntbus ber ^^sölter, es betrad)tet »rud)itüde.

3Büf3te (Europa mebr oon ber 3ramilicngefd)id)te femer 'l^öU

fer, roer roctf^, ob es fid) bann nod> um bcn ^^ibcn

lümmcrte. (Es liebt in ber 'Bibel, roas ibm febU, bie

(5efd)id)tsfd)reibung, bie bas propbctifd)c 'IBiffen einfdilief^t,

bas ißort, aus bem fid> bas üebcnsgcfc^ gcftaltet. 'Bir

finb aber nun, allefamt, bei bem 'Punftc angelangt, ber

üoraus,\ufeben toar; unb nun erwarten roir hinter bem

^bfd)luf^ einen 'Anfang, ber babin fübrcn wirb, roo es

ein iübifd)cs unb ein d)riftlid)cs. 'Problem im alten Sinne

nid)t mcbr gibt. (Es mag ja bcn '2tnfd)iein baben, als ob

fi(b bas Sd)icffal (Europas in bem magifd)en 5£lbe erneuern

wolle, bas burd> bie brei öerbängnisoollen Stäbtc 3erii*

falem, 9?om unb '-Pii.^an^ gebilbct »wirb. 'Kbcr mand)cr

Don uns ftel)t auf einem wac^fenben, unfid)tbaren- 5^erge,

üon bem glän.^cnbc Ströme, breit roie ber C5anges, b^rab*

flief^en, uiib toanbcrt einem neuen Delpbi 3». ^"'^ ^^^^

jene brei Stäbte, bie bas alte Delpbi .^erftörtcn, ibrc

äJiad)t oerlieren feilen." ^^^

!
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DERNEU^
MERKUR

Heft 5 des V. Jahrgangs Isi «rsAlcncn

AUS DEM INHALT:

Cfraim FrtSdl, jüdische AutKl^nungen

GllO FlaKe. Zum jüdischen Problem

Hans CarO««a, Die Forelle, ^of"e-
. ^ ;

rerdtliaiia hob. Deutsches und 'üdgch«
^^^ ,

Blfrell DOmin« Zion und Europa

fudalf lü HÄne«. Das Judentum am Endendes

Jlllons Paqoct. Die metaphysische Wo\ke
anvns

'^e.jschcn ~ Ereignisse - Stimmen

FTiedrlA Tmert^cr. Projektion gs^^^^^^

fClW Branil. Der Dichter Hans Caross«

Balder Olden» Der R^te Garten.

&ficheranseiger

Das Heft M. 5,50

In alle.) Buchhandlungen, im Notüall unmittelbar

vom

VERLAG
„DER NEUE MERKUR"
München, Theresienstrafee 12
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i'i DERNEU
MERKU

Heft 4 des V. Jahrgangs ist grienen

AUS DEM INHALT^

R. N. confleniiöve-llaierfil, jPfise des Adels

Edaard Beinadier, MathisJRd die zwei
äW Frauen, Erz.

Conrad wandrey, Fri«dB|oundoit und« btefan (jeorge

Anton TSÖlCdlOW, Au^em Taschenbuch

FriSdridtl Sleünrö. Ipfliner Regisseure

Wiliielm BausensMRl. Exotik u. Gegenwart

Dr. ÜSlfl, ZivilcourÄÄ

Ernst BlOÜI, Spiftler «Is Optimist

O. f, Hartlail^ der Genius im Kinde

H. Pocsfliel,^ neuer SUdseeroman

Heller, FVraJjfäc u. a.

j^üchepanzelgcr

Das Heft M. 5,50

luchhandlungen, Ini Notfall unmittelbar

vom

VERLAG
ER NEUE MERKUR"
ünchen, Theresienstrafee 12
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.l„(ic,c«t cm,f«n,cn eic tcn «da, über tic a^c,>vcc.n.,u, cince 3^rcv i^cvt.a^u.vfe in -ncincn

„Sitcranfc^)en 3entralf»(att für ©cutfc^ilanb"

«cgvünfcct von Sviebi-ich Savncfc • .^evauescacben von ^13vcfclTov Dr. (Jb. Savncfc

f)vo|au.^ i92<^0hi

3) e r 9^i e u e SOicrfur. 3)?onats^^efte. ^gb. öon (£. g r i j d). 5. Sal)ro.,

§eft 3. 9Jhinct)en, 1921.

Sn^.: e. 9J. (5urtiu§, ®eutfa4vansö[tfrf)e Ä'uUurprobleme.— 3ö. granf, ®a§ amerifantfctie ^alir. — y. 9Jiatttiiaö,
«D?o§fau^eapn. — 9)J. S3uber, S)er ©eher üon ^olen. — |). d.

3BeböertDp, |)oflanb. — 3t. 93Qb, (Snglanb^ ^^remierminiiter
unb feine ^olitü.

inmcr

§eft 3. 9Jiünd)en, 1921.
^

3n^.: e. 9i. eurttu§, ®eut[d)=franäöfifcf',e Srulfur^jrobtcme.— 2ß. ^xani, ®a§ amevifanifctie ^nbr. — 2. 9Jiattt|ia^,
3)?o§fau=(5;aprt. — SDJ. S3uber, S)er ©e^er bon ^^Jolen. — ^. t).

SSeböerfop, ^oüanb. — 9t. 33ab, (£nglaub§ ^^remierminiiter
unb feine ^olitü.

f

Zeitig,

Adresse:

iM'iiäÜ^.

r Ein" hTchinteressanter^ Artikel
Europas techmgche

Wett-

mission im letzten Heft dee i^ ^^J^äänseo^ zum Ver-

I

Verlag in Mtinchen), der R. t^-pf^^eS Worten:
fasser hat, schließt mit ^^^^^'if^J'.^.f'^^B^

'

In vieler Hinj^icht ?1 picht unser .fe^^„^/^|,;,Srdurch das Friedens-

Kaiserzeit. Damals hoffte d,e Welt auf
|;\"^^,^^de kam - aber von

rmch der Fax Romana. Die erho fte ^^«i;^«^^^^^^
^^n innen; nicht

ganz andrer Seite: nicht von außen -- sondern
^^^^^ ^^^^^

durch Politik - 5^>ndem
f^^fj^

pÄ^^^ stehen vor

MiKUstus — sondern durch J^^^,
Fi? irwartet heute von der

Sner Weltwende; ,^« ^^"^^,^^^^1 .^^^ ^''f ^^C
sozialistischen Aera den

^^^^^IvM kommen aber nicht durch

hoffte Weltwende wird
^Jf^.J'^^Vrht dur^h ein«i Revolutionär -

Politik - sondern durch Technik; nich durch e^^
^^^^^ ^ j^

sondern durch einen Erfmder;i^^^chtdur^^ namenlos lebt

einen Mann, der vnieUeicht he^ito schon rpu
^^^^^^^^^ ^

irnd dem es eines. Taues «^j f^y^Xwiri ans Hunf^er. Frost un^
tinsoahnter Energieaucllen die Menscnnoii aiu ^,.^
Zwan«»arl)Ctt zu erlösen. •^'
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Het Interesse voor de Joodsche wetenschap is in de

laatste jaren enorm toegenomen. Vroeger bestond de

belangstellins meer in de engere kringen van de

„vakmenschen", doch zij is algemeen geworden: de ont-

wikkelde Jood stelt zieh niet meer tevreden met de ken-

nis, die hij in zijn jeugd op de schoolbanken omtrent het

Jodendom heeft opgedaan. Aan dezen drang is o.a. de

„Schocken Verlag" (Berlijn) tegemoet gekomen met zijn

populair-wetenschappelijke publicaties op Joodsch gebied.

Vijftig nummers zijn reeds in deze „Bücherei" versehenen.

De uitgever heeft de bedoeling om de oude Joodsche

literatuur en historische bronnen, die voor den leek on-

toegankelijk zijn, door zijn goedkoope uitgaven onder diens

bereik te brengen (per nummer M. 1.25).

Wij zullen deze uitgaven van tijd tot tijd bespreken,

al naar mate wij deze voor onze lezers van belang achten

en beginnen met de bespreking van no. 12 uit de reeks:

Von der Franckfiirter Juden Verirangenheit

(Sitten und Bräuchen), ausirewählt aus Johann

Jacob Schudfs „Jüdische Merck\viirdi(ikeiten'\

Schudt's „Jüdische Merckwurdigkeiten" verscheen in 1714.

Dit werk is zijn voornaamste publicatie. Daarin beschnjft

hij, niet critisch, doch louter constateerend, het leven der

Joden, hun zeden en gewoonten. Het schijnt, dat Schudt

vooral veel contact heeft gchad met de Joden uit Frank-

furt. Zeer veel gegevens immers heeft hij omtrent hcn bij-

eengebracht. Daarom ligt het wel voor de hand, dat de

„Schocken Verlag" uit zijn werk juist omtrent de Frank-

furter Joden een „Auswahl" heeft laten samenstellcn (door

Efraim Frisch).

Wie het werk van Schudt wel eens heeft gezien zal zieh

ongetwijfeld wel hebben afgevraagd hoe het mogelijk is

daarin een tijd tc lezen zonder gevaar zijn oogen te be-

derven. Het is daarom zoo toe te juichen, dat het thans

mogelijk is, al is het maar voor een klein gedeelte, in lees-

baren vorm kennis te nemen van dit opmerkelijke werk,

dat voor de Joodsche historie, en de kennis van oude Jood-

sche gebruiken van veel beteekenis is.

Herst wordt nagegaan wanneer de eerste Joden zieh in

Frankfurt a/M. hebben gevestigd. Waarschijnlijk zouden

reeds lang voor 800 Joden in Frankfurt gewoond hebben.

Aanvankelijk was er nog geen ghetto. De Joden woonden

er toen nog onder de Christenen. In 1462 wcrd hun een af-

zonderlijke straat aangewezen, die 's nachts en op Christe-

lijke en Joodsche feestdagen moest afgesloten zijn. Dat was

de Juden-Gasse, die in 1614 werd geplunderd en waaruit

de Joden toen werden verdreven. Kort daarna (1616) wer-

den zij weer toegelaten, en zijn de aanstichters van de op-

stand, O.W. Fettmilch, terechtgesteld.

Na ongeveer een eeuw van rust brak in Januari 1711 m

de Juden Gasse brand uit, die het geheele ghetto in asch

legde. Die brand en zijn gevolgen worden zeer uitvoerig

beschreven.

Vervolgens wordt de organisatie van de Joodsche ge-

meente besproken, die werd bestuurd door 12 Parnosim.

Heeft dit alles speciaal op Frankfurt betrekking, de vol-

gende hoofdstukken zijn gewijd aan het Joodsche leven en

zijn riten en gebruiken, die ook eiders gelden. Zoo wordt

behandeld: het huwelijk en de daarbij in acht te nemen

voorschriften. Verloving en huwelijksplechtigheid, de blijdc

verwachting en wat daarbij te pas komt, de geboorte en

de verzorging van kraamvrouw en zuigeling. Verteld wordt

er, dat men een flinke vroedvrouw uit Amsterdam had

laten komen. Daarna wordt de Joodsche eeredienst be-

sproken. 0ns land wordt daarbij weer genoemd in ver-
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band met de nu nog
spreekwoordelijke Hol-

landsche helderheid:

„In Holland da man
sich der Reinigkeit et-

was mehr befleissiget,

war vormahls an der

alten Portugisischen

Schul im Unter-Gebäu

ein Handfasz mit einem

Hand-Tuche, da die

Juden, ehe sie zum Got-

tesdienste gehen, ihre

Hände zu waschen

pflegen".

Wanneer Schudt over

de Sabbath spreekt zegt

hij, wat ons in dezen

tijd helaas vreemd in

de ooren zal klinken:

,,Ich bin versichert,

so man dem ärmsten

Lausz- und Bettel-Juden würde tausend Duplonen am

Schabbes zu verdienen geben, er würde nimmermehr zu

einem Werck oder Handel, solche zu gewinnen, sich be-

wegen lassen".

Wanneer Schudt opmerkt, dat de Joden zooveel werk

maken van hun Schabbes-maaltijd, dan wijst hij ook op

hun voorliefde voor visch. Om te voorkomen, dat door de

groote vraag naar visch, vooral in tijden, waarin dezc

schaarsch was, de prijzen te veel zouden stijgen, hebbcn

de Parnosim wel verordend, dat niet alle Joden tegelijk

visch mochten koopen, doch de eene kant van de straat den

eenen Vrijdag en de andere kant den volgenden Vrijdag,

en als het noodig was werd slechts aan een vierde deel der

Joden toegestaan op een Vrijdag visch te koopen.

Verder vertelt Schudt van het Kappore-slaan op Ereb

Jom-Kipoer, waarbij onder het uitspreken van enkele bij-

belverzen de mannen een witte haan en de vrouwen een

Witte hen driemaal om het hoofd zwaaien. Van Poerim

vermeldt sehr, de gewoonte van het Hamankloppen, die

in het Westen niet zoo bekend is.

Van het Paaschfeest luidt het: „Wann in der Welt etwas

ist, das die Juden mit Grosser Behutsamkeit und Sorgfalt

behandeln, so ist es das Brot, so sie auff Ostern bereiten

und essen... alte Männer und Weiber, Buben und Mägdlein,

und was nur kann, hilfft an Verfertigung der Oster-

Kuchen, mit einem grossen Geschwacrm; dann weil es ein

so grosses nVÄD und verdienstliches heylsamcs Werck

ist, so will ein jeder gern daran Theil haben".

Het laatste hoofdstuk is gcwijd aan de ceremonien in

verband met overlijden en begraven.

We willen ten slotte niet onvermeld laten wat Schudt

mededcelt over de bekendheid van de Joodsche vrouwen

met het Hcbreeuwsch:

„Ik heb eens aan Joodsche vrouwen, die uit gebeden-

boeken in de Synagoge lazen, gevraagd of zij wel verston-

den wat zij baden, waarop de meesten ontkennend ant-

woordden. Dat is dus net zoo als bij de nonnen met de

latijnsche Psalmen. Een vrouw antwoordde mij: al versta

ik het niet, dan verstaat God toch wat ik zeg. Een andere

vrouw zeide: wanneer de dokter een medicijn geeft, dan

hclpt het mij ook, al weet ik niet wat er in het recept

Staat".

Schudt was zelf geen Jood, doch Lutersch theoloog. Zijn

arbeid verdient daarom des te meer waardeering, daar zijn

werk getuigt van een uitstekende kennis van de door hcm

behandclde stof. Schudt werd te Frankfurt am Mein ge-

boren in 1664 en stierf daar in 1722.
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„Frankfurt am Hain stickt voller

Merkwürdigkeiten**
Dieses Wort des großen Frankfurters, das uns die Post=

Stempel vor kurzem predigten, taucht in der Erinnerung auf,

wenn man das Bändchen ,,Von der Franckfurter Juden Vcr=

gangcnhcit" zur Hand nimmt. Efraim Frisch hat es aus

dem breit angelegten Werke des Frankfurter Schulmannes

Johann jakob Schudt ,, Jüdische Merckwürdigkeitcn", erschienen

von 1714 bis 1717, geschickt ausgewählt. Heute würde eine

solche Reportage vielleicht hcif^en: ,,Ein NichtJude besucht

das Ghetto" und damit sind Vorzüge und auch Grenzen dieser

Berichte, die keineswegs für Frankfurt allein zutreffen, sogleich

abgesteckt. Erstaunlich viel Material hat Schudt zusammen=
getragen, hat fleißig beobachtet, unermüdlich gefragt und gern

Belehrung von einfachen und gelehrten Juden angenommen.
Vielfach, oft unter ausdrücklichem Hinweis auf die Quelle,

verfolgt er Bräuche und Gesetze bis auf den Talmud zurück.

Lob und Tadel teilt er freigebig aus, belebt die Darstellung

gern durch Anekdoten und Histörchen — und doch dringt er

nicht bis zum Verständnis jüdischer Frömmigkeit durch, denn

er schaut das Ghetto nur von außen an.

Der Herausgeber hat der lockenden Versuchung wider=

standen. _den für den heutigen jüdischen Leser vielleicht nötigen
" Kom'i^t^r'dTm BiicTilein beizugeben. Wie uns scheint, mit

Recht Zwar bleibt es so dem Leser überlassen, je nach dem

Maß seiner Verbundenheit mit jüdischem Leben, dem alten

Schudt zuzustimmen oder zu widersprechen; dafür genießt er

abei ohne Störung den behaglichen Fluß der Erzählung, und die

erfreulicherweise beibehaltene altertümliche Schreibweise, in

die man sich schnell hineinliest, versetzt ihn unmerklich aber

sicher um zwei Jahrhunderte zurück in die Zeit, von der das

Büchlein plaudert.

im folgenden seien einige Auszüge mitgeteilt, cie zur

'Lektüre des ganzen Bändchens anregen mögen.
,,Ich muß bekennen, daß viele Gebeter der Juden, was

die Worte betrifit, überauß kräfftig, gut und nachdrücklich

seyn, dann sie brauchen darzu die kernhaffteste herrlichste

Sprüche der H. Schrifft, sonderlich der Psalmen Davids, welche

dann, in der ohnedem zierlichen und nachdrücklichen He=

bräischen Sprach noch fürtrefflicher klingen. Wie hoch die

Juden die Psalmen Davids halten, sichet man darauß, daß

einstens in Cypern ein jüdischer Kauffmann öffentlich auß=

geruttcn, er habe köstliche Gewürtze zu Kaiiff, wodurch das

Leben verlängert werden könne; da nun die Leute häuftig

solche zu kauften herbey kommen, habe er das Psalter=Buchlein

Davids auß dem Sack gezogen und ihnen die Worte vorgelesen:

Wer ist, der gut Leben begehret? Und gern gute läge hätte?

behüte deine Zunge für Bösen, und deine Lippen, daß sie

nicht falsch reden Die Juden verstehen gu^
selber nicht, was ihre Hebräische Gcbetcr heißen^

habe zu Zeiten Juden=Wciber, wann sie Hebräische (

ihrer Schul auß dem Buch her sagten gefragt, ob

was sie da lesen, verstünden, aber gar wenige, die es vJ

angetroffen, daß sie also recht wie die Nonnen den Lat

Psalter, ihre Hebräische Gebeter daher beten. Einsl

mir eine zur Antwort: ob ichs schon nicht verstehe,'

stehts doch GOtt; eine andere sagte mir: eine Artzneyl

der Artzt gibt, hilfft mir doch, ob ich schon das Rece]

was darauif stehet nicht verstehe"

,, . . . Da ich die Ehre hatte, des Königl. Dänischen

denten zu Altona, Ihro Excellentz des Herrn von Jessen

Söhne in meiner Information zu haben, trug sichs zu,

eines seiner Pferde vernagelt, er aber doch in hochwichtige!

Königl. Affairen sich nach Hamburg zu begeben gemüßigei

ward, als ließ er einem Bekandtcn Portugiesischen Juden,!

Abenzur, um seine Pferde ansprechen, der sich aber höflich

excusirte, weil es Sabbath könte er nicht willfahren, weil seine

Pferde nach GOttes Gebot ruhen müsten, da sonsten dieselbige

und all sein Vermögen seiner Excellentz zu Diensten stünden;

wollte also lieber die Ungnade dieses großes Ministri über sich

nehmen, als GOttes Befehl, in Violierung seines Sabbaths über=

treten. Ich bin versichert, so man dem ärmsten Lauß= und
Bettel» Juden würde tausend Duplonen am Schabbes zu vcr-1

dienen geben, er würde nimmermehr zu einem Werck oder]

Handel, solche zu gewinnen, sich bewegen lassen" ....

,,So reiigiöß sonsten die Juden in vielen Kleinigkeiten

sind, so frey und irt'ig sind sie wiederumb, daß sie die gröste

Sabbath=Feycr nicht allein in den Gottesdienst, sondern auch

in leiblicher Wollust und Zäitlichkeit des Leibes setzen; sie

schlaffen des Schabbes länger als sonsten und gehen so früh

nicht zur Synagog, Ehieute bedienen sich der Liebe, halten

daher auch Hochzeit auf selbigen. Dann muß jeder Jud, GOtt
dem Allmächtigen zu Ehren, dreymahl den Schabbes über, als

Freytags Abends, Sonnabends Mittags und Abends Mahlzeit

halten, dann es heißt, ;::? r-i:? ein Sabbath der Wollust ....

Daß die Juden am Sabbath alles, was zur Leibs» und Gemüths=
Ergetzung gereichen kan, GOtt und dem Sabbath zu Ehren,

geniesen, ist ein n^D und großes verdienstliches Werck
GOtt zu Ehren muß der Jud den besten Wein oder

TrancI , als er haben und bezahlen kan, und die niedlichste

Speisen, so zu bekommen, einkauften, und es lieber die gantzc

Woche mit Hungerleidcn crspahren auf dem Schabbes

Sonsten sind die Juden am Sabbath recht guter Dinge, gehen

spazieren, singen und hüpfen. . . . Sonderlich müssen sie sich

um gute Fische bekümmern. Die Juden halten durchgchends

viel von Fischen, welche ihnen zu essen erlaubt sind; die armen
Juden begnügen sich mit Häringen und geringen Fischen, die

reiche aber sparen, da keine Kosten. Allein, wann die Zeiten,
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,yJüdische Merkwürdigkeiten^^

Unter \>txi 2öcrfen, bic fiel) mit iübtfdf)et

^iftorie bcfaften, itctieii bic „^uibifcf)cn ^Jlerf-

Uiürbic^feitcir (1714 bi^s 1717) lum ^"\ol)aiin ^\afob

ic d) u b t nn cri'tcr Stelle. Csrin imrfid)ttge5 :i3lät-

tern criueift fd)on, tueld) ein abftrufes C^emifd)

bon barorfcr (^elebrfamfeit, '^(bernlanbe, J^abelet

unb ^4-loIemif I)ier ^njammengefommen t|t.

Sd)ubt, ber i^obn einc^ ^^ranffurter ^^farTer^,

hielt fid) non 1684 (x\\ in 6ambnrn auf, unb „in»

fonberlicit bebiente er fid) ber llnteriüeifunq be^

uortrefflidjen C^b.^arb^, unb übte fid) fleißig unter

beffen \Unfül)runn im (L^ried)iid)cn unb 'Knbbini*

fdien", melbet bii^ „C^roHc oollftänbifle llniuerfal-

i?erifon aller älUffenfdjafte unb fünfte" am '^a^stt

174:{. Sd)ubt felbft faqt, \>ci^ er „fleißige unb
langiüierifie (^onücrfatioii" mit bcn ^ubcn"gef)abt
unb „mit einigen gar familiäre unb offenherzige
ihinbfd)afft gepflogen* l)abe.

Xcr gro^e iöranb in ber J^ranffurter o»^^"*
gaffe 17il gab ben ^^Inlafi ^um «3^d)reiben be^

Sindje^; unb au§ einer i^efd)id)te beö iöranbe^
unirbc — „meil man bod) nod) feine Oollftänbige

allgemein!' ^uiben=f)iftorie ber neuen '^nitxy \\\

üeiitfdier «prad)e Ijabe' — eine fold)e (^efdiid)te

„oon benen neuen ^txitw bet) einigen 3eculi^
ober l^snlirljnnberten".

Xas ill^erf Sd)ubt'5 ift ^um großen Xeil Fom«
pilatorifd): alle* ift ^ufammciigctragf n: gelel)rtc

Vlnmerfungrn unb reine fabeln, bie er |id) al^
iüal)r berid)ten lieft. 2)ic lenben^ mill neutral
fein, unb icd)ubt ift „lueit oon Irenen entfernt,
iueld)e eilt grof? Xlieil ilire^ Wlauben^S barein«
fetten, \>a'^ fie u>iber anbere 'Keligionc-'iJermanbtc

fpilüge, an^üglidic iHeben füliren, felbigc fd)änben
unb fd)mäi)en, baburd) aber niemaiib erbauet,
fonbern ber (<)egentl)eil nur erbittert unb geär-
gert loirb, ^a man bnrd) liebreuijen Umgang unb
(^"briftl. eremplarifd)LMi ili^anbel meit melir ge«

minnet al^ mit lautem ^^oltern unb mit garten,

fpitugen ü^orten".

?üles, mal nur irgenb auf ^uibifdK? 39e^ug
bat, ift in bem ÜÜcrfe ,^u finben: Xofumente unb
Vieber, 5befd)reibung oon lyeftcn unb l)iftorifd)e

Späten. — 5üon bem gelef)rten Sallaft ber 3cit
befreit, bieten un« bic oon öfraim Jv r i f d) au^»
geioäblten vJtürfc ber 3 di o rf c u » 5öüd)cret ein

fcfiöne^ iöilb Oon h^w J^ranffurter i^^ben. 3id)er
mirb nad) ber Ücftüre biefe« iöuct)C5 mand)er aud)
3u bem großen ilöerf greifen. F. A.
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Mendale Mocher Sfarim: Die Fahrten Binjamins ^es Dritten. Line

FrznhluuL^ Berlin lQi7 IBücherei des Schocken Verlags ^SdJ

ni ei e Erzähl -Hschki der Krumme- hat M^ndae den

Typ des w^mdernden Schnorrers gezeichnet, Bennun.n den Hr.Uen

treibt nicht das Betteln in die Fremde. Sem Waiidei trieb ist ganz

andere Art Halb verstandene Lektüre bedeutender Reiseberichte

vergangner Zdten hat in dem schlichten Kleinbürger den Uedanken

geweckt^ er könne zu den „Roten Juden- gelangen von denen Len-

fam n von TuSela erzählte:" In völliger Naivität hat der innvissende

Mann den weltenweiten Abstand nicht ermessen können ^ *,'
hn vo

enen Größen trennt. So verläßt er planlos I rau und
1
aus muß

ikh lernet sam mit einein Manne seinesgleichen schnorrend erhalten.

Mit ESem Humor schildert Mendale, wie ein gewisser Zug

von Romfntik die beiden zum Messias hinstrebenden Manner euuge

Wocherhindurch erhält, bis ihre Fahrten ein abenteuerliches Ende

l" Ehie "^^^^^ Milieuschilderung, wie sie Mendale auch sohlst

zu treffen weiß.

„Die Fahrten Binjamins des Dritten", Eine Erzählunj>
von Mendale Mocher Sfarim. Bücherei des
Soifocken - Verlages, Jüdischer Buchverlag
Berlin,

Mit der Wahl der kleinen Schriften aus der jid-

«Hscben und hebräischen Klassik zur Neuausgabe hat
' der Schocken-Verlag nicht immer eine glückliche
Hand gezeigt, und wir hatten oft genug, bei aller

Hervorhebung der ewigen Verdienste des Verlages,
Gelegenheit, darauf bedauernd hinzuweisen. Einige
Sachen von J, L. Perez und Anderen, die vielleicht

vor einem halben Jahrhundert im stillen jüdischen
Winkel ihren Platz hatten, sind heute in moderner
Aufmachung vor den Augen der großen Kulturwelt
fehl am Orte und auch nicht ganz ungefährlich, Men-
dale, ,,der Seide" (Großvater der neuen jüdischen
Literatur) verdient aber die Auferstehung. Man wird
seine Schilderungen, auch wenn man sie an der

Quelle kennt, in der schönen deutschen Ausgabe
noch einmal mit Vergnügen lesen und dem Verlage,

der sie uns in so anmutiger Form darbietet, dank-
bar sein. —tz.

fi(^pu dr^/XJL

Mendale Mocher Sfarim „Die
Fahrten Binjamins des D r i t-

t e n". (91 Seiten. Geh. RIJ. 1.25. — Schocken-
Verlag, Berlin.)

Zu den „roten Juden-", den wehrhaften „Söh-
nen Moses", machif sich des Weltrelsenden von
Tudela Nachfahr aus TunejÄdrtWl?ft-^f und er-

lebt auf dem Weg zu den nächstgcl'Ogcnen Hü-
geln seiner Heimat alle Schauer einer Reise zu
den „Bergen der Finsternis" am Rande d:r
Welt Mit rührendem Humor schildert der Er-
zählter in den Abenteuern die Gottergebenhoit
dieser Juden und geißelt doch Ihre Hilflosig-

keit. ^ ir
3.

}
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Mendales „Bi^ijamin III."

iMendale Mocher-Sfarim: Die Fahrten Binjamins des Dritten.

Eine Erzählung. — Schocken Verlag / Jüdischer Buchver-

lag, Berlin 1937 (Bücherei Nr. 85).

„Die Fahrten Bin]nmins dos Dritten" sind vor etwa

sechzig Jahren entstanden. Dreißig Jahre hat es gedauert, bis

der Name des Dichters bei uns im Westen bekannt, und

dann wieder ein Mcnsciienalter, bis uns diese seine klassische

Erzählung übersetzt wurde. Sie ist dramatisiert und hebrä-

isch und^ jiddisch in aller Herren Länder aufgeführt worden,

und was man über sie geschrieben hat, könnte Bande

füllen. Und endlich haben auch wir sie als Buch, es ist so

weit, man darf den Segen sprechen: „... der es uns hat

erleben lassen . .

."

Den Inhalt des Buches, das ein Kleinod der jüdischen

Literatur ist, braucht man nicht nachzuerzählen; es steht im

Titel Und man kann ihn nicht nacherzählen, denn das Nach-

crzählbarc, die Fabel von der Reiselust und den komischen

Fahrten Binjamins aus Tunejadowka und seines mitfahrenden

Gesellen Senderl, genannt ,,das Weib'', ist nicht das Ent-

scheidende: das Wie der Erzählung, die Kunst des Er-

Laune und Milde und Bosheit und

Buntheit, der Humor davon ist das
und
und

Zählers, die Lust

Menschenkenntnis
Wesentliche.

Das Buch stammt aus Mendales mittlerer Periode, es ist

sein bestgeschätztes, mindestens sein geschlossenstes, formal

reifstes und reinstes Werk. Die Tendenz und Satire gegen

alles Kleinjüdische und Kleinstmenschliche des jüngeren Men-

dale, des moralistischen, aufklärerischen Ohcttosturmers ist

darin, aber nur mehr als grollender Unterton, schon abge-

klärt, schon zur reinen Kunst ausgegoren, nicht mehr Moral,

schon Humor und ganz Lächeln. Und darüber die heitere

Umsicht, die milde Schönheit des Alterswerks.

Die beiden Grundfiguren, Binjamin und Senderl, sind mit

Don Quijote und Sancho verglichen, das Ganze ist der jü-

dische Don Quijote genannt worden. Zu Unrecht, der „Bin-

jamin" steht nicht neben noch über noch unter dem Don

Quijote, aber über jedem Vergleich. Er ist original in seiner

Konzeption wie diese Menschenart von Juden und völlig

original in der Ausführung, wie eben ein, wie das Werk

von Mendale, dem eigentlichen Schöpfer des jüdischen Stils

der neueren Zeit.

Noch ein Wort zur Uebersetzung. Sie ist von Efraim
Frisch, und sie ist großartig. Es gibt wenig sclnverer

übersetzbare Autoren als Mendale, aber Frisch mit seinem

weiten deutschen Wortschatz und Sprachgefühl und seiner

Einfühlfähigkeit wird dem Original noch dann prachtvoll

gerecht, wenn er frei überträgt. Wozu ihn übrigens Men-

dale selbst posthum noch legitimiert: man fand kurzhcW

von einem hebräischen Text Mendales die wörtliche und

gute, weil saubere Uebersetzung eines anderen ins Jiddische,

die Mendale dann überarbeitet hat, frei, oder vielmehr der

neuen Sprache, dem Jiddischen gerecht gemacht.

Bei Frischs Uebersetzung ist et,was fraglich: Soll man
Hcbraismen und hebräische Wörter in unserer Schrift sephar-

disch transkribieren? Oder so, wie sie im Jiddischen, also

im Original ausgesprochen werden? Bei uns spricht alles

für die sephardischc Transkription, aber hier ergibt sich

ein charakteristischer Fall. Senderl fragt einen Bauern: „Wo
geht der Weg nach Erez Israel?'' „Was?" rief der Bauer

und glot/tc ihn verwundert an. „Was für ein Srul? Nie

einen Srul gesehen!" (S. 39.) Wer nicht weiß, daß Senderl

in Wirklichkeit, nämlich im Jiddischen niemals „Erez Israel*

sondern „Erez Jisrul" gesagt hat, verstQlit weder das Miß-

verständnis des Bauern noch den Witz des Dichters. Also,
"

es ist ein Problem.
Aber wiederum, wie auch hier in der Uebersetzung Men-

dales Stil zutage tritt, wie die verschiedenen, schillernden

Schichten seines Ausdrucks aufleben, die Meliza, die klassi-

schen Mustern ironisch folgende Schönrede: Biniamin „ist

wie die Sonne aus seinem Zelt getreten... stark wie ein

Leu, leicht wie ein Adler...", der sinnfälligste charmicrende

jiddische Realismus: „Der Geiger probiert und kitzelt die

Saiten mit dem Finger...", der moralische Rasonicrstil

Mendales des Ersten, des Frühen: „Beim gemeinen Volk ist

es (der Bettelsack) ein gewöhnlicher Sack aus grober Lein-

wand. Bei den höheren Ständen nimmt er verschiedene Ge-

stalt an, er erscheint als ein Kästchen, eine Abgabekasse,

ein „Heiliges Gerät", ein Verein, eine Sammelbüchse, ein

Kahalbeutel, eine kleine Bank für zinslose Darlehen, ein

Autorenplaudersack und dergleichen mehr", und endlich und

am herrlichsten, wenn Mendale, wie er es in seinen spaten

Schriften immer lieber tut, ganz hinter seine Figuren zurück-

tritt und nur sie, jeden in seiner natürlichen Weise, sprechen

läßt. Kurzum, es ist ein Kabinettstück, ein Kleinod, „das

er uns hat erleben lassen". L- H,





V
f

Efraim Frisch

Vier Vorträge über das Judentum

(gehalten im Septemoer 1935)^|n Aacona.)

LEO B/^CK
INSTITUTE
BEI YORK

L. )



1%

Vortrag I

\.
)

Worin gemalnhln vom Judentum gesprochen wird, io wird mehr

oder minder bewuast dabei an einen Einschnitt gedacht, der hl«

Btorlsch Volk und Glauben der vor.exillschen Zelt von der nach-

exllischen trennte Oder an den Beginn der Rückkehr aus dem ba-

bylonischen Exil nach Judäa, an die sich die Restauration des

Esra und seiner Genossen knüpft* Es werden dabei aber .w«A, «wel

Dinge durcheinander gebracht, derem Klärung mir bedeutungsvoll

scheint* Einmal Ist damit gemeint, dass wir es von da ab mit

dem Lande Judäa und seiner Bevölkerung xu tun haben, nachdem da»

Reich der Zehn Stämme aus der Geschichte verschwunden ist • und

das Ist richtig* Es verbindet sich aber mit dieser Trennung noch

eine andere Vorstellung und zwar, als hätten wir es von da an

mit einer völlig anderen Geistosverfassung zu tun, als es die

frühere war, gleichsam schon mit einer Verfallserscheinung* Es

Ist wichtig gleich hier darauf hinzuweisen, dass diese Trennung,

die von Theologen und Rellglonahlstorikern oft betont wird. Im

Grunde das nicht berührt, was bei unserer Betrachtung des Wosent-

Xich^ Ist, nämlich das Verhalten des Volkes zu Gott* V/enn Ich

hier so direkt spreche und das Wort Religion vermeide, so ge«

schleht das nicht aus Irgend einer Gesuchtheit, sondern well es

mir für die ursprüngliche Erscheinung in diesem 5^11 des Volkes

Israel viel zu abstrakt ist* Das uns so geläufige Wort Religion

schillert als Begriff, im Abendlande zumal, in allen möglichen

Farben und Tönen, seitdem es durch so verschiedene Persönlich«

keiten, Zeiten und Völker bis auf unsere Tage gegangen ist*

Es ist nicht anwendbar auf einen Vorgang, auf einen Zustand,

welcher Entstehung, Werden und Schicksal eines Volkes v6n An*

fang an so eindeutig bestimmt, wie im Fall des Volkes Israel*

Das Beispiellose, Einmalige ist hier, dass der Einbruch des

Unendlichen ins Endliche, des Geistigen ins Irdische nicht im

Laufe einer natürlichen Volksentwicklung vor sich geht, sondern

dass es von Anfang an darauf abgesehen ist, den Volksleib zu

einem Organismus zu schaffen, geeignet der Träger dieses Erleb«»

nisses zu sein, der Zeuge dieser Verbindung mit dem Unendlichen*

Und ein zweites Moment von ungeheurer Bedeutung tritt hlnzut als

die Erziehung vollendet scheint, wird diese seine Bestimmung dem

Volk offenbart^ in Jenem Berith Sinai, ein Wort, das wir unzu«

länglloh genug mit dem Wort Bund^ Vertrag übersetzen können^
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wodurch allein zum Ausdruck kommt» das» hier zwischen Uensohon

und dem Göttlichen» zwischen dam Endlichen und dem Unendlichen

eine unlösliche Verbindung stabilisiert wird« Und noch etwas

t

die Krxvttter Abraham» Isaaii, Jakob» die Erzeuger des Volkes» such

sie tragen rein menschliche ZUge» sie stammen nicht von Göttern

ab» sind auch nicht Halbgötter, wie die VolksgrUnder und Herr-

scher im ganzen Orient ui^ in Griechenland bis spttt su den römi*

sehen Caesaren hinab« Denken Sie nur an divus Caesar» wo das

divus durchaus nicht ein schmückendes und erhöhendes Deiwort ist»

sondern ganz real die Bezeichnung des göttlichen Ursprungs moint»

Die Erzväter aber sind Menschen und Söhne von Menschen, Ss be«

rührt angesichts dieser offenbaren Betonung seltsam» wenn heute

noch etwa die moralischen QualitUton Jakobs an der oder Jener

seiner Handllngen von ernsthaften Forschern unter die Lupe ge«

nominen werden» Gewiss gibt es i:üanche mythischen Reste im ?^iim

tateuch» aber im Entscheidenden sind wir hier auf unmythischem

Boden«

%% herrscht hier eine Ausschliesslichkeit» schon von Beginn

an» ohne welche Geschichte und Schicksal des Volkej unveratUnd-

lioh bleiben mUssen« Wie sehr die dem Volke auferlegte Bestimnung

als ein Ausserordentliches von Anbeginn von ihm selbst empfunden

wurde» davon geben schon die ältesten Dokumente Zeugnis» so zum

Beispiel der Ausdruck von Angst und Entsetzen bei der VerkUndung

des Dekalogs» der zehn Gebote (Exodus 20» 18-19)« Und Talmud und

Midrasch weben allerhand tiefsinnige Erzählungen und Sprüche um

diesen ErwählUngsvorgang» in welchen immer wieder sowohl der

Zwang und die ^Villigkeit» die Hingabe und heilige Scheu» das Joch

des himmlischen Heiches in dieser Welt zu tragen» zum Ausdruck

kommen« Beachten Sie auch Folgendes: es wird nirgends in der Bibel

wo das Befohlene sehr genau fixiert ist» befohlen» an Gott zu

glauben « ^%na das V'ort Glaube durch die paulinieche Lehre all-

mllhlich den Sinn von Gebundenheit» Verpflichtung dazu bokornsnen

hat» so haftet itim im Abondlande doch gefUhlsmässig et?7as Kramp*

figes an» etwas» das wir gleichsam als Justament empfinden» als

müssten wir im Geiste einen Sprung» eine Anstrengung machen» die

nicht iioner gelingt« Dagegen fehlt selbst dem späthebräischen

Y/ort für Glauben Emunah diese Nebenbedeutung völlig: es ist vom

Stamme ^ Amen**^ das heisstt sicher» wahr» fest» zuverlässig» und

das als Schlussbekräfti^^ng - ''Ja. es ist wahr'*^ bis auf uns

heute geblieben istt Rs wäre deshslb fast absurd vom Israeliten

und auch vom späteren Juden zu sagen» er glaube an Gott « 2benso
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wie, um es draa tisch zu sagen,wann etwa ein künftiger Historiker

unserer Zelt von uns aussagen sollte, wir hätten an die Elektri-

zität geglaubte Wir erleben, sehen, empfinden ihre VTlrkungen*

Nun • die Israeliten sahen^ empfanden, erlebten Oott> Alle Aeus»

serungen in diesem Punkte in den alten Dokumenten stimmen hier

überein: die Gefahr ist nicht, es könnte Jemand an Gott nicht

glauben, dieser Fall ist überhaupt nicht vorstellbar, sondern

er könnte etwas Falsches, etwas Unrichtiges von Ihm glauben oder

zu wissen meinen, was in den Folgen seines Verhaltens praktisch

genau so gefährlich wäre, wie für uns etwa der Stromleitung zu

nahe zu kommen oder den Apparat falsch zu behandeln«

Was nun die Frühzelt, die wir als die Welt des Pentateuch

bezeichnen, von der späteren jüdischen unterscheidet, dem ist

schwer mit dem Begriff Entwickelung bei zukommen« Auch das ist

ein europäischer Begriff und aus dem Gebiet der Wissenschaft,

während wir es mit anderen Wirklichkeiten zu tun haben, die ihre

Eigengesetzlichkeit in sich besitzen* Yi^v Vorzug sonst der Wissen-

schaft von der Religion, vom Mythus ist, dass sie vereinfacht,

hier aber kann man sagen, dasa sie alles nur komplizierter macht«

weil ihre Werkzeuge nicht adäquat sind»

Das entscheidende Faktum ist stets die Gegenwart Gottes im

Volk, ^eln Dabei-Sein, die Unmittelbarkeit feines Eingreifens»

Das Herbeiführen dieser Gegenwart, dieses Eingreifens ist Gegen»

stand des Dienstes. Der Dienst ist gleichsam die Technik, um diese

Anwesenheit herbeizuführen» Die kultischen Einrichtungen, das

Ritual sind die Mittel dazu. Immer wieder finden Sie im Pentateuch

die Worte: "Ich werde unter Euch wohnen", "Ich werde da sein",

'^Ich werde mit Euch sein", als die Gewähr eines vollendeten Zu«

Standes des Gleichgewichts zwischen Gott und Volk« Ist dieses

Gleichgewicht durch irgend etwas gestört, dann treten die histo«

riehen Katastrophen ein» Nun betrachten wir einmal, wie im Ver-

laufe der Frühzeit diese Unmittelbarkeit bald stärker, bald

schwächer zum Ausdruck kommt, und in ihrem Verfolg entsprechend

die historischen Ereignisse» Im Zug d\krch die Wüste, nach der

Offenbarung ist der Ohel Mohed» das Zelt der Begegnung der Punkt«

wo Volk und Gott sich treffen» Die Anwesenheit wird bezeugt durch

das Voranschweben der Wolke am Tage und der ^euersäule bei Nacht«

Dementsprechend das unmittelbare Eingreifen in alle Ereignisse

bis zum Tode Mosfts» Mit dem Eintritt ins Land Kanaan ist die Si«

tuation verändert! dadurch, dass die Stämmejiuozessive von ihren
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verhals.eaen Anteilen Besitz ergreifen. Ist die Klnheltllchkel^
,

d„ Dienste. »tAstört. Da. Volk Ist ansll.slg, da. Heiligtum

wandert. Erst treffen wir da. Stiftzelt und dl. durch Mo.e.

herge.tellten heiligen Geräte In Ollgal, später In Slloh, dann

verteilt eich der Dienst zwischen Slloh. Sichern und Beth-El. di«

zugleich Ver.ammlungspunkte für die Aeltesten der Stämme sind,

wenn gemeinsame Angelegenheiten beraten werden. Ich übergehe

Taten und Ereignis^, di« ^^nen zum grossen Teil au. den histo-

risch prophetischen Büchern der Richter. Samuell. und Könige be-

kannt .ind, und will nur einige Punkte hervorheben, dl. für

die«« Zelt jene. Orundverhältnl. zwl.chen Volk und Oott In Immer

gleichbleibender Bedeutung bestimmen. Ergreift der eine oder

der andere Mann In Notzelten die Führung - so hat es bei Ifea ge-

zündet - "Oott l.t mit Ihm"" lautet das Wort. KWnlfftum Qotte» >

"Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein helllRea
.

Volk". Die Priester herrschen nicht, sie sind nur Diener - .1«

;i;r kem höherer Stand - e. gibt keine Stände.'/^J)^ eYH> '^<'^l

"na. Volk Ist wie der Priester". Wettelfer und Ehrgeiz der

Stämme untereinander mussten naturgemäss sich auch darin äussern,

dass jeder Stamm und Innerhalb seiner wieder um die Führung mit-

einander wetteifernde Sippen und Gruppen sich der göttlichen

Gegenwart dadurch zu versichern suchten, dass sie eigene Stätten

für den Oottosdlenst schufen. Die politische Zerrls.enhelt uiü

Ohnmacht. Tellkrlege und Elnzelaktlonen. wie wir .le Im Buche

Samuell. geschildert finden, stehen Im engsten Zusammenhang mit

der Zersprengung und Verstreuung der gottesdlenstllchen Stätten.

Sodass schliesslich dem Propheten Samuel nichts anderes übrig

bleibt, als mit der Vereinheitlichung des Dienstes, die er an-

strebt und nicht erreicht, den Stämmen politisch eine einheit-

liche Führung m der Brwählung eines Königs zu geben. Und nun

sehen wir. wie dieser Vorgang das Verhältnis zwischen Oott und

Volk gestaltet« "Der Herr aber sprach zu Samuel: gehorche der

Stimme des Volkes In allem, da. .le zu dir ge.agt haben, denn

8le haben nicht dich, sondern mich verworfen, das. Ich nicht .oU

König über .le .ein if» Und Samuel .agte alle Worte de. Herrn

dem Volk. da. von Ihm einen König forderte." Und nun folgt eine

Darstellung de. Königsrechte., die wohl In keinem Volke der Qe-

.chlchte Je erhört wurde. "Da. wird de. König. Recht .«In. der

über euch herr.chen wird. Bure Söhn« wird «r nehmen zu »einen
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yragon und Raltern, die vor eeinen Wagon hertrabon^ Und zu Haupt*

leuten über Tauaand und übar PUnfzlg und zu Ackeraleutan, dla

Ihm 86inen Ackar bauen, und zu Schnittern in aeiner Ernte, und

daaa aia aeinen Harniaoh und waa zu aeinen Wagen gehört, machen*

Eure Töchter aber wird er nehmen, daaa aie Salbenbereiterinnen,

Köchinnen und Bäckerinnen aeien* Eure besten Aecker und Weinber^p

und Oelgärten wird er nehmen und aeinen Knechten geben. Dazu von

eurer Saat und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und aeinen

Kämmerern und Knechten geben. Und eure Knechte und Mägde, und

eure feinaten Jünglinge, und eure Eael wird er nehmen und aeina

Oeachäfte damit auarichten,. Von euren Heerden wird er den Zehnten

nehmen, und ihr müaset aeine Knechte aein,'' Und zum Schluaa noch

die ?/arnungt "Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren

König, den ihr euch erwählet habt, so wird euch der Herr zu der-

selben Zeit nicht erhören** • In Sinne des Berith - Sinal^ dea

Bundes zwiachen Volk und Oott, iat das ein Kompromiaa, der eigent*

lieh ein Abfall iat, und den zu reparieren die Propheten unermüd*

lieh bemüht sind - und ohne Erfolg* Ein Kompromiaa, der alle (k%^

fahren und Kataatrophen achon enthält, welche der iaraelitiachen

und judäischen Staatlichkeit und Politik bevoratehen. Selbst

auf dem Höhepunkt der ersten königlichen Macht und Herrlichkeit^

der Herrachaft Da¥ida steht nicht der König aia Gesalbter des

Herrn, als Repräsentant der göttlichen Herrachaft vor dem Volk,

sondern umgekehrt trägt er die Verantwortung vor Oott und Volk

für allea, waa er tut, und beugt sich dem Spruch Qottea durch

den Propheten. Zweie werden geaannt: Oad und Nathan«, die ihm,

je weltlicher aeine Regierung wird, aia Warner und Verbieter

auftreten.

Dringen wir etwaa tiefer in die Störung dea Verhältniaaea

zwiachen Oott und Volk ein, wie aie sich in dieser frühen Epoche

darstellt. Im Allgemeinen finden wir allenthalben, wenn von

der Vereinzelung und der Zersprengung der Oottesstätten und dea

Dienstes im Lande die Rede iat, meistens den Hinweis au« die Ver»

mischung mit fremden Dienaten, die durch die Umwohner, Nachbarn

hineingetragen werden. Der Ausdruck, der später in talmudiachar

und nachtalmudi schar Zeit Götzendienst bezeichnet, heisst

"Awodah Sara**, fresiler Dienat, Dienst des Fremden, in übertra«

gener Bedeutung dea i^alachen, Widerainnigen. Als fremd und widar-

ainnig in diaaem Sinne gilt achon im Pvntateuoh allea Ixnrationala



das in mythischor Gestalt und Form auftritt und das durch Bild

vorgestellt und durch Beschwörung herbeigezwungen, geneigt gemaät

und verehrt wird. Finden wir Ja schon als eines der dringlichsten

und am meisten wiederholten Verbote von Anfang ant **Du sollst

dir kein Abbild machen von deinem GottrcherabirnJ« Es wird auf

alles in der Natur ausgedehnt, das als Symbol der Kraft und der

^acht dienen könnte*

Trotz aller ^emUhungen der Heligionsforscher ist es, glaube

ich, bis Jetzt nie gelungen, diese erstaunliche Tatsache auf ir«

gend eine späte Abstraktion zurückzuführen» Die Tatsache ferner^

dass die Gebote des Dekalogs und die mosaische Lehre der Kosmo*

gonie, der Schöpfungsgeschichte keinen irgendwie wesentlichen

Anteil an der Begründung der von ihr geschaffenen Lebensordnung

einräumen, hat zu dem Irrtum geführt, dass man von gewisser Seite

nur das Geaftz gesehen und die Religion vermisst hat« Und bis

heute hat sich der Irrtum fortgeerbt«

"Suchet mich und lebetl" ruft der Prophet« Im Mittelpunkt

der israelitischen und später jüdischen Lehre steht die Heil!«

gung des Lobens, des irdischen Lebens um Ootteswillen, und die

Gestaltung der menschlichen Ordnung nach göttlichem Gebot um des

Lebens willen« D^nn Judentum setzt in das Geheimnis der Welt

Gott als eine unwandelbare Konstante, Dadurch wird freilich nichts

errechenbar^, das Geheimnis bleibt, aber Leben in der Welt und

mit den Anderan wird möglich, kann und soll in Ordnung kommen«

Auserwähltheit ist nicht die Verpflichtung Gottes, seinen Vertrg

einzuhalten, sondern die Verpflichtun;y der O'dmeinochaft vor Gott»

Im Sinne des Juden unterliegt das Sittengesetz aus diesem Grunde

schon gefühlsmäasig keiner historischen Wandlung und keiner Ver«

änderung in der Zeit« Ich bitte Sie, das festzuhalten, wenn wir

uni später der traditionellen Auslegung, wie sie das Alte Tests*

ment im Verlaufe der Zeit gefunden hat, zuwenden«

Uebersetzen wir die Formulierung in die Sprache der modernen
Wissenschaft, so kann man im Allgemeinen sagent Jedes Volk mit

einer nationalen Religion besitzt auch sein metaphysisches Tabu»

System « ein System, heisst das^ nach welchem sich Gebote und

Verbote ordnen^ und nach welchem die ethische Bewertung der

Handlungen zu erfolgen hat»» also sein Sittengesetz« Angesichts

der Mannigfaltigkeit und der Verschiedenheit, Ja Sntgegengesetzt»

heit dieser Systeme folgt notwendig, dass kein Tabusystem des
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gewendet werden könne - und In weiterer Konsequenz die Rela»

tlvltät Jeder Ethlkp wodurch jede gleichsam auf einen Ihr \)Bm

stlnimten Bezirk verwiesen wird* Und Insofern Ist es richtig, als

In der Tat die Tabusysteme, die wir heute etwa aus unmittelbarer

Anschauung kennen, bei den Primitiven, zum Beispiel, von Ihrem

Ritual nicht ablösbar, nicht abzutrennen sind* Im Falle der Judea

aber treffen wir auf eine Ausnahme schon In ganz früher Zeltt

als das Ritual noch In seiner ganzen Strenge und In seinem voll«

Umfang bestand, erwies sich das Oestz, die Sittenlehre als von

Ihm ablösbar und enthüllte damit seine Unlversalltttt m das hels*

seine Fähigkeit, für alle zu gelten» Erst daß Zusammenwirken

miteinander kann die Ordnung der Welt realisieren» Die Propheten

fordern Immer wieder die sittliche Tat, Jedoch unter der Voraus«

Setzung der reinen Gesinnung^ dadurch erst wird das Gebot er»

füllt» In den Worten des Propheten Jeremlaa vom "Neuen Bund"

Ist; die zukünftige Vollendung des Manschen dadurch gekennzelch*

netJ das Gesetz tritt nicht mehr von aussen an Ihn heran, son«

dern aus der Freiwilligkeit des Innern, Dieses Gesetz Ist aber

nicht formal, sondern M\jt einen konkreten Inhalt, und er nennt

ein Beispiel: "Er schaffe Recht den Armen und Schwacheal Helsst

das nicht mich erkennen, spricht Gott"* An solchem Beispiel er-

kennt man die religiöse Herkunft dessen, was man als das Soziale

und Ethische In der Jüdischen Lehre bezeichnet hat« Das Soziale

lat nicht vom Gesetz abgeleitet, sondern wird von Ihm umfasst,

wie alles Irdische, wo alles wichtig Ist Innerhalb eines gefor*

derten Vorbilds göttlicher Ordnung» Doch auch diese Ablösung,

Abtrennung Ist nicht eine Abstraktion • sie tritt ganz körper«

lieh, ganz konkret In Erscheinung - Im Propheten» "Das Juden»

tum Ist nicht Gesetz, aber es schafft Gesetzl" Nun Ist es nicht

so, dass etwa auf Grund dieser Fähigkeit von Amfang an der An*

Spruch auf Ausbreitung seines Gottesgedankens beim Volke eine

wesentliche Rolle gespielt htttte^ Selbst In der SpÄtzelt besteht

Im Zentrum des Jüdischen religiösen Lebens In Jerusalem und Im

Heiligen Lande eine gewisse Abneigung, Proselyten zu machen oder

für die Jüdische Gottesidee zu werben, aber sie Ist es, diese

Idee^ welche In den Propheten Immer wieder hervorbricht und zu-

letzt unter Abstreifung aller nationaler Einkleidung und Enge

als die Verkündigung der Weltherrschaft Jahwes auabrloht, die

ihre mannigfache Ausbildung In der Jüdischen und spKter in der

chrlstllohei^sohatologle, das helsst In der Verkündigung der
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letzten Dinge gefunden hat«

Auf wie schwachen PUssen das Königtum immer im Volice stand, er-

sehen wir daraus, dass schon in der dritten Generation nach David,

gleich nach dem Tode öalomos, der mit solchem Olanz das erste

grosse Gotteshaus errichtet hat, der rasche Abstieg beginnt^ Die

Teilung des Reiches, die inneren /oriege, die Versuche der isra»

elitischen Herrscher in dem grossen politischen Spiel zwischen

Babylon und Aegypten sich durchzusetzen, indem sie den Gottes*

dienst an die veränderlichen staatspolitischen Notwendigkeiten

anzupassen suchen, zeigen nichts anderes als diesx der zum TvHm

ger einer bestimmten, nach göttlicher Weisung gefügten Lebens*

Ordnung aufgebaute Volksorganismus widerstrebte allenisolchen An-

passungsversuchen seiner Natur nach, er gehorcht einfach nicht

den Notwendigkeiten eines natürlichen Volkes. Immer wieder vor

das Entweder-Oder gestellt, nach dem Gesetz, nach dem es angetre*

ten, zu leben oder ein Volk unter anderen zu sein • fällt die

Entscheidung im Sinne des Berith, des unlöslichen Bundes* Das

wird ihnen zum Schicksal«

Kehren wir Jetzt zu unserem Ausgangspunkt zurück» Ich sagte,

dass an den Begriff Judentum jene Wendung geknüpft ist, die mit

der Rückkehr aus dem babylonischen Exil nach Judäa beginnt und

als die Restauration Esras und seiner Genossen bekannt ist (etwa

418 v.Chr»)« Hier befinden wir uns bereits auf historischem

Boden und können mit einer ge^iisaen Sicherheit im Einzelnen selbst

verfolgen, wie der Wiederaufbau des Landes und des Staates auf

der Befestigung und genauer sorgfältigen Sicherung des geistigen

Erbes vor sich geht- und sich auf diesem Erbe gründet. Von da

ab haben wir, was wir im Allgemeinen die ^Jüdische Tradition **

nennen können. Was war geschehen?- Die zehn Stämme und ihr An-

hang waren damals längst über ganz Vorderasien verstreut und

durch schon frühere Abtrennung vom gemeinsamen Dienst, der in

Judäa noch verblieben war, zum grössten Teil wohl in den Völkern

untergegangen. Nicht lange vor der Vertreibung aus Judäa ist

durch die assyrische Volkspolitik jene Enklave in Schomron

(Samaria) geschaffen worden, die zur Gründung des Samaritischen

Volkes führte« Während der grossen politischen Wirren vor der

Vertreibung und dem Untergang des ersten Tempels war auch in
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JudÄa da» urBprünglicha Verhftltnla zu Qott längst gestört^ wenn

auch einzelne Könige die Einheit de« Dlenatee wlederherzuatellen ^

veraachten, und unter Joala dank der Mahnung der Propheten aogar

das Deuteronomlum geachaffen wurde, aua dem Bodürfnla, die ver»

streute Kunde der Vorzelt und daa Oeaetz Moaee dem Volke wieder-

zugeben. V/obel zu bemerken Ist, dass hier wohl auf die Einwirkung

des Propheten Jeremlaa um die Reinheit der Lehre willen alles

Kosmogonlsche entfernt wurde* Im Deuteronomlum findet aIch keine

Schöpfungsgeachlchte mehr, Aus der Absicht, die aus Babylonlen ein-

gedrungenen kosmogonlschen und astrologischen Vorstellungen abzu«»

wehren, die zu einer Verehrung der Sternbilder geführt haben*

Dieses Buch und wohl auch noch andere Bücher, welche die

Chronik ausdrücklich nennt, hauptsächlich aber die grosse hymnikDhe

Literatur aus der 2;elt Samuels und Davids befanden sich In den

Händen der Verbannten« In Babylon, wo das politische Leben aufge«»

hört hatte, fanden diese Schriften, als das Einzige, was sie hla^

übergerettet hatten, sorgfältigstes Studium und Verbreitung. Das

Gefühl, an ihnen einen Schatz zu haben, den aie mit grösater Sorg-

falt behüten müssten, vertiefte sich umsomehr, als die Schriften

ihnen Weg und §lnn ihres Schicksals bisher deuteten und mit den in

ihnen enthaltenen Verheissungen Hoffnung für die Zukunft eröffneten#

Bei ihnen weilte der Prophet Jecheskeliu und wohl auch Jener grosse

Prophet der Tröstungen, den wir als den zweiten Jesala kennoui.

Fragen des Volkes an den Propheten. Bei ihnen waren im Gefplge

des gefangenen Königs die Grossen, die priesterlichen Familien

und die Leviten. Damals entstand wohl ein grosser Teil der dann

in den Psalmen vereinigten Klagen und Trostgedichte, wie jener

auch Ihnen wohlbekannte Psalm '*An den Flüssen Babels**^ Und nicht

nur die Führer und Weitesten, das Volk selbst in seiner Mehrheit

drängte sich in Jene Versammlungen um den Propheten, der der Mit«

telpunkt der Erneuerung war. ( Jecheskel Lohn und Strafe etc. )

So traf der Zusammenbruch des babylonischen Reiches und der

Beginn der persischen Herrschaft ein zum grossen Teil mit dem

alten Erbe seiner Be;^lehung zu Gott Wohlvertrautes und an sitt«»

11 eher Haltung vorbereitetes Volk. Als dann durch Cyrua, den

neuen Groaakönlg von Peraien, die Brlaubnla erteilt wurde, naoh

Judäa zurückzukehren, machten alch Tauaende nach dem eraehnten

Heimatlande auf« Ich übergehe hier die In den Büchern Sara und
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N«hemla geschllderfn Ereignis-, .owit .!• hl.torl.ch .ind,

und beachrsnke mich darauf, die ga.fUte Aufgab« und ihre Lösung

zu «childern. die an die beiden oder vielmehr an die drei namhaft
|

gemachten MSnner .ich knüpfen, an Serubabel. Eara, Mehemla. uM
|

nicht w verge.aen, auch an den Hohepriester Zadok, dessen Oe-

schlecht bei der Wiederherstellung des Prlestertums eine Rolle

geeplelt hatte. Es ist klar, daas der Aufbau des Landes und der

Stadt Jerusalem allmählich und unter grossen Schwierigkeiten vor

sich ging, rumal es meist die armen Leute waren, die vorauszog^n

und unter der Unbill des öden und verlaf«enen Landes sowohl al.

auch unter der Mi.agunst und dem Uebelwollen ihrer neuen Nach*

barn bei ihren Unternehmungen viel zu leld-n hatten. Vom Tempel

zu geschwelgen, der lange darnach und allmählich durch den wach-

.enden Zuzug der Verbannten erst wohl In der dritten oder vierten

Generation erbaut werden konnte. Viel später erst die Stadt selbst

und ihre Mauern. Die Aufgab, bei der Wiedererrichtung de. aomein-

wesen. war eine doppelte: e. galt elner.elt. das Ritual, den

Dienst auf der wiedergewonnenen geistigen Grundlage aufzurichten,

und zwar in einer neuen Einheitlichkeit, nach der im Exil nur

vertieften Einsicht, das. der Bestand der Nation davon abhing,

andererseits für diesen Dienst wieder den Organisms • ein ge-

schlossenes Volk zu schaffen.

Wie diese letztere Aufgabe gelöst wurde, berichten genau

die Bücher Bsra und Mehemia, Bemerkenswert für uns daran ist,

daas hier ein neuer Berlth geschlossen und von allen Teilnehmern

beschworen wurde, eine Verpflichtung auf die T/eisung (Thora) und

auf j«de einzelne Satzung der Weisung, sie sorgfältig zu beobach-

ten. Wer nicht diesem Berlth beitrat, galt nicht als Jude. Es ist

der Restauration des Bora oft nachgesagt worden, sie habe es ver-

schuldet, aus einem lebendigen Volk mit einem lebendigen Gott

ein Volk des Buches geschaffen zu haben, mit allen daraus sich

ergebenden Polgen. Ein Vorwurf, der bis heute sich durch die

christliche Apologetik und die Diskussion über Jüdische Religio-

sität hinzieht und in neuester Zelt sogar im Judentum selbst viel-

fach Vertreter gefunden hat. Sehen wir näher zu, worauf sich diesei

Vorwurf gründet« zunächst und vor allem darauf, dass dl« Sammlung

der kanonischen Schriften, die damals begann, jenen Teil, den

wir al. Priesterkodex kennen und der da. Ritual und Zeremonial-

we.en ordnet, aum integrierenden Be.tandteil der autoritären
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varpfllohtanden Holllgen Schrift bostlmmt^, Ea wird nun so dar*

geatcllt, ala aei dadurch dio Prioaterhiararchia, die zur Zoit

dar Königa aina nur garin^a Rolla apialta, hiar atatoiliaiart

und bafaatigt wordan und dia aodaran Oottaavoratallungan, dia

im Volka labtan, vardrilngt haban* Diaaa Auffaaaung aUmat aua

dar Aufkl^irungazait, aina Auffaaaung, dia auf dar ainan Salta

allan raligiöaan Eraohainungan mit ivritik und 3i<apaia bagagnat

und im l'riaatartum ao atwaa wie aina Organiaation «ur Baharr-

achung und Vardummng daa Volkaa aiaht, und auf dar andaran Sai*

ta von Volkaraligion apricht, glaiohaam ala von ainar Natur»

Raligion, wKhrand doch tatattchlich garada dia volkaraligiöaon

ßlemonta von magiachan, irrationalen SaalankrÄftan genährt werdan^

die dieaelbe Tendenz der Aufklärung wieder boKämpftt Von einer

anderen Seite her wieder wird ein Oegenaatx awiachen der pro«

phetiachen Ootteaidee und der prieaterlichen konatruiert* Ohne

an dieaem Funkt auf eine Srörterung dieaer aubtilen Dinge ein-

zugehen, iat entgegen dieaen Anwürfen folgendea Tatattchliohe

featzuateilen: die Schaffung einer autoritären, verpflichtenden

Lehre durch Bara und aeine Oenoaaen iat nichta anderee ala daa

Krgebnia der Durchaetxung der prophetiachen Ootteaidee, einer

immer gereinigteren Voratellung von dem einen Qott mit allen

Anaätzen ihrer bereite univeraalen Tendenz, wie aie aich achon

im iuxil im Volke auagebreitet hatte. Einer der beaten Kenner dar

Uraprünga jUdiaohar Religioaität, David Neumark, äuaaert aich

Uüer dieaen Punkt mit gröaater aachlicher Genauigkeit folgender-

massant **Dar Sieg der abaoluten Monotheiaten, der im Berith

(Bund) daa Deuteronomiuma (die frUher erwähnte Auffindung dea

Buches unter Joaia, einem d.tr letzten Könige von Juda) beaiegelt

wurde, hat lange Zeit aeinen Einfluaa auageUbt, trotz dem Abfall

vieler in der ^enge und trota dem Untergang dea Tempela und

dem Exil. Die an dem Glauben an Fngel feathielten, aua dem Kraiaa

dea Propheten Jecheakel waren zwar noch an Zahl und Sinfluaa

atark, dieae Grup^^e hielt aich auf der Linie dea antiken Ga-

dankena. In dem Buclie der Ueiligkeit {^'üeilig bin ich und heilig

aollt ihr aein**), daa aua dieaem Kreiae atamm^ aind alle Gebote

auf hiatoriaohen Tataaohen gegründet oder auf dem Hinweia auf

die ^eiligi^eit Gottea, aber nirgenda wird auf die Schöpfung

auch nur hingedeutet, während im Buche dea l'rieaterkodax, der

aua dem Kreiae dea Jeremiaa atammt, dia Gebote auf der Verpflich«

tung gegründet aind, die vom Weltaohöpfer können« Dia dam Olau*
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bon an Engel Anhangenden, öle In Beziehung auf die Schöpfung

den alten kosmogoni sehen, wenn auch geläuterten Mythen folgten^

vertieften den Grundgedanken eines sittlichen Monotheismus

durch einen gesteigerten i^egriff der Heiligkeit* Das Volk, be-

sonders im Exil, mochte in seiner Mehrheit dieser Richtung an-

hangen, doch ebenso stark war die Wirkung der absoluten Monothe-

iöb en, und so kam es bei aer Entscheidung der Frage, welche»

Buch zur Grundlage des neuen Beritha unter Esra aufgenommen wer-

den sollte, zu einer Art Ausgleichs der Frieaterkodex wurde in

seiner Ciesamthoit in das autoritäre Buch aufgenommen, während

aus dem Buch der Helligkeit nur einige Abschnitte aufgenommen

wurden." Das neue Buch des Bundes grUndet in dem Gedanken der

absoluten Mnheit Gottes, von dem alles Sein ausgeht (ohne Rück-

sicht auf den Engelglauben)« Daraus wird klar, das» Priesterkodex

und Volksglaube durchaus nicht miteinander kollidierten. Ferner

hat die Entwickelung def Hohepriest er tums zur weltlichen Macht

es geradezu verhindert, dass es auf den Glauben und seine Aus-

wirkungen irgend einen Einfluss gewonnen hätte. Seitdem die olorvrsti

Priesterschaft mit der Verwaltung befasst, gleichsam zur Regie-

rung wurde, ging die Auslegung und Erklärung der Schrift, die

unter Esra begann, auf die Kundigen über, auf die Gelehrten, wobei

auch hier nicht ein GegensatR zum Volk gedacht werden darf.

Das Wort Sofer , Schreiber, Kundiger, hat erst im Laufe der Ent-

wicklung jenen Nobensinn bekommen, welcher der Bezeichnung

6chriftgelehrter anhaftet, und vermutlich durch den Uogensutz

Jener mecslanischor Kreise, aus denen sicli später die christliche

Lehre kristallisierte. Esra der Schreiber ist der erste , der '^

den Warnen Sdiriftgelehrter trägt, der, wie es in der Schrift

heisst, *' seinen Sinn darauf gerichtet hat, zu erforschen die

Lehre des Herrn und auszuüben, auch zu lehren in Israel Satzung

und Rocht". Er war der erste, der die Weisung vor versammeltem

Volk an Festtagen des Neujahrs, der Laubhütten und on den grosaen

Fasttagen nicht nur verlas, sondern sie auch öffentlich auslegt e*^

Darauf bezieht eich der Satzi "Und sie lasen im Buche der Wei-

sung des Herrn, deutlich, mit Angabe des Sinnes^ so erklärten Ale

die Schrift". Mit der t^stsotzung und Sammlung der Schrift, die
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mit Esra beginnt und von seinen Nachfolgern fortgesetzt wird,

tritt nicht, wie allgomoin fälschlich gedacht wird, eine Er-

starrung des religiösen (Lebens ein, vielmehr wird Oott durch se&n

Wort aufs Neue gegenwärtig und ins Volk getragen. Die Vertiefung

und Krstarkung, die das Verständnis der Lehre im Exil erfahren

hat, erfährt in der wiedergewonnenen Heimat ihre breiteste Aus-

wirkung» Die Reihenfolge der Männer, die im Talmud und Midrasch

unter der Bezeichnung **3ofrim" dchriftgelehrte, Schriftausleger

auftreten, sind nicht zu verwechseln mit den öchriftgelehrten

einer viel späteren Zeit, unter denen wir die Lehrer der Uischna

zu verstehen habeni sie sind für diese letzteren bereits Auto*

rität. Die eigentliche Bezeichnung der Miachna-Lohrer heisst

Chachamlm , die Weisen» Jene ersten Schriftgelehrten finden wir

in dem heiligen Collegium , das uns als die grosse Synagoge oder \

die grosse Synode überliefert ist. Die Ueberlieferung besagt,

dass sie um Jene Zeit hundert und zwanzig Aelteste umfasste,

darunter noch eine Anzahl Propheten» Genannt werden Chaggai und

Maleachi« Aus der Anwesenheit der Propheten in diesem ersten

Synbedrion geht hervor, dass ein Oegensatz zwischen den Einrich-

tungen, die Esra zugeschrieben werden, und den Tendenzen der

Propheten nicht bestanden hat» Diese erste grosse Synode blieb

mehrere Generationen lang eingesetzt und ergänzte aie durch den

Tod Ausgeschiedenen durch Schüler Ksras una seiner Genossen»

Ihre Tätigkeit erstreckt sioh b.^s zur Zeit Simons des Gerechte!^

des letzten, der als Sofer •'ScJiriftgelelirter" dieser Reihe bezeich-

net wird, und der zugleich einer der ersten Lehrer der Halacha

ist» Ich nenne diesen N^men Simon der Gerechte, weil er auch

historisch einen Einschnitt bedeutet? in oom Buche "Jesus Sirach",

das zwar nicht in den Kanon aufgenommen wurde, aber in seiner ist

griechischen Fassung sich unter den Apokryphen erhalten hat,

ist die Stimmung der Zeit, der Ton ihrer besonderen Frömmigkeit

mit besonderer Beziehung auf diesen Mann festgehalten, der wegen
seiner Vorbildlichkeit gepriesen wird. Einige der grossen Synode
zugeschriebenen Einrichtungen verdienen hier Erwähnung, wegen
ihrer Institutionellen Bedeutung für alle Zukunft» So die Ver-
ordnung, an bestimmten Tagen Teile aus der Thora öffentlich ^

vorzulesen, zu übersetzen (damals ins Aramäische) und auszulegm «
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Ferner die Festsetzung bestimmter Gebete, so des Achtzehner

Gebets, das sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Das ist

der Ursprung der Synagoge und auch das Vorbild fdr die frühe

Kirch© in ihren Versammlungen. Ihre wichtigste una einschnei-

denste Leistung ist jedoch die allm-ähllche Sammlung und nach man-

chem auch der Absohluss jenes Werkes, das wir unter dem Namen

der Bibel , des alten Testaments kennen. Dazu kommt ihre Nieder-

schrift in assyrischen Charakteren, das heisst in der hebrUischen

Schrift, in der wir bis heute die Bibel leaen^ Es ist die An-

ordnung der Thora ('.Veisung, Lehre), die Zusammenfassung der fUnf

bUcher Mosis, wie sie und im Pontateuch vorliegen. Der Reihe

nach folgen: Neblim-Propheten mit der üntex»teil«ng frühe und

spate Propheten, wobei die historischen Bücher Josua, Richter,

Samuel und Könige yfeßfin ihres i:>rophetischen Gehaita darin auf-

genommen sind, und drittens Schriften , in welchen ein grosser

Teil der poetischen und erbauliehen Literatur gesammelt iat, die

Psalmen, die Sprüche, Hiob, da« Hohelied, die Büoher»^Ruth, die

Klagelieder, Esther, Prediger, Eara, Nehemia, Chroniken. Das

Buch Daniel, aus verschiedenen Teilen sich zusammensetzend und

in seinem apokalyptischen Teil ein Produkt der MakkabÄer-Zelt,

ist erst später hinzugefügt worden.

v;enn durch die Festlegung des Kanons alle in dieser Samm-

lung vereinigten Schriften bindende, verpflichtende Kraft er-

hielten, so ist dar Orad, die Stufe ihrer Würde und Heiligkeit

in der Dreiteilung und in ihrer Folge ausgedrückt. Dass also

an erster Stelle die Lehre, die Weisung steht, wenn auch die Spä-

teren Qesetzeslehrer und Ausleger zur Begründung jeden Satz und

jede Stelle auch aus den anderen Schriften autoritativ heran-

ziehon^ Diesem ersten Synhedrion wird auch die Gründung der Lehr

-

hSuser zugeschrieben, der Ursprung der späteren grossen Akade-

mlen füxt alle Gestzgebung und Gestzauslegung. Ebenso die Ein-

Setzung von Gerichten, die das Vorbild dos späteren Synhedrions

sind* Trotz des strikten Verbotes, aen kanonischen Schriften

etwas hinzuzufügen, darf man sich den Absohluss des Kanons, wie

er una heute vorliegt, nicht als endgültig aus dieser Zeit hex^

rührend vorstellen. Verschiedene, wenn auch spärliche Zeugnisse^
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boQond^ra aua ^er >.elt der Tanaiton, das lat otwa gegon das

Kndo dor T^pocho doo Zwolton Tonpala, lassen dcrauf aohllesaenf

daas die Hilupter dar Jchulon, die aldi für den üoatand und dla

i^elnhelt dea Kanonn verantwortlich fühlten, über dla Annahme oA r

idiurUckWeisung olnor i^chrlft noch epiit AuselaQnderßotzungen ga« ^

fUhr% hsbon« T:ine Or^za fand die Aufnaiimo Jod^nfalla viel apH«

ter an Jenen ochriften, ale ala ^/j/3^ PinDO oder •'die auaaar» ^

halb stehenden oclirlften" bozelciinet werden» i^a sind die Apo-

kryphen und i seudoeplgzaphen, die dann gr.^eonlaoh In der

^eptuaglnta, (die bereits unter r'tolomäua dem Zweiten x^hlla«

delphua unternon:nen wurde) hlnzugefllgt y^-ur'^en una dcrt Ihre

Hnterkunft fanden, da dieser iiwiaialung keine kanonische Bedeu*

tung zukam,

Soviel inmUchnl von ilt^r gro:k'»en 3ynode, auf die wir noch

bej olnor andf^r^n Celei^enliol t yurVcKkommon»

Ich habe beroltH frUlier angedeutet, wie früh schon die

iionnen der moaalöchon LebenÄordnung durch ihre /.blöabarkelt

vom Ritual universalistische Tendenxen zeigen« ^aa darf wohl
f'ttgon, C^siBB diese Kraft Im Exil olch bewilhrt hat, wo Tompel-

dlenat und Kltual aufgehört hatten. Der ^ilnn ues sogenannten

G«;*setaea bewährte seine Fraft una seine .'Iriiung In erataunllcher
Welse gerade dann. In der Kr»:rmde. Die auf Vergeistigung gerlcl>*

täte KUndung der i^ro^vheten g^ht mit dieser '"endenz Hand In
Hnnd, xenn ale olch auch oft In den Trdatungon unter nationalen
fielen zu verbergen echelnen, ::« lat ein IXirohbruoh, eine Auf-
geflcvhlosaenhelt nach oben, welche ule ganz* V.elt ateta auf Gott
bezieht, elno Tendenz zur Ausbreitung In die Volt hin* :>o helast
OS hei Je8alar*7Ai gering Ist» 3 daTur, daso du mir l^necht werdet^
zu eratellen Jakobs 3tab«ohnften, die Bewahrton laraeis umkehren
tu IttSBon • den v/oltst^urvüen gebe Ich ulch zum LI cht, daaa meine
Freiheit werde bla an aen i(and dea Krdrelohea'*. Oaeri "Mein
ochwur, spricht der Horr^ wir soll sloli Jeoea Knie beugen, und
wer dir einen Schrecken elngefldaat, wlrü Jetzt zu dir Vibergehan*.«
Ololoh 00 wlr^t du herbeln\fen manchen :3tamm, den du nlo^it kann»
tost, zueilen weruen sie dir, mancher ;>tamm, aar dich nicht
kannte." Auch .ior Frophet üacharla, einer der apttten, drückt
ea In seiner naiven Weise auat **3o spricht er, der Umsohartei
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noch ist* 8, dass Völker kommen, Insassen vieler ötädte, und die

InsRF?»en der einen gehen zu einer anderen und spracheni den Gang

wollen ¥/ir gehen, sein Antlit« zu sänftigen* Und Jene antworten \

"'Ihn, den ümscharten aufzusuchen, gehen will auch ichj Sie kom-

men, viele Völker, mächtige Stämme, ihn aufzusuchen in Jerusalem^

sein Antlitz zu s^inftigon**. •'So spricht der ümschartet in Jenen

Tagen ist's, da vrerden zehn MHnnor von allen StäTiime^Weltzungen,

anfassen den Rockzipfel eines Judäischen Mannes und Sprechens

Zu auch 'jvollen i^ir gehen, denn wir habende gehört, Gott ist bei

euchj" Und in Beziehung auch auf die Fremden h?>ren wirx'^Es

spreche nicht der Abkömmling der Fremden, der sich an den Herrn

anschliessti der Herr wird mich ausscheiden aus seinem Volk •••

Ich werde ihnen in meinem Hause und in meinen Uauern ein Denk-

mal stiften und einen N^men««« Auch die Abkömialinge der Frem-

den, die sich dem Herrn anachlieesen« • • und alle, die festhaltn

an meinem Sunde- Ich bringe sie nach meinem heiligen Berge und

erfreue sie in meinem Dethnuse. • .Donn moln Hsus soll ein Bet-

haus genannt worden f\\r slle Völker«"

Schicksalhaft atöcft diese universale Aufgeschlossenheit

auf einen Moment öussersber Schwäche üos Volkskörpers, des Or-

ganismus und Trägers des Gottesgedankens, so dast Ksra und sei-

ne Genossen gezvmngen sind, Abschliessungsmassregeln zu treffen,

die Jener Aufgeschlossenheit durchaus zu widerstreiten scheinen^

Die Notwendigkeit, den Bestand des Volkes, das allen Zusammen-

hang verloren hotte, und dem jede Widerstandskraft fehlte, zu

•ich-^rn, führte ?m Jenen Massregeln der Abschliessung. Keines-

falls aber wurdo die Konsenuenz daraus gezo^^en, demit auch da«

prophetische Schrifttum, sofern es diese Verheissung enthielt,

etwa auszuschrilten, Ka sollte sich Jedoch erweisen, dass die

politischen Tiiele nie erreicht worden konnten, weil aie jener

Absicht, die schon mit der VolksgrUndung in das Volk gelegt

wurde, widerstritt. Vielmehr führte alles Auf und Ab auch der

folgenden Zeit nichts anderes herbei, als diesi das Volk musate

immer wieder unter cer Hülle nationaler Erhaltung fUr seine OoV
tesidee auf Leben und Tod kämpfen#
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Auch am Ausgang der Katastrophe, dor Kriege gegen Rom
.

naoh der Zerstözning dea Zweiten Tempels erleben wir die Wleä»r«.

holung dor gleichen Situation. Wir werden an geeigneter Stell«

noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen, wie in jenem

Moment der nationalen Niederlage die Aufgeachlosoenheit, der

weiter fortgebildete universale Qodanke auf das Christentum

traf, das ihn in die V/elt trug, jedoch seine Durchsetzung er»t

nur durch einen Rückfall in den Mythus ermöglichte, den fern-

zuhalten alle Generationen der Jüdischen Lehrer unablÄssig

bemüht waren*
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Vortrag II

Ich möchte noch einmal zusararaenfaasen, ^as ich in cl«r

vorlson Stunde Ubor das %'esen Oier judischen Religiosität im

ßr?583eren Zusammenhang au8zufUi:iren versuchte. Kalten wir daran

foätt das Bestimmende, Massgebf^nde^ Entscheidende ist der

Berlth ainai ^ der Bund zwischen Oott und Volk, die Stabili-

sierung der unmittelbaren Beziehung zwischen Mensch und Oott«

Mehr und mehr ist alles Mythische aus diesem Verhältnis ausge«

schaltet» Das ist d^jr Sinn des Neuen Bundes unter Esra ^ nach

der T?Uckkehr aus der babylonischen Gefangenschaft# Die Kataatri^

phe, die über Volk und Staat hereingebrochen war, wird im Sinne

der Propheten als eine Folge der Störung dieses Verhältnisse»

angosehon, und der Tt:ntschlu88 der neu sich bildenden Gemein«

scliaft wird beschworen und boslegelt, an dieser Grundlage un-

verbrüchlich festzuhalten« Koch etwaai was loh Ihnen hier aus*

einandersetze, ist nicht meine theoretische Auffassung, auch

nicht der Ausdruck einer subjektiven Anschauung von diesen

Dingen, es Ist die noch heute goltende Haltung des Juden zur

Vergangenheit, GAschichte und Gegenwart, wo eine Jüdische zu-

eanmenhängende Gemeinschaft in JUdiachen Lebensformen lebt«

Also weder eine historische Ableitung, noch eine auf Gelehraaxa»

keit beruhende Geschichtsphilosophie» Mehr oder minder bevusst

empfindet der Jude als colchar diese Unmittelbarkeit, von der

Ich gesprochen, als das ^entscheidende seines »velt-und Lebenage«

fUhlst -

Bevor ich meine AusTuhrungen über die weitere Entwicklung

der jüdischen Lehre fortsetze, möchte ich den historischen

}\ahmen in allgemeinen Zügen andeuten, in welchem wir uns da

bewegen»

Der üntergsng des Jud*41schen Staates und die Vertrel-

bung und Umsiedelung eines grossen Teiles der Bevölkerung

nach Babylonien um 585 v.Chr» Mit dem Zusammenbruch des Baby«

Ionischen Reiches und mit dem fteglerungsan^rltt dos ersten

Peryerkönigs Cyrus (493) tritt der Umschwung ein; zu seiner

Zeit beginnt dlo Rückwanderung« Die Epoche vom Beginn der
Bsra-Restauration (Eara 458) bis zu Ende der Tätigkeit der G
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Groastn Synodt umfaPBt •inen Zeil träum Ton etwa 200 Jahren«

Man musa wissen, dasa dies« kulturell und marerlell als

BlUte:;i;lt der jüdischen Oemeins^sliaft z\x bezeichnende Epoche

nicht etv;a auf einen unabhängigem jüdischen Staat; sich bezieht«

Judlia bleibt während dieser ganzen /.eit eine l^rovinz des per-

sischen Reiches, allerdinsa mit ein-^r ^coitgehenclen Autonomie

ausgestattet und mit einer fUr orientalische Verhältnisse be-

merkenswerten rre5helt dnr Gemeinschaft, Ihre Ancelegenheiten

weitgehend selbst zu ordnen, nach dem alten Vorbild: Königtum

Gottes, Diece relotive Freiheit erklärt eich zum '-all auch dadurch,

daj?s dlo Oottosvorstellung/üer Verser von Mythen öe)3r gereinigt

waren, sie kannten keinen Dllderdienat und standen Jedenfall»

nicht in einem susgoc^proch^^nen Gegensatz zu don jüdischen« Dasa

gewisse persische Elemente auch in die Jüdische Lehre ein-

drangen, ist schon angedeutet worden. In einem lenkte aller-

dings hat das Judentum mit grösstem i^achdruck seinen Kinheiti-

godanken gegen den persischen D-ialismAs verteidigt und fest-

gehalten« Sie wissen, dass die persische Religion sich auf zwei

Prinzipien grUndet,die durch Ormuzd und Hariman symbolisiert

sind, und eine scharfe Trennung macht zwischen dem guten und

dem bösen Prinrilp, als zvischen zwol von Uranbeginn getrennten

Gewalten, Dagegen finden vSie noch heute in dem JUüJ sehen Oe-

botbuch don 3ogcn3spruch, v/elcher lautet: ''Gelobt seist Du, Heir ,

»chüpfer des Lichts und achüpfer der Flnstornis," Eine Ver-

ankerung des "^.jnheitsgedankens, wie öie sehen, in ausgespro-

chenem Gogonsatz zu der persischen Anschauung.

In diese für die Juden relativ friedliche Zeit bricht

um 330 v,Ch, dar l^lroborungszug Alexanders von Mazedonien ein^

Abgesehen von der ungeheuren politischen Umwälzung im ganzen

Orient, dem Fall das Feraerreiches und der "Sroberung Aegypten»,

in die natürlich auch die JUalsohe Q^moinsohaft mit hineinge-

zogen wird, beginnt auch in kultureller una geistiger Hinsicht

ein Prozesß, von dem des jüdische Gemeinwesen stark mitergrif-

fen wird, Ka beginnt die Helleninlerung des Orients, Eine
«

Epoche, die fUr die Juden nicht bloss den Eingang griechischer

Lebensformen und griechischer Denkweise bedeutet, mit denen sie

sich auseinanderzusetzen haben« Sa entstehen die grossen Dlaa-

pora-Oemelnden, das helsst die Niederlassung von Juden in den
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hollönlstloclien ßro3jpon 3taiuten, wio In Alexandrlon, das all-

mählich zum Zentruun aplltgrloclilachon Leb^^n» und Kultur 4f3t><, P.*»

Port geht dloeer nollonlslorun^apro^oaa Immerhin ao vrolt, dass

f»r olno üobors#tzun^\ der Bibel Ina üriochjöcha notvondlg mftohtt

ofranbar weil dao Hi^bräloche euoserhalb Judfilaa von Volk noch

wohl kaum (ijoeprochen oder verstanden v.lrd« In JudUa »albat

Jedoch stööQt Bio, trov^üdom die lT€)ll«nlaii>runß Im zwei tan Jahr-

hundort v^Chr» auch dort gross«» Fortachritte macht, auf die no^

tUrllchen Oronzon dar (i;«jlötlgen jüdischen Varlaasung, Am Anfang

boatahL kelno Felndaellgkolt go^en üaa noue 'Vr^a^n doa Orlaohan-

tumß. Im Goßsntoil, ea könnt z\i feiner gowlsaan Befruchtung»

Dlo Hochstahonden und G«blluotan goh<^n boroit'.tilllß auf dla

H^i^llonisleruni^aplUne d»?o Antiocliua Kplphanua ^In (175-1C4 v.Ch)^«)«

v/Uhrend d^r lonc^lerl/^on Klimpfe dnr Dlaüochon un clo Tollun^

den Alexander-aoiohea bleibt Juana erat unter aec^yptiocher hori^

Gchaft, als ubor ea unter clo Horrachaft car ayrißchon i^önlße.

Cor ^olouoldon gerät, vorachUrfen aloh die Gogono^taa# j2a iat

wie Immorj Nvlrd Ina Judontum der iunkt aagoßrlffen, auf dam

3^1n I'*jstand »loh prtind(»t, ao er^/?acht dor '/Iderstond unbändig

und wird zu elno»n lOinpf auf Tod und Loben* Dlea ist der iSinn

der r.rhebun^- d'^r /UalkabHor (ir,7-l:50 V.Chr.)» r^ach mehr ala fUnf-

unda*^iinalt;Jlihrl(5ön aohweron iCJüipfon wirft JudUa da^^ Orieohenjoch

ab und ^rlan^^^t damit zun 2woltf>n Mal aolno ßtt&tlicho Unab-

h?inßi(?keiU (Chunuka). Drei Ju>iro nach dem Aufßi^'jmd wird \Xctr Te»

pol gorolnigt und üor Dien&t wieder auf^jenonmen. Die Dynastje

cor MakkabMer, welche die bohonprientei^wlirde suconmen jait Cor

FUratenwUrde auf aloh vorolnlr,tt dau'-irt bia iO v.Chr» Dor vor-

dere Orient gerUt um diese Zeit in den Bereich der römischen

Expansion. «Tudua bietet J^tzt nach Inni^n und Aussen un^ofähi*

d^n ßlolchen hl^torÄachen At;p^kt, wie zur '/.oit doa oraten i\ö-

nlntums, sowohl an innerer Zerri sBonhoit als auch in dorn Vor-

auch j^elnor Jowellinen llerraclier, mit den ßrossxen Mftchton dor

Politik In ein ertrUi^llohea VorhUltnls zu kommon» V.ifc aooht

habon die v-oiaun und DinaiolitSeen im Volk den Olanz etwa dor

Ilorodloniachen ^eit ala oin<>» Scheinblüte und oi(^entlioh borelta

alo Fremdherrschaft empfunden« Nach dem Untergang der HaamonU-
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Ischen Dynastie um das Jahr 40 v.Chr. beginnt die Horrschaft

des Herodes und seiner Nachfolger» Dor steigende Druck der

Wöltraacht, Uom 3Chon seit Pompejus, die Eroberung Jerusalems

und des Tempolborges macht die Könige JudUaa zu tributpflich-

Ligon Vasallen* Die römischen Legaten in der Provinz Syriens

unu die Landpflegor in JudUö. geben immer wieder neuen Anlass

zu Klagen über Druck und Raubj immer wieder brechen Rebellionen

aus, bis das Volk in offener "Finpörung gegen Rom steht. Der

ftirchterliche ^Endkampf, dosten ausfuhrliche Darstellung Sie Im

"Jüdischen Krieg" dos Josephus finden, brin^it die völlige Ver-

nichtung Judäas als Staats- und Qomeinve^en, mit der Eroberung

Jerusalams und mit der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre

70 hach Chr. unter Vespaaianus und Titus. Das Aufflackern eines

nauen holdonliafton und verzv/eifelten Widerstandes unter der

Führung bar Kochbas vermag das Schicksal nicht melir zu wenden^

wenn auch die Voltmacht Rom eine gewaltige Anstrengung machen

muss, um dieses ziüion una verbissenen Gegners Herr zu werden^

Füll der FestTing Dethar lü!) n.Chr. (Trajan und Hadrian«)

Kehren wir zu unserem Thema zurück«

Die Unmittelbarkeit dar Beziehung zu Qott, die wir als die

eigentliche Grundlage Air die Q-jstaltung des Lebens erkannt

haben, ist, wie wir gesehen haben, in der Hostauration des Esra

und 5-n dorn ?/eitoron y^nstoss, d'^n sie gv'^gebon hat, nach wie vor

die '^lelle aller Erkenntnis. Doch mit dem ochv;lnden der i'ro-

photie, von deren Geist die liänner der grossen Synode noch

durchv/ogs erfüllt sind - erinnern Sie sich, unter ihnen sassen

noch die letzten Propheten -, ist es das V/ort Gottes , das von

nun an dor Träger dieser Unmittelbarkeit wird.Wenn gesagt wordan
y

ist, das Judentum ist nicht Gesetz, so treten wir Jetzt in eine

i'eriode dieser Schöpfung sin. \/ir sind fortan in dem Bereiche

dos Worts , jenes Wortes, das als eine neue geistige Wesenheit

in die Geschichte geworfen wird« Kn ist der Logos des Philon

und der Neuplatoniker, es ist das JohannMische VVort, das Fleisch

gev;orden ist , es Ist imranr noch dasselbe 'Vort, von dem Luther

sagt, sie sollen es lassen st »hn, - das Wort, das nicht

aufliört. Die Auslegung des V/ortes schafft Geaets, und mit dieser

r^*W^<-* \^%^'\. dt T%

-'^f-f-^ <f^ 1)
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Tätigkeit sehen wir tme von nun an die Männer befasst« angefaxw

gen von den Nachfolgern "Karas und den Sdidlarn der Grossen Syno«

de bie hinab in die spätesten Zeiten des Talmud und der Rabbinen»

Ea ist Ilmen bekannt, döss wir im Judentum iciwei Quellen

haben, aus denen die Lebensnormen fliesten, die geschi^iebone

VVo:iöung>j^ pp-ß f\'^f/) una die mUndlich Überlieferte Lehre ^^^X)

^CyQffP'^ Oas ist nicht so aufzufassen, als wären sie ihrem Ur-

spn/ng nach verschieden. Diese Zweiheit hat einen andern Grundi

erstens, da mit der Sammlung und dem Abschluss aes Kanons , dis

enagUltig unter den Makkabäern erfolgten, ein auearUoldiches Ver*

bot bestand, den Schriften irgend *elche anaere hinzuzufügen^

so Y;ar die P'ortbildung der Lehre an die Ue^erlieferung von Leb»

ror auf aio Ji'mger nicht gleichsam sondern buchstäblich von

Mund au Mund gostollb. Bis spät noch (k;00 i^tesSi Chrfxyfil) big

zur Sammlung der Miaclina hat offiziell aas Verbot bestanden,

öle überlieferte Lehre aufzuacJireiben» La Laufe der Zeit näm-

lieh hatten noch andere Motive dazu beigetragen, dass man weder

Scnriften noch Absc}iriften von solchen dulden wollte* Im Verlauf

uer HeligionsverlolgunGen sowohl in der Zeit der griechischen

Herrschaft als auch später unter dei* rümlachen und infolge der

auftretenden oektenbildungen, sind, v/ie eo pcheint, nicht apo*

logetiaoh gegnerische Schriften verbreitet ^sondern auch mit Ab-

sicht gefUlschto Abschriften auch kanonischer Schriften von den

Gegnern In Umlauf geoetzt worden. Der unentwegten Sorgfalt und

^ehUtupg dos Kanons verdanken wir ey, dass wir die Schrift f

das Alte Toat&nent genau in der Form und in dem Wortlaut, Ja

bis zur Auszählung jedes einzelnen Buchstabens genau, bi« heu-

te erhalten haben*

Der Ursprung aer mündlichen Lehre ist Jedoch viel alten
es Ist wichtig zu v/isBen, dass die mUndllche Ueberlieferung

nicht erst durch Auslegung der kanonischen Schriften entsteht -

sie beginnt lange vorher. Sie geht auf Gewohnheitsrechte, brauch«

und ürdnunren zurUck, die in üor Schrift keine auadrUckllche Ev
wähniinc finden, und nur durch ueberlieferung gewährleistet sin4

Es ist klar, dass die Bibel in ihren Satzungen vielfach deshalb

lückenhaft erscheint, weil alte Ordnungen von Jeher und gelten-

de Gewohnheiten« sofern sie keine Aenderung durch das Geseta
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erfuhren, nicht ausdrücklich erwähnt zu v-erden brauchj^n. Di«

Priester, die Ael testen, die Propheten sind die zuständigen Oe-

setzeslehrer such schon In biblischer "elt: "Geh zum Priester.»"

So zxrn Beispiel i '^'^ienn du einen hebräischen Sklaven kaufst,

soll er sechs Jalire dienen, •• 7^'enn er allein kommt, so geht er

allein f^ci, wenn er Gatte eines v^eibos ist, so wird sein V/eib

mit ihm frei«'' Dieses Gesetz setzt Ja bereits manches andere

voraus, nämlich, dass es einem Hebräer erlaubt ist, sicli als

Sklaven zu verkaufen, wovon wir aus der ochrift nichts wissen,

was aber wohl Gewohnheitsrecht war. Ebenso wird auch schon dl«

Voreuflsotzung £f:emacht, dass der verheiratete Sklave seine Frau

mit in öpn Dlens*: seines Herrn bringen darf, Oder ein anderes

i^c5 spiel: Dos Gesetz der Scheidung muss ein altes Gewohnheits-

recht gevvesen sein, zu oom d1<^ mosaische Satzung nur die er-

gänzonde resLliPmun^: trifft, dass wenn üle PVau einen anderen
•

Mann feeheiratet hat, sie zu Ihrem er^^ten Mann auch nach neuer«

licher Scheloung nicht zurückkehren darf, (Scheidungabrief)

Vir sehen übrigens, döss schon im Dsuterononlum selbst all-

gemein gefasßte Bestimmungen aur den älteren Schriften hier

erst ihre detaillierte Erklärung erfahren (Der Sabbath) , Und

so mag es euch vielfach gewesen sein, dass eine allgemein ge-

f^if^sto Sat7:ung 5n B^pnjg puf 5hro Ausführung überlieferte Sr-

IKuterungon und Ausleg\mgen erfahren hat. Dpnn aber in späterer

Zelt wird dJe Auslegung des IVortes Quelle der Satzung«

Diese Illnwelae, ouf die ich mich hier beschränken muss,

sollen uns nur dazu dienen, uns mit einigem Verständnis den

Grundsätzen und Methoden zu nähern, auf welchen die Auslegung

und Krklärun^i der '^chrljgt ^:berhaupt gegründet Ist, Wir brauchen

das besonders /um Verständnis der Methode des Talmuds^ Wenn

fortab die Rede von Verordnungen der schriftgelehrten ist, so

ist damit die ältere Hei^e der Sehriftgelehrten, der So frim

gemeint, deren Satzungen die gleiche autoritativ© Kraft inne-

wohnt, wie der Schrift selbst, weil sie es sind, die die münd-

liche Uoberlleferung tragen und fortsetzen. Die Methode der Aus-

legung der 3chrift, wie sie fortin angewandt wird, ist im All-

gemeinen als Midrasoh, Forschung, Erklärung, Exegese bezeichnet^
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einerlei, ob os sich \\m die FlrKTang von RechtsoDtzungen, die

wir Hplacha, (Regel, Oosotze,) nennen, ooer uju Jene poetische

oder erbauliche Auslegimg, die Agada (Haggada) (Geaagtes) hei««t#

Die Rslficha, dlo traditionellen Uechtaaatzungen, wie sie

d^jrch die exogcticche Arbeit der Schriftgelehrten ausgebildet

und festgelegt worden, ist ebenso rechtsverbindlich, wie die

schriftliche lYoisung (Thora)# .i:s heisßt ira Talr-iud darüber:

Rabbi 31eazar aus Modain cagtej •'V'er die Schrift auslogt im

VviderajprucVi mit der üeberlieferung, hat keinen Anteil an der

künfui^en Welt"» (Das schlimmste, di^s einen Juden troffen kann)»

Unter den Ursachen, welche KriegsstUrme Über das Land herbei-

fl'jhren, werden in: Talmud unLer anderem auch folgende genannt i

Leute, die das Gesetz auslegen im Widerspruch zu üer Tradition«

Hier haben 31e wieder die Störung des unmittelbaren Verhült«

nlsses, die in dieser Zeit durch eine falsche Auslegung des

>orts herbeigeführt wird, wie im alten Ritus falsci er Dienst •

Di'e Aguda iüt eine freie Auslegung, die vielfach der Fhan*

uasie v'pielraum Itiast und aie dann in aie form der iredigt Über»

gegangen ist» Beachten üie, dass auch die Verfasser der Evan-

gelien üie Legitimität ihrer Aussagen und einen grossen Teil

der Spruche und Gleichnisse Jesu auf Setzen der Schrift grlindei^

nach der gleichen Methode, vvio es die ochriftgelehrten und

späteren Rabbinon in der Agada tun. Ebenso die Apostel, i'aulus

besonders, nur dass ihn3n auch die Apokryphen in der griechi-

schen Sammlung eb«^nfalla als Quelle dienen. (Jesus 3iraoh)

Ans der Tatsache, dasr aus der Zeit der ersten oofrim, die

wie au3 Violen Andeutungen zu entnehmen ist, eine Kpoche geistiger

und materieller Blüte war, trotz der j-olitischen Abhlingigkeitf

fast keine 3chrift auf uns gekommen ist, darf nicht auf ein

Völligen Aussetzen literarircher Produktion t?e3Chlos3en werden«

Ja, die eindringliche ^'^'arnung der Lehrer aus dieser Zeit, sich

des LUchersclireibens zu enthalten, iMsst sogar auf eine sehr

reichliche literarische i^roduktlon echliessen. Die T^eligiong-

verfolpungen In der griechischen j.eit und die fast völlige Ver^

niohtung durch die Römer haben naturgemäss dieuen wohl vorhandei •

gewesenen ifeichen Schatz vernicht»#t« Auf dem Zug von Stadt zu
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3tadt, von Land zu Land, im dem besonddrß Jena Kreist gezwun-

[:eri wurden, dlo In der rollgliisen Tradition lobten, ist ßll-

mUhÜÄÜ^i 6.11es vic^rloren «*^gane:en, nicht nur was fUr die Lehrer

aly nioht autorit?ir galt, sondern auch vieles, das ein notwen-

di^^es ulloa in der Kette dor Ueberlielerung bllaete. Viele be-

rUiuate Lehrer fanaen auc/i ihren Vod, 'Vir begegnen aahe* Jede»mil

nach oiner einsdiineidenaen Katastrophe dem Auaopruohi"Die

N/oison^ wär<» vergoaaen wordpn, wenn nicht aar und der Lehrer

sie wlecJ'^r hergestellt hUlte •

&<?vor Ic^ darfin i^ebe, l'^nen die Formen una aio ^ntwik«

kelung der Literatur dttVÄulöbön, die im * aliruiU k^us^inunengefstfat

ist, 6oJieinu es üilr nötig, dhar.'ücter unu böaeutung aar Sekten

kiu er(5rtern, von denan die eine für ai« Oostaltunii des jüdischen

Ges^itzes und den weiteren Ausbau entecheidenu war» im Buche

Daniel und in C'»n MakkcbüemBliChf^rn finüen bie achon fUr die

(ilaubonak^mpfer in der Gefolgschuft der Haamonüer uie Bezeich-

nung (Jhassldlm , die Froimen wlihrend die

ijK^irner, die /inhUn^^er dor Griechen als di^ Frevler, die den

f^und V<?rl9»8endon bo7*^ichnet r/erden. In diesen Chasaidini t in

di<>3on Froin*nen bubf^n ol*» den Ursprung joner 3okte, die dann

BiVlter aich i^elböt als die «'er^JGChln bezeichneten, das heiost

dlj aich rvböcb*^Jdenden, dai>iic ist gemeint; von dorn lAirchschnitt

ajch i-bacaeidonden, der os mit aei befüli$un<i und öox^ßf&ltigen

beobauhtung der üea^tze, wie sie durcn die liawnonUer-Gericht»«

hdfe nouerulngs fest^^osotzt wurden, nicüu 3o genau nahrnen. Da-»

her uer l^ame PharisUer, der bis auX' heute alleruin^^s mit einer

anruchi£;en Kebenbedeutun^j sich erhalten hat» la ist Über i^ha-

ristier, oadduzäer und "aaener soviel t;ereaet und £,'>30hrieben

worden, dasa ihr ursprüngliches Bild dadurch nur vox'wischt ist*

In den Sinne, wie ich ps n5er vorsuche, Ihnen die Vergangen»

heit, sofern »ie fUr uns geßonw^irtif^en -ort hat, nUher zu bria»

Lcn und mich dabei Im '/osentltchon auf autochtone, eigene Jü-

clfiche <uell€>n ^u bezlehon, ist es wohl rlclitig, dasa wir uns

tuoh in diesem Kell an dlo Darsteilun^s halten, wie fie im Jo*

sephus steht, iier übrigens r»lr alle Forscher Über diesen Gegen«

stLind die «.^lelle ist* Ich werde ihnen deshalb uie darauf bexüg-

liehen Abschnitte verlesen. In den •'Jüdischen Altertümern" heisst
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es: "Um diese Zelt (dos Hosmonöers Jonathön) g^b es bei den

Juür^n drei philosophische Sekten, welche Ubo>^ d^.e menschlichen

Verhältnisse verschiedene Lehren aufr.tellten, und von denen

die eine die der lhar 3b'«^er , die zweite die der SodduzUor und

die dritte die der Essener hieBs, Die PhArisl^er behaupten,

öaar manches, aber nie' t alles das Work dea Verh»n{$nisses

(Y^irsohrmg) sei, manch-^s dagegen freiwillig ßcrchohe oder

untorbleJbe...". i^^J folgt d^nn d5e Krsiplhluns jenes Vorgan^rs,

der zuv lolge holte, dnsa oev rep;ierpnde ?T^rst und Hohepriester •

djo beiden V/Urden waren damals vereinl^,^t - mit öon Pharisäern

brach. Dann holssb es welter;**Dle VhfirisHer leben enthaltsam

una kennen keine Annebinllchkeit, . Vvea vernl^nftieo Ueberleguns

©la f;;ut erscheinen l^sst, dem folgen sie und baiton es Über-

haupt fllr Ihre ?fl5oht, den Vorschriften der Vernunft nachzu-

kommen. Die Alten ehren sie \inö massen sich nicht an, den An-

ordnun(?:en derselben zw widersprechen, 'Venn sie behaupten, all««

ßesch'lho nach ojno'n bestimmten Schicksal, so wollen sie damit

dem mennchllchon '"lllen nicht dss Vorm55gen absprechen, sich

selbst 7A\ betitimTien, sondern lehren, es habe Gott gefallen,

die iiÄncht des Schicksals (Vorsehung) unö die menschliche Ver-

nunft zusammenwirken zu lassen, so dass Jeder es nach seinem

belieben mit dem Laster od-r mit der Tngend halten ^:önno« Sie

£;:lauben auch, dass die 3eelen unsterblich sind una dass diesel-

ben. Je nachdem der Mensch tugendhaft oder lasterhaft gewesen,

unter der Erde Lohn und Strafe erhalte, so dass die Lasterhaf-

ten in etiißev Kerkerhaft schmachten mUssen, wJihrend die Tugend-

haften die Macht erhalt^^n, ins Leben zurückzukehren. Infolge

dieser L?hre besitzen sie beim Volk einen solchen Einfluss,

dsns sUmtllche gottesdionstlicho Verriohtun^jen, Gebete wie

Opfer nur nach Ihrer Anleitung dargebra<ht werden, Kin so herr-

liohoo Zeui^niis der Vollkommenheit gaben ihnen die Gemeinden,

weil irian glaubte, dass sie in Wort und Tat nur das Beste wollten"

Noch eine andere Stelle im "Jüdischen Krieg", wo es heisstt

"oie gelten für besonuers Kundige Erklärer des Gesetzes^ machen

alles von Gott und dem Schicksal abhängig und lehren, dass

Rocht- und Unrecht-Tun zwar grösstenteils dem Menschen frei-
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stehe, dasa aber bol .leder Handlung auch die Mitwirkung do8

öchlckoola stattfindet" • Nun hnt zwor Joaophufl d* g Nol^junci

da e>* Fnde dea ersten Jnhrhundorts clor christlichen Zoltroch-

nunic; fUr Oriwohon und r>«m<e>r nohrelht, die spezifisch jUdlachen

Verhältniaae dem VeratUndnla ae5ner L*»ser anzupascen (so ist

«a völlif»; abwj/^^iic^, die Sokten nln phj losorhi «ch© zu bezeichnen

und vom Schlokaal 7x\ «pr^chen Hf^lmsrmrne, nlno d'^n Juden ganz

fremde Voratellunr) > ^ni '"^n^ientll eben stliTwen Jodcch die JUdl«

Rchen (X»e"llen In ihren Aupaar.en Vbor die iharisHor mit ihm über- •

ein. In einem üprxich, der in den "?1rko Aboth" (In den "Sprü-

chen d<^r VW[ter")enthalt<>n Ist, ^ab(*n d j e rharlrMor in ihrer

knappen Art ihre Grundhai tün,T ^ngodeutot? ">vlii^f^ int vorge*

scheut ( dea helsat die Ordnunfr d'^^r Nrtur von der Vorsehung)

aber die freie ^' ahl ist r^^n^^^n fToten dea freien UHions),

und die '''elt wird In Gnade cijorl chtet«" ^In andorer Spruch be-

ragtJ "Allea j ?t In der Fnnd dea Finmela, mit Ausnahme der

Gottesfurcht**» Nach der ^Ifeuterunf^ dleaer Stelle bei Maimonide«

in reinen Briefen, alnd In dem Begriff Ootteafiircht alle au«

froler '''piil hervorgehenden Handlun.^on dea Menschen enthalten»

Dt>8S die Pherirv^r «uch mild 5ri Strafen \iforen, erwelot ein Im

Talmud anjp:efljhrt*»r Aur^rruch: "^In Synhedrlon, da3 im Vorlauf

von aieb7.jg Jahren ein Todoaurtoil vollstrecken iMaot, wird

ein TotfiOhlUger >ienttnnt"« In dem Messe »1p die Horrschaft der r-

HusmonUer sich immer n^hr Verveltlichte r.nd doe i rleatertum

dadurch lOelchrnm eine offizielle staatliche Institution wurdet

erscheinen die IhnrlaUor Im O^^zenr.atz l\\ Ihnen ala die eigent-

lichen Leht*er des Volks. v;i«i sie sehen, eine nurchmis demokra-

tische volkstUnllche Wlhrunn:. Nicht, anders >yie noch heute in

Ont.ludentum, Nicht f^^ar offiziell-^ V^^rtretor den P.ltus und der

M>srih>»er des Zeromonials, der Rabbiner, steh: der Gemeinschaft

nehe, er ist meint nichts mehr als eine Peapektcporoon, nl^.her

steht ihr der Beruflose, gotteafUrchtifre Fronme, dessen Lauter*
k^lt von kelnon auf Gewinn gerichteten Abrlchtön getrübt wird»
Die Pharlsiler sind wUhvend der '^elt dor M^kkabUer die Volks par-
tel in Oen Uussoren wie In f^on Inneren KJlmpfon, Ihnen Ist dies
dem v/esen eingeprägte VerhUltnls zu Gott unu j?elnon Geboten
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schlechthin rait dem Nationalen Idontlöch» &le yind dl« klas-

3lchon Repräaenlanjen aörjenlgon Kichtung, v^ölclie ale innere

^hitv/lokelun^ luraels in uer nachexilischen z.eit überhaupt ein*

ßesohlaßon hatt " ^lo iiaben Qabei ale Mehrheit aes Volkes

otota hinter sich unü venden sich sofort und heftig gegen den

Liindoa^fUrnten una das offizielle -triestertum, sobald diese
aus ürUnaen aer Jr'olitik oder Opportunität den boüen der Lehre
verln«p.en, ^ie haben deshiklb auch iieroaes aon aid verweigert»
Abgesehen von ^inar relativ kurzen Unterbrochung zur Zeit der
llusmonUer Johannes Hyrkanos und Alexander Jannäua, v/ährend der
eio im Synhedrion durch eine sadduzUische Wehrlieit verdrängt"

v.aron, sind sie es, die als Gesetzealehror, hicliter und Vor-
ßteher der Lehrakademie bis zum Untergang ues Staates wirken«
Preilicli, Jomohr sich ihre Gemeinschaft im Verlaufe aer Zeit
zu einer auwt,eaprochenon öekte entwickelte una in sich selbst
6es])4.1ten, neue Absonderungen trieb, zumal jene Gruppe unver*
söhnlicher J^^eloten, Eiferer, ale im iilaokampl gegen die hömer
80 verhängnisvoll wirkte, geriet sie nach der /.erstörung des
Tempels allmählich in Verfall und fana ochlierrlich ihren ünte»
oßngt Von dieser f^ndpha8e lot die hode in einer alten Überlie-
ferten i^inchn?., die ouseorhalb dor Sammlung geblieben ist, in 4
der es heis^ot: "Eo gibt sieben Arten von irhariöaern" und wo
Jode oinzolne Aufzählung einen herben Tadel enthält»

Auch Über dl« üaduuzUer will ich einige :iteilen aus Jo-
sephua anführen, wenngl-jich ihre beUeutung xaetir in der Reprä-
sentanz einer regierenden und einflusareichen üDerschicht De-
stnndon hat, die bei ihrer Verweltllchung im üofUlil des Volkes
nie Wurzeln achlagen konnte. Keinesfalls aber sinu sie gemeint,
wenn otv/a im Daniel von oen Abtrünnigen und Frevlern die Hede
ist. öle haben auch nichts mit Jenen gemein, ale in aen Makks-
bäer-bUchern als die larteigänger dor OrieciK^n bezeichnet
werden, "öndduzäer, heisst es bei O^oeephus, v^'ollcn überhaupt
nichts von Verhängnis wissen una glauben, es gsb« weder ein V
hängnis noch richte sich aes Menschen Geschick aanach, sondern
alles geschehe nur nach unserem Willen, so dasa v^ir ebsnso dis

V J
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Urheber unseres Glückes seien, als wie auch unser UnglUck

uns durch unseren eigenen Unverstand zuzögen...» Die Hiarisäer

hoben dem Volko durch mUndllche Ueberlieferung viele Oeboto

euferi^gt, welche in df^r 0^>8tz,p;ebung des Wose nicht aufgenom-

men sind. Diese Gebote nun vervsirft die 3ekto der Öadduzäer

und bohnuptot, das cilloin sei messgebend, was geschrieben stehe,.

v-rlhronn die nUndliche Uoberlioferung der Vorfabren keine OUl-

tigJcoit habe.." UoT^er ciesen iunkt entstanden oft heftige Strei-

tigkeiten, wobei die Sadduz&er nur die Peichen, die Fharisfter

aber die grosse Henp-e des Volkes Ruf ihrer i>eite hatten, Sehr

beraerkensviert ist euch folgende Stelle: "Die Lehre der Saddu-

TMar l^sr.t die Se-^le mit oem K(5rper zucjxninde gehen und erkennt

keine anderen Vorschriften an, als das Gesetz, .iogar gegen die

Lehrer ihrer eigenen Jchule im Wortstreit anzugehen, aalten

sie für rlihnlich (eine offenbar sehr auffallende Respektlosig-

keit). Ihrer Anhänger sind nur wonige, doch gehören sie den

besten atHndon nn. Uebrigens richten sie nichts bedeutendes aus,

und vvr^nn oio eirjnnl genötigt sind, ein Amt zu bekleiden, so hsl-

lon sie es mit den Vhariallern, weil aas Volk sie sonst nicht

dulden \^Urde'*«

Statt Ihnen nun weiter über aie fiihronden Männer der

jeoruochim zu sprechon, lasne ich wohl bester einige bedeutende

Lehrer der Mischna selbst sprochen, 'Vir besitzen in einem be-

sonderen Mischna-V<erk, den 'Virke Aboth" (SprUcho der Vliter)

ellno onmmlung von SprUchon, LohrsHtzen, Lebensregeln und Sen-

tenzen dor grosjjen Lehrer, die Ihnen die Art, den Charakter

und die Denkweise dlr>8er M«nner erschlieasen werden»

Ich will Ihnen eine Anzahl davon vorlesen*

kose empflnf^ die Gesetzlehre auf dem berg 3inai, über-

lieferte sie Jehoschua, Jehoschua den Aoltesten, die Aeltestea

überlieferten sie öqti Propheten und die l^ropheten oen MUnnern

Cer grossen Synode, Diese sprachen drei Dinr,e ausi Seid vor-

sichtig beim ilechtsprechen, bildet viele Schüler aus und er-

richtet einen Z^un um die Gesotzlehre*

Simon der Gerechte war einer der letzten der grossen

»Synode; er tat den Ausspruch: Auf drei Dingen steht die Welt;

auf der Oesetzlehre, auf dem Gottesdienst und auf den Liebes-
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HUlel UHG üchummaj empfingen die boberlioferung von

Jonen, Hlllol ragte: ^ol von Con JUne^ern Ahrons, aen Frieden

llobend und nach Frieden str'3bend; die Menschen liebend und

slo der üos'?t2oclohrc zuführend.

iis sar,te ferner: Wer colnon Wuirien g^osc> mtchen Y7lll> ver-

niohtot ihn, v/er nlcJit zunlnrat, nlmit ab, vor nicht lernt,

Int. d93 Todec schuldig, und v;or tfl ch cor Krone bedient, sohwln-

aet hin.

Rabbi 3imon ben OotöHoI safi;te: Auf drei üinoen steht die

Wolt: auf I^ocht, Wahrheit und "i^riodon, Gf=»nn es heisat "Mach

V.'uhrholt, r(QCht und Winden richtet 5n euron Toren "

.

Hillol sagt^e; ;Jondoro aich nicht von der Geraeindo ab.

bl3 zu aolno.a Toaoatng -laube nicht an dich selbst. Richte

doinen Gonosson nicht, bis au In aolno La^e gokomnion bist*

Sprich nichts UnveratUnallchoa (in dor Annahimo), man werae

03 spjiter verstehon. :^ago nicht, du v/erdest bo^. Muaso lernont

viellolcnt hast du nie Muane,

I'*r sah einst oinen tichüdol auf aem ^Msser treiben; da

sprach 3r zu ihn: Dieweil du craUuft hast, hat man dich ersäuf^

und rp'it-^r verden, die aich era'luft haben, crsaufon,

(ilQbbi Jochanan bnn ^aldcaj) sprach z\x oeinon ffchUlern:

Geht unc seht, welches lat dor rlchtigo Vcg, an welchem der

Vxnych fosthe^lte, R.iillezer sagte: Vin 'Aohl\.ollonde3 Auge*

i^.Jehoschua 3a(-te: üln guter Genosse. K.Jose sargte: Ein guter

hf'Chbar. h,:5imon sagte: O^s Vorauaaehon, wa3 koimaen werde.

H.r.leazar ben Arakh.: Tun gu^es horz. Dlj sprach er ^u ihnen $

Die Worte des H. Eleazar ben arakh leuclit^n mir am besten ein«

aenn in meinen V orten sind eure enthalten,

V'abbi Jehoachua scirrte: Dns böse Augr, der böse Trieb

und Monschonhaca bringen den Monschen aus uer Welt.

Habb-J ]?rer2.ar aus Bartutha eagte; Gib Ihm von dem Sei-

nigen, denn du ramt 6*>m Deinigen b1«t Ja aelni und ebenao

heisst 03 bei David: Dr»nn v^n djr Ist alles, und ^us deiner

Rand haben wir es dir gegeben .
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Rabbi Chanlne ben Doca sc^to: Weceen SUndenscheu seinor

Y/oishelt vorangeht, decson '^^'oishclt hat Bestand, und wessen

VV'^lsheit relnei c>Undonscheu vorangeht, dessen velöhelt hat

keinen Bestand.

Er sagte forror: 'yorr.en 7/orke mehr sine, als solne W«^l»-

holt, do3Sori V/eisholl hat Bestand, und *A'e93en iVelsheit mehr ist -

als coine Viorke, de33(5n vVelsheit hat keinen bestand.

Kr sagta ferner« /in wem ivlonschon Aohlge feilen finden, fln-

aet Gott 'j.ohlge fallen, und an n-oa i^lenschen kein 'VohlßefRllen

finden, findet auch Gott kein V;ohlgefallen,

Rabbi Aklbo sEGte: Alles ist vo.rcecchi?ut unc die freie

ahl l3t gegeben. Und c'.lo Veit »:lrd in Cnade gerlohtet, nach

dem i^riasüe der guten \.'©rke#

Ben z,oma ßsgte: V.er Jtt v/eise?-wcr von jedem ^ienschen

lernt, denn es holest: Von all en, dlo mich belehrton, bin ich

veloe rov,'orcon. iVcr Ist ein üold? Tror seinen Trieb Überwindet,

uonn es heiltet; Benger l3t ein L'inEXütl j,er, uli^ ein Held , und

v.cr Gcin GoniUt bohorrcclit, al s oln 3tüdteeroberer > Wer ist reicht

wer ult seiner:; 'loll froh ist, denn es hcii'öt: Wenn du deiner

liünüe Arboii; ^^enioiioest, Heil dir, du hat;t os c^t. Heil dir

auf dieser '/.'»^It, und du hast es [T}x\, in der z\;kiynf li^^on Wnlt»

V/er ist geehrt?- V'er die Mcnnchen ehrt, denn es hoisnt: V/er mich^_

ehrt, den ehre Idi, aber \'er mich verachtet, soll in /^chündo

goraton ,

»Cr SR^-te ferner: Verichto keinen Menschen unu halte kein

Ulng fUr unmöglich, denn es al^t keinen Menschen, der nicht sei-

ne Stunde hätte und oa gibt koln Ding, qss nicht seinrn -flatz

h?itte«

Rabbi Zadok sagte: Mache sie (die Oesetzeskundo) nicht zu

einer Krone, um danit gross su tun, auch nicht zu einer Hacke,

damit zu graben. /!ben3o sagte auch Hlllel: Wer sich der Krone

bodl3nt, schwindet hin* Du lernst also, dass wor aus den V/orten

der Oestzlehrf» Nutzen zieht, «ein Loben aus der Welt nimmt.

Rabbi Jannaj sagte: ^*lr kennen weder die Behaglichkeit

dor Frevler noch die Leiden der lYommon«

1 I
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Rabbi Simon bon Eleazar sagtei Beschwichtige deinen ge-

nossen nicht im Augenblick seines Zorns, tröste ihn nicht sol«8g#

sein Toter vor ihm liegt, löse ihm das GelUbde nicht bei sei-

nem Geloben und bestrebe dich nicht, ihn zu sehen In der Stun-

de seines Verderbens«

Vier Gesinnungen gibt es bei den Menschern meines ist

mein und deines ist sein - eine durchschnittliche Geslnnungj

manche sagen, eine sodomi tische Gesinnung» meines ist dein und

deines ist mein - ein Mensch aus dem gemeinen Volk (der daa

Eigentumsrecht nicht kennt)« Meines ist dein und deines ist

dein —ein Frommer» meines Ist mein und deines Ist mein,- ein

Bösewicht«
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24« 3ept« 1935 Vortrag III

#

Nachdem Ich Ihnen die Atmoaphaere geaohildert und die

Voraussetzungen dargelegt habe, unter welchen die Auslegung

des Kanons (der Bibel) und der anderen Traditionaquellen, die

mit ihm parallel^' laufen, sich entwickelte, können wir an die

Betrachtung Jenes umfangreichen und so viel beredeten Werkes

herangehen, das wir den Talmud nennen« In der Weisung forschen,

lernen und lehren, das allein die für die Lebensordnung und

fUr die individuelle Haltung des Einzelnen im Leben sich er-

gebender Normen erschliesst -sie sind nicht starr, im Gegenteils

die Lehrer besitzen Autorität, diese Normen dem Leben und den

BedUrfniÜeagii des Lebens anzupassen auf Orund des Nachweises

ihrer üebereinstimmung mit der Weisung, mit der Schrift und

mit d,en Anordnungen der "Sofrim", denen als '•überlieferter

Lehre" gleiche Autorität zukommt»

Talmud heisst wörtlich» Das Gelernte ^ und im weiteren 3inB«

die Sammlung dieses Gelernten und Gelehrten und nichts weiter«

Und nun müssen Sie sich denken, da die Verfassung des Geraein-

wesens im Sinne des alten Königtums Gottes theokratisch ist,

besteht keine Trennung zwischen Weltlichem, Religiösem und

Staatsgesetz in den Zeiten der Jüdischen Eigenstaatlichkeit

und nach der Zerstörung, Es sind deshalb immer die Lehrer, die

das gesamte, das Leben erdnende Wesen des Gesetzes zu betreuen
haben« Daher die ungehoure Fülle verschiedenartigsten Materien,
die in der talmudischen Literatur nebeneinander l'latz haben.

Die Aufgabe dieser Lehrer ist dementsprechend eine viel um-
fangreichere, umfassendere, als wir spezialisierte/^ Menschen
uns auch nur vorstellen können. Wenn man deshalb von ihnen
als von den Weisen schlechthin spricht, so ist es kein Titel
oder eine übertriebene orientalische Floskel, sondern entspricht
durchaus der Grösse der Aufgabe, die sie zu erfüllen hatten
und der sie gewachsen sein raussten«

Wie ich schon bei der Besprechung der Sekten angedeutet
hatte, waren es vorzüglich die bedeutendsten Männer aus den
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Kreisen der Peruschlm, welche diese Lehrtätigkeit ausübten,

Sie Sassen im grossen Rot der Aeltesten, öle bildeten Schüler

aus für ihre Nachfolge, sie sind es, die eifrig darauf bedacht

waren, die Kette der Ueberlieferung nicht abrelssen zu lassen.

Wenn wir immer wieder hören, wie angstlich, wie peinlich darauf

gesehen wurde, dass ein Spruch, eine Satzung im Namen dessen,

der sie erlassen und begründet hat, überliefert wird, so iat

das nicht Gelehrten-Pedanterle, wie man meinen könnte, Sie

müssen zweierlei bedenken. Erstens, dass das strenge Verbot,

die Lehrmeinungen und Entscheidungen schriftlich zu fixieren,

von dem wir schon sprachen, es zur Notwendigkeit machte, das

Ueberlieferte mit grösster Treue und Genauigkeit festzuhalten

und weiter zu überliefern. Zweitens die Verfolgungen, Aus den

entsprechenden Stellen im Buche Daniel und aus den beiden

Makkabäer-Büehern können Sie sich eine ungefähre Vorstellung

von der Vernichtungswut der syrischen Massnahmen machen, die

gegen die kultischen Einrichtungen und die gesamte Jüdische

Religionsverfassung gerichtet war. Auf Jede Befolgung des Ge-

setzes stand die Todesstrafe. Und erst recht die römische Re-

pression unter Trajan und Hadrian zielte auf eine völlige

Zerstörung Jedes möglichen Ansatzes zur Erneuerung ab. In der

klaren Erkenntnis, dass der Widerstand des Jüdischen Volkes

sich hauptsächlich auf seiner religiösen Verfassung gründet,

sollte Jeder Keim dazu Vernichtet werden. Darum wurde Jede

Lehrtätigkeit und Ausbildung von Schülern, Jede Autorisierung

von Lehrern mit dem Tode bestraft. Das Wichtigste nicht zu

vergessen. Jedesmal bei Ausbruch der Religionsverfolgungen

wurden zuerst die Schriften getroffen. Alles, was davon gefun-

den und aufgeschrieben werden konnte, wurde verbrannt, ver-

nichtet. Sie verstehen nun, dass es kein Verlass war auf

Schriften und auch nicht auf den lebendigen Ueberlieferer,

da er, wie so oft geschah, der Verfolglng zum Opfer fiel.

Der Talmud, so wie er uns vorliegt, ist erst im seohten

Jahrhundert n.Chr. abgeschlossen worden und zwar in Sura in

Babylonlen, der Jerusalemitische 300 n.Chr. in Tiberias, Die-

ser ist an Umfang kleiner- dient als Quelle^ es kommt ihm aber

nicht die Bedeutung zu, die der babylonische erlangt hat.

u
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Der babylonische Talmud besteht aus sechsunddrelsslg

Traktaten und umfasst In unseren Ausgaben mit den Kommen-

taren am Rande 2947 Folioblätter. Seine Grundlage bildet die

Mischna . Mlschna helsst wörtlich eigentlich Wiederholung ^Da

die Reohtssatzungen und Entscheidungen der Mischnalehrer um

der Sorgfalt der Ueberlieferung willen, im Wortlaut mit der

grössten Sorgfalt festgehalten werden mussten, so versteht es

sich, dass sie von den üeberlieferern immer wieder wiederholt

werden mussten^ Im Sinne ihrer grundlegenden Bedeutung fUr die

weitere Auslegung erhielt die Mlschna allmählich auch die Be-

deutung von Lehre schlechthin, das> v^as zu lehren und zu lernen

ist. Die Diskussion und Auseinandersetzung sowie Fortbildung

der in dor Mlschna enthaltenen Lehrsätze und Lehrmeinungen

bildet den Inhalt der Oemara : Qomer helsst vollenden, entschei-

den* Die Oemara ist in aramäischer Sprache abgefasst* Die Mlsch-

na enthält eine in ziemlich reinem Hebräisch geschriebene Aus-

legung und Erweiterung der biblischen Satzungen, sowie der Ver-

ordnungen und Gesetze, welche auf die Männer der grossen Synode

und die ersten Sofrlm, Schriftgelehrten bis zu Esras Zeit zu-

rückreichen» Zum Unterschied von diesen älteren Quellen und

Autoritäten der Mlschna heisaen die eigentlichen Mischna-Lehrer

Tanaiten, üeberlleferer . Eine Anzahl hervorragender Lehrer

haben im Laufe der Zelt die ihnen überlieferten und bekannten

in der Form der Mlschna gefassten Lehrsätze und "IntScheidungen

sowohl halachischen als ägadlschen Inhalts fUr sich zur Gedächt-

nisstütze aufgezeichnet, ss dass im Laufe der Zeit die Fülle

des Stoffes sich unabsehbar häufte» Es erwies sich als Notwen-

digkeit, dieses Material nach bestimmten Gesichtspunkten zu ord-

nen, nach Massgabe der Autentizität, als auch nach Herkunft von

den bedeutendsten Lehrern« Diese Sammlung, die letzte, die zur

Grundlage des Talmuds wurde, hat etwa 220 n.Chr. stattgefunden»

Von der an diesef^Mlschnatext sich anschliessenden Erörterung

und Diskussion, dem eigentlichen Inhalt der Oemara, ist es nicht

leicht einen Begriff zu geben. Es ist nämlich kein systemati-

sohes Verfahren, das sich genau an die Ordnun^^en der Mlschna

hält, es werden auch nicht allein die Inhalte, wie sie de& Titel
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der 36 Traktate bezeldinen, gesondert behandelt. Und das hängt

mit der Methode zusammen, nach welcher die Oemara verfährt«

Die Diskutierenden, die Amoralm stellen nämlloh Ihre Ansichten
nicht In der Form einer motivierten Behauptung auf, sondern

entwickeln sie als Exegese« Dabei müssen die zur Stützung hex^
angezogenen Stellen, die Verschiedehe Gebiete berühren, vor-

erst mit einander In üeberelnstlmmung gebracht werden« Nun
bilden aber die Ml schnaabschnitte selbst teils grundsätzliche

Entscheidungen, die der sachlichen Erläuterung und Erweltenxng
bedürfen, viele aber lassen auch die Dinge In Schwebe und ver-
zeichnen nur die über den Gegenstand geäusserten kontradikto-
rischen Meinungen und erfordern erst Entscheidung«

Es würde zu weit fuhren, Ihnen hier die strukturellen,
methodischen und stilistischen Momente, die In der Diskussion
einander durchkreuzen, genauer anzuführen und zu erklären« Das
Ist Ja hier nicht unsere Absicht« Aber schon der Inhalt selbst
Ist, wie gesagt, nicht nach Materien geschieden, sondern läuft
durcheinander« Der halachlsche, das helsst der auf rechtliche
und rituelle Entscheidungen bezügliche Teil sondert sich nicht
streng vom agadlschen Teil, der Historisches, Sagenhaftes, Leg^n«
däres. Dichterisches und alles, was auf die sittliche Haltung
des Monschen sich bezieht, enthält« Auch Maximen und Sprüche,
wie Ich sie Ihnen aus den "Plrke Aboth" zitiert haöe. Es kommt
hinzu, dass es verpflichtender Brauch Ist, nicht nur die Ent-
scheidungen festzustellen, sondern In wessen Namen sie über-
liefert sind, wobei auch Jede Meinungsäusserung zitiert und
auf Ihr Gewicht geprUft wird« Der Sf/jf fjl'o) jf^

, das Meer des
Talraudsi mit diesem Ausdruck will Ich nur auf die Schwierig-
kelten hinweisen«

Aus diesem Brauch, die einzelne Meinung namentlich anzu- f

führen, Ist bei Fernstehenden die falsche Auffassung entstanden,
als habe Jeder talmudlsohe Anspruch, Jeder ohne Einschränkung,
bindende, verpflichtende Bedeutung für den Juden. Dem ist nicht
«o. Verpflichtend, bindend sind nur die Entscheidungen, über
welche eine Zustimmung, eine Entschliessung der Mehrheit vor-

>
I
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liegt. Das kann nicht genug betont werden. Es ist nicht neu

und zu allen Zeiten einer Krise Air das Judentum wiederholt

sich der Vorgang, dass der sittliche Gehabt des Talmuds pro-

zessiert wird und immer wieder in der Weise, dass eine Anzahl

auffälliger oder missliebiger Aeusserungen herausgegriffen,

aus dem Zusammenhang herausgerissen wird, um an ihnen die min-

dere Sittlichkeit oder gar die Unsittlichkeit zu demonstrieren.

Nun stellen Sie sich einmal vor, man würde aus einer durch

Jahrhunderte verlaufenden Produktion der gesamten Literatur

eines Volkes, die sowohl Zeiten der BlUte, des Verfalls, innerer

und äusserer Kriege durchlebt hatte, einzelne Zeugnisse heraus-

greifen und sie zum Masstabe der sittlichen Verfassung des

Volkes erheben. Genau das ist, was hier geschieht. Gesetzt, man

würde etwa Tendenz und Gesinnung einer flammenden Kampfschrift

aus Kriegszeiten oder eines Werkes, etwa wie Kleistens "Hermanns-

schlacht", das aus der Situation der Jahre 1809-1810 geschaf-

fen wurde, in der Zeit, als Deutschland unter dem Druck der

napoleonisohen Eroberung stand, gesetlzt, man würde die darin

zum Ausdruck p(ommende Gesinnung zum Masstab der sittlichen

Haltung des deutschen Volkes nehmenl Dass heben einer Uner-

schütterlichkeit, die in Gott ergebener Zuversicht das schrecke

lichste Los ungebrochenhinnAmmt auch leidenschaftliche Aeut-

serungen, heftige Ausbrüche, Klagen, Verwünschungen z\imal aus

der Zeit der fürchterlichen rtJmischen Religionsverfolgungen

von einzelnen auch berühmten Lehrern im Talmud enthalten sind,

braucht nicht geleugnet zu werden. Ich spreche über diese Dinge

nicht nur wegen der Aktualität, die in neuester Zeit gewisse

Angriffe auf den Talmud mit ihren Schlüssen auf das Gesamt-

judentum bekommen haben. Es gehört mit in den Plan dieser Stun-

den auch an diesem gewaltigen Komplex Talmud die durch alle

Wechselfälle der Geschichte unveränderte Grundhaltung aufzu-

zeigen. Jenes aus dem Verhalten zu Gott fliessende und dadurch

bestimmte Verhältnis des Juden zur Gemeinschaft und zum Mensohmn.

Ich sage ausdrücklich, nicht nur zum Juden, sondern zum Mensohan*

So wenig der bildlose Gott eine Abstraktion von Anfang an ist.
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ebenso wenig ist es der ^nsoh, denn er ist, wle/S die Bibel

sich einfach und geheimnisvoll ausdrückt, nach dem Ebenbild

des Elohlm geschaffen. Es wäre leicht,unzählige Stellen anzu-

führen, die dafUr zeugen. Besser vielleicht Ist nochp die all-

gemeine Methode zu kennzeichnen, nach welcher der Talmud seine

Sittenlehre aus der Thora, aus der Weisung ableitet. Aus Trak^
tat Makoth: "Sechshundert dreizehn Gebote sind dem Mose gesagt •

worden. ..Da kam David und stellte sie auf elf| denn es heisst
im Psalm •Wer darf weilen in deinem Zelte? Sein Geld gibt es

nicht auf Zins, auch nicht dem G(Jtzendieher. .• Da kam Jesaia
und stellte sie auf seahsi^Wer in Gerechtigkeit wandelt und
Geradheit spricht, wer Gewinn durch Erpressung verschmäht,

wer seine Hand schüttelt, nicht Bestechung zu nehmen, wer sein
Ohr verstopft, nicht Blutrat zu hören und seine Augen verschliesst
nicht Unrecht zu schauen* • Da kam Micha (der Prophet Micha)
und stellte sie auf drei, denn es helsstt'Er hat dir kundge-
tan, o Mensch, was gut ist, und was fordert der Herr von dir,
als Recht zu üben und Wohltun zu lieben, und demUtig zu wan-
deln mit deinem Gott». Jesaia hat sie wiederum auf zwei ge-
stellt « »Haltet auf Recht und Übet GerechtigkeitS Da kam Amos
und stellte sie auf eins i »Suchet mich, so werdet ihr leben»
Rabbi Nachman i'ohn Isaaks fragte» »Man könnte meinem suchet,
das heisst forschet in der ganzen Lehre , deshalb kam Habakuk
und stellte sie auf eines, denn es heisst »Aber der Gerechte
lebet durch seine Treue»"

Bin anderes Beispielt Rabbi Jose, Sohn Chaninas sagte»
"Vier Beschlüsse verhängte Mose, unser Lehrer, über Israeli
Da kamen vier i^ropheten und hoben sie auf.. .Mose sagtet er
ahndet das Vergehen der Väter an den Söhnen. Da kam Jechskel
und hob es auf. Denn es heisst i Die Seele, welche sündiget,
die soll sterben".

Wenn es gesagt worden Ist, das Judentum Ist nicht Oesetx,
sondern es schafft Oestkz, so ist damit ehen die Autorität
der Lehrer gemeint, auf Orund ihrer tiefen Verbundenheit und
Einsicht, das Gesetz im Einklang mit der ursprünglichen Bin- •

düng zu halten. Damit komme ich auf die vi.l bered.t. Premd.n-
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gesetzgebungdes Talmuds zu sprechen« Ich muas Sie da mit zwei

Begriff an vertraut machen. Im Pentateuch hei est der Fremdling

Ger, zuweilen wird das Wort mit Beisasse Ubersetztj später

erst helsst es auch der Proselyte, dann aber Ger Zedek(der ge^

rechte Fremdling) • Der Talmud entwickelt aus diesem Begriff des

^er, des Fremden, den rechtlichen Begriff des Sohnes Hoahs«

In der Welt der Bibel Ist es der Mensch/ von der Sintflut bis

zum Berlth Sinai, bis zu dem Bund am Sinai • Im Talmud wird nun

staatsrechtlich der Begriff des Gers, des Fremdlings, des Bel-

sassenhurch den des Noachlden -des Sohnes Noah ganz genau prä-

zisiert, dass er an die Uebernahme von sieben Verpflichtungen

gebunden Ist, von sechs Verboten und einem Gebot« Das eine Ge*

bot betrifft Gerichte einzusetzen, die sechs Verbote helssent

1) Lästerung Gottes, 2) Götzendienst, 3) Blutschande, 4) Mord^

5) Raub, 6) Genuas des Fleisches von einem lebenden Sler, ge*

nauer Genuss eines Gliedes von einem lebenden Tier« Die Er«

fUllung dieser Forderung genügt, um Ihm das weltgehende Recht

des Beisassen zu sichern. Selbst bei einem Sklaven darf nicht

der Glaube an den Jüdischen Gott erzwungen werden» Wer mit

Kindern zum Judentum übertritt, darf nicht für seine unmündigen

Kinder den Uebertrltt vollziehen« Bis sie sich selbst zu ent-

scheiden vermögen, bleiben sie Noachlden, also nicht Glaubens-

genossen und dennoch Staatsbürger« Nach Jecheskel haben die

Fremdlinge Anrecht bei der Verteilung des Landes, sie dürfen

hebräische Sklaven und Sklavinnen kaufen, sie sind rechtlich

mit den Eingeborenen gleichgestellt« Einer der Flüche Im fünf-

ten Buch Moses lautet! ^Verflucht sei, wer das Recht des Fremd-

lings, der V/alsen und der Witwe beugt**« Sie wissen ferner, dass

Im mosaischen Gesetz, um der Blutrache entgegenzuwirken, sechs

Freistädte eingerichtet sind, die demjenigen, der ohne Absicht

getötet hat, Zuflucht bieten« Diese Freistädte sind auch dem

Fremdling geöffnet« Es Ist auch -mit Ausnahme einiger besonders

genannten Völkerschaften- gestattet, mit Ihnen Ehen einzugehen«

Der Noachlde Ist nicht In den Buna aufgenommen und doch als

sittlicher Mensch anerkannt« Die Noachlden werden Im Talmud als

die^Gerechten der Völker der Welt" oder die "Froiomen der Völker

der Welt" bezeichnet. Ja als solche Gerechte oder Bromme haben
sie Anteil an der Seligkeit, oder wie der Ausdruck lautet, an
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dtr "künftigen Welt***

Das Gesetz Moses gilt also nicht nur vom Juden zum an-

deren Juden, sondern In allen sittlichen und rechtlichen Ver-

hältnissen ebenso genau und bestimmt vom Juden zum noachldl-

schen Klchtjuden«

So viel über diesen Punkt. Im Uebrlgen treiben wir hle^

nicht Apologetik und können darauf verzichten, talmudische

Stellen, die das bestätigen und den gesamten Charakter der

talmudischen Halacha (Satzungs findung) bestimmen, hier beizu-

bringen. Nun wird aber gesagt, das treffe wohl auf das Helden-

tum zu, besonders gehässige Aeusserungen fänden sich Jedoch geo

gen die Christen »

Das Christentum ist als eine Sekte aus dem Judentum her-

vorgegangen. Es bestehen viele Einschränkungen und Verbote und

eine im allgemeinen ablehnende Haltung gegen die "Mlnlm", die

Ketzer, Sektierer. V/lr kommen damit zu dem historischen Moment

Jener Soktenbildung, aus der das Christentum sich entwickelte,

zu der Sekte der Essener. Gelegentlich eines Gutachtens In einem

Talmud-Prozess sagte der Marburger Philosophie-Professor

Hermann Cohen mit Recht, es sei vergeblich, darauf mit JUdlschar

Gelehrsamkeit zu antworten!" Gegen die Pfefferkorne kann nur

ein Reuchlin helfen"* Wenn es auch hier nicht im Sinne unserer

Aufgabe ist, Ideen, die des Christentum fortbildete, ausführ-

licher zu behandeln, so kOnnen wir bei der Betrachtung der

weiteren Entwicklung der Jüdischen Gz*undidee ihrer nicht ant-

raten. Die Sekte der Essener hat sich nach der Charakteristik,

die Josephus von ihr (Übt, noch strenger als die Peruschln

von der allgemeinen Uebung abgesondert« Am Anfang nur als eine

strengere Observanz der Peruschin-Anschauungen. Während Jedoch

diese P\Uirer und Lehrer des Volkes, bei aller Entwlckelung

ihrer Auslegungsmethoden, der Exegese, peinlich darauf bedacht

waren, den Boden der ursprünglichen Beziehung von Mensch zu

Gott njbtht zu verlassen, das Ziel stets im Auge behielten,

nahm die aus ihnen hervorgegangene Absplitterung der Essener

die esohalologi sehen Elemente, die Im Laufe der Zeit und der

Verfolgungen elngedmngen waren, auf und bildete/ sie welter aus«
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Ganz besonders aber den mesaianisohen Gedanken« Hier ist nun

festzustellen, entgegen allen späteren Interpretationsversuohen

auch bei und Im SpätJudentum, ist der Ursprung dieser Vor-

stellungen nirgends aus den mosaischen BUohern abzuleiten. Es

fehlt jede Spur davon. Indessen habe ich bereits in der ersten

Stunde darauf angedeutet, wie früh schon die Normen der mosa-

ischen Lebensordnung durch ihre Ablösbarkeit vom Ritual uni-

versalistische Tendenzen aufweisen^ Der Sinn der Weisung hatt«

aeino Kraft und seine Wirkung erstaunlicherweise gerade im

Exil, in der Fremde bewährt, als Ritual und Kult feiern mussten«

Die KUndung dor Propheten geht mit dieser Tendenz Hand in Hand,

wenn sie auch oft in don Tröstungen des zweiten Jesaia und

seiner Nachfolger unter nationalen Zielen noch erscheint« Es

ist ein Durchbruch, eine Aufgeschlossenheit nach oben, in der

die ganze V/elt auf Gott bezogen wird, zugleich mit der Aus-

breitung der Ootteserkenntnis Über die Welt, (Siehe Seiten f^^^^)%

Der Begriff Erlöser, Erlösung, hebräisch Goel, Geula, Gaol ist

eine Konzeption der Propheten und bezieht sich zunächst auf die

Befreiung, Erlösung aus dem Exil, aus der Verbannung, knüpft

aber daran auch jene universalistisch gerichtete Hoffnung auf

Erlösung vom Uebel der Welt, vom Bösen durch die Ausbreitung

des Gottesgedankens auf Alle, Im Laufe der schrecklichen Drang-

sale, die das Volk trafen -denken Sie an die langwierigen

Kämpfe um die Rettung des Volkes und seines Glaubens gegen die

vernichtenden Angriffe der griechisch-syrischen Könige, und
dann den unmittelbar vom Volk empfundenen Druck der römischen

Zeit- nimmt die Hoffnung auf den Erlöser, die Erlösung immer

mystischere Formen an. Die Vorstellungen im Volke wechseln

nach Massgebe der historischen und kulturellen Lage, und so

schwankt auch seine Gestalt zwischen einem politischen Befreier

und einem Vollender, In den apokryphen, nicht kanonischen Schrif-

ten nimmt die Vorstellung vom Erlöser immer mehr eschatologische

Elemente auf. Alle Phantasie, Sehnsucht, ^loffnung wird nun auf
eine Gestalt bezogen, die in der Ajpokalypse des Buches Daniel
( Pro phe zeihung vom Endei als die Gestalt des Monydien in

seiner Vision erscheint» Die volkstümliche Hoffnung jedoch
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knUpft sich Im Sinne der prophetischen Ueberlieferung an das

HgU8 David und seine Naohfolge. Im gegensatz zu cien histori-

schen Erlebnissen der letzten Zeit, wo aas Königtum im Gefühl

des Volkes nur heillose weltliche Herrschaft war oder Fremd-

herrschaft, wie die herodianische, welche die Lehrer und gei-

stigen Führer vorfolgte und tötete • stand die Erinnerung

und das Bild der Davidischen Zeit als Höhepunkt einer glück-

lichen Vereinigung von politischer Grösse, Macht und göttli-

chem Wohlgefallen, stand die IdealgestaJ-t des frommen Königs,

der Israel geeinigt hat» Ihm, dem König David und seinem Haus

galt die Verhoissung der Propheten, das Königtum solle nie aus

seinem Hause schwinden» Und so konnte es auch nur ein davidischer

Nachkomrae sein, auf den die politische und religiöse Hoffnung /
sich konzentrierte» Es ist nicht möglich, die Mannigfaltigkeit

der measianischen Vorstellungen, die in dieser Zeit der l<ot

aus verschiedenen Quellen ins Volk drangen und als die Stim-

mung einer Zeitwende in der jüdischen Agada, so wie wir sie

im Talmud besitzen, ihren Niederschlag fanden, hier auch nur

anzudeuten» Es lassen sich aber in der Hauptsache zwei Linien

unterscheiden, die sich immer weiter von einander entfernen»

Die an der Ueberlieferung festhaltende jüdische Vorstellung

lässt sich et7;a in folgender Weise fassen! kurz vor dem Erschei-

nen des Messias steigern sich die Drangsale bis zur Unerträg-

lichkeit, sie heissen "die Wehen der Messiaszeit". Ein Umsturz

aller gesellschaftlichen und sittlichen Verhältnisse kenn-

zeichnet sie» Dann werden die einzelnen Etappen bis zu seinem

Erscheinen in den apokalyptischen Bildern nach den Weissagungen

dos Daniel vorgestellt» Doch immer bleibt Gott der Erlöser,

und die Erlösten heissen die Erlösten Gottes und nicht die Er-

lösten des Königs Messias, wozu ausdrücklich betont wird, das«

dessen Erscheinen an dem ursprunglichen Verhältnis zwischen

Gott und Israel nichts ändert» Der neue Zustand wird als seihe

Vollendung gedacht» Ganz im Sinne der Propheten wird die Er-

lösung auch als das Kommen des Sohnes Davids bezeichnet» Seine

Bestimmung ist) alle Menschen unter dem einen einzigen Gott

zu versammeln, sie zu ihm zurUckzu fuhren, denn die Erlösung
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ist an die Umkehr geknüpft. Die Herr-

schaft des einen Gottes v,lrd fUr alle Zelten begründet. IMr

die auf Erden der Messlas. der Gesalbte, die FUhrung hat.

Ueber das wie und Über die Ereignisse Im Einzelnen, die das

Ende herbei nihren sollen, sind aber die Aeusserungen von auto-

ritativer öelte sehr spttrllch und zurückhaltend, sie galten

als Geheimnis. Die ältesten Gebete, wie das Achtzehner Gebet,

so wie es In unserem Gebetbuch erhalten ist, drUcken sehr klar

diesen Gedanken des Messlas und der Erlösung aus. Das Gebet

hat zum Ziel, die Erkenntnis und die Umkehr zu erlangen, die

Reinheit von SUnde und die Erlösung vom Uebel der Welt. Damit

Ist verbunden das Wiederauferstehen Jerusalems und die Wieder-

errichtung dos Königtums aus dem üause David.

Die andere Richtung knüpft ursprünglich ebenfalls an ale

Vision des Daniel an, wozu ich bemerken will, dass es wörtlich

heisstJ Kebar enAsch . womit der Seher "etwas wie ein Mensch"

ausdrücken will, er habe etwas wie die Gestalt eines Menschen-

wesens gesehen. Die Interpreten des Daniel und seine Ausleger

tragen in diese Vorstellung ganz neue Elemente hinein, die von

den prophetischen abweichen. Der UeHsths In Menschengestalt

tritt aus den Wolken hervor und bekommt gottähnllohe Attribute.

Das paeudoepigraphische Werk "Das vierte Buch Esra" gibt be-

reits seinen Visionen vom Messias, denen man ihren Ursprung

aus dem "Daniel" ansieht, eine Wendung nach dem Himmlischen.

Hier ist der Messlas bereits ein himmlisches Wefen, das Gott

lange Zeit verborgen hielt. Hier tritt uns auch die Bezeichnung

Sohn Gottes entgegen. In dem apokryphen Buch "Henoch" heisst

er zwar Menschensohn, wie Im Gleichnis des Daniel, hat aber

seinen Sitz im Himmel und ist vor der Welt erschaffen. Spuren

dieser Anschauung finden sich auch In dor Agada des Talmuds,

woraus zu schliessen ist, dass sie nicht nur ins Volk Eingang

gefunden hat, sondern dass Ihr auch manche der Lehrer anhingen.

Es wurde geglaubt, der Name des Messlas sei vor der Weltschöp-

fung e»8Chaffen und wegen der Sünden Israels verborgen gehal-

ten worden. Manche meinten, er werde von den Toten auferstehen

und bezogen das auf eine Wiederkehr des Königs David. Daran

knüpft sich die weitere Vorstellung, dass er erscheint, ver-
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schwindet und wieder erscheintiVwer an Ihn nicht glaubt, wird

dem Verderben geweiht sein« Ferner, dass er Gerichtstag halten,

den Tempel wieder erbauen. Jedoch nicht durch menschliche,

sondern durch göttliche Hand» Diese volkstümlichen Vorstellungen

sind hier noch national gebunden. Von den Taten des Messlas

erwartet man auch eine Ssunmlung der vertriebenen zehn Stämme

und Ihre ZurUckfUhrung und die Befreiung vom Joch der Römer#

Alle späteren Zutaten und Legenden, die sich an den Messlas-

begriff knUpfen, haben In diesen Apokryphen Ihre V/urzeln und

stimmen zum Teil auch mit den Vorstellungen überein, wie sie

In der talmudlsohen Agadah und In den Mldraschlm Ihren Nieder«

schlag fanden« Dieser Elemente hat sich besonders die Essener

Sekte bemächtigt und sie Ihrer mystischen Veranlagung nach

weltgehend ausgestaltet« Die Drangsal der Zelt, die gspannte

Koffnung des Volkes, dass der von den -Propheten verhelssene

Retter aus dem Hause David erscheinen werde, begünstigte Ihre

Ausbreitung« Sie finden Im Josephus bestätigt, dass ^eder

Rebell, der aktiv gegen die römische Herrschaft auftrat, auch

wenn er nur politische Ziele verfolgte, sich auf die Schrift

berief und auf die Verhelssungen, die er auf seine Person be-

zog, und fand dadurch Im Volk grossen Anhang« Ich habe bereits

erwähnt, dass auch von den berühmten Lehrern aus dem Kreise der

Perusohlm eine Anzahl den Aufstand gegen Rom unterstützten; dl«

Rebellenführer wirkten stets mit den Begründung, es sei einem

Juden ausdrücklich verboten, einem anderen Herrscher als Gott

zu gehorchen. Ks Ist ersichtlich, dass In allen Sekten zugleich

Männer aufstanden, welche die gespannte Erwartung und Hoffnung

des Volkes sich zunutze machten, um eigenmächtig Tellrebelllonen

Ins Werk zu setzen^ Verfielen sie dem römischen Gericht, so

standen gleich andere an Ihrer Stelle auf« Die Ausbildung des

messlanlschen Gedankens Im essenischen Kreise, In Ihrer charak»

terlstlschen Reinheit repräsentiert die Gestalt Johannes des

Täufers« "Tut Busse, der Gerichtstag naht, bereitet euch auf

die Erscheinung des Messlas, den Ich anzukündigen gekommen bin«

Morgen schon kann das Himmelreich hereinbrechen"« Sine Zeltlang

laufen die beiden Richtungen mit- und nebeneinander her, Ihre
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endgültige Trennung erfolgt nach dem Untergang des Tempele

und nach der letzten Katastrophe«

Die Mehrzahl der führenden Jüdischen Lehrer hatte schon

während des Krieges die Aussichtslosigkeit des Kampfes begrif-

fen und 1<^ Ihren Kreisen den Boden vorbereitet^ der einen wei-

teren Bestand des Volkes und die Erhaltung der Jüdischen Gottes-

idee, die für sie IdentlscJi waren, sichern sollte. Rabbi Joch»»

nan ben Sakkal Ist der Begründer der Schule von JamnW« Dort

beginnt eine völlige Umstellung Im Verhalten zur Geschichte»

Der Messlasgedanke verfestigt sich In dem Sinne der alten Ver-

helssung der Propheten, Die lange Zelt beliebt gewesene Srreoh»

nung des Endes nach Daniel, In der sich die erregton Gemüter

ergingen, wurde von der tiefen Gottergebenheit und Zuversicht

der grossen Lehrer abgelehnt« Das Geheimnis des Endes darf nicht
c

vorzeitig gelüftet werden« ts gilt Jetzt der Spruchj "Der Ues-

slas kann nicht herbeigezwungen werden, er kommt umso eher, Je

weniger wir unsere Gedanken an Ihn hängen" «Gegen dieses Pest-

halten an der alten Unmittelbarkeit zwischen uott und Volk

wendet sich die neue Sekte der Judenchristen« Alles, was wir In

den Evangelien und In den Apostelausspz^chen gegen die Phari-

säer finden, beruht auf diesem Gegensatz. Doch bleibt es lange

eine Auseinandersetzung Innerhalb der Jüdischen Gemeinschaft«

Die ursprüngliche Lehre, wie sie unmittelbar aus den Aussprüchan

Jesu in den Evangelien uns vorliegt, ist ihrem Gehalt nach

grundjüdisch, in dem Sinne, wie wir es hier auseinanderzusetzen

versuchten« Nur in Beziehung auf die überlieferte Lehre neigt

sie dem sadduzälschen Stahdpunkt zu, indem sie erklärt, diese

sei menschliche Erfindung und Uebung, durch welche die i^arl-

säer das geschriebene Gebot der Weisung aufheben« Ich verweise

auf das Kapitel 15 des Matthäus-Evangelixima« In seiner Führung

und in seinen Sitten folgte Jesu den essenisohen Grundsätzen«

Die prophetische Haltung, das Hellen der Kranken, leben in Armut

und in Gütergemeinschaft sind ausgesprochen solche Züge« Vielfadx
aber stimmt seine Lehre auch mit den Grundsätzen der Peruschlm,

der Pharisäer Überein« "Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekoa-

men bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen« loh bin nicht

gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen"« Ja, sogar bis zur
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Neigung, die Gebote zu erweitern und Krsohwerungen zu schaffen
Geht zuwollen diese üeberelnatlramung, "Denn loh sage euch
wahrllchi bis dass Himmel und Srde zergehen, wird nicht zer- •

gehen der kleinste Buchstabe noch ein Titel vom Gesetz",
Selbst das Liebesgebot, In der die chrlstologlsche Lehre über
die Jüdische hinausgewachsen sein will, Ist Im Jüdischen ver-
ankert. In der Liebe zu Qott und seinen üeaohöpfen, wie In
der Lehrtätigkeit eines Hlllel, Da wir hier nicht Apologetik
treiben, verzichte ich auf Nachwelse, die in l'^lle zu haben
sind. Doch darauf komrat es ja hier nicht an. Die Wendung erst,
die durch die paulinische Lelure der Erscheinung Jesu^ gegeben
wurde, fuhrt die endgültige 'Trennung herbei, Ka ist eine völlig
andere Grundlage, die dem Verhalten zu Gott von nun an gegeben
wird. Der Glaube an Jesus Oottessohnaohaft, Opfertod und Auf»
erstehung, die allmUhllohe Aufhebung der Gebote, der Weisung,
auch für die Juden, während sie für die Holden von vornherein
nicht gelten, macht die Trennung endgültig und stempelt Jeden
m der judischen Gemeinschaft verbliebenen Anhänger der neuen
Lehre - und viele blieben noch lange Zelt in der jüdischen ue-
melnachaft» zum Ketzer, zum Abtrünnigen, Das Verhalten der Jü-
dischen Gemeinaohaft unterscheidet genau zwischen dem Ketzer,
daa ist dem Juden, der abtrünnig geworden iat, und dem Helden,
der der christllclien Leh*e anhängt. Daraals erscheint zum ersten-
mal der Ausdruck Min und Mlnlm . Ketzer, Abtrünniger, der aus-
achllessllch auf Judenc^iristen angewendet und gegen welche
eine Abgrenzung vorgenom.Mn wird. Viele Anordnungen und Mass-
nahmen haben den Zweck, ihren schädlichen Kinfluss einzudäm-
men. Ein Ausschluss findet nicht statt - der Ausdruck für sie
lautet I sie haben keinen Anteil am künftigen Leben, Üo zum
bolaplel finden öle die Verordnung, man solle beim Schema Gebet
(Höre Israel) erstes Morgengebet, an das sich gewöhnlich das
Rezitieren der Zehn Gebote anschloss, die« Rezitieren fortan
unterlassen, damit die Kotzer nicht sagen, nur diese Zehn Gebote
sind von Moses am Sinai überliefert worden. Bs bezieht sich auf
Matthäus 17, Vers 18, wo Jesu, den reichen Jüngling lediglich
auf die Zehn Gebote und auf das Gebot der Liebe verweist.
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Im Int«r«.s» der Heldenbekehrung hatte Paulus und e.ln

Anhang die Oeltunß der Gebote . die ein Tun erforderten, auf-

gehoben und die Zugehörigkeit einzig auf den Glauben gestellt-

em Begriff, der dem Juden fremd ist. Und da allmWilich auch

die meisten Persönlichkeiten der neuen Kirche und ihre IMhrer

aus dem Heidentum kamen, t/urde damit die Trennung vom Jüdischen

endgültig. Alle Verordnungen der Weisen, die wir im Talmud fln«

den und die eine Abgrenzung gegen die Mlnim bezwecken, richten

sich aber lediglich nur gegen die im Juaentum Verbliebenen und

der Ketzerei Verdachtigen. Aber nicht einen Augenblick gegen

die Hold«n, die das christliche Bekenntnis angenommen haben.

Je mehr diese Trennung sich abzeichnete und die Judenohristen

verschwanden, desto neutraler imrde das Verhalten der Jüdischen

Gomeinschaft, ja man kann sagen, dass trotz des schmerzlichen

Verlustes in den eigenen Reihen, die Tatsache, dass die christ-

liche Lehre don universalen üottosgedanken In die Völker trug

und ihn auszubreiten half, vom jüdischen Gefühl als willkom-

men und mit Genugtuung empfunden wurde. Denn nach jüdischer

Auffassung galt Jeder Holde, der den Glauben an einen himmli-

schen Gott annahm, wenn er mit ihm auch noch andere Vorstellun-

gen verband, jeder, der im Verhalten zum Menschen nach Gerech-

tigkeit verfuhr, Liebe zu den Ooschöpfen Gottes zeigte und ei-

nen sittlichen Lebenswandel führte, als Fronraor und Gerechter.

Und so blieb ihr Verhalten auch gegen die Christen gewordene

Helden. Noch mehr, lange Zelt bestand ein wohlwollendes, gut

nachbarliches Verhältnis. Zum Beispiel, war es in der ersten

christlichen Epoche bei den Juden noch brauch, an dem auf den

Sabbath folgenden Tag zu fasten. Seitdem Jedoch das Christen-

tum den Sonntag zu ihrem Feiertag wühlte, gaben die Juden die-

sen Brauch auf, um nicht den Anschein zu erwecken, dass sie

an dem Freudentag der anderen fasten. Ja, es scheint vielmehr

Elch Im Judentum demal« die Auffassung durchgesetzt zu haben,

die grosse Ausbreitung des Christentums, daa die wichtigsten

Kiemente der Jüdischen Lehre enthielt, nur ein Schritt welter

sei auf dem Wege der erhabenen Bestimmung und Verheissung,

der den Tag, an dorn die weit die wahre Einheit Gottea erkennen

werde, näher bringe.
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Doch dl« OoBohlchte nahm elnon cmdoren Verlauf» Dl« ihrem

Weeen nuoh hlstorlaohen Völker» die eioli dorn Chriatentum auf«

echloaeen» konnten die neue Glaubenslehre nur in der Form

eines Mythos sich aneignen, der ihrer eigenen mythischen Ver*

gangenheit entsprach. Und als solcher tritt das Christentum

in aie Geschichte. Der ursprungliche jüdische universale Ge-

danke, fUr den eine Zeitlang die Welt geöffnet war, wurde vom

Christentum aufgenommen und in die Welt getragen. Die Kirche

aber konli^e sich nur durchsetzen durch einen Rückfall in den

Fiythos, den fernzxihalten alle Generationen der jüdischen Jbeh*

rer unablUsaig bemUht waren« ^o blieb dem Judentum seine Auf«

gäbe nach wje vor» i&a muos das Geschick tragen, immer wieder

mit seinem Leib der HUter und bewahrer seines ursprünglichen

Gottesgedankens zu bleiben*

#
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Mit der Zerstörung des Zweiten Tempels ist eine ültuation

geschaffen, wie sie in der Uesohlchte wohl einzig dasteht, und

die sich in ihrer»! Auswirkung und ihren Folgen dem Verständnis

der hlntorischen Völker fapt entzieht. Nicht nur Ist das Zen-

trum des jüdischen Lebens, das nationale und geistige, endgül-

tig zerstört, sondern auch Jedf> Möglichkeit einer neuen Oem«in-
«

Schaftsbildung auf politischer orundlege. Um das dem Volke so

recht vor Augen ^.u fl\hren, löpst der römische Imperator nach darr

Niederlage Bar-Kochbas und dem Fall der Festung Betar die Pflug-

schar über den Tempelberg ziehen, zum Zeld-ien dafUr, daas Jede

Spur seines Daseins getilgt, ausgelöscht wird. Der Name Jeru-

salem vorschwindet Hir Jahrhunderte aus der Geschichte - die

neuerbaute römische Stadt heisst Aelia Capitollna. Die schreck-

liche Vernichtung der Volkskraft durch Krieg, Vertreibung, Ver-

kauf in die Gefangenschaft und andere Massnahmen der Eroberer

sind aus der Osohichte bekannt. Die Aufgabe die den FUhrern

des elenden Restes von Volkstum, das Über das verwüstete Land

zerstreut, ein Leben fristete, das kaum noch diesen Namen ver-

dient, auferlegt war, scheint so ungeheuer und aussichtslos,

dasB man kaum begreift, dass sie Überhaupt unternommen werden

konnte, und doch - es geschieht, es grenzt an das Wunderbare,

dass sie eigentlich nichts Ausserordentliches, nichts Qross-

artlges unternehmen, es sieht nicht nach einem ilanen ins Weite

und Zukünftige aus, sondern es geschieht etwas höchst Kinfachea.

Das zusammengeschrumpfte HMuflein der der Katastrophe entron-

nener Lehrer und kifoison nimmt seine Arbeit an dem runkte wieder

auf, wo es durch die Zerstörung unterbrochen wurde, Sie setzen

die Auslegung der Schrift fort, nur dass Jetzt womöglich mit

noch grösserer Sorgfalt die Viberlieferten Satzungen gesammelt

und allmühllch codi fi ziert werden. Das Sammelbecken, des den

geretteten Ertrag an }^alaohitischer und ^gadischer Produktion

aufnimmt und zu dem grossen Werk sich zusammenfegt, das wir als

Talmud kennengelernt haben, tritt in der Folge an Stelle von

Land und Heiligtum, Die Bibel, das Wort Gottes wird die Heimat

fUrid die Heimatlosen, das Gesetz, das die Verstreuten und nicht

mehr Haftenden an den Gott des Berith-Sinai bindet« Noch einmal
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und Im verstärkten Masse als im ersten Exil wird diese Bindung

als mit dem Nationalen Identisch empfunden. In der Zelt der

heftigsten Verfolgung, als die Opfer sich ohne Mauss hUuften,

vmrdon die L*»hrer vor die Frage gestellt, In welchen Fallen es

einem Juden gestattet sei, ein Gebot zu übertreten, *enn er für

die Befolgung mit dem Tod bedroht werde. Eine Richtung vertrat

die Anschauung man könne dem Einzelnen nicht zumuten, sein Leban

zu opfern, da die V/olsung QU8dr\iokllch betone, sie sei zum Le-

ben gegeben« denn es steht gosc^irleben "Du sollst durch sie le-

ben". Viele aber opferten In der Eltstase des Glaubens unbesehen

Ihr Leben auch T.^r das gerlnr.sto Gebot, 2s kam damals ein Be-

schlu93 zustande, der nur fUr drei Fälle den unbedingten Ein-

j^atz des Lebens forderte, und zwar; bei der Aufforderung zum

Blutverglessen, zu einer unsittllc^ien sexuellen Handlung und

zum Götzendienst. Damit ist damals der Grund gelegt worden fUr

ein religiöses rostulat, das bis auf heute die persönliche kör-

perliche Verantwortung flir Je.e Urbindung an Gott jedem MenscheEi

der jüdischen Gemeinschaft auferlegt, den Kidusoh Haschern , die

Hoilißung d«s Nqwns, das Leben freudig fUr dio holligung dos

Namens hinzugeben. Die JUdisohio MKrtyrergesohichte kann die un-

zUhligen, die fMv die Heiligung des l^amens starben, nicht fassen.

Zu jener Zelt beginnt man den 31nn des Untergangs zu d'^u-

ten. Die agadSsche Literatur ist voll von Geschichten, geheim-

nisvollen Andeutungen, welche das Geschehen zu rechtfertigen

suchen. Die leidenschaftliche Bejahung auch des Unerträglich-

sten und Unverständlichsten, der Entschluss, sich im Bösen wie

Im Guten dem Ratschluss Gottes zu fügen, kennzeichnet die Ge-

sinnung der '/.eit und geht Hand in Hand mit einer neuen mysti-

schen Yertiefünff in den Sinn der 3c>irlft.

Ich muss 3ie nun auffordern, mit mir einen Sprung über

die Jahrhunderte zu machen, in eine Zeit, die von der klassi-

schen aer Talmud-Spoche weit abgerückt ist, ins dreizehnte und

vierzehnte Jahrhundert des europäischen und orientalischen Ju-

dentums. Ka wurde oft von der Erstarrung des Judentums geredet.

Damit ist wohl gemeint und ist besonaers von christlichen Histo-

rikern und Theologen betont worden, daaa mit dem Untergang des
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Zweiten Tempels und durch aas Auftreten des Christentums zumal

öle bis dahin so fruchtbare relißiöse Sohüpferkraft dos JuQ«n-

tums verslegt sei, und dass im Grunde weiterhin nichts mehr ge-

schah, als ein Codlflzleren, zum Oea<»t2 erhürton des Vorhandenen,

ja ein elg-nslnnlges, starrköpfiges Festhalten am buctiStaben,

spitzfindige Auslegung, Kasuistik,- kurz ein Verharren im Altea,

Uoberlobten,

Dos hat ebensowenig Berochtlgung, wie Jene Auffassung von

der Restauration dos Tlsra, als von einen StlllHtund, eineu Ab-

schwKchung, einen Verfall. Freilich kann dor Bogrlff d«r Ent-

T/lnkolung In dem Slnno, In uon or im All6«m<d neu t^oTuuBl wird

r.uf die Qostaltung der Oottesidee im Judentum nicht angewendet

werden. Die Formen, die sie jeweils annimmt, künnen noch so ver -

ncMeden sein, sie Hndern nichts an den GrundverhUltnls, sie

entfernen sich nicht davon, sonaern geben vielmehr der urcprUng-

liehen Vorstellung ^oitbrel te und Tiefe, Ja kosnlcche Auomasse.

KeliGlonsgeschlchtllch und auch rellglonsphilosophisoh Iftsst

sich wohl -und das geschieht ja auch- eine Linie zeichnen, die

vom Abscbluss des Talmud zu Malmonides f\;hrt, zu seiner neuen

Zusammenfassung und Codlflzierung dos religiösen bestnnds und

zu silner Konfrontierung dar Qottesvorstollung mit dorn neure-

ziplerten arlatoteli schon Rationalismus. Die starko UnterstrC-

mung In der Tiefe bleibt dabei ausser Betracht, und die Ist es,

aus dor das Schöpferische hervorbricht, Kln entscheidendes Er-

el(j;nl8 von weitest tragenden Folgen Ist der Durchbruch der Ka-

ballstlschen und nystlschon Gedanken- und Vorstellungawelt, Im

Erscheinen des "Sohor", an Knde des dreizehnten Jahrhunderts,

des Werkes, das Über einen Zeitraum von drej Jahrhunderten vom

15,ten bis zum lO.ten Jahrhindert neben Bibel und Talmud fast

als gleichberechtigte (Juelle dor Lehre und Offenbarung steht.

" Gohar ** holsat Glanz, Strahlen, Im letzten Kapitel des

Daniel helsot es:*'Dle zur Klnsloht kommen, werden Btrahlen,

wie das Strahlen des Hlmnelgewdlbef , und die Viele zur Fröm-

migkeit prangen, wie Sterne Immerdar". Dos Wort "Sohar" stammt

aus diesem 3at£. Dao Buch taucht ge^^en Knde des dreizehnten
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Jahrhunderts auf und erregt bald hach seinem Erscheinen die

heftigsten Auselnandorsetzunßen. Moses de Leon aus Ouadelnjara,

ein spanisoher Jude, Gelehrter und Knbballat (er starb 1Ä05)

verbreitet den vSohar als ein Werk des Rabbi Ölmon ben Jochal,

eines der grösaten Talmudlschon Lehrer aus dorn zweiten Jahr-

hundort nach Chr. Um diesen Rabbi Simon ben Jochal spinnt

schon die talmudische Agada wunderbare Lefenden und berichtet,'

daaa er, u'n den Verfolgun^'en durch die Römer zu entgegen mit

seinem 3ohn dreizehn Jahre in einer HöMe verlebt und dort

hlm-nllsche Ochelmnlsae empfangen hat. Bis zu der Zelt dieses

Auftauohens des Sohar rlrd seiner in keiner Schrift HrwBhnung

getan. Nun möchte ich Ihnen ganz kurz über den Stand der For-

schung einige Angaben machen. Der gelehrte Historiker Oraetz

hielt den Sohar noch Tir eine Fälschung. Er redet von Betrug und

Charlatanerle und bezeichnet als den Verfasser des Sohar den

Moses de Leon selbst, der die FHlachung begangen hätte, um sei-

nen eigenen, wenig beachteten, wie er sich ausdruckt, phan-

tastischen Schriften Geltung su verschaffen. Diese Hypothese,

die In historisch rationalistischer üebertrelbung ihrer zeit- r

befangenen AufklBrungstondenz die ganze so folgenreiche mysti-

sche Bewegung bagatellisieren möchte, erwies sich als unhaltbar.

Mit der Zelt hat sich eine besner begründete Auffassung vom

"Sohar" durchgesetzt. Nach dieser Auffassung ist der Sohar zwar

ein uneinheitliches, anonymes aber in Generationen natürlich

gewachsenes Werk, in welchem sich die verschiedensten, oft

widerstreitenden Kräfte der kabbalistischen Bewegung nieder-

geschlagen haben. Darnach w'dre Moses de Leon als eine Art Re-

daktor anzusehen, der aus al'.en Schriften und Fragmenten kabba-

listischen Inhalts das Buch zusammengesetzt, zu welchem er auch

manches Klgene hlnzug<»fUgt haben mag. Ks ist also die Vorstel-

lung verbreitet, daaa im "Sohar" uralte cjuellen und Dokiamente

sich erhalten haben, zum Teil in spaterer Ueberarbeitung -

und man denkt sich seine Entstehung etwa so, wie die des Tal-

mud und zwar durch mUhdllche, Jedoch geheime Ueborlleferung.

Die neueste Forschung, die von dem grossen kabbalistischen

Gelehrten, dem Jungen Gerhard Scholem vertreten ist, der in
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diesen Fnll moln Grwährsmann Ist, steht auf dem Standpunkt und

kann mit rlssenschaftll eher Becründung nachweisen, daes der

Sohar «in einheitliches vverk des dreizehnten Jahrhunderts Ist,

dessen Hauptverfasser tatsächlich der Moses do Leon zu sein ««b

scheint. Ks Ist wohl fragmentarisch in der heutigen Oostalt,

da die Handschriften schon im 14. Jahrhundert verschwunden alnd,

und einige iitUcke erst im 14. Jahrhundert hinzugefügt wurden,

b*»! der besrrec'ung des messlanischen U^dankens habe ich

bereits angedeutet, dPss die autoritativen Lehrer in Beziehung

auf die e a Chat ilogischen Dinge grosse Zurückhaltung beobaohtetan

und Y»enlß NolRung bekundeten. Über das Oehelmnlavolle und Ver-

borgene mehr als in kurzen Winken zu sprechen. Dass neben der

öffen-illch Rolehrten Ueberlleferung eine oaotorloche, eine Oe-

helnlehre bost.and und ßopflegt wurde, iat schon auf der Agada

deutlich zu ersehen, wir finden da, wenn vor dem Spekulleron

Über Ueberirdisches gewarnt wird oft zwei bezeichnungen, dltt

zwei üeblete der Oehelralehre benennen. lis sind die üabloto, dl«

an den Ursprung der Dinj^e selber rUhron. Das eine heisst Uaass«

Merkaba , das andere Mnasse Borelschlt . Markaba ist der Tron-

^gen aus der Vision der Jeoheskel und Maasse Merkaba bezeich-

net das Ueblet der göttlichen Hierarchie, die als Theosophie

ausgebildet ist, Borelschlt Ist das erste <Vort der Genesis,

heisst Im Anfans und Msasse B-?rel sohlt Ist das Oeblet der

SchöpfunfTsgesoblcht«. Aehnlloh >^i« die M.ldraschln die kanonischen

Schriften kommentierten .und In oßadischer Wolso auslegten, ge*

flohah es wohl auch mit der Betrachtung aer Vision vom Tron-

wagen (Jecheakel Kap. 1) aus der eine koamogonlsche oder theo-

sophlache rhllosophle sich entwickelte, die in epUterer Zelt,

als sie sich langst über diese eine iStUok hinaus entwickelt hat-

te, den i^amen "Kabbala" erhielt. Das zweite Gohelninla "Gottes

Offenbarung In dor Natur** war in der bchöpfungsgesOiichte der

Oonesis enthalten, aber nicht enthüllt. Durch das Eindringen der

griechischen ihllosophie während aer hellenistischen Zeit empfangt

die achöpfungsg'ischichto gewisse spekulative Elemente, die von

Seiten der Jüdischen Weisen in PalWstina mit grossem misstrauen

und viel Behutsamkeit belmndelt werden. Es war verboten, vor dem
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örelsalgsten L^benajahr sich mit der Vision das Jechesk»!

zu befassen,

Dannoch ««»nUgfin dl ose AnsUtze In dei- iig^jada, daiait dich

weiterhin In den Uldraachim allmählich eine Au3l«Gungaai't aus-

breitete, ale mysülaoho TCleraente enthielt und sich von der ge-

wöhnlichen ainnaualo(ring Immer inp.hr entfernte. Sie drang be-

sonders in Afte freie Predigt ein. In den wunderbaren ErzUhlungan

von Gerechten und Mlirtyrern und von dem Eingreifen der güttil-

chen hAacht und Voraohung in ihr üOiickBal, auoii in dem Vorsuoh

uio Kntaatrophe zu verstehen, ihr 3inn und r.oohtfertigung zu

jr^ben, fand die Beslehun« dor ob-iren zur unteren Welt lu volks-

tümlicher vv<,i8e ihren Ausdruck, dalaintor und dorUber stand dl*

nyatlache üpekulatlon und die Ausbildung d-^r in der Oeheim-

lehre Überlieferten Vorstellungen, v.'ie alle «soteriache Lehre

,»irkbe sie lange Zeit, ohne literarisch in !?r3cheinung zu tre-

ten. Doch schon lange vor dem 7,vuchelnen aes "3ohar" dringt

vereinj'.elt auch mench-^e in c^.chrlfton durch. Jedoch noch nicht

als systematliich ausgebildete Lehre. Myr.tlsOie Vendenzen, die

Im OMgensatz und zum Teil auch befruchtenu in der spanisch jU-

dlachen Reliplonsphilosophi e hervortreten, knüpfen sich an die -

Hamen Ibn-Bsra, Mose bon Wachmun (Ramban). Vor allem können öle

,7ro3Bon religiösen Dichter der spnnißcben Epoche, wie Salomon ^

ibn üublrol und auch Jehud« Hulovl als Vortreter kabbalistischer

Denkweise bezeichnet werden. Auch ein Werk, üas für die volks-

t'i^mllche FrömiaJgkeit von entscheidendem Einflusa bis heute ge-

blieben ist, "Die Herzonspflichten" von Habeinu Bechaja (von

unserem Lehrer Bechaja) empfängt von diesen ötlmmungen Farbe

und Ton. Die ganze Frage der Entstehung des Sohar bekommt da-

durch fUr uns heute einen andern Aspekt«

Ebenso wie die Apokalyptlker der Apokryphen und tseudo-

eplgraphen aus der Epoche des Zweiten Tempels ihre Visionen

und Vorstellungen aus den Ideen der Propheten und Ihren escha-

tologischen Verkündigungen schöpfen, unbekümmert unter welchem

Namen sie Ihre Schriften bezeichnen, nicht anders verfuhren

auch der oder die Verfasser des Sohar. Wir bezeichnen ja auch



55

)

#

etv,a dio .aeudoeplgraphen nicht ala macl..r. -^« -^;;-

sagt schon d.r Ausdrucke olno racntmU.also Kategorie des r.ll

,L.n Schrifttums. Sie schöpfen -ohl aus dorn Stro. «^- «^^«^-

Ln U3.erlleferung. die sich ala Ka..ala durch die Jahrhuuaert.

„ratreCt und ge.on ihren Voratellungen und Viaionen ganz un-

befangen Stil and Charakter der Vergungennelt, an die sie an-

Knüpfen, sbonso lassen sie die verehrten heillßen .eraonea auf-

treten, die ihnen als die BeWuhrten in der Uoherlieferung gal-

''"*

Der nichtigste Teil los oohar besteht aus einen ^o-^^-^-

f.nden Konunentar, einer KrlUuterung zur blbel. in welchem Kabbl

3iVon ben Jochal und dessen Freunde und SohUler aie V/orte der

^iohrlft nach Ihr.m geheimen ölnn deu.en. Manches ist In rätsel-

hafter Kür.e. oft aber auch breit in der herkömn^licLen .redigt-

fom d.s Mldrasch, Viele 3tUcke sind in einem feierlich hohem

3tll gehalten und treten als Fragmente von Inspirationen una

Aussagen geheimer Offenbarung auf. Neben aen 'Vort als Mnn

tritt das -ort als Symbol. Die gewöhnliche öinndeutung bleibt

^.hl bestehen, darUber hinaus aber treten aie -.Vorte in einem

neuen Zusammenhang helliger Namen, in denen sie eine fUr unc

entruckte geheime ^Virkllchkelt des Güttllchen bezeichnen.

Die üchöpfungserzühlung, so '.vie sie In der bibel dastoh..

ist .ohl an unserer unteren Welt geschehen, an der Welt unserer

Wirklichkeit. D,r Vorgang weist aber auf eine and.ro geheime

'VirklichkelU hin, dl.^ unserer irdischen hier unten vorangeht,

als eine ideale Vorwegnah^ae des Weltganzen Im göttlichen Gedanken.

Die •".Itschöpf.inr,. «le aie die Thora berichtet, deutet also

nach dem üohar auf ein geheimes, nur in Symbolen auedrUckbore.

V/.rd-n einer anderen Wirklichkeit, die Im üohar das Oeheimnla

des Glaubens genannt wird. -^.In Gebiet, dua nur oie Mystische

Versenk^mg betreten kann. Dieser Bereich ist Jedoch nicht mit

der W«lt der Wesenheli:en und Intelligenzen, mit oer ßeistigetx

V. 1^ oi>aV» diftßo ffohört noch zur unteren »Veit,
Wi^lt, zu verwechseln, aucn aieso 0«"^*^

sondern iJ^t Bereich des wirkenden Qotces.
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Kosmofionle una Theosophi« grenzon also von Innen anein-

ander, sind zwei leiten derselben aaohe. \Un der Mystiker

als Vorgang in Gott beschreibt, tritt nach aussen als sohöpf-

richer Vorgang (Wirkung) auf. Theosophie also ist hier eine

Lehre od'-r eine Vendonz. die ein verborgenes Leben der »Irken-

oen Gottheit zu ahnen, sich In sie versenken zu künnen vermag,

m diesem Reholm.n Leben des lebendigen Gottes grUnden nach

uieser Lehre die Oehelnnlase der dchbpfung.

Wichtig 4at auch, wie der 3ohar Im Sinne der Kabbai« die

Stellung des Menschen bestimmt, üa der Mensch, der menschlich*

Organismus aller NuturentwlckeWng immanent ist, muss er also

auch geiatig allen übrigen Organl araan vorangegangen sein. Daher

seine zentrale Bedeutung. Ich mache bei dieser Gelegenheit

Qarauf aufmerksam, dass auch die neuaste .Mssenpchaft vom Men-

sehen, die üntropologie dieser Auffasuung zuneigt. Auch von

i'hilosophiscner üelte stützt Bergson in der letzten Fhase seiner

rhilosophle eJne solche Auffassung. Jenes grosse geheime Gebl.t,

von dorn ich früher sprach, die Bereiche des geheimen Lebens

des *lrkenrien Gottes ordnet die Kabbala nach zehn üphaeren, dl«

hierarchisch abgestuft sind. Die Bei-elclmun« hoisst 3efiroth,

man Übersetzt Seflroth mit Sphaeren, wörtlich bedeutet das Zoh-

len. Die neunte iieflra heisst Jessod, Urgrund. Dieser Urgrund

ist dor Gerechte. 3r ist das Urbild des TrHgers der weltunfE»-

senden und weltenzeugendon Kraft hier unten, das ist so zu deu-

ten, dass er eins '"Irkungskraft Gottes Ist und zugleich das Ur-

bild des gerechten Menschen. Die :;elu»to letzte Seflra heisst

Malchuth, das Reich. Hier Ist cle Vorstellung der Sehe China

untergebracht. r.che China heisst wörtlich: das Kinwohnenda,

das ist identisch mit dem Begriff des Dabeiseins, das In der

Bibel seinen Ausdruck darin findet: "Ich werce bei euch wohnen".

Sie erinnern sich vielleicht aus dem arsten Vortrag, dass aas

den Qlelohge*ichtszu3tand Im Verhältnis zwischen Gott und Volk

t-usdrückte. Hier erscheint der kosmische Gott In aieser öeflra,

m diesem Bereich Malchuth unter dem Aspekt der Scheohlna und,

wghrond in den andermn Seflroth stets eine bestlmiite aktive

Aousserung symbolisch zum Ausdruck kommt, ist die öcheohln«
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gl«lchsan das ruhonde Moor, In das alle Jene i'ot^nzen einströ-

men und al3 KlnH«5t orKCholn^n. Die üohechlna hat nlohta aus

sich eelbst, Ble empfängt una be^vahrt alles und Aaltet mit die-

ser Ihr geliehenen Kraft In der unteren v;elt. 31e Ist Gottes

R«loh im untern, seine Herrschaft In der '.Veit, "Elnwohnung".

die "einwohnende Herrlichkeit •

ich hebe diese zvvel Vorstellungen Ger Kabbala deshalb her-

vor, well sie in der iraktlschen Fortblluung, die sie im Chasali

olsmus erfahren haben, für ßevrisoe grundleijenoe Anschauungen

massgobenü geworden ülnd.
i

An das Buch oohar, das ala heservolr der bis dahin unter-

irdisch strömenden Lohren m betrachten ist, bchllesat sich

die kabbalistische Literatur der folcenden /.eit In Uhnlicher

Vv«lse an, wie die rabblniache an den Talnud. Sic erscheint als .

Ergänzung und Kommentare ^ura Sohar. Ks erfolßt so 7.unUoh3t ein.

Fortbildung der theoretischen Kabbala, die hauptsUchlloh in

Uranien gepflegt wird. Nach dorn katastrophalen -^nde der spanisch-

Jüdischen Blütezeit 1492 nimmt dl- innere Entwlckelung der jü-

dischen Mystik eine für das jüdische Leben entscheidende '^/en-

dung ms -wirksame, iraktische. Die kabbalistische Lehre ergreift

die erschütterten GemUter mit unerhörter G^v,aSt und verdrUngt

für lange k-elt die rationalistische RichtunR der K'.llgions-

phUosophen der letzten Jahrhunderte. T3s beginnt eine neue innige

Vertiefung und Verse-«xing In die Thora, die nun aU Ooholmnlsse

der Welt und dea Lebens zu enthUllen vermag und eine Deutung

des Volkesohickoals enthSlt. Der Messianlsche Gedanke zumal er-

führt durch die Kabbala eine neue KrUftipiun« dadurch, dass es

nach ihr dem gelSuterten und bewKhrten Menschen müglich sein sill,

das Ende, das lielset dae Krschelnen des Messias zu beschleu-

nigen. Nach der Vertreibung aus Spanien finden die kabbalisti-

schen Lehrer Zuflucht in PalUstina, in dor kleinen ütadt Safed,

von wo die kabbalistische Volkstradition die Ankunft des Uessias

erwartet. Aus dem Krola von 3afed ist ein neuer Grosser mysti-

scher Strom ii das jüdische religiöse Leben geflossen, nament-

lich olnd zu nennen Isaao Luria um die Kitte des XVI. Jahrhun-

derts, "der heilige Löwe" benannt. Mose Cordovero und der SohUler
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Lurlaa Chalm Vital. laaao Lurla hielt sloh an die Tradition,

seine Lehre nur m^ndlloh zu Überliefern. Diese jedoch wurde

von se&non öchliler In dessen Hauptwerk "Kz Chalm'* ("Lebensbaum ")

schriftlich weiter Überliefert und fand grosse Verbreitung. Der

Charakter dieser Lehre aus dem Kreise In Safed ist bedeutungs-

voll durch Ihre praktische Auswlrkun^;^ Ins L'^ben.

Jede esoterische Lehre, die nicht In Kreise der Elngewelh- ,

ten bleibt, trHgt die O'^fr^hr in sich, dass sie durch die Viel-

doutlp.kolt ihrer symbolischen -Ausdrucksw^l so und durch die

Komblnctionsmrp^lichkel ten, die nie bietet, jeder WlUkUr und

Abweßl^költ ousf;'^set7.t Ist. Nun knüpfte sich von alters her etwa

an die Zahlenkabbala und die Nenenskabbula die Vorstellung von

magischen Kr?4ften, mit denen operiert werden könne. Dass zumal*

Im Volke solche Vorstellunf:en verbreitet waren, und zwar In ver*

gröb'^rter Form, liegt nahe« 33 gehört Jedoch zum GrundCharakter

der jüdischen Gottesvorstellung, wl <» immer sie sei, und zum

V'irkungsberelch der religiösen Welt, dass ijieder Versuch magischer

Kinwirk^jing, Br»9Chwörung oder dergleichen ausgeschlossen Ist.

Mystik und Magie haben in der jüdischen Welt nichts gemein mit-

einander. Sooft das Volk In seiner nesclenlschen Sehnsucht ent-

t&usoht worden Ist, h^ben die Klngev/eihten diese Niederlage

auf dfiin Missbrauch und den frischen Glauben an selche KrUfte

Im heiligen Bereich hingewiesen. Von der 6afeder Schule geht

diese V'endMng aus, dass die magischen Momente der Geheimlehre

zurUckgedrUngt v/urden und auf die Durchdringung aller religiö-

sen Hebung und aller Lebenstat Überhaupt mit Innerster mysti-

scher Intention das Hnuptgev/icht gelegt wlrd^ Heiligkeit fUr

die Erlesenen ( Zadlk ) , Frömmigkeit Hir das Volk sind Jetzt die

Haurtforderungen dieser Lehrer, und wenn die mesalanlsche Hoff-

nung wieder aufleuchtet, so kann das Erscheinen des Messlau durch

das Verhalten des Menschen wohl gefördert werden, nicht Jedoch

auf magischem Wegs, sondern dadurch, dass der i^ensch als MltwiF«

kender an lYerk Gottes durch seine reine Hingabe und Inten&ion

es nUher bringt. "Die zur Einsicht kommen werden strahlen**

(Daniel). Das ist der Sinn der kabbalistischen Meinung» der Ge-

rechte stehe über den Engeln. Die unmittelbare Beziehung zu Gott
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bekommt elnon n^n^n Konkreton Ausdruck, daao der Monsoh durch

sein Verhalten an der Roallolerung dos Willens der himmlischen

Macht teilhaben kann. Wenn ein Loben der Läuterung dem Men»

sehen den harmonischen Anoohluss an die obore Welt bringt, so

steht dem Geläuterten ein hüchstos Ziel vor Augen, selbst mit-

zuwirken am V^erke Gottes ( Chnssldl srnua ^

Ich möchte noch auf einen Uorrent in dor jüdischen Mystik

hinweisen, der eie von Jeder anderen wesentlich unterscheidet

J

D&s mystlache 'Erlebnis ist im Allgemeinen das Ootterlebnis des

TSlnzelnenj seln^ ijohnsucht sowohl als auch der Moment der Er-

r^llung Act einen rejn Individuellen Ausdruck, T^onso wl^j^ der

Erlöeungsgeuanke der Kirche wesentlich auf die persönliche Seel«

bezogen ist. Jude heisat stets und überall in der Heilslehr«

die jUüiKche GemeinLChaft, die Knesseth Israel, 'bonso in der

Mystik. 60 wie der ursprlmglich proplietische OedanVre das Heil

des Volkoa zum lioil der V/elt orwoitort, so bedeutet In der

mys^:ischen Gottn'ähn mit Jedem Einzelnen die Gesamtheit, die Ge-

meinschaft. T>;a darf nicht als Ueberheblichkoit nissverstanden

i^erden, dass das Volk, dorn die Bindung ans Göttliche unter sol-

chen schweren Opfern auferlegt ist, sich als Symbol und Wirk-

lichkeit zuöl'^ich in dem 'ort Jisrael, tm Gesamtpläne der Hells-

lehre empfindet. Ji.sraela Art und »Schicksal erscheinen in der

Kabbala als Verdichtung der Menschheit gleichsam, als vorbild-

liches zentral >3 lioispiel des Univorsalweges der ivienschhelt,

der herabreicht bis zum Urzustände des ersten Menschen und in

die Zakunft weist bis zur Erfüllung des Hella, bis zur voll-

kommenen Heiligung des menschlichen Lebens.

Diese mystische Strömung, die neben aer gesetzesstrengon

rabbinlschon des religidse Leben durchzieht, mUnaet in jene

aufrüttelnde und erneuernde Bewegung, die Ihnen als Chassidis-

nius bekannt ist. Chassidut . Die ereten Chassidim - ale rharl-

cner. DhQ ist nlcat so zu verstehen, als bestünde hier eine

direkte historische Kontinuität, als leite sich aer Chassldlsiau»

direkt aus der Kabbala ab. So ist es nicht. Sowohl die Umwelt,

In der der Chassidlrnus erwächst, ala auch die grosse Persön-

lichkeit seines Begründers liegen fern üb von der Welt, in
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welcher der "Sohar** entstond und söine W«lt«rb11dunß vor olch

f;lnß, Dfl3 östliche Judentum Polens, der Ukraine und 6(\r Walachei^

d<"»3 heutl/f^i^n Rumynlons Int dor Bodon, auf d^-^n dl^ Lohro und dl# '

Praxis sich ontfaltote und ausbreitest«. In .liinon Oogond<*n, In

denon ©ine halbbKu?»rllcho und handwerkliche JUdJsche Bevöl-

kerung lebte, hatto Fleh mit der Zolt ein Zustand horausgebil*

dot, dor den Gel^^hrten vom Studium des Tnlmud völll(^ pbsorb1e3>-

ten und In seiner Kasuistik lebenden Juden, die V/elt des rab*

blnlnchen Juden von der des unwissend«)n judischen Lanäbowohners

und Handrerkerr. trennte. Das richtige rituelle Laben, die pein-

lich relif^iöse i^rexl a d*^» Alltags war hj er gewl öseiTmeasen zun

Sealbatzveck gev^orden und das daran geknlipfte heben mit seiner

strengen Geaetz^sbefolgving strahlte keln«> VVKrm<» und keine Kraft

mehr in die G'»nelnpchaft aup.

An dlepem lunkt setzt die grosso Wirkung?: des Mannes ein,

d^f\ BegrIJnders d'^s Chaasldismus. dofl Bül sichern Tow, Bnl :^chem

Tow h'^lrrst M?nn des griten N.omens, In d^r doppelten Bedeutung

sorvohl des grossen bedeutenden Rufes qIp auch Mr.nn des heiligen

Ni^mens, r>chon die Gf^scMchte seine? L.-^benB, seines Umganges

und die Art seiner beginnenden Wirkung lassen Ihn als einen

Mann erscheinen, völlig verschieden von dorn typischen Vertreter

hoher Gelehrsamkeit und religiösen Wissens. Isroel Bai 3chem ist

etwa um 1700 in einem Dorf der Bukowina, das man c^Uter als das

Dorf Okop feststellte, geboren* Bis zu seinem zweiundvierzigsten

J/3hr führte er ein verborgenes, unauff&llJges Leben. Wenn er

auch die iJbliche JV-dlsche Krziehimg erholt, 7.elgt er schon frUh

die befremdliche Neigung, sich in die 3tille una Einsamkeit der

V/Slder der Umgebung zurV.ckzuziehen. In seiner Jugend scheint

er gelegentlich als Hilfslehrer tKtig goweeen zu sein. Man muss

sich das richtig vorstellen, dasa ein solcher Hilfslehrer in d»r

judischen Schule, im Cheder, nicht eigentlich viel mit Lehren

zu tun hat, sondern mehr damit, die Kinder In die Schule zu

holen und sie nach Hßuse zurückzubringen« Schon aus dieser Zeit

weiss die Legende zu erzUhlen, daas er aie Kinder «m liebsten

mit sich zu Spaziergängen Ins Freie, in die Natur mitnahm und

sich ihnen wohl auf seine W-ilse mitteilte. Auch die weiteren
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Schicksale bis zu seinem Hervortreten zeigen ihn als einen
inspirierten, aber stillon Mann, dor eich nur ßeleßentlioh
an den Vibllohon religiösen Diakuoslonen beteiligte, dann aber
in einem knappen, kurzen Ausspruch sein Anderscein, seine Be-
sonderheit verriet. Er scheint nie als öffentlicher Prediger
aufgetreten zu sein, noch hat er irgand ein schriftliches Werk
hinterlassen. Vielmehr msg er die Aiethodo befolgt haben, im Ge-
spräch mit Freunden und OchUlern zu lehren, jüiese OesprUche und
aie Ulelchnisse, die er dazwischen streute, sind os, die seine
öcliUler und Nachfolger weiter Überliefert haben, bei seinen
i^achbarn, dem Landvolk, unter dem er lebte, ^alt bal Sehern als
ein üottosnann. ilin kleiner Kreis ergebener und von seiner
i-ohre erfüllter Jünger bildete sich um ihn, der sich durch di#
Hoisen Bai jchema im Lande immer mehr erweiterte. >J» soll auch
oine iioi»e nach ialastina unternommen haben, die er Jedoch in
Konatantinopel unterbrach, tan zu seinem Werk nach Hause zurück-
zukehren, i^r starb um Ifingsten 1761 in aor kleinen StadtUodshÄboEh
in der Ukraine. Wir können hlor aie Legendenbildung Übergehen^
die sich in der Kolge an ihn knUpft, im i^eaentlichen betonen
cie die Andersartigkeit im Charakter seiner religiösen Ent-
wickelung, im Gegensatz" zu der rabbinischen. Nicht im Lehr-
huuö, nicht im Buch fand er seine Inspiration, sonaern drauasen
in der I^atur, in don Wiaaern seiner Kindheit, in den Bergen und
Schluchten der Karpathen, wo er seine reifen Jahre verlebte.
Kein borU}.inter Rabbi wird alö aeln Lohrer vorzeichnet.

D^r Mittelpunkt von bal öcüoma i-ehre ist die Allgegenwart
Gottes. Aus dieser Quelle fllecct alles Übrige seiner Welt-
und Gotteaauffassung. Die Vorstellung, dass das ganze Leben in
Gottec Gegenwart ablauft, durchdringt Jede andere Beziehung,
daraus leitet sich alle Haltung und Norm in der Lebensführung
ü^s Chasaidismus ab. Das Wort Gottes, fUr bal Sehen identisch
mit Gott selbst, ino stets sprechend, rändelnd una schaffend
in unendlichen abotufun^ron an Werk. Würde das Leben schaffende
V/ort einen -Augenblick aufhören, dann fiele die Welt ins Chao«
zurück. F\ir Bal Sehern iot der Glaube an eine einmalige statt-
gehabte Schöpfung, nach deren Vollbringung Gott sich von dem

1

f
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fertigen Work zurUokßozogan hUtte, abwegig, ketzerisch, Di«

achöpferkraft 5si. nie unterbrochen worden, die Schöpfung ist

kontinuierlich und eine nlohtendende Manifestation der Güte

Oottos. Alle Dinge sind der Ausfliiös der göltlidien Allmacht

\\r\(l i iebe. Das Ist die chassidische Anschauung von der Oott-

erf*:llthelt der Veit, Oott hat nicht nur geschaffen, sondern

bleibt jn nllcn Dingen verkörpert, doch ebenso wie die Schöp-

fung nicht aussetzt, ebenso setzt auch die OflFnbarung nicht aus»

niese stete Offenbarung Oottes in den Dingen kann nur durch

glühende Hingabe erfacst werden und nicht durch Lernen* Drxixa

sollen wir diese sich offenbarende Güte in allen Erscheinungen

suchen und '^hren, und uns nicht dis Rächt anmaason, über Gut

und Böse zu urteilen, D^i^ahalb slohf dal »ichom Much Sünde und

Schwäche anders an, als der st^renge Habbiniamus. Dafür ist die

üb'^rli efar te ^r7.*4hlung charnkteristiMch, ^vie Hai chem einem

BaÄ-^predlfT/ar, d*>r in dsr Üblichen vveiae Über ."iUnde und Höllen-

straff» sprach, mit den .Vorten entgegnete i"Vi^eh Über dich, der

du es wagst, Übel von Ji8ra9l zu sprechen, v/elsst d\i denn nicht,

dasn Jed^r Jude, d^r seinen TiTg mit ein^^m kurzen Gebet beschlleast,

slno Tat vollbrln.^v,, vor der sloli die '^ncrel Im HiiOinel vernei-

gen?" *'Dlcj oimYohn'^nde Herrlichkeit waltet von obf»n bis unten,

bio an don riand aller Stufen, j3a3 ist daa Goheimnjs des Wortost

"Und du bolobnt oio nlle". - Sogar xienn ü^r ^lensoh iilne Sünde

tut, Is^; die iiorrllchkeit darin gekleidet, denn ohne sie hätte

er nicht die Kraft, ein Glied zu bewegen, Und dies ist aas Exil

do^ Horrl^chkoit Oottos", (Scliechina in der Vorbamumg bis zur

i^rlönong)

Das g'^rlngste An7.eichon der g^ittll chen i^lstxir im Menschen

v/ar Ihm wlohtlg'^r, a3 ? alles, was sie verdunkeln konnte. Keine

SVmdo Ist Imstande uns von Go-t zu trennten, da uns uer Weg zur

Rückkehr Immer offen steht. Lata den Wenochen auf joder Stufe der

Leiter, mag sie noch so tief sein, Gott suchen, ^l^^nn einer nur

die leiseste Pinpflndung hst davon, dusö nichts auarerhalb Gottes

iPt, kann er Gott nicht verlieren. Von hier aus versteht man

Bfll Sehern« Auffasnung vom Gobet, Die hohe wtufe der Vollendung,

heiset es, habe er nicht, durch Forschen, sondern durch sein Gebet

erreicht. Das wahre Gebet soll auf die himmlischen und nicht
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auf Gle irdischen Dinge gerichtet eeln. Nicht uncere Wünsche

und Icöte sind sein Cofrenstand, tieJn Zveck Ist nur, uns Gott

nehe zu bringen» Im Gab&t muas dor lionsch teln Ich verlieren

und jeae Empfindung duvon auf>3*3ben, ücnn solange dieses Ich

nicht ausgelöscht Ist, kann das zu i::rbittenoo (die NUhe Gottes)

nich'o erreicht wordfjn. Darum verdanken wir os nur der Gnade

Gottes, wenn wir naola einem i-echt au^igorlchteten Gebet noch

am Leb'jn bleiben (Ausrichtung Kawanah'mai^isoh, h1-»r anders)«

Zu dieser Auffusaung gehöre es auc?i, dt^sa Bai Schein zu

der strengen rituellen Bestlimnung von '-^eit und ort des Gebets

slcli In Gegensatz stellte, irfur ein oberflUcbllcher 31nn könne

einem bestlniMten Ort eine p:3v/lsöe iieillß>*?ll zuschreiben,

wllhrend dem biofer lUndrin^^^nd'jn alle Orte gl^ic}^ 'neilig sind,

ob ec in der Gyn^/^oge oaor in d^^r Klasamkoit cl^s './.<:* Ides betet,

Wlcnt nur vom Ill.onel koran-^n Prophezeihun^en und Visionen, jede

raonsohliche Aousserung, richtig vorstanden, enthalt eine gött-

lldie Botschaft, Ja, w<^r in Oott lobt, //Ird so^ar in den All*

tagsreden, die er hürt, 3in göttliches L'loment erkennen, selbst

wenn der, der spricht, sich dessen gar nicht be-jvuöst ist,

in iVölchem Jinno dar Chassidisniua wahren Gottesdienst auf»

facst, kann am besten an iei* Anschauung Bai Gchems vom Geyetz

aufgezeigt werden. Die Übliche Auffassung molnt, mit Gottes-

di*jnst ein Leben In HlrfUllun^ der Gebote, d'^r geacliriebenen

und Überlieferten Lohr.«. Bai Jchom betont aber hier eine Hal-
tung de

. L«ben ge^^renUbor Überhaupt, Da Gott In all'^m Leben ver-

körpert ist, so ist doch Jode Jloodlung, richtig aufgefasst und
aus^-erohrt, zugleich eine Manifestation des Göttlichen und ein
Dienet an Dam. Auch das VergnUt^en ist eine iteujserung der Liebe
Lottes, Und so b'etrachtet Ist os zugleich v.^re:elstlgt und ver-

edelt. Drum soll c^er M->nsch eine höhere Jtufe der l^einholt und
d'jr ilelligkeit aber vor dorn ^ssen und Trinken anstreben, als
vor dem Forschen und Studieren in dor Thora, in dor Lehre, Denn
seitdem die Thora gogeben worden, ist alo V/elt, die ganze Welt
von Gottes Onado erflillt. Wer also zwischen v/eltllchen und hei-
ligen Dingen untorschoiaet, als v/ören sie von Grund aus ver-
scliiedon, dor iaj in seinen iiugen ein Ketzer, Darum wird von
ihm nicht so sehr Gewicht gelegt auf ein ständiges Lernen in
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der Thora. Wohl ist die Weisung dlo Offenbarung aottes, da

aber aie Wolt Bolbst ein^ ebenGo ^öttllche Offonburung ist,

30 ist dlo \Vol3ung nur ein Teil einoa grossen üanz^^n. Wir mUs-

BQXi deshalb In die R^ulitöt eindringen, ala zu dem anondlichen

Licht, das 3n ih"^ wabt. Wir aollten In üjr ;^chrift nicht for-

schen, als wttro aie ein^ v.lssenach&ft, uro Erkenntnis zu arlan-

pen, J^ondern um den v/ahren Dienst Gottos aus ihr zu lernen.

Das Forschen ist nicht Selbstzweck und iat nur deshalb wichtig,

v/eil die A'eiaung als /Yort üottes Ihn deutliciior und klarer offen-

hart und erkennen lUsst, ala in anderen üouöaorancon* Wohl ist

dif) v/qi8ung ewig, aber ihre i^uslegung liegt in der Hand der L«h-

ror, und sie muss im Einklang mit dorn das Zeitalter beherr-

ßchonden Attributen verstanden werden. Denn bei öchem hatte

die Anschauung, dasa jedes Zeitalter von einem anderen Attribut

Gottes beherrscht wird» Eins von dem Attribut der Liebe, ein

andores von dem der Macht, ein drittes von dem Attribut der

Schönheit. Das 2:iel der ganzen V.eisung ist, dasc der Mensch

selbst eine Thora wird, eine Weisung, Darum auch h4«t die Er-

füllung der üebote nicht den iitnn, sich Vcraionst vor Gott zu

erwerben, sondern zu lernen, wie man Gott Hoben und eins mit

ihm werden soll.

Einzig das ist den Vionachen zu lc-»hi'en, wat dlo Einheit

Gottes In V.ahrheit bedeutet. Das Winksigt^tö dieeor ungeteilten

Kinheit zu erreichen, heilst sie ganz errolch^m. Darum ist die

Erfüllung auch des geringsten Gebotes in VvhiiBrr Liebe und in

wahrer Auiirichtung auf üotu so v'.el, als hlltLe man alle erfüllt»

Auu dioüer durchaus nicht syetoiarntlsch aufgeb.'iuten Lehre

bal .Schema or(,ibt sic/i jedoch, woL^halb der Chöasidismus dreien

i^iigonschaften odor Tußonden, kann man i^agen, den hcJohsten Ilats

einrUiunt. Die erste heiHst hebriiisch ochifluthi was wir am be-

sten mit DeiTTut UbQri3etzen, die Im chasaidiechen üinne den Be-

griff von ßescheidonlieit, riUcks lohtnähme una Wohlwollen mit

enthlilt. Es Ist der scharfo Osi^onsatz zu Jeborhobung, Eitel-

keit und 3elb3tgeroohtigkeit, gegen welciio üal Öchem nimmer

müde wird anzug<oheii. Bevor man Gott finden kann, muss man sich

selbst verlieren»
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Wer den Vater Hobt, wird auch seine Kinder Heben, wer

Oott ll^bt. Hobt auch die Menschen. Nur die Unkenntnis d^^r

eigenen Fnh]er lässt uns dl» des Nächsten sehen. Fs wird das

Wort ^Jberlleferti in kolner Sphaero der oberen Welt bleibt

die Soele kürzere Zeit, als in der aphaere des Verdienstes,

und keine Ist, In der sie lünr^^r verweJlt, als in der der

Iijobe.

Die zv'eite T^ligonpchaft, welcher der höchste Rfing zukommt^

holPst hebrHlsch Hslmcha , Freude oder vielmehr Freudigkeit,

PYeudlftikeit dec Herzenn, Heiterkeit den OemUts ist von nöten,

um Oott wehrhaft zu dienen. V^le kenn sich d^r Mensch, der sich

als Diener und Find Gottes fWhlt, trUbsolJ^en Gedanken hingeben.

Auch die unvermeidliche Blinde darf das OemlH nicht verdüstern,

spricht doch Gottec Stimme aus Jedem r^ulfen ORdanken, Auch

dl ose Vorptelluncr stammt aus d^^r von der Allgegenwart Gottes.

Die freudige Reltung Ist charakteristisch für die chassldisohe

Anschauung der Welt und steht In scharfem Gegensatz zu gewissen

aoketl schon Grundsätzen und Uebungen, die ins orthodoxe Juden-

tum r.lnrcang gefunden hpben.

Die dritte f.igensc>iaft helsst riltlahabut und stammt von

Anzünden, ein l«euer entfachen, und lUsst sich wohl am besten

mit Bnthusiesmus, Begeisterung, glühendem Kifer übersetzen.

Jede religiöse Handlung soll mit Begeisterung geschehen. Wenn

einer d<«^n ganzen Kodex der Gebote peinlich und genau ermit

hat, nber ohne inneres Leben, so hat er nichts getsn, üeberhaupt

soll die Furcht und die Scheu im Dlenon zurückgestellt, über-

wunden ^«Verden, denn sie ist es, die glühende Hingabe hindert.

Die Inspiration des wahren Gottesdienstos ist das Ziel an sich.

Do ist kein Ge<^^anke mehr an diese Welt und auch nicht an die

kommende. Im Talmud wird oft eines Lehrers, dos Kllboha ben

Abu.ln, genannt Acher, erwHhnt, der angeblich auf Abwege geraten

war. Als er aufgefordert wurde, zu bereuen, antwortete er, Reue

wHre zwecklos, eine Stimme vom Himmel hlltte ilim kundgetan, dass

selbst die Umkehr ihm nicht helfon w^lrde und er ausgeschlossen

bleibe von der Seligkeit. Darüber ist ein chasaidiacher Aus-

spruch überliefortt dieser Mann hat eine einzige herrliche Ge-

legenheit verpasst, wie rein hätte er Gott dienen können, da er
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^V cm .^unflntalcr ^?einf)c(b .^iir^cl, einem alteiiu^efef-

A Jfenen I)eutfc()römer, ycl^tc bcr römifcf)e Sommer
''^^

bermaf?cn ju, baf; ihm, obiuobl er fiel) bemühte,

burcb feuriiie Oictranfe bic S^\%^ nach vni|len ^u treiben,

'iiiiiniimniii

Feine 35encibum^ \i\^)i iicmu^ fchien, um bic Temperatur

feineo X)ad}raumcö ^u ertra^^cn. Unb <xH er eine(< all^u

fc^önen ^unitiU^eö i^erabe auf einen fcbunerii^en ^).Hmft

in feinem *^ilbe gcflof^cn n^ar, ben jufl noch am i^leicben

Xac^e \\\ übent?inben er ficf) fejl yorc^enontmcn \s^i\t, ale

er fc(;iv>eifUriefenb unb ben ^pinfel fc()n>ini^enb inuner aufc

\\a\t yer^^eblicf) v^ev^en ben ()artnäcfii^cn Jeinb aui^in^}, riffen

ihm mit ber Oiebulb aucf; bic leisten irgcnbwo noch baf-

tenben .^Vni>pfc feiner luftigen (^emanbung, unb er jlanb

p (optici; nur uori) in jenem ,il(eibunv]ö(lüct
'^<\.f

ihmi bem
c^teicbnieiücife behauptet tvirb, baf; cö einem näher fei

ale ber ^iocf. Docf; \i<x eö feinem männlichen l'liU'fcn unb

feiner ma(erifcf)en ^mpfinbun^ gleich meniv^ fleibfam er-

fcbien, UHU'f er auch biefeei ab — unb fanb fo X^k befle

Vöfuncj für ein ^Irbeitöfojlüm im römifd>en Sommer.

^ocl) \)^ii^ er feine ^^echnunv^ ohne \^'\i 91ac^barinnen

i^emacht, u^clche jenfeitö becf fuf^breiten 2.^ico(o in ben offe?

nen ^enftern unb Xüren ftanben unb mit rön ifcher :*^etebfam?

Feit unb l^^etvCi^lichFeit ihrem ?}?if;fanen "^uft machten, ^^tein-

ho(b fah fich i^e^iüuuv^en, loie ^2lbam, einen cchur^ um ^k
Venben \\\ tun; aber X^k^ befcbunchtic^te burchauö nid^t

X^k ^mpi^run,^^ unb bic faftiv^en ^Xeben unb 3urufe ba^^elten

nur fo ^u ihm berein. %\m\) ein S^elum, 'x^^^ ^^einbolb

H'siwi i)or ber iür narf; ber Oiaffe ,^og, a>o(lte tvenig

helfen, ^ö fcl;ien, ali^ feien \>k ^lufi^erev^ten joeniv^er burch

X^w 5lnblicF ber 9^icFtheit beleibigt, atö i>ielmebr burch

bic 3:atfache folch' bcibnifcl)en, i^ottlofen Unfuc^eö ^xk fid)

— benn fic ftocFcrten unb fcboben mit StöcFcn \\\\\i Stauchen
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an bcr bünncn, beweglichen ÄJnb ^erum, unb famn

Ratten fie i^n ba^inter erfpä^t, fo ging ber .^öUenfpcftafel

mit ^efpött, t)ro]^un9en unb 33ern?ünfc^ungcn aufö neue

an» Doc^ «Kein^olb blieb fefl unb ertrug mit ienem ©leic^-

mut, ber f^on im grauen Rittertum alö ^o^e Xugenb

ber 23ewc^net fecr cn^igcn <Stabt gcml>mt wirb, \i'\z Xücfcn

unb «Kebejiürme ter 9}?änaben»

Durc^ folc^ ^()en 3Bibei*fianb gejlarf)elt, traten \i'\t Olac^^

barinnen ju «iner 23eratung ^ufammen unb befc^loffen,

gegen ben böfen geinb eine ^<x&)\ inö gelb ju führen,

tjon beren Unfebibarfeit fie \>\t böcbflen 9)roben erbauen

batten, ©ic begaben fic^ ju ibrem gemeinfamen 33eicbt^

tjater, bem ^apujinerpater Don 2(ntonio unb fc^ilberten

ibm mit beweglichen ^Borten Ut ^erjeleib, 'ti^t ibnen

t>on biefem gottlofen gttttorr-Men> jugefügt würbe, unb

Don ittntonio üerfprac^, fic^ eifrig ber eac^e anjune^men

unb bem greller ge^ijrig beimjuleuc^ten»

eo empfing 9leinbolb »^injel eineö fc^önen Dlac^mittagö

\iz\\ 23efuc^ beö ^apujinerö.

llllllltliiiiiiiiiiffiaitliltiftfiaasKiaaati••• tciiBBaaaaatiBiiiiBitaiiaaaittM

' 9?etnbolb warf ctnm ?()2(trPtttcl über feine 25löf;e unb

^c^ob bem ^ater ehrerbietig einen 6c^emet junt @i§en

ibin, inbem er fic() freunblic^ nacf) feinen SBünfc^n er*

funbigte.
*

„^ignore'', begann Don 2Cntonio (äc^elnb. ,ß\t feben

ni^t vc>\t ein 9}?ann auö, ber fo xmi ber ^ürbe er-

mangelte, fiel) felbft jum ©efpött ber Seute ju machen/'

„^ÖJein 23ater," crwiberte S^einbolb, „hk ^irc^e weig,

\i<x^ ber SÖinb Wi%i, wober er will unb nic^tö nac^ bem
(SJerebe ber 5Belt fragt/'

„Der ^eifl", unterbrach ber ^atcr mit erbobenem J^ige^

finger, „Doc^ \)i\'^i eö auc^: wer bem (^Jeringflen öon

ben SDJeinen Ärgerniö gibt, bem wäre beffer
—'^

„^r befinbe ficb in ber ©lutbige beö gcgefeuerö'',

ergänzte <a\x^ bem Stegreif ber 9)?aler, inbcnt er ficb

S^\t unb (Stirn trocfnete. „Ecto — fo weit wären wir!"

l^\a\i langte er nacb einer weitbaucbigen glafcbe, \i\^

neben i^m <am Söoben flanb unb gog bem ^ater t\XK Ölaö
üolL

Der ^ater nippte, jog ein weitläufige^ ^attuntuc^ auö
bem 25ufen feiner ^iit unb lüftete fein ,^äppc^en.

„E vero«, fagte er fic^ fäc^elnb, „6ie baben ein \)i\^it

Quartier/'

Dann tranf er fein ®la6 auö»

'

„Die ^nft mug näber \ii\ ber ©onne wobnen, \ik

SKeligion bagegen %^i eö fübler'', meinte SKein^olb ^injel

unb füllte t)on neuem \i^^ ©laö,

Don Slntonio tranf unb öffnete feine ^utte»

„9lic^t wobl gefprocben, ^ignorc'', bemerfte er, nacb^

bem er fic^ gejlärft b^tte. ,,'^\t Jlunfl foll mit bem

Oifauben ge{)en, vo\t in alten 3^iten. Da war fie groß/'

Unb fie tranfen miteinanber unb fpracl;cn üon ber i^unfl.

„3c^ jweifle nicl;t, einen eminenten Kenner öor mir

3U baben, ^abre", fagte fc^lieglicb ^teinbolb /^injeU „lun
6ie mir t)ie ^^xt an unb belieben (Sie öor X^o^t 33ilb ju

treten, h<!,t "neben bicf^r guten ©onne meine unjuläng-

lieben J:räfte verje^rt/'

Don Slntonio erbob fic^ fc^weigtriefenb unb inbem

er fic^ mit ben (Sc^ögen feiner ^utte Sujl: jufübren t)er^

fuc^te, ftöbnte er: „5(b/ ^^^ ift ja b«r unerträglich'

„Si accomoda, Padre — machen (Sie fic^ eö nur be-

quem", rief fKeinbolb bienfleifrig unb na^m bem in S5e?

tracbiung üerfunfenen ^ater h^^ fcl)were S[^önc()ögetixinb

t?on ben ©c^ultern.

„S3rat>oI" rief ber ^apu^iner oor ber Staffelei, „^in

^erfuleö wobl?"
„6imfon, ^abre, ^imfon, ber flarfe 9}?ann bcö ^\<WV'

bene", erläuterte ber Si}2aler unb bracbte fcinent (^ajl: ein

neueö ©laö. ,,S:^\^i gegen ^i§e," fagte er — „unb 3^r

SBobl I"

Don 2(ntonio erging ficb t« 3luörufen ber 2(nerPennung

:

,f^\XK lobenöwerteö 55^crf, (Signore, m. grogeö SBerf!"

,^\i nickten, ^abre", fagte .i^injel mit trauriger 9J?iene.

„Der menfcl)licl)e ^lörper ifl z\\\ tücfifcbeö £)bjeft. .^ier,

feben (Sie, "vs^k \i^ \i'\t »taufte \\\ \ik SBcicbteile übergebt,

\i^^ \^ iwcl; nicl;tö — unb ber 5(rm linfö — ol;, ol;!"

AT.

Unb alö "wäre plöglic^ eine ^rleiid)tung über i^n gefommcn,

rief er, inbem er ben ^ater oom ^opf \i\^ ju ben gügen
muflerte: „^abre, 6ie finb ja ber 9}2ann! <Sie bat mir

mein guteö ©lüi gefpenbet. ^itte, flrec!en ®ic bocl;

einmal ben 5(rm in \Ät S^^t — pracfjttJoU 1"

i
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5|| feinen ©efc{)öft0freunb ^olmon ^cibenpelj.

uFaö

,2ßc^in ?''
fra^t er.

,/^ubapejl''', tautet h'\i 3(ntn)ort.

//'̂Da fannfl bu mir einen (^jefalten tun. ^i\i Jahren

fü^rt bort ber Doftor ^oit?cicö 'nen ^ro^ef; für mich c^ec^en

h<x^ 5(erar, unb eö nimmt fein $nb'. 3c() treif; nicl)t : t>abe

icf) t?er(oren, ober ^o^t icf) gewonnen, \)^i er !?Hefurö ein-

(^ereict)t, ober ^ot er nic^t 9leFurö einc^ereicht. — Öel)' ^in:

auf i\\ i^m unb erfunbige bicf)

„©ut'', fagte (^eibenpelj»

//

9Zac^bem er feine Giefc^öfte erlebigt, fommt (Seibenpcl^

fpät '\XK ber ^acf)t xxk fein jpotet \\\xM, wxk^ frf>on im "»Begriff

feine @ac^en für X^xi 5lbreife '\\\ Orbnung ,^u bringen, er-

innert er fid) an bcn ^iJhiftrag bcö Ckfcbäft^frcunbc^. %<i\^

mac^t er ficf) auf ben ^lÖeg unb begibt fict) fcbnurftracfö

^u bem 5lbt)ofaten, an beffen ÖJohnungetür er anbaltenb

unb heftig läutete, I>er auö bem (^cblaf gcu^ccfte .^ecbtö-

Vertreter erfc()eint im ^7lad)tbabit unb flarrt ben frcmbcn

23efuct)er erfcfjrocfcn unb fragenb an, rporauf fiel; s^eiben-

pelj in aller 9^ubc feinem 5(uftrageö entlebigt:

ff^txi Sauren fübrcn (Sic fcbon ben ^ro^ef; für feiger

r^ufaö '\XK ^ox'^iw, unb eö nimmt !cin ^nb'. (^r meip

nict)t: f;at er gewonnen, ober f)at er t>er{crcn, babcn 6ie

9tefurö eingereicht, ober ^oSi^w ^ie nicht Cefuro ein?

gereict)t — ba foll icf; fragen —

"



^Butfc^naubcnb fällt \i)\xx bcr ^Iböofat in bit 9lcbc:

^4ßn^n (Sie ii)m, er foU mic^ . . /' unb fc^lägt if)m

b1c Xür öor ber 91afc ,^u.

Xlohmn @cibenpcl^ gef)t biö ,^ur näc^flcn (Straßenccfc,

bleibt naef)benflief) flehen unb U\)vt bann entfcf)tDffen um.

Der (xufö neue ^erauögeninc^elte 5(booFat ifl beim 5(nblic!

^olmant^ faffungötoö üor 2öut:

//
aö motten ^ie benn nocb?"

,;Bev3en ber ^acf>e, t>k @ie mir aufc^etragen baben ,

eranbert ,Holman eeibenpeU, „möc^f ic^ miffen: foU er

ba^u nacb ^^ubapcfl fommen, ober mollen ®ie ^u ibm

nac^ 'Taigen fa(;renV'' E. F.



^ i^o^ ^^

i
r^

l /̂

/

21^69



Tu^tnct^öinie^eutfSci^c^ierim^^ I bot lüirb bomit ibegrünbet,

^(v ^m bcr ISifbcr.

( ;,/fc«/i//v.
^

HTS <5ricf> geboren rtJurbe, mar bie 2Belt nod^ ört^.JRofofo bc§

19. :3a:^r]^unbert§ \ä)kn i^m ha§ Seben fjjätcr, iiad) ben (Sr=

gä^Iungcn ber ©Item. Uitb bie Silber, bie Silber: aunt l^ugeln!

gjlutter iatte Sennig 8eft>ielt in einem €cftrc)>))Heib, ^S fi^ um

bie guB!nöd)er widtelte, unb auf ber au^Iabcubcn ^n\nt mippte

T^o^ oben ein SJlatrojen'^ut, rt)ic auf einer SScttc babergetragen. Unb

Saterg 9ftuber=^reB crft — ba blieb fein Huge trodfcn: ein querge=

ftreifte« 2eib^eniraaf)rf)aftig, mic ber Stu^rufer auf bem $RummeI=

p\a^, eine ^orfeimüfee, öerroegen feitmnrts aufgeftüTjjt, unb eine

bunte €d)Qrpe um bcn Saud), ^cr iinnreid)e ^^l^^otogra^^ ^tte

flufeerbem, um tcinen 3»^eifcl über ben ©ruft ber Sage ^u laffen,

terfjtS unb linfg ie «in SHuber aufrecbt gegen ibcn SSanbfcbirm gc^

le^nt, auf bem ein Seid) mit frf)mimmcnben -Seerofcn fo übcr=

geugenb bargeftcUt mar, ba^ feine Unmaf^r^eit gerabe^u poetiijcf)

Jrirfte.

3rber (Srid^ licBte V\t Silber, ^rcitic^ ni^t btc au§ bem

f^amilienalbum, fonbern bie neuen, bemcgtcn, bie auö ber gellen

SBanb mit ber ^üfle bcg Scbeng felbft überrafd)cnb fieröorftrömten,

imb feine $Ru]^c unb fein ®nbe fannten: babenbe, tan^enbc, auto=

fa^^renbe, fliegcnbe, fjiringenbe, bojcnbe ^enfd)enbilber atter ^Haffen

unb 3onen. ^a, bag mar geben, Eeben in unfercr 3cit, bie 3eit

als geben.

(5rid) ftürjtc fi^ fo^füber in ibie 3cit, in ha§ Seben. (Sr ))"^oto»

flrat>t)ierte, er fammelte, er lieferte Silber an bie ittuftrierten 3ei»

tungen, €r brang in unerfc^Ioffene ©eöicte üor, er eroberte bem

Sili) neue ^^iroöinsen. Si§ er einc^ 2ageö öor ber ungefieuren

Silbcrfütte öon einer 3(rt Sdiminbet ergriffen mürbe, bei bem aöeö

bor feinem Sücf in^3 Sdimanfen geriet. 2öar bicfer at()tctifd)e ^ol5=

fälfcr ba ein fanabifd)er Sauer, ein ajUniftcr auf Beefenb ober ein

iefanntcr ^>]C^otitifer in ber bal)rifd)cn ®ommerfrijd)e? SBaren biefc

fcrei Sabemäöd)en am Stranb roirflid^ bie Xöd)ter bcg .^önigg bon

gigurien ober 3iegfelb^@irtef in ^^aIm=Sead}? äBar bicfe marfd)ic=

renbc SDlaffe ein 9{uf.iug amcrifaniidjer ©efunbbcter ober eine

' 2)emonftratiDn don Jlrbeitelofen"^ Unb bie Seine fdimcifjenbcn Uni=

formen ba — ^arabe in (Sofia ober in 2Beft=^oint? 2ßa(S mar

gcfd)eicn? (Sr faBte ^iä} an ben !^opf. 3um crftenntal ftieg in i^m

ctmag mic 3Kintrauen, Serbad)t auf. "ij^Iö^Iit^ marcn 2)knfd)cn unb

<Dinge, bie burd) 2cbengmaF)rt)eit unb (Sd)tf)eit erfreuen fottten, ^u

einem fonberbaren aJiifdimafd) gemorben, ;^u einem 3{ 1 1 e r m c 1 1 g=

h r c t , in bem eineV^artie bei Sabetgbcrg nid)t üom afrifanijdien

Sufrf>,' ber ©angfter nid)t oon einem berübmtcn (J.ntbccfer, ber

2'ennigcradE nid)t Don ber eben bert)afteten Sanfräuberin ju unter«

jd)cibcn maren. 2Bag ^atte eg aljo für einen 8inn?

<^o^ (Srid> übcrmanb bicfen 5(nfaa. (S r ging ^um gilm.

(Sr mar bon fünftfcrifdiem (5f)rgei^ erfüttt .^-^ier blieb man nid}t

me^r auf bcn Butoa, auf bie 9Iftua(ität beg Xa^eg angemicfen,

fcie bur<f) ;^re ."v'^äufung fditiej^tid) aflcg Scfonberc bcrmifditc unb

pTcid)mad).te. 5iein — l)ier fonnte man bie Silber mäbfcn, unb

liidit nur mahlen unb fombinicren, fonbern bie 5p§<intafie in

Sätigfett fe|en, bie Sifber erfinben, fteffen. .<pier mar ^unft in

geben, geben in .^unft überfefet! Unb (Sricb, ber nad) ^uni'i

lecfeate, ftürgte fic^ aufg neue mit berbo^peltcm (Sifer in bie groficj

unabfel^barc Sitberflut. ©r Terntc fie meiftcrn, er '^ic^ nid^^mcfir

<5ritf)", fonbern ©ric ?5. SBoob, er ]^atte Erfolg, fticg auf, mürbe

.*r-)i(fgregiffcur, bann SIegiffeur, iperr ber Silber. Stber eben bei

bem leiten (Schritt aur pd^ften €tufe, 3um ^robuftionglciter,

fottte ii^n fein @efd)ic£ ereilen.

^cnn ber Steigenbe muR ftetg l^inauffdiauen, bie SSctt untei|

i^m berliert fid) a(Imal>Iic^ aug feinem Slicf. "J^abei entging e?

ßricf), ha^ er längft nid)t mc^r Silber ber 2ßirflid)feit, fonbern eben|

nur SBunfcfybilber fc^uf. 2;eifg bie uralten, banalen, mic fie fu1)

bie unten Stebcnben bon ben oben Hngefanctcn macbeu, teil-:

nodb banalere, mic fie bie Starg unb 3tftionnrc ber ^ilmprobuftioii

münfd)en. (2elbft oben angelangt unb bon ber „oberen 2öeft"

freubig miHfommen gobeiBen, mad^te ©rieb bie nieberfdimctternbe

@ntbcd!ung, baJ5 bie Cberen gar uid)t lebten, fonbern offcnbiir

nic^'tg anbereg taten, alg unter SJlü^cn unb plagen bie Silber

ftetlcn, bie man unten münfd^te, unb ^n nid^tg anbcrem ba 3u fci;i

fc^ienem—jalg eben) gefilmt 3U merbeu.

ßrid^ erfc^raf unb ging in fid^. 6r naT)nt UrlöuB unb Bcgobl

fid) auf eine 'meitc Steife. 5luf eine (grfunbunggfal)rt für fid)|

felbft; nic^t «w^ um Silber unb ©eregcn'^eiten für Silber ',n

fud)en, nein, er lec^äte banac^, felbft 3U fe'f}cn unb au erleben.

^o<f)i mie feljr er fiel) audfi beniül)te, nicbit mel^r mit bem 2luge bcr|

.Camera gu feigen, fein Slidf fing nur noc^' taufenbmal ©efe^ene^

auf, bag geben bot i^m nur Sarianten bon Silbern, bie er bi§

3um Uebeibru^ fannte, Sorianten, bie er mittcfmäfeig ober ubcr='i

trieben f«nb. @g mar, alg ptte bie Silberflut bag gelben megoc--!

mifd?t. ^in länblidbeg ^^cft in einem abgefdiiebcnen Xal, mo ir

nod) Urfprünglid)eg 3U feben ermartete, mnr nur eine böl^cvnc

fteife 5lombbie, bon börflidien "Diflctanten aufgefübrt. ^cncv ^xöiyA

lenbe Surfclie, bon ben Xorffdiöncn umlagert, ber le^te Statift

l^ätte bag im '2(telier beffer gcmadbt. Unb bie tan^enbcn Sieger im'

iv^nnern '2lfriFag maren eiitmcber fdron gefilmt ober fo unmögiirfi

eintönig unb langmeilig, alg marteten fie auf hcn ntcgiffeur, ber

il)uen ben ridf)tigcn ©drmung erft beibringen follte. 2lud> 3}läbcbcn

itub grauen, bon bcn fpanifdien Sergen big 3U bcn fernften €üb^

fecinfeln, fo bicle er iljrcr fanb, boren ?lnmut unb Sd)Dnbcit ibn

bemegtc, alle i^xe giften unb ©cbörbcn ber giebe maren nif'M'>

alg !Qopien bcrübmtcr Saenen, bie burd) bie gan^e 2Bclt üCier bie

geinmanb gesogen m.Qren, unb fie felbft niditg alg melbt ober niiii=

ber naibc ^oubleg. t^ie '2d)luf;f3ene lie^ fid> ftetg auf eine formet

bringen: „52i'inm mi^ mit, ic^ fann nid^t oljne bid) leben".

Sanal — bad)le er — mcnn (ludj nid)t ot>ne ®ciül>l. Txin:'

aber folgte unfehlbar: „8e^ id) uid)t aug, mic 'Xoloreg bei )fiio?

— (X'Cr 9'?amc fonnte übrigeug je nach 2öc((teil nub Srcitroniö

auc\;c*med)felt merbcn) — „Sannft bu mic^ niri)t 3um ;^iliii

bringen?"

(5rid) flob entfe^t. j^bm mar, alg blidte er in einen 2p\m\.
ber einen anbeten Spiegel jpiegeüe, unb ber mieber einen, unb
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\o 'fort,Mib in «pem mar nur ba§ feemcgte 5licf)t§ einer SSclt, bie

m 'bemcqtc, um fid> ^u f^iegeltt, ober bie tjicdcidrt nur toorijjie-

gelte fidT au kmcqen. Unb er, ber M ben ic>crrn ^cr Silber

biinfte, fol) fic^ femft, an bie ^urbd gcfditniebet, ba§ emige

3^id}t§ bre"öen..

er begriff jefet: mic man bie 3)lenfrf)en fetien tefirt, fo leben

fic Unb aur Strafe bafür, bafe er bas falfdie 58itb m bic 2ßelt

fcben Wl bcfom er ftatt Sebcn immer nur ba§ 93ilb au greifen

ba^ bic 2öirf(id)feit auffrafj. Mc bic 55amp§ unb bic ®meet|imit

il)rcn bcrfengenben geibenfdiaften, Xränen, ed)meracn, öegIucEun=

ficn - m maren fie? - 2]iom ^ap big iTairo gab e§ nur 3}ianne=

niin§, bic entmcber beim gilm fd)Dn maren ober - öon öeneral=

bircttorcn getauft unb Beaal)lt, ober geliebt unb nidyt bcaal)lt -
in teuren Simoufinen unb 3ad)ten burd) bic ©raubs ^otelg ge=

jAleift, aiim r^ilm ftrebtcn. 3l(Ie biefe bcncibeten grauen piel en

bcn langweiligen unb nidit ejiftierenben Aitm ober Jc^nten fi*

lim aii fpicren, nadibem fic if)n bereite in ber 2Birflid)feit gejpielt,

bie ebcnjo unmirtlid) mar, mie ber ^ilm, ä" bcm jie moUten.

^ - /caA^

3la6) einem legten ©rlcbnig, ba§ feinS mar, ftüratc fid) (Srid)

au§ Ueberbru^ bon einer "I^au in ben m, m gerabc für (Soo?,

^^aramount, Ufa, 3lfifa, m^ ""^ S^J Qefilmt töurbe. ^od) er er«

tranf nic^t, tüic er hoffte, mürbe au6 nid)t öon l)eiligcn iftrofobilcn

gcfreffen — bic marcn längft afle bei C">a9cnbe(f unb gefilmt, —
fonbern tjcn fd)mimmenben ^elladien au§ Spenglers Untergang

bc§ 3lbenblanbcg, bic übrigens an^ ber Hnbreaeftraf^c m »erlnt

flammten, ang Ufer geaogen, erliielt er fofort Don bcm ncfigcn

;vilmtonaern ®U2Ö („®ott unb bic 2öclt") einen glänacnbcn 33cr^

trag als ^:ßrobunionSleiter. 2)ic 9lad)rid)t, baf? er gcftorben uno

öcrborben, ift falfd) — man mirb balb Don ilim liören. ©ric ';^.

2Boob bereitet bcn gemaltigften Superfilm i3or, ber je gebrejt

murbc. (5r ^eifU „SlUeS jd)on ba gemefen" — ober „CDic ßrbc

brelit fid)"
- '3)ie ganae SBclt, bic a«m ^ilm gemorbcn ift, mirb

fclbft brin mitfpiclen.^ie ^robuftion ift baburd) fo fclir bis a""t

5leuHerften rationalifiert, bafe fic Quf?er bcm ^ilmftrcifcn, ber aller»

bings taufenbe Kilometer bcanfprucbt, nid)t5 melir foftct als DaS

2cben.
^^- ^

^cß«t auf einet ^tfbfung.

mufgefc^rieben öon .^cbbt) ^Jeumctftcr.

WM^tmit ttcröffcntlidhen iütt beit jhJCiten, o-Bfdiliefjenbcn 2ctl be§

liSte^ '2er ?rltc Icti ifiirbc im StbcnbMatt/t^cften mcmn-
blatt bom -S^ienötaa geötacfjt.

®efpräd)c am Sonntag.

<3>er Sonntag fängt mic jcber anbere 2ag um ^«^1^ öier Ulir

morgens mit bcm mcikn, S^ie^füttcrn, Slaffeefod)cn, ^h(d)fal>ren

an 3Iber bann gibt cS ein ober jmei ruf)igc Stunben. in benen

bic Sicbterfrau fid> noc^ einmal Einlegt,
"J^ ^^^^\ ''/f

"'"^^"

Sonntagmorgenfdilaf nad)aHl)t>lcn. 3tuc^ ber siebter l)at fid) als

er gegen a*t oom iOiildifaDren auS ber Stabt fam, a"^
^^f 'f

^'^=

bunf auf ber f(eincn ^-öeranba in bie Sonne gelegt unb fdilaf iid)

bort au«, er mar geftern beim Sta[>ll>efm^lUbenb in ber J^rcisftabt

unb ba ift es fpät gemorbcn. Xie Sicblerfrau mirb burd) bie ^o)t

gcm.crft. Xer »riefträger bringt auj^cr einer föinlabuug an bcn

Siebter Mi einer ^:i^erfammlung einen «rief oon bem Vorüber b
•

rvrau X\)d ($r l)at bis bor furaem, m^'^ ^>f)« ^«"9' icitbem er

in s^ftcrobe ba« in bem Sceugcbiet S<üboft)>rcuf^enS liegt, mot>cr

aud;" bie ,Vrau TDcf flammt, arbeitslos öCtt'orbcn mar mit au

|

^itorifd)fen gelebt un^ feinem Sd>mager in ber 2Birtfd)aft gegolten,

inifür bcfam er aufeer ber i^erpflcgung nod> einen 23arlo^u bon

40 mad aber es fiel il}m tro^bem immer jd)4ber, bamit auSju^

tommeui'es gab ^cfie bom 9ieiterbcrein Scgitten ober sonntags

abcnb. Xan,^ in ber „ai^albeetuft''. Xann fam e« mand)nul .u

U„,uträgtid)teilcn, ber Siebter brummte, menn b^^^^^"^«^. "^
^.^

iortging. ober ber ^^rubcr mar nidU aufrieben mit bcm ^ff^l^
^kiI

er bonber Stobt ber mehr ^Icifd) au effen gemDl)nt mar. ^d)licR=

lieh Qclong es bcm Sichler, il>m eine StcUc in Wolbap bei ber

^-ßoft'au Dcri<f)af|cn; bort^in ift er üor ein paar Xagen abgereift.

!DicS ift ber crfte »rief an bie Sdbmefter, er flingt red)t bcbrurft.

©r l}at feine anbere SBolinung gefunben als ein Zimmer mit ^^cr=

bflegung für baS er 65 Smart monatlid) bcaal)lcu foll. Xa er aber

borläufig nur 22 maxi Solin in ber SBodic befommt, alfo SS^ßlad

im Snonat, mo»on nod> bie foaiafeu ^Beiträge abgcl>cn, fo mcif?

er nod) gar nid)t, mic er burdifommen, fidi aud> einmal ein paar

3lnfd)affungen madien foll. (5r braudit fcfiou ie^t bringcnb ein

paar Sd)ul>c unb eine Xrillid)iade für feinen Xienft. Tic Sieblcr^

frau lad)t ein bi^d)en, jc^t ficl>t er, mic gut cr'S bei il}r gebalt l)n .

Xann fc^t fic fid) ^in unb fd)rcibt ibm einen laugen 33ricf — gut,

baf5 gerabc Sonntag ift unb fie 3cit baau l)at -, baH er unbebingt

eine billigere Uuterfunft unb ^kipflcgung finben nuiifc, «o ^äJiorC

feien biet au bicl. Später merbe er fid) bann fdion in ©olbap eiu^

leben Xann padt fie ihm ein ^;^afet mit iButtcr, Giern unö .Släfe,

aud) einen 3fling ibrer ^tauduourft legt fie bei, mit ber fic fonft

febr fpart, mcil fic nid)t meiir bicl babon W unb fo balb niri)t

micbcr gefdilad)let mirb. Q6e\h fann fic il>m frcilidi nidit fdurfcn.

%m mei'ften leib tut cS il>r, baß ber 53ruber, ber 25 ift, jolangc et

fo menig bcrbicnt, nidrt ans i>eiraten benfen ^ann, babci bat er

feinem ^äbd)eu in Ofterobc au ^fingftcu bic ^i^crlobuug bcr^

fprod)cn %m licbftcn mürbe er fidi auri) eine Sieblung faufen,

bie 2anbmirtfd)aft m ibm in gtoiijdifen gut gefallen, fie ftamnicii

aud) fclbft bom l'anb. ?lbcr baau ift borläiifig gar feine 3(usfidit;

um eine Sieblung au übernebmeu, braud)t man minbcftcnS cm

paar taufcnb matt, unb er l)at nid)t einmal ein paar bunkert.

3u ^^nittag gibt eS 5ialbflcifd) mit einer i)labmfaucc, .Slattoftclii

unb bcn erflen grünen Sülat. Xen bat ber Öärtner.-Siebter boit

Sugelinen gefdlicft, »eil i^m ber Sicblcr ^Dd immer ben Xung

i
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!Der Tiiener: (Ein ^lann ift brausen. Gr ii't |el)r

böfe unb raünfcl)! Gurc Üorbfd)a[t bringenb 311 fpred)en.

Deriiorbb. ''11: Wie fiebt er aus? S)ai er 6d)iffö=

mobelle bei firi), ober giugapparate?

2)er Diener: 5^ein. (Er I)ot einen '?'»)ünber{)ut cin\

bem Slopf unb große ^Brillengliifer oor ben klugen. (Bv

ift |el)r böfe —
2) e r fi r b b. 21.: llnb einen (Btoct mit fitbernem ©riff?

DerDiener: ^a, einen Stoc! —
Der i>orb b. 21.: 211), enblid)! dU- SePP^li" H^f^-

iDieine Informationen ftimmen ~ iiaffen Sie il)n berein.

(Der Diener get)t unb läßt 'i$ e r n a r b 6 M ^ eintreten.)

^ernarbSbnra (nori) in ber Züv): Wein i)err, 6ie

geboren uor bie ©trafpoli^ei megcn groben Unfugs! 9J?eine

Sacbe ift es 3mar nifl}t, gute (i;nglänber ber 5)ocbtircbe uor

üäcberlicbfeit ^u beraabren. ^m (Segenteil. 2Iber mos

6ie bn treiben, fangt an mid) ,^u (ompromittierej. — nori)

mebr, es fängt an, mir febr unbequem 5u merben, 3um

leufel! Sie übertreffen nüri) an Chronic. Sri) febe ein, es

ift nid)t5 leid)ter, als feine Satire 3u frf)reiben, fonbern

Satire ^u bonbeln. Dos ift unfaire ^onfuren,^ —
Der ii r b b. 21. (Iöri)elt gutmütig unb orbnet feine

^^Popiere auf bem Sri)reib!ifri)).

'-8 e r n a r b S b a ni (nrt)fel3urienb): (Ein riri)tiger (Eng^

liinber bot nori) nie einen 2öit^ uon mir oerftanben. Dar^

auf war iri) gefaf3t. Cri) muJ5 beutlirf)er roerben. ((Er tritt

niiber.) ^J^un alfo: — Sie laffen uon ibren meteorologijrt)en

Stationen yiad)i für ^Jlari)t fleine 2^erfuri)sbaUon5 mit elet=

trifri]cn Üampen oerjeben in bie iiuft fteigen unb benun=

3ieren fie am anbern^JJiorgen alsbeutfri)egiug|ri)iffe. Sri)ön.

5ßenn (Eure ilorbfri)aft bas für eine paffenbe ^Bejrf)äftigung

anfeben, amüfieren Sie firi) in ©ottes ^Jiamen! 51}leinet=

megen fönnen Sie auri) fur3e ,^ösri)en ün3ieben unb

^^apierfd)iffri)en auf berlbemfe fri)it)immen laffen, um niri)t

aus ber Übung 3u fommen. 2lber Sie bürfen einen ebr=

liri)en 'i3ürger bes ^bereinigten Slönigreiri)es niri)t in feinen

@efri)äften, in feiner 2lrbeit ftören. (Xrommelt auf ben

lifri).) Dagegen proteftiere iri)! Sie fangen ja an gemein=

geföbrliri) 3u merben! — Seitbem mein beutfri)er Überfe^er

miri) bejuri)t bot, bin iri) geliefert, bin iri) oogelfrei. Wein

Diener ftür3te firi) aus bem Jyenfter unb nabm mein Silber-

3eug mit, meine 2öirtfri)afterin ift gefloben, meine 5löri)in

bat ber Sri)lag getroffen. Wein ^)au5 ift uon ^:]Sbotogra=

pben unb Deteftios belagert, ^t^ei finb mir bis bierber

gefolgt. Das ift unerträgliri)! Sri) roerbe bie 3^egierung

auf Sri)abenerfaö oertlagen — iri) raerbe ein Stüct

fri)reiben —
Der i]orb b. 21. (tlingelt. ;^mei Wänner in 3iuil er=

fd)einen. (Er beulet fragenb auf 'B. S.)

Die Wänner (3äbnfletfri)enb): ©r ift's!

^B e r n a r b S b a m (fäbrt fort): Sri) fümmre miri) niri)t

um ^olitif, feitbem iri) über3eugt bin, hci^ ber Staat am
beften für bie 2lnarri)ie forgt. ^efri)iefeen Sie meinet-

megen ^Bujrtebube, laffen Sie Sbre Xruppen in Wünri)en

lanben, marf)en Sie bie 5)errliri)feiten uon St. ^auli bem

(Erbboben gleiri) — ^Jiotabcne, menn Sie ben Deutfri)en

üorber ein mirlfames Sri)lafpulDer eingegeben \)aben —
2lber mei !Hub mill iri) b«ben! —
D e r i} r b b. 21. (legt ibm langfam bie ^anb auf bie

Sri)ulter): ^un ift genug bes Spiels, .f)err (Braf. Sie finb

erfannt.

Vernarb Sbom (untüillig): Sri) uerftebe biefe for=

melbafte 5öenbung niri)t. Sri) bin niri)t Witglieb bes Ober-

baufes, um jeben mittelalterliri)en ^Bli^bfinn 3u fapieren.

Sri) ^Bernarb Sboro —
D e r ii r b b. 21. (lari)t triumpbierenb): Ob, auf biefen

5Bil3 fallen rair niri)t mebr berein. Das \)ciben Sie uns lang

genug n)eisgemarf)t. 5Bir finb genau unterrirf)tet. Ss
gibt feinen Wann biefes ^J^amens in ©nglanb. (Do3ierenb):

^Bernarb Sbam ift bie friilaue ©rfinbung eines Deutfd)cn,

utn geiüiffe bunfle Wari)enfri)aften 3u oerbeden. ©s ift uns

längft auigofoKcu, t)aß alle unpatriotitrf)en (Bebanfen unD

^Üufjerungen feit einer ^J^eibe uon Sabren unter biefem

Sammelnamen auftauri)en. (Erft mar es ein Wann ber

gabiangefellfri)aft, ber aufrübrerijcbe Stieben am Xrafalgar-

Square bielt (blättert in feinen 2Iften), bann begann unter

biefem Dramen eine gefäbrlicbe 2lgitation für ben beutfri)en

©eneral unb 23erfaffer uon Wilitärmärfri)en namens

!Kiri)arb 2ßagner. Dann mürben Stürte auf bem Xbeater

gefpielt, in benen ber Solbatenmut uerfpottet unb bie

geigbeit gepriefen mirb — 2llles, um unfere ^raft 3U

|ri)iüäri)en unb uns ben Deutfri)en aus3nliefern. iieugnen

Sie niri)t länger — es ift nufelos. (Wit ^Jlarf)bruct): .f)ier

biefen ebrenmerten Wännern gebübrt bas 33erbienft, Sie

enbliri) entlarot 3u baben — i)err (Braf Seppelin!

^Bernarb S b « tt) (3U Xobe erfri)rorien, tonlos): Sri)

bin oerloren — ((Er greift in feine Iajri)e, um firi) burd)

eine ^^rife Sri)nupftabaf 3U ftärfen. Sm mu \ii\x^en firi) bie

b e i b e n W ä n n e r auf ibn, entreif3en ibm bie Doje unb

überreirf)en fie uorfiri)tig bem i2 t b b. 21.)

D e r Si r b b. 21. (legt fie bebutjam auf bie Iifri)platte.

tlingelt. 3u bem eintretenben Offi3ier): Xronsportieren

Sie biefen ©egenftanb mit äuf3erfter 23orfid)t nari) ben 2Ir-

tillerie-2öerfftätten unb laffen Sie bie ;'^ufammenfet3ung bes

Sprengftoffes genau unter|uri)en. Sri) mill nori) beute Sbr^n

^Beriri)t barüber boren. (Offi3ier mit ber Dofe ab. Die

beiben Wänner folgen ibm auf einen 5ßinf bes ilorbs b. 21.)

Unb nun, 5)err ©ruf, baben Sie bie 2öabl- Sntmeber mir

mari)en Sbnen ben '!Pro3ef3 unb internieren Sie auf ilebens-

3eit, ober — Sie bauen uns brei Üuftfd)iffe
—

25 e r n a r b S b m (mit größter ^uuorfommenbeit,

mie ein 2lr3t, ber mit einem 2öabnfinnigen in einer 3elle

eingefperrt ift): 3u ^Befebl (Eurer i}orbfri)aft — (Gr fpäbt

berum unb finnt, mie er entrinnen fönnte.)

Der ilorb b. 21. (reibt firi) bie ^änbe): Das ift loi)al

unb uernünftig. ((Er nimmt uor feinem Sri)reibtifri) ^la^.)

2U|o, fangen mir an. (Entmerfen Sie mir Sbre '^.Uäne —
25er narb S b a ra (uerftoblen nari) ben genftern

fpäbenb, 3erftreut): 2lls meine „(Eanbiba" in ^Berlin auf-

gefübrt —
D e r ii r b b. 21. (freunbliri)): 2lufgeflogen, mollen Sie

fagen —
^B e r n a r b S b a "^ : ^J^atürliri) aufgeflogen, ^arbon,

iri) mollte jagen, als iri) über ben 'Bobenfee nari) — nari) —
(mie beißt es bori)?) — ge — geflogen bin, ftellte iri)

feft
— ja, ba ftellte iri) alfo feft, ^a^ ber 2öinb ftarf uon

2öeften mebte — (Suri)t firi) langfam einem ^enfter 3U

näbern.)

D e r i] r b b. 21. (notierl)' 5öinb t)on 2Beften — Sebr

tntereffant.

^B e r n a r b S b ci m (fiebt ib" befümmert an, mit bem

Wut ber 5ßer3meiflung): 2Ils mir aber bas S}uftfri)iff

menben ließen —
Der ß r b (mie oben): 5ßenben ließen —
23 e r n a r b S b a m (ratlos): — ja, \)a fam ber 2öinb —

mit gleiri)er Stärle — uon Offen (er bat in3ti)ifri)en bos

genfter erreiri)t).

Der ßorb b. 21. (fiebt mißtrauifri) auf, fd)üttcU ben

Slopf): 5^0, boren Sie —
23ernarb Sb««) (bat bas ^enfter aufgeriffen unb

brüllt mit aller traft feiner Üungen bina»ö): Votcs for

uomcn! \'()t('s ioi- womcii! ((Es entftebt ein furri)t-

bares ©etöfe, bas firi) balb ins i)au6 uerpflan3t. Die Xür

mirb geroaltfam aufgeriffen. (Es erfd)eint Wts.
^ a n f b u r ft , uon mütenben Suffragettes begleitet.

D e r il r b b e r 21 b m i r a l i t ä t b«t firi) bei ibrem (Ein-

tritt unter feinem Sri)reibtifri) oerftertt. Die 2öari)en

finb geflüri)tet. 25 e r n a r b Sbom gebt W r s.

^4Jl a n f b u r ft mit ausgebreiteten 2(rmen entgegen unb

ftürat an ibre ^ruft. (Er mirb im Iriumpb baoongefübrt.)

ti-to

liy^ ^ ^/i //}^^



£^ 1 ^CC^ z'-?^ $ T~l^ c ^^O^i

Li T,
r

RR- 'i'C3l
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Noch liegt ein letzter matter Glanz gebreitet

Auf dunkler Flur. DerSonne Sang verhallt —
Und Silbernebel steigen dicht geballt c5^>s^

Hinauf zur Höh\ im Abendwind geweitet.

Ein einsam lichtesWölklein nur noch streitet

Hoch über Nebelflut und Nachtgewalt, 0^

Ein letzter Pilger, der zur Sonne wallt —

Die Gipfel glühn, - ein später Tag entgleitet.

O höchster Hauch von jenen goldnen Zinnen c5^)cft®

Wo Licht und Tod vereint das Ew'ge weben ö^cä®

— Urreine Form, nur noch dem Auge*|l#ben — c^^^

Verweht der Wünsche Sturm, der Sehnsucht Sinnen

Lässt Lebensgrund zermürbt wie Sand zerrinnen -

Und All und Nichts will einen Ton nur geben, cs^^

Efraim Frisch,
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JUNGE HELDEN (AUS EINEM ROMAN)
VON EFRAIM FRISCH

Bei Gabriels Eintritt unterbrachen zwei junge Leute,

die an einemTisch am Fenster saßen, ihre eifrige Unter-

haltung und musterten unbefangen den Fremden, wäh-

rend sie halblaute Bemerkungen austauschten. Gabriel

streifte sie mit einem raschen Blick und setzte sich an

den Nebentisch. Er ließ sich Tee geben. Das un-

unterbrochene schrille Klingeln der elektrischen Signale

drang vom Bahnsteig herein; der dünne zitternde Ton

schien aus der Stille der fallenden Schneeflocken geboren.

Eine Lokomotive fuhr wie ein Windstoß vorbei, warf

eine dichte Wolke an die Fenster und verdunkelte für

eine Weile das Zimmer. Gabriel trank den Tee, fühlte

sich erwärmt. Schon zogen Unruhe und Bangigkeit

um das Kommende stillere, engere Kreise: er war wieder

zu sich zurückgekehrt. Konnte er anders? — Er ging

seinen Weg wie er mußte, und der führte hierher. Er

nahm einen kleinen braunen Band aus der Tasche und

las schweigend. Die dunkeln Augen belebten, ver-

größerten sich, die schön geschwungenen Brauen hoben

und senkten sich in Spannung und Nachdenken, und die

halbgeöflTnetcn Lippen wiederholten zuweilen lautlos ein

Wort, einen Satz. „Die Gegenwart allein ist wahr und

wirklich: sie ist die real erfüllte Zeit, und auschließlich

i n ihr liegt unser Dasein —" Gabriel hielt inne und

schüttelte den Kopf. Schwer zu verstehen, dachte er.

Was ist Gegenwart? — Ge—gen—wart? Von gestern

weiß ich, vom vergangenen Tag: da war dies geschehen

oder nichts geschehen; ich kann es mir genau wieder-

bringen und vorstellen. Dabei ist mir froh oder traurig—

-

oder gar nichts. Vom Morgen erwarte ich etwas: das

eine Mal etwas Bestimmtes, daß ich dahin oder dorthin

gehen werde, dies tun oder sprechen, oder einfach so:

irgend etwas. Man kann ja gar nicht, etwas nicht er-

warten! Und je weiter von heute nach der Zukunft hin,

desto mehr, desto Größeres oder besonders Gutes stellt

man sich vor, etwas, wovon man gar nicht weiß, wie es

sein soll. Wie aber, wenn Tag auf Tag folgt, und was

früher ferne Zukunft war, nur um Tage noch abgerückt

ist, die man abzählen kann — was kann man da noch

Überraschendes erwarten? — Dies verwirrte ihn und

er verzückte von neuem: Was habe ich mir vor einem

Jahre gedacht, was heute sein würde? — Eigentlich ist

es eingetroffen, jedoch später und — anders. Das heißt

— seine Stirn runzelte sich vor Anstrengung — ich

habe stets dies so gewollt, strengte mich an, hatte Hin-

dernisse zu überwinden. — Inzwischen ist ein Jahr ver-

gangen. — Ein Jahr! — Habe ich es ausgemessen und



gewußt: genau hier will ich jetzt stehen? — Ich hm

immer nur unterwegs gewesen und bin es noch. Aber

in noch einem Jahr?— Das ist schon leichter zu denken.

Aber es war durchaus nicht leicht: die Fäden rissen

irgendwo und ein Schwärm unklarer Bilder flog plötz-

lich durcheinander: Ein dunkles, kleines Zimmer. Stu-

dieren und Nachtwachen. Ein beklemmender Blick aus

dem Fenster auf einen engen, schmutzigen Markt, tag-

aus tagein. Stumme Mahlzeiten mit finsteren und

ängstlichen Gesichtern. Geschrei und böse Worte.

Eine lange Fahrt durch braunes, überschwemmtes Land,

an nassen Birken, rauschenden Pappeln vorbei. Eine

große Stadt im Abendlicht, brausend wie geöffnete

Schleusen. Lange, lärmvolle Straßen mit ihren strah-

lenden Lichtern im regennassen Pflaster gespiegelt —
Liebespaare unter Haustoren. Raucherfüllte, süßlich

duftende hohe Räume voller Licht, Spiegel und Men-

schen. Die geweihte Stille einer fliesenbedeckten Halle

mit Hunderten gelber Leuchtkugeln über gebückten

Schatten. Fahle, übernächtige Gesichter im heißen Gas-

Hcht über unendliche Zahlenreihen gebeugt. Stampfen

von Maschinen — „Die Gegenwart allein ist wahr und

wirklich —" wiederholte er vor sich hin. „Was meint

er mit Gegenwart ?— Jetzt, diesen Augenblick, während

ich den Atem anhalte und dies alles vor mir sehe? —
Aber, wenn ich ausgeatmet habe, ist es schon vorbei:

Oder richtiger: dies bleibt irgendwo und ich bin daran

vorbei — ich — ich — Was ist das eigentlich?" —
Ihn durchfuhr ein seltsamer Schreck, wie wenn er sein

eignes Spiegelbild starr und anhaltend angeschaut und

so lange seinen Namen vor ihm wiederholt hätte bis

Bild und Namen immer weiter und fremder auseinander-

klafften und er selbst dazwischen versänke in bodenlose

Finsternis.

„Ein Fremder — Wetten? —" rief es plötzlich am

andern Tisch.

/

S. Fischer, Berlin Verlagskatalo«

Spamersehe Buchdruckerei, Leipzig



^
^/n^^i'^c^.\y

h^ fZ -^. 63/



7 I ' \^ -^tieg Unb 5t*icbcn. ^tn «13uppcnfpiel für ®ro6c

3cid)nung Don ^arl 2lrnolb

6d)auplaö: Die alte curopäi|d)e ^ifte

gama (mit ber ^ofaune):

^rieg unb Sieg

^eftilen^ unb Sd)lad)tengrau5!

Die 6e^mafd)ine rattert

Der Untertan erbleicl)t.

©5 gelle bie 5^ad)ric^t

93on i)au6 3U 5)au5

©6 (tattert bie Leitung —
Der 3n>ect ift erreid)t.

Staatsmann:

Sc^ muß mid) recfen

5ri) mu^ mif^ ftrecfen

l^c^ mu§ mirf) bürfen

Öd) mu^ berürfen

:3d) mu^ mid) manbeln
;öc^ mu§ oerbanbeln

i)eute mit froren

^I)rafen üerfleiftern

Dann mieber broI)en

Die 9)?enge begeiftern.

2td), ein ©ebante

5^ur irgenb ein 3iel!

0, mie id) manfe
©5 ift ,^uoieI

!

^Bürger: 5öin td) ben ^rieg, mill id) ben i^rieben?

^eut' ift es t)eiter, morgen beberft.

Unb fragt man bie Oberen, roirb man befd)ieben

kümmert bid) nid)t metter, ift alles forreft.

Der ^unbesgenoffe:

^riarenb, Stutari, 5J^ebua San (Biooannt —
^ift bereit bu, «ruber? @et)tslo5 um 3of)anni?

Wx^tU TOr ift nod) nid)t fid)er, ob je^t bie Stunb' ift.

3eig beine 2Iften I)er, mie ber «efunb ift.

3 1) n

:

Stubier', mein Sreunb, ftubter*, id) fann noc^

märten,

l^nbes fei)' id) mid) um unb mifd)e bie harten.

^rod)a3ta: 5D^ir fel)lt fein ebler leil, bas ift crmiefcn,

Dod) rufen 2(lle: ^roft, bann foU man niefen.

9}^id)el: Sprid) bu, ©efanbter, lafe beine 5öei5l)cit

tönen,

5öen gilt es au befriegen, men gu Derföl)nen?

3ol)n: @ut, gut, — bis bir ein neuer ©ebanfen ge=

boren

3iel) id) bie ^appe bir über bie Ol)ren.

2)iplomat: Sd) ftel)e ^u l)od) über bem (Bemimmel

^&) febe fein geuer, fd)mecfe feinen !Kaud)—
Unb müd)fen bie Ol)ren mir bis 5um ^immel
:3d) l)öre nichts, id) fpüre feinen S)a\x&).

3ol)n (fifeelt 3}?ars mit einer ^fauenfebcr).

ajiars (rül)rt fid) unrul)ig):

2öas iffs um mic^ für ein läftiges ©ctue

«alb finb fie fred), balb leife, auf ber c^ut.

(Es peinigt mid), es bringt mid) aus ber !Hube

—

(brobenb): l^zn einen Stiefel l)ab id) fc^on uoU 33lut!

Der i^fiebensengel: SBe^e! 2öel)e!



3o^n: ^d) wax es ntd)t, id) bin ftets für grieben,

5)ör' id) nur bies 5ißort, bin id) ergriffen,

ajlögen 2(nbre fic^ erl)ifeen bis 5um Sieben,

^d) n)ei6 eines nur: id) muß fd)iffen

!

(Gr Iel)nt fic^ fc^merfäüig an feinen S^ac^bar

^iou=^iou).

^iou = ^iou (brüllt) Le militaire

S'en va-t-en guerrel

(©r mad)t 50larfd)bett)egungen)

©er griebensenget (fd)lägt ängftlid) mit ben Slügeln)

!Der ßanbn)el)rmann:
ßeb tt)o^I mein 5Beib

ßeb wol){ mein ^inb

5^un mufe id) mol)! 3ie^n
|

9n ben ^rieg gefc^minb.

W\d)ei (fiel)t burd) fein gernrol)r auf $iou»Pou)

ietrad)t id) red)t fein feltfames (Bebal)ren

erfd)eint5 mir oon ferne nur fo ted;

Denn brol)t er einerfcits aud) mit @efal)ren

bleibt er anbrerfeits bod) auf bem Sied.

Der iDeige ^är (im täfig)

3d) bin fo ftarf, ha^ alle Dor mir aittern

^d) tu mas ic^ miü unb was mir gefällt

5^id)t lange bleib id) mef)r l)inter biefen (Bittern

IKü^r' id) mid) nur — mir gel)ört bie 9Belt.

((Er flögt mit ber <Bd)mu^e ^iou=^iou)

$iou = $iou (n)ic oben) Le militaire

S'en va-t-en guerre!

^atriot:2öart' nur bir fomm* ic^ in ben ^art

^au bid) in bie Pfanne auf beutfc^e 2lrt I

5öenn mäd)tig ber 2lar feine 6d)mingen redt —
Diplomat (fd)lägt il)n auf ben 9Dlunb)

3a — 6eftl

Der 5öärter (jum ^ären)

SSergifet bu mie fie bir ha5 Seil gegerbt

Sn jroeen glorreid)en 2Bintern?

93ergeubeft mieber bu mas id) ererbt,

^ad) id) ein tJeuerd)en unter beinern i)intern.

Dermeige ^är (brüUt)

^iou = ^iou (mie oben) Le militaire

S'en va-t-en guerre

!

3ol)n (gefd)äftig m ?5antaleone)

9öie ftel)t'6 mit bir, mein alter SGßaffenbruber?

3d) gönnte bir ben D'laub bes neuen ßanbes,

!nun fd)afr aud) bu mit, rufte Sd)iff unb S'luber

i)ilf fc^üren mir bie glamme neuen 33ranbes.

?5antaleone:
9d) bin bereit, toas fann id) bafür friegen?

3d) nel)me mas man gibt. 3a, per bacco,

9Hag biefer fallen ober jener fiegen,

En tout cas — ftedt mein Dold) im 6acco.

((Er fd)ielt linfs unb rechts)

Der ^Bunbesgenoffe:
Unb rebet' id) aud) mit taufenb Sangen
ajlein großer trüber mill mid) nid)t uerftel)en.

gällt man mic^ morgen an, bin id) Derfd)lungen—
ajiic^el (3n Rapiere oertieft)

23ergeben6 fuc^* ic^ nad) graoierenben Saften

i)ier ift fein tafus, es ftel)t nid)t in hen 2lften.

3 1) n : Das ift's mas ic^ fage— mie er fid) aud) brüftet

!

Drum lafe' es triebe fein, (für fic^) bis beffer rx)ir

gerüftet.

Wid)ei: Wie glüdlid) bin id), bies Äleinob 3U erl)alten.

Drum reid)' bie i)anb mir, es bleibe beim alten.

?Piou=^iou (roie oben)

Le militaire

S'en va-t-en guerrel

3d) fann fliegen,

3c^ mu6 fiegen

ajlic^el: 01)0, mad)ft bu bid) ftarf, mat^ id) mid) ftärfer

3d) fann fo oiel unb nod) mel)r mie bu,

Sflüften um bie ^ette mir mie bie ^Berferfer

!Küfte, mein Seinb, ruft' immerau.

$ier rot: Stufte, rufte

^emaffneten fjrieben,

(Entmaffneter trieg

2öie fd)ön bift bul

^ötjernes (Eifen

SSill id) bic^ preifen

Du bift bie ßöfung

Du bift bie ^ul).

Der fianbmel)rmann:
©etroft mein 2Beib

(Betroft mein tinb

(Bar milbe n)el)et

Der griebensminb.

^tcrrot: tül)lenbes Seuer

©elbftfatte @ier —
tomm Kolombine

Xanje mit mir. (6ie tanjen).

Kolombine (fingt):

gjlein 5)elb ift fein Krieger

Äcin 9Jienfd)enoertilger,

er ift ein Solbat —
(Es mirb mein ^efieger

5Ber fromm mie ein ^ilger

(Bebulb mit mir l)at

Sama: 9lun fann aufs 5^eue ber Steigen beginnen

(Es fnattern bie gal)nen

Die 2(usrufer brüllen —
SSormärts im ^rieben, nur fein ^Befinnen

!

SOlars brel)t fid) auf bie anbre Seite. Der Sriebensengel

n)el)rt il)m mit bem ^^atmenmebel bel)utfam bie fliegen ab.
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" fif^ ?

Was blühn soll, wird blühn, .5^>^^y^^^

Sieh, die Sonne wacht - c5^®c5^)c5^)c5^)c5^

Glüht noch ein Tröpflein Himmelfeuer

Die Flamme wird entfacht! cs^)c5^)c5^)c^

Himmelfeuer - Höllenfeuer ^:^y^®^

Brennt das Herz Dir rein .s^)^^^^^^>^

Und sengVs ein rot Stück Leben mit,^
Still - es war nicht Dein. c5^)c5^)cs^)c^^®cft@

Ruhsam träumt in festem Kern c5^®cj^c5^

Was Dauer hat von deinem Leben, cs^

Den Traum von seinem höchsten Stern,

Zu dem'i sich) soll erheben. c5^)c5.®c5^^c5^

Da reicht kein Glück, kein Leid hinab

Und keiner Stürme Wehen — c5^>sß)cs^

Einst bricht's die harte Schale durch,

Dana wirst du auferstehen. ca^)cs^)c5^>9^

Was blühn soll, wird blühn! <^^s^)^

Efraim Frisch.
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LEIPZIG

Ein jeder kannte Zenobi oder glaubte zu

wissen, wer er sei. Der über mittelgroße Mann,

von schwer bestimmbarem Alter, das jugendlich

angegraute Haar nach der letzten Mode ge-

schnitten, das lange, faltige Gesicht aufs sorg-

fältigste rasiert, die biegsame elegante Figur ein

klein wenig im Äußeren vernachlässigt, wie es

sich nur die ganz Vornehmen erlauben dürfen,

war eine bekannte Erscheinung. Wenn jemand

auf ihn aufmerksam geworden — und er erregte

stets solche Aufmerksamkeit — bei Gelegenheilen,

da Neugierige sich ansammeln, oder in lläumen,

wo viele Menschen ab und zu gehen, einen Dienen-

den oder Bekannten nach ihm gefragt hätte, so

würde er sicherlich einen Namen gehört haben,

von jenen bevorzugten Hundert, die man in einer

Großstadt berühmt heißt, angefangen von einem

gerade beliebten Filmschauspieler bis zu einem

5
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populären Mitglied der Aristokratie. Und wäre

der Fragende einmal umgekehrt der Gefragte ge-

wesen, so hätte er bestimmt oder ungefähr irgend-

einen dieser hundert N.amen genannt, ohne Ver-

legenheit und mit mehr als halber Gewißheit

überzeugt, eine richtige Auskunft gegeben zu

haben; vielleicht auch, weil er es schmeichelhaft

für sich- empfand, den Mann vom Sehen wenig-

stens zu kennen und Genugtuung, seinen Namen

zu wissen..

In Wahrheil aber wußte Zenobi, so alt er war,,

selbst nicht mehr, wer er war, und damit hatte es

seine eigene Bewandtnis.

Zenobi war in einem Winkel der südslawischen

Provinz des Reiches, nachdem er früh seine Eltern

verloren hatte, von wohlhabenden Verwandten ia

ihr Haus aufgenommen worden und mußte in

liebloser Umgebung für die Wohltat seiner Er-

haltung in einer kleinen Handlung alle die niede-

ren Dienste tun, die man von jenen verlangt,

denen man Erziehung schuldet und Bedrückung

bieten darf, weil sie klein sind und bedürftig;

indes die Welt solche Strenge billigt und als cha-

rakterbildende Vorbereitung für den Ernst des

6

Lebens angemessen erachtet. Doch Zenobis Ge-

müt war nicht weichlich und empfindsamer Be-

trachtung nicht geneigt. Er aß gern und viel, viel-

leicht weil er zu wenig bekam, und war stets über

etwas sehr erregt. Diese Erregung, die ihm den

Atem raubte und ihn in die heftigste Bewegung

versetzte, betraf nicht Dinge seiner gewohnten

Umgebung und Verrichtung, sondern entstammte

allem Außerordentlichen, das er wahrnahm und

das in ihn hineinfiel wie in einen tiefen Brunnen.

Es hatte damit begonnen, daß er einmal in der

blanken und duftenden Apotheke des Ortes über

einem der Mahagoniregale ein Bild erblickte.

Auf einem Tisch oder etwas ähnlichem, daß man

nicht igut unterscheiden konnte, lag da ein Leich-

nam — Zenobi hatte noch nie einen Leichnam

gesehen — , über ihn beugten sich Männer in

schwarzen Mänteln, breitkrempigen Hüten, steifen

Krausen, in einer geheimnisvollen Tätigkeit be-

griffen. Zenobi sah es, riß den Mund auf und

Btarrte lange. Als er nach Hause kam, streckte

er sich auf sein Lager und war ein Leichnam,

dann erhob er sich atemlos, drapierte sich mit

einer Decke, schnitt aus Papier einen steifen

/
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Halskragen, slüiple eine fremde Kopfbedeckung

auf sein Haupt und beugte sich als einer der dunk-

len Männer über sein Lager, auf dem er zugleich

als Leiche da lag. Er scheute sich auch nicht,

diese Vorstellung vor den jüngeren Hausgenossen

mit viel Schnaufen und wildem Gebaren zu

wiederholen, und es verschlug ihm nichts, wenn

sie sich weigerten, in seinem seltsamen Tun einen

von ihm wirr beschriebenen Vorgang zu erkennen

oder überhaupt einen Sinn zu finden. Er beharrte

bei seinem : so ist eine Leiche oder so sind diese

Männer und war von einem fremden und wilden

Leben erfüllt. Bis etwas Neues ihn ablenkte und

anderen Stoff zum Spiel darbot. Denn das Un-

gewöhnliche ergriff ihn seitdem in verschiedener

Gestalt. Ein ZLkus.eiter, ein Jongleur, ein Clown,

ein Läufer, die vorübergehend einigen Glanz in

die kleine Stadt brachten, waren abwechselnd

Gegenstand äußerster Hingerissenheit und alem-

raubender Nachahmungslust, und in dem Maße

seines übrigens gedeihlichen Wachstums, das ihn

kräftig aufschießen ließ, wuchs ihm eine Fülle

von Gestalten und Helden zu, eine Welt über

der ärmlichen, in welcher er in seiner sonder-
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baren Weise sein Leben erhöht fühlte. In seiner

Kammer, im Laden sogar, wenn es die Umstände

erlaubten, auf dem Hofe nach Feierabend, pro-

duzierte er sclbstgenügsam für sich, oder auch

vor Zuschauern die Künste seiner Vorbilder auf

recht primitive Art und ohne (!aß er versucht

oder gewagt hätte, durch Übung oder Kühnheit

von den bewunderten Fertif^keilen sich wirklich

etwas anzueignen. Ihm genügte eine Andeutung

des Kostüms, eine Geste, ein Wort oder auch nur

ein hervorgestoßener Laut — das übrige füllte

seine Erregung aus, mit derer etwas auszudrücken

meinte. So mäßiger Leistung entsprechend war

auch Wirkung und Beifall gering, und seine von

so viel Hingebuiiig, ja Inbrunst erfüllten Versuche

trugen ihm nur ein, daß er von seinesgleichen

lachend als Hanswurst, von über ilim Stehenden

kopfschüttelnd als einfältig und zurückgeblieben

behandelt wurde. Und wenn die Behandlung von

Seiten seines Verwandten und Vormundes auf ge-

legentlichen Tadel und Verweis sich beschränkend

dabei noch glimpflich blieb und ein so ärgerliches

Treiben nicht gar zu ernsten Zusammenstößen

führte, so dankte dies Zenobi nicht nur seiner

.«*r*
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unbefangenen und natürlichen Liebenswürdig-

keit, die ihn sein Leben, wie es fiel, als seia

zugemessen Teil hinnehmen und die Lasten, die

es auferlegt, leicht tragen ließ, sondern noch

mehr dem Umstand, daß es bei dem einfältigen

Spiel sein Bewenden hatte und daß Zenobi, so

sehr es ihn erregen mochte, sich doch nie ge-

trieben fühlte, einen Schritt aus seinem Lebens-

kreis hinaus zu tun oder gar zu versuchen, mit

einem Sprung jene andere Welt wirklich zu be-

treten. Solches Sinnen war ihm fern. Die Kraft

seiner Einbildung, die sein ärmlich dienend Leben

überstrahlte, entfernte zugleich die erregenden

Gestalten so sehr, daß ilir wirklicher Abstand für

ihn unermeßlich wurde. Auch mochte er ohne

Erfahrung wissen, daß er vor allem dabei sein

kärgliches Behagen, mit kindlicher List und

Handfestigkeit täglich errungen, zu opfern haben

würde — und das hieße in eine Leere treten, von

der sich nicht einmal eine Vorstellung gewinnen

ließ.

So träumte er denn wohl von einer wirklichen

und weiteren Welt abenteuerlicher Gestalten auf

seine Weise, ohne Schmerz, wenn auch nicht

IQ

ohne Sehnsucht, zumal ihm ihre Vertreter zu^

weilen in der fremdartig eleganten Erscheinung

famoser Geschäftsreisender leibhaftig und faß-

barer näherkamen, als die nur auf Distanz be-^

wunderten Helden seltsamer Künste und Aben-

teuer. Um diese jÜJigeren Herren, in Kleidern

von sehr modischem Schnitt und auffallendem

Farben, in Hüten und Schuhen von selten ge-

sehener und doch so unmittelbar überzeugender

Fasson, mit blitzenden Ringen, Knöpfen und

Nadeln, silbernen und goldenen Krayons und.

Etuis, war ein Wohlgeruch von feinen Wässern,

aromatischen Zigaretten und von noch etwas, das

der schnuppernden Nase Zenobis wie der Duft

der Fremde selbst erschien, der großen fernen.

Welt, aus deren Überfülle zuweilen dieser

Tropfen bis zu ihm hinüberspritzte. Manchmal

durfte er ihnen einen Koffer ins Gasthaus oder

an die Bahn bringen, oder auch in der Konditorei

auf einen Auftrag wartend, kurz bei ihnen ver-^

weilen - und jedesmal war er von der Freiheit,

mit welcher sie sich in so ausgezeichneten Räu-

men bewegten, von. der Leichtigkeit, die Men-

schen um sich auf Wink und Anruf in Bewegung
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zu setzen und von einer Art Heiterkeit und Ver-

bindlichkeit, durch welche sich die Dinge und

Verrichtungen um sie flink und gefällig ordneten

und abspielten, begeistert und tief bewegt. Sie

wurden ihm zu Vorbildern: Gang und Geste,

Haltung und Haartracht versuchte er oft, wie

unter Zwang vor dem Spiegel, und in Gedanken

lebte er ihr freies und schönes Leben, das freilich

noch keinen anderen Inhalt für ihn hatte, als daß

es eben frei war und schön. Doch just, als es

durch die leere Wiederholung zu verblassen und

seinen Alltag um so grauer zu machen drohte,

winkte ihm Erfüllung.

Einem der Kaufleute aus der Landeshauptstadt

war bei seinen Besuchen der flinke, pausbäckige

und neuer Dinge so begierige Knabe aufgefallen,

und da er ihn in seiner Handlung passend be-

schäftigen konnte, machte er dem Vormund den

Vorschlag, Zenobi in die gehobene Stellung, die

nach der Hierarchie die ihm gebührende nächste

Stufe war, zu ihm ziehen zu lassen. Dieser, fast

geschmeichelt, auf ein solches Ergebnis seiner

Ausbildung mit Genugtuung hinweisen zu kön-

nen, wenngleich bei sich über die Stetigkeit in

12

der Laufbahn des Mündels tief im Zweifel, ließ

ihn um so lieber gehen, als er dadurch seiner

Pflichten ledig, den Herangewachsenen und in

seinen Augen etwas einfältigen Jungen, über

dessen Zukunft er sich nun einbildete stets be-

sorgt gewesen zu sein, auf gute Manier in die

Welt, die ihn nichts kostete, entlassen konnte.

Wenn Zenobi erwartet hätte, daß er in dem

großen Strom, in den er plötzlich versetzt worden

war, gleich werde schwimmen können und so,

wie es ihm gefiele, dann wäre er sicherlich sehr

bald enttäuscht worden, und die harte Arbeit, die

knappe Muße und das Fragwürdige eines Berufes,

in welchem nur der bare Erfolg, der Reichtum

einen beachtlichen Platz zu sichern vermag, hätten

ihn bei seinen geringen Aussichten ermatten und

bald verbittern müssen, besonders, da sie ihm den

Zutritt zu allem Schönen und Freien, das da sein

mußte, beharrlich verwehrten. Doch Zenobi war

kein Kämpfer und kein Realist, der wirkliche

Hindernisse wahrnimmt, mit Bedacht ihre Über-

windung erwägt oder an seiner Schwäche ver-
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zweifelt. Er war einer von den seltenen Glück-

lichen, deren vage Erwartung so maßlos ist, daß

eine ungefähre und zufällige Erfüllung sie schon

beseligt, weil sie dadurch erst den Augenblick

benennen lernen, für den ihr träumendes Blut

noch kein Bild weiß. So nahm er alles beglückt

hin, was die Wirbel eines bewegten Lebens der

großen Stadt an die Oberfläche warfen, als da

waren: der Korso, Truppenparaden, herrliche

Prozessionen, StandmusUcen und alle frei zu-

gängigen Schaustellungen, die eine Gelegenheit

bieten mochte. Zwar lebte er nicht anders als

alle seinesgleichen, mühselig und leichtfertig zu-

gleich, Not und Kümmerlichkeit mit jugend-

licher Zuversicht mutig übertauchend, die Müh-

sal billig vergoldend, doch riß ihn die wachsende

Teilnahme an all den neuen Schauspielen des

Lebens immer wieder aus seinen Niederungen

fort und bewahrte ilm davor, von der Lebens-

schwere seines Kreises gezogen, ins Gemeine

herabzusinken. Im Umgang mit seinen Kollegen

erschöpfte sich seine stets wache Neugier sehr

bald. Unterschied er sich auch kaum von ihnen,

so machte für ihn selbst ein steifer, hoher Kragen,
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ein Slöckchen, die Art seinen Hut einzuknicken,

ilin in seinen eigenen Augen zum stillen An-

gehörigen einer anderen Welt. Er hatte das große

Staunen in sich, das ursprünglich allen Menschen

eigen ist, dazu aber auch die widerstandslose Hin-

gabe daran, wie ein beglücktes Horchen auf ferne

Musik, und er wäre in einer Welt, die auf solche

Zwecklosigkeit die Todesstrafe setzt, vielleicht

schon bald dem Untergang verfallen, wenn — ja

wenn — , nun wir werden ja sehen, wie seltsam

und folgerichtig er seine Rettung zu bewirken

wußte.

Eines Abends war er endlich in das Innere

des überwältigenden Baues eingedrungen, der

jeden Abend, wie er sehen konnte, mehr Men-

schen einschluckte, als in dem Städtchen, das er

verlassen, Einwohner zu zählen waren. Was da

vor dem in die Höhe gezogenen Blick sich auf-

baute, war kaum zu fassen: Stockwerk über

Stockwerk, frei schwebend, von bewegten Köpfen

wimmelnd bis an die Decke, die wie ein fremder

Himmel darüber stand. Ein tausendfältiges Ge-

glitzer von Glas, Gold und Spiegeln auf bewegten

und unbewegten Bildern, von schimmernden Säu-
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len und Bogen eingefaßl, die selbsl vvloder Bilder

sclüenen. Nur die eine Wand gegenüber blieb in

ihrer ganzen gewaltigen Höhe still, wenngleich

auch sie nicht unbevölkert war. Überlebensgroße

Frauen mit mächtigen, entblößten Gliedern, die

Gewänder gewaltig gebauscht, waren dort im Be-

griffe, mit üppigen Kränzen, wilden Tieren und

nackten Kindern eine geheime und ausdrucks-

volle Handlung zu vollführen, deren Sinn sich

ihm entzog, die sich ihm aber mit dem ereignis-

schwangeren Wort Theater, das er schon oft ge-

hört, durchaus natürlich und übereinstimmend

verband. Nur konnte er sich den Fortgang eines

Spiels, das jenes Wort ebenfalls bedeutete, aus

diesem gemalten Vorgang auf keine Weise ent-

wickelt denken, obgleich er jedes Wunders ge-

wärtig war. Ratlos suchte er zu erkunden, wo

denn der Schauplatz des Spiels sein sollte, da

der Raum doch ganz ausgefüllt war, — in diesem

Augenblick wurde es dunkel, verschwand die

Wand mit den Frauen, Kindern, Tieren, ein be-

lebender Luflhauch wehte durch das Haus. Ganz

hinten aus einer lichten, entrückten Welt, die

durch Zauber plötzlich vollkommen dastand,
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drangen Stimmen, bewegten sich Menschen, das

Spiel begann.

Das war neu und doch vertraut und schlug ge-

waltig in Zenobi ein. Sein beglücktes Staunen und

die unbefangene Freude galten mehr dem Ge-

fühl einer wunderbaren Bestätigung. Das also

gab es. War so wirklich, wie man es sich nur den^

ken konnte. Und nicht nur so, wie alles Übrige

um einen herum alle Tage auch war, daß man es

kaum beachtete, sondern absichtlich wirklich,

daß die Menschen hingingen, um es zu sehen und

sich darüber freuten, sogar wenn es traurig war.

So war er denn gar nicht so töricht, wenn

er wilde Bewegungen vollführte, leidenschaft-

liche Stellungen vor dem Spiegel versuchte, von

einem fremden Leisen erfüllt, von dem er nicht

wußte, woher es in ihn gefahren war und das

ihn um so stärker zwang, wenn er sich auch nur

vor einem Zuschauer befand, mochte er auch da*

für ausgelacht werden.

Mit aller Vorsicht und Beharrlichkeit, die ihm

sein hartes Dasein von klein auf gelehrt hatte>

verschaffte er sich seitdem in dem wunderbaren

Haus seinen Anteil an dem freien mid schönen

7
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Leben, das jeden Abend sieb bier neu gebar. Er

fand sieb ohne Fübrung darin zureebt, mit der

Sieberbeit, wie sie nur ein unstillbarer Trieb ver-

leibt, der weder aufgeklärt sein will über seine

Ziele, nocb um das bekümmert ist, was andere

sich angelegen sein lassen. Er verstand, was hier

vor sieh ging gan'z unmittelbar: war hier einer

reich, so war er es nicht wie dieser oder jener,

bei dem man es mit Zahlen begrenzen konnte,

sondern eben reich, was gleichbedeutend war mit

unbeschränkt und mächtig bis an jene Grenze,

über welche hinaus kein Reichtum mehr nutzt,

da für ihn nichts mehr zu kaufen ist. War es

ein Liebender, so stürmte er als ein Held über

alle Hindernisse und Gefahren hinweg, nichts als

ein Liebender bis in den Tod, und ebenso war

es mit den Königen, Feldherren, Schurken und

Edlen. Es gab zuweilen wohl auch anderes, das

war, als wollte man die Mensehen, die man
kannte, verdoppeln, und doch wurden sie schon

durch das Spiel vergrößert. Sie waren gehoben,

ein anderes Licht verklärte und machte bunt, was

sonst verwischt und grau blieb. Wirkten Geste

und Ton auch mit physischer Gewalt auf ihnj
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ein, indem es ihn zwang, Bewegung und Miene

nachzubilden, so entschlüpfte er, sobald sich

ihm die einfachen Linien verwirrten und er

nicht weiter folgen mochte, in sonderbare und

verwegene Improvisationen. Dann war es am

schönsten.

Als seine geringen Mittel, die er zum Nach-

teil seiner Notdurft bereits überspannt hatte, zu

knapp wurden, um seinen wachsenden Durst

nach solcher Beglückung zu befriedigen, geriet

er als Statist auf die Rückseite des erhabenem

Schauplatzes imd in jene unmiltelbare Berüh-

rung mit der Quelle der Hlusion, welche angeb-

lich die große Entläuschung herbeiführt. Doch

bei Zenobi war das anders. Er war weit davon

entfernt, Vergleiche zwischen Vorder- und Rück-

seite anzustellen. Sie waren ihm natürlich ge-

schieden, wie das Außerordentliche und das All-

tägliche. Beide waren in ihrer Weise wirklich. Er

aber hatte sich für das Höhere entschieden. Auch

die Menschlichkeit der Spieler lag für ihn auf die-

ser höheren Ebene, und selbst ihre Miltel gehörlcn

in das Reich des Abenteuers, in welcbem sein in

solcher Umgebung stets erregter Sinn sich er-
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ging. Es fehlte ihm auch nicht an gelegentlicher

Aufmunterung, sich von der unteren Stufe des

stummen Spielers den üblichen Weg zum Helden

des schönen und freien Lebens zu balinen, aber

in seiner einfältigen Hingabe an das, was alle

Spiel nannten, er aber für sich gar nicht zu be-

nennen versuchte, war eine so natürliche Demut,

daß sein Inneres von gar keinem Ehrgeiz berührt

wurde. Als ein junger Theatereleve, dem sein

Eifer und seine Hingerissenheit auffielen, sich

Zenobi genähert hatte und ihn einmal zu seinem

Meister, einem namhaften Darsteller brachte ; als

dieser weitläufig und salbungsvoll von der hohen

Kunst zu reden anfing, über Rollen und andere

fremdartige Dinge sich ausließ und mit starrer

Miene dazwischen schlüpfrige Scherze streute,

stellte sich Zenobi so blöde und verständnislos an,

daß der Mann bald merkte, daß es mit seinem

Erfolg vor diesem Burschen, in dem es wohl auf

eine sonderbare Weise rumorte, der aber von

allem, was ihm förderlich sein könnte, nichts zu

begreifen schien, sehr zweifelhaft bestellt war.

Denn nicht einmal ein Wort der Bewunderung

für den Meisler konnte ihm entlockt werden, was
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diesem fast schon beleidigend dünkte. So be-

gnügte er sich denn damit, Zenobi vorerst ein

fleißiges Studium der Klassiker zu empfehlen

und ihn in majestätischer Haltung gemessen zu

entlassen. Dieser ganze bedeutungsvolle Vorgang

stellte sich in Zenobis Innerem so dar, als sei er

soeben der Gefahr der Beraubung entronnen,

wenn er auch nicht hätte sagen können, wessen

man ihn hatte berauben wollen. Oder auch als

hätte man ihn bei etwas ertappt, dessen er sidi

schämen müßte, dessen sich zu schämen aller-

dings jener Mann nicht gewohnt war. Diese Emp-

findungen waren auch einigermaßen schmerz-

lich, denn sie lehrten ihn, daß die Laufbahn, die

anderen und auch ihm zuweilen so begehrens-

wert schien, ihm verstellt war durch etwas, das

nur ihn allein hinderte. Denn um sich herum

hörte er alle die Spielbeflissenen so reden, wie

jenen großen Mann oder noch kühner etwa, und

niemand schien sich verbergen zu wollen, viel-

mehr rühmten sie sich voreinander, indem sie

Verse deklamierten oder Stücke aus einem Spiel

sprachen, wobei sie sich verstellten. Er aber

konnte das nicht und mochte sich auch nicht
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darum bemühen. Als nach einiger Zeit jener

freundliche Eleve Zeiiobi fragte, ob er nun eini-

ges studiert, um sich bald von dem Meister prü-

fen zu lassen, antwortete dieser nicht ohne

Befangenheit zwar, doch mit der Sicherheit,

mit der jemand einer peinlichen Sache ein

Ende bereiten will, er wisse wahrhaftig nicht,

was denn mit all den Reden oder Versen, die

ein Mann einem anderen in den Mund gelegt

hat, für ihn anzufangen sei, davon abgesehen,

daß sie ihm nur zum Teil verständlich wären.

Aber das eben sei ja die Kunst des Spiels, sagte

der andere etwas verblüfft. Nun wohl, dann

würde er, Zenobi, das nie können. Was hätte es

übrigens für einen Zweck, sich zu verstellen,

wenn man dazu erst fremde Worte leihen müsse,

die man auswendig lernen soll. Dann sei man
ja gar nicht die vorgesehene Person. Darauf

wußte der Eleve allerdings kaum zu erwidern,

lachte und sagte : Wenn Zenobi sich seine Rollen

selber schreiben will, dann möge er es nur ver-

suchen. Am Ende ist er gar ein dramatischer

Dichter. Zenobi aber machte der Spott wenig

Eindruck. Es hatte sich in ihm etwas angesam-
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melt, das spürte er, und ohne es zu wissen, wartete

er auf eine Gelegenheit, sein Spiel zu spielen.

Zenobi bewohnte damals eine kleine, saubere

Kammer bei einer Offizierswilwe, deren Sohn,

noch bei Lebzeiten ihres Mannes in der Ka-

dettenschule vorgebildet, als Leutnant in einer

ungarischen Garnison diente. Der junge Offizier,

kränklich und mit verlebtem blassen Gesicht,

das Spuren von Vornehmheit zeigte, befand sich

in Urlaub bei seiner Mutter und war schon durch

seine Uniform der Gegenstand lebhaftester Auf-

merksamkeit für Zenobi. Es war aber in der Tat

eine besondere Uniform und vor der, die Zenobi

an den heimischen Kriegsleuten kannte, durch ein-

drucksvolle Schönheiten ausgezeichnet. Das Blau

war dunkel und tief wie Samt, die Knöpfe matt-

silbern, die Ärmel hatten einen blühendweißen

Tuchaufschlag mit breiten silbernen Streifen,

ebenso der Kragen. Am Beinkleid schnörkeltc

sich unterhalb der Taschen eine silbergestickte

Arabeske wie ein feiner Triller in sich selbst zu-

sammen, und kein gewöhnlicher Mantel war es,
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der diese Herrlichkeiten verdeckte, sondern ein

Dolman, mit silbernen Schnüren verziert und

seitwärts umgehängt, hob die diskrete Pracht

erst ins rechte Licht und verlieh ihrem Träger

einen Zug von Kühnheit und Reitereleganz. Der

Leutnant im Einerlei des Garnisondienstes früh

zu Ausschw^eifungen verführt, und nur noch

durch scharfe Genüsse oder waghalsige Reiter-

stücke erregbar, langweilte sich im Urlaub mehr

als in seinem Dienst und verbrachte die Zeit im.

Hause seiner Mutter in schläfriger Untätigkeit..

Die engen Verhältnisse eines ärmlichen Haus-

halts, dem reiche Verwandte geringfügig auf-

halfen, drückten auf das jugendliche Gemüt, das

einen anderen Zuschnitt bei den meisten seiner

Kameraden kannte. Gähnend und halb angekleidet

schlurfte er Zigaretten rauchend durch die dürf-

tigen Zimmer, stand verdrossen am Fenster und

sprach auch zuweilen mit Zenobi, wenn dieser

g^erade aus der Tür trat oder nach Hause kam.

Sprach — wenn man die abgehackte zur For-

mel erstarrte Redeweise so nennen kann. Sein

Wortvorrat war nicht eben groß und bewegte sich

zwischen den Eigenschaftsworten schneidig oder
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scheußlich, zu denen die Objekte ^Velle^, Mäd-

chen, Essen, Pferde, je nach Bedarf in Beziehung

gesetzt wurden. Doch Harmlosigkeit und unver-

lierbare Zuversicht der Jugend, wie der weiche

Flaum um Mund und Wangen beiden gemeinsam,,

erleichterte einen unbefangenen Verkehr, zumal

Zenobis Sorgfalt auf seine äußere Erscheinung

seine geringere gesellschaftliche Stellung wett-

machte. Zenobi bewunderte ihn. Für ihn war der

Offizier ein Held, ein Krieger, der im freien und

schönen Leben seinen unverrückbaren PLitz ein-

nahm. Selbst die knappe und so wenig ergiebige

Art seiner Rede, ja seine gelangweilte Verdrossen-

heit regte Zenobis Einbildung an. Dahinter ahnte

er ungewöhnliche Erlebnisse und Abenteuer, zu

welchen Stand, Schmuck und Privilegiertheit

jenen gleichsam verpflichteten. Eine Verpflich-

tung für die auch er, Zenobi, aus Gründen, die

ilim nicht ganz klar waren, einzustehen hatte,,

wenn anders die schöne freie Welt Bestand haben

sollte. Er war glücklich, wenn er den Leutnant

im Zivil zuweilen auf einem Spaziergang beglei-

ten durfte, so kümmerlich auch die Unterhaltung

dabei ausfiel. Zenobi lernte bei solchen Gelegen-
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heilen mancherlei, das der andere gar nicht ahnte,

und hald sclion sollte ihn ein Ereignis auf

jene Bahn hringen, die er fortan nicht mehr

verließ.

Zu einem Ball in den festlichen Räumen des

alten Stadihauses lud eine patriotische und wohl-

tätige Gesellschaft eine große Anzahl würdiger

Familien, Offiziere und höhere Beamte ein. Auch

der Leutnant im Urlaub ward mit einer Ein^

ladung bedacht. Doch dem stand der Sinn durch-

aus nicht nach einem bürgerlichen Vergnügen

unter gespreizten Honoratioren und paradieren-

den Vorgesetzten. Er hatte die Nacht vorher mit

zufälligen Bekannten, deren Namen er nicht ein-

mal wußte, in dem Hinterzimmer einer Kneipe

spät gezecht und gespielt, war irgendwelchen

Leuten eine Summe Geldes schuldig geblieben

und hatte am Vormittag deshalb eine böse Aus-

einandersetzung mit seiner Mutter gehabt. Ze-

nobi, der am Abend neugierig anklopfte, um

seinen Helden im Schmuck der Uniform zum

Ball sich begeben zu sehen, fand ihn im Schlaf-

rock, übelgelaunt auf dem Sofa liegend, die

Augen trüb und grau im Gesicht. Auf die im
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freundlichen und bescheidenen Ton vorgebracht«

Frage, ob er sich denn nicht bald ankleiden

müsse, knurrte jener elwas Unverständliches, dann

schien ihm ein grimmiger Humor zu. über-

kommen, der ihn leise lachen machte.^

„Scheußliche Kopfschmerzen . . . Wollen Sie

mich vielleicht vertreten?"

Zenobi schwieg betroffen.

„Na, für eine Flasche echten Kognaks können

Sie das Hauptvergnügen haben . . . ja? . . .
Na,

vorwärts" — stieß er mit einer anlreibendcm

Handbewegung hervor.

„Im Ernst?" Langsam glättete sich in Zenobi

der innere Aufruhr.

„Los, los... Keine Umstände!"

Nun willigte Zenobi ohne Schwanken ein

— er war schon unterwegs — und traf seine Vor-

bereitungen, bei denen ihm der Leutnant an die

Hand ging, mit einer Unbefangenheit, die diesen

in Erstaunen gesetzt haben würde, wenn er in sei-

ner Verfassung einer klaren Erwägung fähig ge-

wesen wäre. So schien es ihm nur ein schneidiger

Witz. Doch als Zenobi prächtig verwandelt in

seinem Kleide vor ihm stand, die Hand lässig mit
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der silhoriiPii Sähelquaste spielend, den Tschako

vorschriftsmäßig unter dem Arm, ging ein Schat-

ten üher das Gesicht des Offiziers, wenn es ihm

auch nicht bewußt wurde, daß dieses Bild einer

Laune seine Wirklichkeit übertraf.

Zenobi aber wurde in seinem neuen Kleid wie

in ein€r Wolke dahingetragen, die alle Hinder-

nisse vor ihm hertrieb und zunichte machte. Tür-

steher, Diener, Empfangskomitee neigten sich, der

Saal wogte um ihn wie ein Ährenfeld. Dann stand

er im Kranz der Damen, sprach verbindliche und

ehrerbietige Worte, winkte Kameraden kurz und

freundlich zu, grüßte Vorgesetzte in ritterlicher

Haltung. Er nahm angeregt am Bankett teil,

tanzte leicht und leise sporenklirrend mit aus-

gezeichneten Schönheiten, die lässig in seinem

Arm lagen und fand sich um Mitternacht im

Schutze einer tiefen Fensternische einem jungen,

braunäugigen Mädchen gegenüber, das in hin-

gebungsvoller Hallung seine Hand gefaßt hielt.

Sie fragte:

,,Werde ich Sie wiedersehen?"

Zenobis Augen ruhten mit einem Entzücken,

das er nicht verbarg, auf der weißen Gestalt, auf
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dem anmutig geneiglen Kopf, in dessen dunklem

Haar eine Rose prangte. Er sprach:

,.Morgen schon muß ich fort. Was ich heute bin,

bleibe ich Ihnen und Sie mir. Es bleibt Liebe .
.

.'*

In einer Wallung, die das ganze Glück dieses

Abends mit eincmmal an sein trunkenes und

törichtes Herz trug, drückte er das liebliche

Mädchen an sich. Wußte er von seinem Spiel,

oder redete das geschaffene Bild kraftvoller

Jugend, von festlicher Umgebung beflügelt, im

Einklang mit der schwebenden Musik aus ihm,

— genug, er fand Worte, die ihn in der wunder-

lichen Löge, in die er sich ohne Bedenken begeben

hatte, im Gleichgewicht erhielten. Er fuhr fort:

„Je mehr ich weiß, daß ich Sie liebe, um so

weniger darf ich bleiben. Jetzt . . . hier, in diesem

Augenblick gehöre ich Ihnen ganz, morgen trägt

mich mein Pferd, mein Dienst - was weiß

ich - irgendwohin, wohin Sie mir nicht folgen

können. Uns locken Gefahren, lockt das Unge-

wisse, selbst der Tod. Dies ist unser Mut, den

man rühmt, das einzige, worauf wir uns ver-

lassen können. Darum, Liebe, kein Versprechen,

nur Liebe . .

.**
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Mit einer Bewegung, die seine Geste groß und

pathetisch machte, küßte er die halb Ohnmäch-

tige, dann ließ er sie sanft und zärtlich in einen

Sessel lehnen und entfernte sich rasch.

Unbeholfenheit überkam ihn mit Erschrecken,

als er sich allein auf dem hellen Platz vor dem

Hause fand. Die klirrende Kadenz seiner Schritte

stockte und verwirrte sich. Hätte ihn einen

Augenblick zuvor jemand angerufen, dann wäre

«r wohl wie ein geweckter Nachtwandler auf der

Stelle hingestürzt. Vorsichtig suchte er die dun-

kelsten Gassen für den Heimweg, lief mehr als

erging, bis er das Haus erreichte, und sein Herz-

schlag beruhigte sich erst, als er Kleider und

Waffe eiligst von sich getan und sie leise in den

Salon der Wirtin getragen hatte. In seinem Bett

endlich fühlte er sich kindlich geborgen und von

feinem großen Gefühl durchwärmt. Eine Weile

noch wälzte er in seinem Kopf Pläne eines aben-

teuerlichen Wiedersehens und eines großen Auf-

stiegs, bis ihn gesunder Schlaf übermannte. In-

dessen träumte die junge Schöne, wach und

glücklich in ihrem Unglück den Traum des

Lebens von ihrem Helden.

Pi>

ZWEITES KAPITEL

Die denkwürdigen und so ungewöhnlichen Er-

eignisse jenes Abends bewirkten kaum eine Ver-

änderung im äußeren Lebensgange Zenobis, doch

in ihm selbst begann eine Wandlung, welche ihn

lehrte, seine Fähigkeiten, die ihm bisher nur die

dunkle Quelle verworrener und beglückender Er-

regungen waren, als solche zu erkennen und

weiter zu entwickeln. Ältere Schriftsteller wür-

den gesagt haben, es sei in ihm der seltsame

Drang gewesen, öffentliche Tugenden zu perso-

nifizieren, d. h. solche an Personen, die in der

Öffentlichkeit, sei es durch einen ausgezeichneten

Beruf wirken, oder durch die Vorzüge ihrer Per-

son selbst. Wir aber, welche zwischen Tugend

und Laster, in ihrer Folge wenigstens nicht mehr

unterscheiden können, mögen uns begnügen, zu

sagen, daß Zenobis Empfindlichkeit von jeder

Darstellung in der Öffentlichkeit gereizt wurde,
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ihren Träger in sich nachzublhlen und die be-

glückende Wirkung in seiner Vertretung zu

Avicderholcn. Od<3r, wo dies nicht luidich war, ge-

nügte es ihm, an der Zelebrierung wenigstens

teilzunehmen. Es wuchs in ihm eine immer

lebhaftere Anteilnahme an Menschen der

Öffentlichkeit jeder Art, vielleicht weil das in

ihm rumorende Leben nur so einen Ausweg fand.

Wie ein Magnet nur Eisen und Eisenartiges an

sich zieht, so zog sein Wesen aus den mannig-

fachen Inhalten menschlichen Lebens und Tuns,

das sich ihm darbot, nur das an sich, was sich

unmittelbar als G-este und Ausdruck ihm mitteilte

und einprägte. Er brauchte kaum zu beobachten,

und was ihn aus Zeitungen und Büchern, guten

und schlechten, zugänglich war, lieferte ihm

eine wachsende Bereicherung seiner Kenntnisse.

Jede Art öffentlicher Schaustellung fand ihn all-

mählich nicht nur als Zuschauer, er begnügte

sich nicht mehr damit, nur Zaungast zu sein. So

erschien er einmal beim Empfang eines hohen

Würdenträgers im schwarzen Kleid und hohen

Hut, eine bescheidene Rosette im Knopfloch,

fand durch die Unbefangenheit seines Auftretens
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ohne weiteres Zutritt zu dem reservierten Raum

der Eingeladenen und wurde sogar mit einem

Händedruck des Erwarteten beehrt.

Bei einem großen Kirchenfest unter Assi-

stenz des Militärs und Musikkapeilen auf dem

weiten Platz vor der Kathedrale wäre es ihm

einmal fast schlimm ergangen, als er mit der

Sicherheit des Zugehörigen durch das Spalier

sichreiten wollte und ihm ein Soldat mit vor-

gehaltenem Gewehr den Weg versperrte. Zenobis

Haltung war ganz Würde und Mißbilligung. Mit

einer Handbewegung, die den lästigen Störer

gleichsam unkörperlich beseitigte, versuchte er

vorzudringen. Der Soldat wurde grob, packte ihn

an der Schulter und drohte mit Arretierung. In

diesem kritischen Moment ging ein Offizier in

Parade-Uniform, Eichenlaub auf dem Tschako

in der Nähe vorüber. Zenobi schüttelte die Hand

des Soldaten ab, winkte jenem verbindlich und

sagte lächelnd, mit leisem Ärger in der Stimme:

„Ich habe wirklich nicht daran gedacht, mich

von meinem Onkel mit irgendeinem Zettel ver-

sehen zu lassen."

Und mit einer ausdrucksvollen Verbeugung,
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welche den Anspruch, der in den folgenden Wor-

ten lag, höflich mildern sollte, schloß er:

„Ich bin der Neffe des Herrn Erzbischofs."

Der Offizier errötete vor Vergnügen, grüßte

militärisch und geleitete Zenobi fast bis vor das

Kirchenportal.

Ein anderer Vorfall hätte ihm fast eine Art

Berühmtheit eingetragen, wenn er mit Rücksicht

auf seine besonderen Umstände es nicht vor-

gezogen hätte, seine Anonymität zu wahren. In

der Stadt war ein alter Dichter gestorben, dessen

Name zehn Jahre vorher noch auf den Lippen

aller war, die den Anspruch machten, von der

Poesie bewegt zu sein. Einige seiner Dichtungen

waren bereits in die neuen Schulbücher auf-

genommen; junge Leute, die auf sich hielten,

wußten berühmte Verse auswendig. Es war auch

seinerzeit unter den Menschen viel die Rede von

seinem bewegten Leben gewesen, von der Lei-

denschaftlichkeit seiner Natur, die ihn umtrieb

und von den Konflikten, die sie in seiner Familie

verursachte. Aber auch die in bürgerlicher Sitte

Gebannten waren geneigt, über solche Extra-

vaganzen verzeihend hinwegzusehen bei einem
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Manne von so außerordentlichen Gaben des Gei-

stes. Um so erstaunter war Zenobi, als er in Er-

wartung eines großen Andranges von Teilneh-

menden, von Abordnungen, Kranz- und Würden-

trägern, sich im Trauerhause einfand und durch

niedrige drei kleine Stuben, deren Türen inein-

ander geöffnet waren, zwei schwarz verschleierte

Frauen an dem einfachen Sarge stehen sah, einen

aufgeschossenen Knaben mit zu kurzen Bein-

kleidern am Fenster und noch vier oder fünf

Menschen, die verlegen an den Wänden klebten.

Unterwegs schloß sich noch eine geringe An-

zahl Leute dem kleinen Zuge an. Als am Grabe

die Reihe auch an Zenobi kam, die Schaufel zu

ergreifen, um dem Abgeschiedenen die drei

Schollen Erde auf den Sarg zu werfen, und der

Geistliche umherblickend seine Kopfbedeckung

aufzusetzen im Begriffe stand, um die Zeremonie

zu beschließen, hörte er neben sich eine der ver-

schleierten Frauen in fast flehendem Ton leise

sagen

:

„Bitte, bitte, sprechen Sie doch einige

Worte."

Zenobi war tief bewegt. Und als stünde er hier
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für die ganze abwesende Welt, die den Dichter

vergessen hatte, begann er:

,,Du großer Mensch, großes Herz der Men-

schen, nun gehst du so still zur Ruhe ein . .

.**

Dann sagte er, daß die Menschen mit Recht

vielleicht, durch äußeren Pomp jene ehren,

deren Abschied von der Welt sie auch der Ver-

gessenheit überliefere; wer aber die Unsterblich-

keit im Herzen der Menschen sich gesichert, der

bedürfe solcher Ehrung nicht. So wüßten die

Menschen auch nichts vom Tode ihrer großen

Männer, denn diese leben nicht nur in ihrem Ge-

dächtnis, sondern wirklich mit ihnen weiter.

Denn ihre Wirklichkeit sei doch nichts anderes

als ihr Werk . . . Das alles sprach Zenobi, als lese

er es aus einem Buch oder es flüstere es ihm je-

mand unsichtbar zu, während neben ihm die

Frauen laut schluchzten und vorwurfsvoll fast,

wie es Zenobi schien, als wenn ihnen durch seine

Wort Abbruch geschähe.

Da wurde er unsicher in sich selbst, suchte

nach Worten und fand zum Abschluß solche, die

bei Trauernfeiern üblich sind und wie er sie oft

gehört oder gelesen halte. Darauf nahm er würdig

36

und bescheiden den Dank der Trauernden ent-

gegen.

Tags darauf war in einer der hauptstädtischen

Zeitungen zu lesen, welch einen würdigen Ver-

lauf die Bestattungsfeier des Dichters genom-

men, besonders durch die bewegende Rede, die

ein naher Freund des Verschiedenen am Grabe

gesprochen habe. Die Wiedergabe war zwar un-

genau und sinnwidrig, doch bewirkte sie immer-

hin, daß einige repräsentative Personen sich ge-

troffen fühlten und im stillen bedauerten, diese

Gelegenheit sich darzustellen, versäumt zu haben.

Wobei es nicht zu vermeiden war, daß sie einen

Augenblick auch an den toten Dichter dachten

und sich wunderten, wie er unter ihnen gelebt

hatte und gestorben war, ohne daß sie es recht

wahrgenommen haben.

Doch für die Dauer begann der Schauplatz für

sein ausgreifendes Leben in dieser Stadt Zenobi

zu eng zu werden, besonders da auch die Gefahr

wuchs, daß die gesteigerten Ansprüche an seine

Zeit auf Kosten seiner bürgerlichen Tätigkeit ihn

immer mehr in Verlegenheit bringen mußten.

Denn ohnehin konnte er nur noch mit Hilfe von
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Ausflüchten und unter Verwänden die häufige

Vernachlässigung seiner Pflichten rechtfertigen,

auf welche der Prinzipal immer aufmerksamer

wurde. Zenobi hatte indessen schon die zweite

Stellung gewechselt, und sein neuer Herr fand

sich kaum mit ihm zurecht. Zenobi fühlte oft

jenes mißtrauischen und forschenden Blick auf

sich ruhen, und hätte nicht Not und Erfahrung

seiner dürftigen Jugend ihn gewarnt, so wäre er

wohl eines Tages mit einer verblüffenden Rede

vor den Mann hingetreten, die diesem bewiesen

hätte, in welchem Irrtum er sich befand, wenn

er meinte, einen Gehilfen namens Zenobi in sei-

ner Handlung zu beschäftigen. Es kam auch vor,

daß Besucher und Kunden nachdenklich und

plötzlich stumm auf Zenobi blickten, als such-

ten sie in ihrer Erinnerung einen Zusammenhang

zwischen reinem Vorgang, der ihnen bekannt war,

und seiner Erscheinung. Einmal fragte sogar eine

Dame Zenobi geradezu, ob sie ihn nicht bei einer

Gerichtsverhandlung gesellen, — sei er Jurist? —
oder ob er einen Bruder oder Verwandten habe,

der iluTi so auffallend gliche. Ihm selbst wurde die

grof^e Stadt schon zu klein. Er träumte von grö-
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ßeren Dingen. Er schien den Umkreis des hier

Möglichen bereits durchlaufen zu haben. Er las die

großen Zeitungen der Residenz mit wachsender

Sachkenntnis und erwog eine Veränderung, die

ihm einen höheren Einsatz im Spiele des Lebens

gewähren sollte. Doch da sich ihm, je älter er

wurde, und er in das Doppelspiel hineinwuchs,

die Wirklichkeit seiner Notdurft fast zum Schein

verflüchtigte, während die wechselnden Gestal-

ten, die er annahm, den wahren Inhalt seines Da-

seins bildeten, geriet er bei allen solchen Erwä-

gen in einen Zustand, der einem fortwährenden

Schweben und Fallen glich. Er kam dabei auf

keinen Grund. Schien es ihm etwa, er müßte um

nach der Residenz zu kommen, sich um diese

oder jene ausgeschriebene Stellung bewerben, so

begann er das Bewerbungsschreiben mit der An-

rede: Ew. Exzellenz, hochmögender Herr Mini-

ster . . . dann folgte eine wohlgeselzte Ansprache

eines Bürgermeisters der Stadt, die im übrigen

ganz vernünftige Vorschläge zur Einführung not-

wendiger Verkehrsverbesserungen enthielt. Oder

er hatte plötzlich den Einfall, sich dem Kaiser

als geheimen Gehilfen anzubieten, der ihn über
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alles, was ilim wissenswert wäre, über die Zu-

stände der Länder und der Menschen unterrich-

ten würde. Dann sah er sich in geheimen Mis-

sionen, mit besonderen Vollmachten ausgestattet,

in den Expreßzügen durch die Welt reisen. Er er-

sann hundert Dinge von größter Wichtigkeit, die

er zur Kenntnis des Herrschers brächte — wußte

aber dabei zugleich, daß er es auf eine sehr kleine

und einfache Weise anstellen müsse, wenn er

nach der Residenz gelangen wollte. Es fehlte ihm

auch nicht an einem gewissen Humor für seine

Lage, und keinesfalls hätte er sich, während er

jene phantastischen Schriftstücke verfaßte, beim

Wort nehmen lassen, als glaubte er damit einen

wirklichen Schritt in der Richtung seiner Ab-

sichten zu tun. Es war schön und erregend, so im

Dunkeln zu spazieren und die Zukunft wie einen

fernen hellen Schein am nächtlichen Himmel zu

sehen . . . Während er nun bald lässig auf

einen Ausweg sann und bald wieder seiner Ein-

bildung die Zügel schießen ließ, trug eine Woge
den sorglosen Schwimmer, der sich dem Element

überließ, wie von selbst an das Ziel seiner Wün-
sche.

DRITTES KAPITEL

Auf einem der riesigen Exerzierplätze, die in

der Nähe der Residenz- und Weltstadt sich bis

an die Niederungen und Dickichte eines großen

europäischen Stromes hindehnen, spielten sich

an einem frischen Herbstmorgen jene bewegten

Szenen ab, die dem Auge eines die Ordnung und

das Vaterland liebenden Menschen ebenso wohl-

gefällig sind, wie sie das Herz des Kindes ent-

zücken. Doch diese unter dem strahlenden Him-

mel auf das noch taufeuchte Blachfeld ausge-

stre,uten regelmäßig abgeteilten Blöcke, exakt

wandelnde Vierecke, bald laufende, bald

kauernde Doppelketten und Schnüre, die sich

wie Gummibänder zusammenziehen und ausdeh-

nen, setzen sich aus richtigen, lebendigen Men-

schen zusammen, die meist gar nicht spielen!

wollen. Und die Meister des Spiels wissen das und

haben altehrwürdige strenge Grundsätze und
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Regeln zur Anwendung zu bringen, um sie dazu

zu zwingen. Sie kennen den Ernst und wissen das

Ziel, wenn sie sich auch stellen, als sei ihnen das

Spiel selbst Zweck. Es ist nicht gut, daß die

Spielenden stets an den Ernst erinnert werden,

und es ist auch nicht gut, daß sie sich im Spiel

vergessen. Man läßt sich am besten auf gar

nichts ein . . . Und deshalb auch haben sie zwi-

schen sich selbst und ihrem Objekt eine Grenze

gesetzt, die unüberschreitbar ist, und sie von

jenen so entfernt hält, wie die Sterne, deren Ab-

bilder in Gold und Silber sie auf Kragen

und Achselklappen tragen. Daß jemand willig

ist und eifrig bei seiner Arbeit, das mögen zivi-

lüstische Tugenden sein; hier spielen sie keine

Rolle und es kann nicht davon die Rede sein.

Denn in der Tat, wie sollte man ohne Verlegen-

heit davon reden, wenn jene dazu gebracht wer-

den sollen, Gewalt und Tod ohne Besinnen gegen

ihresgleichen vorzutragen . . . Mit ihnen sollte

etwas Furchtbares, kaum Auszudenkendes ge-

schteh'en, und (sie sollten es auch anderen zu-

fügen. Ist das eigentlich eine nach irgendeinem

beruflichen Maß zu bewertende Arbeit und nicht
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vielmehr das Gegenteil von ihr? Darum spricht

man nur in Befehlen und Strafen und redet, wenn

es einmal sein muß, in Symbolen. Für den Mann,

der bestimmte Zeiten ohne Strafen im Dienst

hinter sich gebracht und gewisse Ziele der Aus-

bildung erreicht hat, gibt es ja die untere Hier-

archie, die jedem genau zumißt, was ihm ge-

bührt. Der beste Soldat — übrigens gibt es keinen

besten Soldaten, alle sollen die besten sein -- ist

deshalb in den Augen seiner Vorgesetzten der,

welcher in keiner Weise, weder im Guten noch

im Bösen, sich bemerkbar macht; der als Teil

im Ganzen so sicher eingebaut ist und jfunktio-

niert, daß er als Selbst unsichtbar wird. Denn

was ist Einer, sei er wer und was immer, wo es

auf Tausende, ja auf Zehntausende nicht an-

kommt ! — Und nun — man denke - war da in

einem schmalen Bande einer mäßigen Doppel-

reihe, die als ein blauer länglicher Fleck mit

einigen verstreuten Punkten herum sich in der

Nähe der Pappeln weit östlich fortbewegte, ein

Soldat - ein Unikum von einem Soldaten, der

auf eine sonderbare Weise die Aufmerksam-

keit auf sich lenkte. Täglich fast kamen die
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jüngeren Offiziere bis zum Hauptmann zum

Übungsplatz der dritten Kompagnie der Unter-

offiziersschule, deren rechter Flügelmann Zenobi

eine Art von Attraktion geworden war, eine an-

genehme Unterbrechung im Einerlei des täg-

lichen Dienstes. Nicht daß an seiner Haltung oder

an seinem Schritt oder an der Ausführung der

vorgeschriebenen Übungen etwas zu tadeln ge-

wesen wäre — im Gegenteil : an Exaktheit, Sicher-

heit und Raschheit übertraf er wohl die meisten

seiner Abteilung, die an sich schon eine Gruppe

von Bevorzugten war, mit der Anwartschaft auif

die untere Führung. Aber in der Art, wie er sein

Bein schwang, den Fuß setzte, wie die Handans

Gewehr fuhr, der Kopf die vorgeschriebene Wen-

dung machte, der Körper in Spannung verharrte

und beim Vorwärtsstürmen ausgriff, darin lag

ein freier spielender Rhythmus, ein schön ge-

bändigter Elan, der zum militärischen Drill sich

verhielt, wie ein Meisterwerk zu seiner Kopie. Dem

militärischen Auge fiel da ein Mehr auf über die

geforderte Leistung, aber etwas, das eigentlich

unstatthaft und komisch war, und doch konnte

man den Mann deshalb nicht anfahren, oder ihm
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sein Mißfallen ausdrücken. Die Offiziere standen

da, schmunzelten, verbissen ein Lachen, wenn die

Abteilung am Schlüsse vorbeidefilierte, und um
ihnen das Vergnügen länger zu gönnen, ließ der

befehlhabende Oberleutnant die Übung mehrmals

wiederholen. Dann konnte man Zenobis Gesicht

beim Vorbeischreiten in einer sich steigernden

Ekstase leuchten, ihn die Glieder mit wahrer Ver-

zückung schwingen sehen; wodurch es noch ko-

mischer wurde. Wie auf dem Theater kam es ihnen

vor, und sie sagten es auch und hatten nicht viel

Vertrauen zu Zenobis militärischer Karriere. Es

war auch spaßig, ihn gelegentlich anzusprechen.

Bei aller vorschriftsmäßigen Dienstlichkeit der

Haltung und der Kürze der Antwort, stand er da

wie ein Prinz und Held, der sich der Übereinkunft

der militärischen Rangordnung in edler Beschei-

denheit zu fügen gelobt hat . . . Doch eines Tages,

bei der großen Regimentsbesichtigung, als

die Musik zum Schlußexerzieren mit einem

feurigen Marsch einsetzte, und Zenobis Abtei-»

lung im dröhnenden Sturmschritt sich näherte,

beugte sich der Kommandierende plötzlich

aus dem Sattel, klemmte, wie um besser
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sehen zu können, sein Glas ins Auge und

schrie:

,,Was tanzt dort für ein Clown daher? Was

ist denn das, Herr Hauptmann, mit dem Flügel-

mann? Verrückt geworden, wie?"

In der Tat, mit Zenobi war etwas vorgegangen.

Das Gefühl der Vorbereitung zu einer Schlacht

hatte ihn schon am Morgen beim Ausrücken er-

griffen und während der ganzen Übung sich ge-

steigert. Als nun die Kapelle einsetzte, die Trom-

peten erschollen und der aufgewirbelte Staub

wie Pulverdampf in die Höhe stieg, überwältigte

es ihn solchermaßen, daß er nichts mehr sah und

hörte und mit geschwungener Kappe brüllend aus

der Reihe stürzte. Er erhielt in Anbetracht seiner

guten Führung nur drei Tage Mittelarrest und

wurde dann als Schreiber in die Regimentskanzlci

versetzt.

Hier in der Rechnungsabteilung ging es ihm

nicht schlecht. Der Dienst war gemächlich, die

Vorgesetzten erträglich, und da nicht zu irgend

jemandes persönlichem Vorteil gearbeitet wurde,

fehlte jener unangenehme geschäftliche Eifer, der

täglich etwas erraffen und vor sich bringen muß
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und der ihm von jeher so zuwider war. Nachdem er

die Betäubung seines Sturzes überwunden, begann

er sich in der neuen Stellung wohl zu fühlen. Er

ruhte eine Zeitlang von den Anstrengungen des

letzten Jahres aus und hielt auf dem neuen Schau-

platz Umblick. Denn was ihn da zuerst gefaßt

hatte in diesem Jahr und mit ihm verfuhr, als sei

er gar nicht er, sondern irgendein Ding, das jedem

Belieben ausgesetzt ist, hatte nicht die geringste

Ähnlichkeit mit irgend etwas, das er kannte, und

sicherlich nicht mit einem schönen und freien

Leben, wie er es geträumt. Doch wer anderes als

Zenobi wäre so fähig gewesen, zu erkennen und

mit Enthusiasmus zu bejahen, daß hier für die

freiwillige Drangabe seiner Freiheit ein Gut zu

erringen war, daß auf die Höhen der Mensch-

heit führte . . . Wenn der Zwang ihn drückte,

entwich er ins Heldische; hier war er in seinem

Element. Mochte er seinen Kameraden drum auch

als Kauz erscheinen, mit dem es nicht ganz richtig

war, oder den praktischen und so ganz unheldi-

schen Unteroffizieren mit seinem närrischen Eifer

lächerlich, so war er es doch und nicht sie, der

dem Bilde des Soldaten, wie es in den Büchern
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stand, und wie es ihnen aucli bei feierlichen Ge-

legenheiten von den Oberen gepriesen wurde, am

meisten und wirklich glich. Zwar abgesehen von

seinem dienstlichen Eifer, war an ihm noch au/-

deres, das die Kameraden mißtrauiscl^ machte.

Zenobi indessen wunderte sich, wie hier alles

eigentlich umgekehrt war: daß die Helden keine

sein wollten, wie es schien, dagegen einer, der

von selbst tat vvas man mußte, über die Achsel

angesehen wurde. Als dann an jenem Besich-

tigungstage die Katastrophe eintrat und er dazu

den Hohn und das Gelächter der Kameraden zu

trafen hatte, da war zum ersten Male kein Licht

in ihm und zum ersten Male hatte er sich fra?-

würdig und bedroht gefühlt ...

Am Abend im Mannschaftszimmer, nach dem

großen Putzen, sagte sein Bettnachbar Zimmer-

mann, ein großer blonder Bursche, während er den

blanken Gewehrlauf prüfend gegen das Licht, hielt,

mit seinem tiefen Baß gleichsam in die Lufthinein:

„Immer die Dummen haben's Glück! Jetzt

kriegst du deine Charge beim Federvieh noch

früher als unsereins und brauchst keinen Schieß-

prügel mehr anzurühren."
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Er stellte das Gewehr bedächtig in den Stän-

der und wandte sich zu Zenobi um, der am Fuß-

ende des Bettes saß.

,,Und wenn es einmal gegen den Russen los-

geht, sie reden ja immer davon, da sitzst du fein

hinten bei den Bäckern und kannst dir ein schönes

Stück Geld verdienen. Ich aber werde auf meine

gesunden Knochen nicht einmal einen Dreier als

Hypothek kriegen — kannst du sicher sein!"

Und als Zenobi immer noch schwieg, sah ihn

Zimmermann prüfend an und schloß kopf-

schüttelnd:

„Wärst du nicht ein ausgemachter Narr und

Hanswurst, so könnte man meinen — ja, schlauer

hätt' man es sich gar nicht ausdenken können."

„Ach, was der kann," rief jemand aus dem

Halbdunkel in der Nähe, ,,das können wir noch

lange nicht. Der kann, wenn er will, gleich mor-

gen Tanzmeister werden!"

„Oder Feldmarschall I" rief ein anderer in das

brüllende Gelächter hinein.

Zenobi saß ungewöhnlich still da, eingehüllt in

sein-e Niederlage und rang um einen Gedanken,

der ihn befreien sollte; denn er ertrug es nicht,
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wegten Abbildern, durch welche die illustrierten

Blätter in zahllosen und abwechslungsreichen

Folgen die ständige Teilnahme des Großstadt-

volkes am Leben und Wirken dieser Begünstigten

zu erregen suchen. Zenobi freilich, der mit sei-

nem angeborenen Sinn für Repräsentanz sich in

ihre wahre Musterkarte eifrig vertiefte, machte

erstaunt die Wahrnehmung, daß diese Bilder-

füUe, je mehr sie sich ausbreitet, weniger zum

Kennen und Erkennen der Persönlichkeiten, als

vielmehr zu ihrer Verwechslung beiträgt. Sei

es, daß bei dem steten Zudrang und in der

Hast des Betriebes tatsächlich Verwechslungen

vorkommen, was immerhin denkbar ist, oder

weil die gleichmäßige Arbeit der Repräsen-

tation allmählich die Merkmale verwischt —
jedenfalls ergab sich das Seltsame, daß man

nach einiger Zeit nicht mehr wußte: war es der

Minister X. oder der Boxer Y., der mit empor-

gehobenem Fuß die Stufen des Parlaments hinab-

stieg; war es der Kammersänger A., der im

Kreise der Seinen auf der Terrasse seiner Villa

leutselig lächelte oder der Botschafter B. in der

Sommerfrischei — Schließlich konnte man die
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Töchter des Königs von Cappadozien nicht von

einem berühmten Damen-Quartett unterscheiden,

und der Vorsitzende der Sensationsprozesse war

in seiner Amtstracht dem Vorstande einer be-

kannten Karnevalsgcsellschaft zum Verwechseln

ähnlich . . .

Daß Kleider Leute machen, ist wohl, wie

so viele ähnliche Sprüche, die in den Fibeln

stehen, totes Erbe einer Vergangenheit, da das

Kleid einen Stand ehrte, einen Beruf bedeutete,

was jetzt, und das kaum noch, nur für den

höchsten Stand und die niedersten Berufe gilt.

Seitdem die Menschen nicht mehr das sind, was

sie darstellen und je weniger sie es sind, desto

mehr Persönlichkeiten gibt es. Und Persönlich-

keiten haben kein Kleid, oder vielmehr, sie haben

nur eins, das sich ihnen anpaßt und das merk-

würdigerweise so unpersönlich ist wie sie selbst.

Zenobi witterte auch sehr bald die Paradoxie ge-

wisser Nuancen : daß ein Schauspieler wie ein Di-

plomat aussehen muß oder er ist noch nicht be-

rühmt genug ; ein Diplomat wie ein höherer Land-

wirt oder Viehzüchter, ein gut bezahlter Reporter

wie ein Minister, ein populärer Minister wie ein
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Schullehrer, eine Bankiersgattin, die etwas auf

sich hält, wie eine Kokotte. Noch belustigender

war es, daß ein Erzherzog wie ein feiner Lohn-

kutscher auszusehen für gut befand, eine wirk-

liche Herzogin wie ihre eigene Wäschebeschließe-

rin, ein General wie sein Pferdeknecht. Es war

Zenobis Begabung, daß er aus alledem mehr

lernte als andere aus dicken Büchern. Er fühlte

sich zugehörig, und seine erste Sorge war, seine

vorteilhaft sich entwickelnde äußere Erschei-

nung, der die militärischen Exerzitien Sicherheit

und Beherrschung verliehen, in dieser Richtung

immer bildfähiger zu entwickeln. Und die Bild-

fäliigkeit schien ihm sich mit dem unauffälligen

Kleid des Weltmannes zu decken, der die Mode

trägt, ohne sie zu unterstreichen. Mit der Findig-

keit und Umsicht, die er seinen Sonderbarkeiten

widmete, gelang ihm bald die Erscheinung leid-

lich, und wenn er seines Dienstes und seiner Uni-

form ledig, sich auf den großen Abendkorso be-

gab, konnte er immerhin für etwas Bemerkens-

'wertes gelten.

VIERTES KAPITEL

Als Zenobi das Haus seines Onkels verlassen

hatte, war er ein neugieriger, blind in die Welt

sich stürzender Knabe gewesen, dem das andere

Geschlecht Scheu und wenn es gleichen Alters

war, eine gewisse Verachtung sogar einflößte.

Es war ihm vor allem aber auch fremd, da er

von Kindheit an weder Mutter noch Geschwister

kannte. Das unbeaufsichtigte Leben während der

Zeit des Heranreifens in der großen Stadt seiner

ersten Erfolge, hatte ihn wie viele seinesgleichen

mit manchen Mädchen und Frauen in Berührung

gebracht, welche die Scheu überwinden halfen

und natürlichere Regungen seines Alters weckten.

Doch sei es, daß der unwiderstehliche Zug zu

jenem anderen Leben, das er suchte, ihn von dem,

das sich ihm willig darbot, ablenkte und ihm

das Wort Liebe, das er um sich so oft sprechen

hörte, in die gleiche Ferne und Verklärung hin-
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weg zauberte, als daß er es auf die Art Ver-

kehr, wie er ihn um sich sah, hätte passend fin-

den können, oder auch weil einfache Herzen wie

seines geheimnisvoller mit der Schönheit ver-

bunden sind, als wir und sie selbst es wissen, —
genug, die gelegentlichen Annäherungen blieben

ein befangenes Spiel der Geschlechter. Die be-

scheidenen Reize rührten ihn kindlich, doch die

größere Erfahrung, die er meist vorfand, be-

schämte ihn und die Redensarten machten ihn

verlegen. Hätte er sich nur selbst einsetzen

können in diesem Spiel und auf seine Weise eine

Eroberung machen, so wäre es ein Roman nach

seinem Herzen gewesen. Doch dazu kam es gar

nicht. Was er gelten wollte, galt hier nicht und was

er sah, war ein einfaches, ja banales Geben und

Nehmen, meist dürftig und bald versiegend. Das

schale Schmachten und das grobe Renommieren,

beides stimmte durchaus nicht zu den über-

raschenden Ergebnissen, daß hinterher eine Hoch-

zeit mit ihrer komischen Feierlichkeit zustande

kam, oder daß ein uneheliches Kind geboren

wurde. So erlag er, als die Zeit erfüllt war, wie

alle, die mit ungeübten Kräften nach dem Höhe-
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ren streben, der ersten groben und wohlfeilen

Versuchung, robust genug übrigens, um aus die-

ser Niederlage mehr beruhigt als ernüchtert her-

vorzugehen. Gleichwohl war es ein Fall, der sich

gelegentlich wiederholte, und erst jenes Ereignis

der Ballnacht im Stadthause lehrte ihn, daß es

ihm nicht gegeben war, den Weg des Fleisches

zwischen Lust und Ekel zur Gewohnheit werden

zu lassen. Seitdem wurde ihm Liebe zum Traum

von Schönheit, und die Gestalt der Nymphe, wenn

sie si^'h auch mit seinen eigenen Wandlungen wan-

delte , blieb doch stets j enes entschwundene Frauen-

bild, das dem Bilde seiner Jugend zuerst wahr-

haft in Liebe begegnete . .

.

Während seiner Dienstzeit hatte das harte und

zur Wachheit mahnende Leben alle solche Re-

gungen zurückgedrängt, jetzt, in dem neuen, be-

quemeren Dasein tauchten sie als weiche dunkle

Wellen in langsam sich andrängender Bewegung

empor. Die abendlichen Schluchten der brausen-

den Stadt schienen ihm köstliche Abenteuer

zu bergen. Über dem Lichterspiegel des nassen

Pflasters huschten eilige schmale Schatten, er-

regend, knäulten sich unter den elektrischen

Sonnen vor festlichen Eingangstüren. Lachen,
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Sausen der Fahrzeuge, abgerissene Klänge, Wind-

stöße — die große Brandung eines Herbstabends

in der Sladt machten Zenobis Herz sehnsü;:h-

tiger, als es Wiesen und Wälder der Jugend

je vermocht hatten. Er fühlte das andrängende

Leben in sich, das an allem ringsum teil hatte —

und war allein. Hier schienen ihm die Menschen

aufgeschlossen, die Frauen schöner und zärt-

licher, alles war nah und offen. Es schien, man

brauche nur die Hand auszustrecken, und doch

hatte er noch immer nichts greifen können . . .

Zwar hätte er mit seinem Erfolgen zufrieden sein

können, und er fühlte sich auch auf dem rechten

-Wege. Im Kino, als er an die Logenbrüstung ge-

treten war, hatte er es um sich flüstern gehört,

dann war der Name eines berühmten Darstellers

gefallen und viele Köpfe und lorgnonbewaff-

nete Augen waren ihm plötzlich zugewendet. Er

lächelte mit abgewandtem Gesicht, als wolle er

sein Inkognito nicht preisgeben, entfernte sich

rasch, als es hell wurde, nicht ohne manchem

dankbaren und bewundernden Blick mit kaum

merklicher Neigung des Kopfes höflich zu er-

widern. — Oder neulich abends im Kaffeehaus, als
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von einem entfernten Tisch geschickt, an dem

sich eine Gesellschaft niedergelassen hatte, der

Kellner zu ihm, der am Fenster allein saß, mit

der Frage herantrat, ob er der Herr Kammer-

sänger Ysop sei ujid den Herrschaften das Ver-

gnügen machen wolle, ein Glas Sekt mit ihnen zu

trinken. Zenobi, dem das unpassend schien, hatte

•ihm kurz bedeutet, er wünsche hier nicht be-

lästigt zu werden, was auf die Haltung des Boten

wie ein Druck von vielen Atmosphären wirkte,

so daß er vor Hochachtung fast zusammenknickte.

Einen Augenblick lang blitzte es in Zenobis Kopf

vor Helligkeit auf bei diesem Anlaß: Konnten

jene Leute wirklich glauben, der Mann, der Tod

und Teufel zugesungen und lebensselig zur Hölle

fuhr, würde sich jetzt mit ihnen gemein machen;

oder jener andre Held, der das höchste Herrscher-

amt von sich warf und im lebendigen Grabe mit

der Geliebten vereint, im Zwiegesang der Erde

entschwebte ... Er wußte, was es um das schöne

Singen sei, oder vielmehr, er hörte es plötzlich so

schön, daß ihm vor Ergriffenheit die Tränen in

die Augen traten ; und hätte er sich entschließen

können, an jenen Tisch zu gehen, so wäre es den
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Leuten dort schon aufgegangen, welche Begna-

dung dem Singenden zuteil geworden und was das

sei — ein Kammersänger . . . Aber er war solche

Erfolge bereits gewöhnt, und vielleicht war es

eben jene Sehnsucht, die, weil sie seine Empfin-

dung für alles steigerte, ihn jetzt hemmte, das

wohlfeile und erprobte Spiel zu spielen. Wo war

das, was er suchte? ... Er mußte sein Gebiet er-

weitern.
« « «

In diesem Drange nach Ausdehnung wurde

Zenobis Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt, das

ihm bei näherer Betrachtung eigens von den

Menschen geschaffen schien, um ihren Begeg-

nungen den Reiz und den Zauber des Geheimen

und Zufälligen zu geben. Wenn er sich in die

dichten Spalten der kleinen Anzeigen in den Zei-

tungen vertiefte, geriet seine Phantasie in die an-

genehmste Bewegung. Hier war ein herrlicher

Tummelplatz. Hier verkehrte Unbekannt mit

Unbekannt vermittelst eines Systems geheimer

Zeichen, die schon an sich wie ein erregendes

Winken aus dem Dunkel waren. Aber nicht nur

wo der Mann die Frau suchte oder umgekehrt
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und durch ihre Verborgenheit lockten, sondern

auch aus den mannigfachen Angeboten und

Wünschen, die sich hier zusammenfanden, hörte

€fr ein Rufen von Mensch zu Mensch, das wie

ein Schrei nach dem x\benteuer war. Die Frau,

die ihre Nähmaschine verkaufen wollte, schien

ihm, konnte das sehr wohl in ihrer Nachbarschaft

ausführen, sicherlich fände sie Leute genug in

ihrem Bekanntenkreise dafür, die wieder andere

wußten, wenn sie selbst kein solches Bedürfnis

hatten. Doch n^in, sie wollte, daß eines Tages

ein Fremder erscheine, der selbst eine Über-

raschung war und etwas Neues hinzubrachte.

Nicht anders der und jener, welche angeblich be-

stimmte Sachen sich wünschten. Wollten sie

wirklich nur das, so fanden sie in den Spalten

nebenan der Hinweise genug, wo es zu erstehen

v^ar. Es gab aber auch Viele, die das Aben-

teuer offenbar unter dem Vorwand einer ge-

schäftlichen Anknüpfung oder einer Stellung

heranzulocken suchten, und Manche gar sagten

es gerade heraus, daß sie nach Paraguay oder

Java wollten, gleichviel was sich ihnen dort bieten

mochte. Hier konnte man ungebundener .sich
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auswirken. Zenobi überließ sich diesem Spiel mit

um so größerer Hingebung, je mannigfaltiger die

Slichworte waren, die ihm der Zufall in reicher

Fülle hinwarf. Und er wechselte die Rollen.

Einmal war er der Anbietende, ein andermal

der, welcher suchte - er kam jedenfalls auf seine

Kosten.

Einmal hatte er mit einem Pächter, der nach

Argentinien auswandern wollte und zu einem

dortigen Landbesitzer Verbindung suchte, ein Zu-

sammentreffen verabredet. Er hatte ihm ge-

schrieben und ihn eingeladen, sich zu einer be-

stimmten Stunde am Abend in einem Restaurant

der inneren Stadt einzufinden. Zenobi, der mit

Absicht etwas später kam, erspähte schon von

ferne an einem Tische den jüngeren, blondbärti-

gen Mann, dessen Hände und die fertig gekaufte

städtische Kleidung den Landmann verrieten.

Gleich bei der Begrüßung bemerkte Zenobi das

Erstaunen in dem Gesicht des anderen und kam

seiner Frage zuvor.

„Ich bin natürlich nicht der Besitzer selbst,"

sagte er nach einem Händedruck, während ex es

sich am Tische bequem machte. — „Ich bin der
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Neffe. Ich bin schon einige Jahre drüben und

kehre nach Santa Fe zurück, wenn ich meine Ge-

schäfte in Europa erledigt habe. Und nun lassen

Sie uns erst etwas zu essen bestellen . .

."

Während des Essens kam das Gespräch in

Gang. Der junge Pächter, dem der Wein, die Be-

haglichkeil des hellen Raumes, die feingekleideten

Leute ringsherum und die fast herzliche Teil-

nahme des jungen argentinischen Gutsbesitzers

warm machten, wurde zutraulicher. Zögernd erst,

und dann durch Zenobis Liebenswürdigkeit

immer mehr Vertrauen gewinnend, erzählte er

von dem Mißgeschick, das er mit seiner Ver-

lobung hatte . .

.

„Also, Familie habe ich keine," erzählte er

weiter. „Bei harter Arbeit Tag und Nacht, Som-

mer und Winter, mit Leuten, die nicht viel tau-

gen, wirtschafte ich bei den schlechten Zeiten

nichts Rechtes heraus. Gewiß, man kann leben,

aber ich bin doch noch jung und habe nichts von

der Welt gesehen. Und drüben hört man, kann ein

Mann, der arbeiten will, eigenes Land, Wohl-

stand und vielleicht noch etwas mehr erwerben."

,,Ja," begann Zenobi, „die Welt ist weit und
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groß bei uns dort. Ein Erdteil mehr als ein

Land ..."

Bei seinen eigenen Geschäften, dem Viehex-

port in Santa Fe, hielt er sich nicht lange auf, da-

für erzählte er von Fahrten auf dem gewaltigen

Paranä, von Ritten in den Pampas und wie er da

bei einem fürchterlichen Gewitter und Staub-

sturm fast in eine Herde wilder, galoppierender

Pferde hineingeraten wäre; von der merkwürdi-

gen Stadt Mendoza mit ihren Silberminen und

ihrem Gewühl von Indianern, Schwarzen und

Mischlingen, am Fuße des gewaltigen Aconca-

gua . . . Und erst das südliche Meer, welch ein

Zauber und welch ein Schrecken! Auf einer

Reise zwischen den Falklandinseln und der Küste

seien sie einmal fünf Tage lang mit ihrem Schiff

bald auf bis in die Wolken ragende Wellenberge

hinaufgeschleudert, bald in Abgründe gestürzt

worden, daß sie dachten, die Meerestiefen hätten

sich gespalten, um sie zu verschlingen. Wie
durch einen Engpaß von Wasserbergen mußte

das Schiff sich durchdrängen. Man hatte all-

mählich das Gefühl verloren, auf einem von

Menschenhand gelenkten Schiff zu sein. Man
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meinte, auf der glatten, Wasser treifenden Haut fl f^^

eines gewaltigen Fisches zu sein, der in dem

tobenden Wassergebirge nach Laune auf- und

untertaucht . . .

Der junge Pächter, erst befremdet, folgte mit

wachsender Spannung der lebhaften Schilderung.

Er stellte Fragen, die Zenobi anregten, sein Er- / >v^

Zählung auszudehnen, zu steigern, und war

schließlich fast enttäuscht, als dieser, zu der An-

gelegenheit, die sie zusammenführte, mit einer

plötzlichen Wendung zurückkehrend, ihn in der

ruhigen und fruchtbaren Landschaft zwischen

dem Paranä und Uruguay absetzte.

,,Hier," sagte Zenobi, ,,dehnt sich unendlich

das fruchtbare und gut angebaute Land, mit Wäl-

dern und Siedlungen. Man glaubt in der Heimat

zu sein . .
."

Und sie sprachen noch lange von den Aus-

sichten, die sich einem fleißigen Landwirt dort

boten.

Der Pächter wollte sich noch alles genau über-

legen und ihm schreiben. Als er dann im dünnen

Regen des späten Herbstabends durch die wim-

melnden Straßen seinem Quartier zustrebte,
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zu machen, und lud sie unter Angabe von Tag

und Stunde ein, die Räume zu besichtigen, deren

Vorzüge er ins beste Licht setzte. Er erhielt dar-

auf eine zustimmende Antwort, die mit Frau

Bessener gezeichnet war. Zur bestimmten Zeit

wartete er in der Nähe des Hauses sehr gespannt,

doch für den Fall, daß die Angekündigten schon

nach ihrem Äußeren zu einem Fortspinnen des

Fadens nicht einladen sollten, entschlossen, sich

unbemerkt zu entfernen und die Angelegenheit

sich selbst zu überlassen.

Es war ein frostig trockener, sonniger Nach-

mittag im Januar, in der kahlen Allee knackte ip.

in der Stille zuweilen ein Zweig, eilte ein Fuß-

gänger, Hände in den Überrocktaschen, vorbei.

Als die Verspäteten zögernden Schrittes und die

Hausnummern an den Gittern der Vorgärten ab-

lesend, näherkamen, konnte Zenobi nichts an

ihnen ausmachen, was ihm zu einer Entschlie-

ßung helfen sollte. Es waren zwei fast gleich

große, in dicke, schwarze Mäntel bis zur Nasen-

spitze vermummte Gestallen, mit schwarzen

Krepphülen und Schleiern. Die eine etwas Klei-

nere stattlicher, die andere nur am federnden

Gang des schlanken Fußes mit dem hohen Spann

als die Jüngere kenntlich. Sie waren fast vor dem

Hause angelangt, wandten sich lebhaft sprechend

und wie suchend um, während Zenobi auf der

gegenüberliegenden Seite langsam in der gleichen

Richtung ging. Länger zu zögern schien ihm

nun unpassend. Er stellte sich vor und sorgte,

daß sie bald ins Haus kamen. In der warmen

Diele öffneten die Damen ihre Mäntel, schlu-

gen die Schleier zurück - und Zenobi war

von der Schönheit der Jüngeren so betroffen,

daß es ihm die Sprache benahm, seine zwei-

deutige Lage zwischen dem Hausherrn und den

Fremden im Gleichgewicht zu erhalten. Er ver-

lor fast die Fassung. Während sie die Räume

besichtigten und bei der Verhandlung war er

bald zu ihrer Rechten, bald zu ihrer Linken,

verwirrt, maßlos erstaunt, mit jedem offenen und

verstohlenen Blick immer neue Schönheit zu ent-

decken. Unter dem vollkommenen Bogen der

Brauen, hinter dem Schleier der langen Wim-

pern streifte ihn manchmal ein gedämpfter Blitz

abwehrend, doch ruhig . .

.

Nein, es konvenierte den Damen nicht. Reso-
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lut erklärte Frau Bessener, den Schleier ordnend

über die grauen Scheitel, es sei ihr zu teuer. Es

sei hübsch, aber sie werden, wie es scheint, sich

eben bescheidener einrichten müssen. Die Damen

kamen vom Westen, das hörte man ihrer

Sprache an. Zenobi folgte ihnen mitgezogen, als

sie unter Entschuldigungen das Haus verließen,

schloß sich ihnen an, bot ihnen eifrig seine

Dienste an.

Nach einigen Tagen waren sie mit seiner

Hilfe untergebracht, und er hatte die Erlaubnis,

sie zu besuchen. Sie waren nicht Mutter und

Tochter, wie er gemeint hatte. Frau Bessener war

eine alleinstehende Verwandte des schönen Mäd-

chens, das Helene hieß, und mit der Elternlosen

seit langem beisammen. Stürmische Schicksale)

in der Familie, deren Spuren in gewissen Beson-

derheiten der beiden so verschiedenen Frauen

sich ausprägten, zuletzt der Tod eines jüngeren

Bruders des Mädchens, hatten die Auflösung des

Hauses in einer alten Stadt am Rhein herbei-

geführt und Helene bewogen, ihre in Schmer-

zen erworbene Freizügigkeit zu einer längeren

Reise zu nutzen. An ihrem Abschluß gefiel es

ihr hier so gut, daß sie beschloß, eine Zeitlang da-

zubleiben und vielleicht eine dauernde Nieder-

lassung zu erwägen. Ihre Verwandte sollte bei ihr

bleiben. Hir vertrautes Verhältnis hinderte nicht

eine weitgehende beiderseits respektierte Unab-

hängigkeit. Man hatte in ihren Kreise eine ge-

hobene Meinung von der neuen Stellung der Frau.

Helene wollte indessen ihre an einer deutschen

Hochschule begonnenen Studien hier wieder auf-

nehmen und auch andere Bildungsanstalten nut-

zen, die ihren Neigungen entsprachen.

Zenobi aber war schon von der ersten Begeg-

nung an geblendet und hingerissen. Er hatte noch

nie etwas so Schönes wie dieses Mädchen ge-

sehen. Ein Glanz umfing ihn. Er trieb närrische

Dinge, wenn er allein war. Mit geschlossenen

Augen konnte er lange slill stehen und ver-

suchen, die hoheitsvolle Neigung ihres Kopfes,

die Bewegung der Hand, einen unwillkürlichen

Augenaufschlag, die leichte Öffnung des Mun-

des beim Sprechen in seiner Vorstellung jiach-

zubilden und war beglückt, wenn ihm nur etwas

davon wieder zu erhaschen gelang. Dann summte

er vor sich hin oder brüllte wilde, improvisierte

/^->V
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Gesänge in die Dunkelheit hinein. Wenn Schön-

heit ein Verdienst ist, so ist sie es vielleicht

auch darum, weil sie ihre Verehrer kühn macht.

Zenobi aber lief gleich Sturm und wußte es

kaum. Bei der ersten Gelegenheit, die er fand,

Helene allein zu sprechen — er begleitete sie von

einer Besorgung nach Hause — schüttete er in un-

geordneten Worten alles aus, was ihn bewegte, in

einem Ton, als spreche er von einer Abwesenden

und als heische er von einer an der Sache Un-

beteiligten begeisterte Zustimmung für etwas,

worüber seiner Meinung nach gar kein Zweifel

walten konnte. Sie standen an ihrer Haustür, im

Begriffe ßich zu verabschieden.

,,Gibt es wirklich etwas so Schönes ..." mur-

melte er, sie betrachtend, mit einem glücklichen

Lachen. ,,Wie soll ich eigentlich jetzt nach Hause

gehen?"

An Huldigungen üblicher Art gewöhnt, emp-

fand das Mädchen diese Ansprache als zu form-

los, vielleicht auch als zu dürftig. Sie hatte bis

jetzt geschwiegen oder mit einem Worte nur ab-

gewehrt. Nun hob sie die Schultern zu ihrem

schmalen Kopf empor, — eine ausdrucksvolle

7?

Geste von Kühle und verstärkter Abwehr — und

sagte halb erstaunt, halb vorwurfsvoll:

,,Wie reden Sie denn zu mir, sonderbarer

Mensch?"

Zenobi war auch davon hingerissen, sah nur

auf ihren Mund, suchte ihre Augen, die sie weg-

gewendet hielt. Er sah nur, er hörte kaum.

,,Bei Gott," sagte er treuherzig, ,,ich rede so,

wie es mir ums Herz ist! Vielleicht fällt mir

noch mehr ein. Was sage ich vielleicht?— Sicher-

lich, ich denke ja an nichts anderes. Sagent

Sie mir, wann ich Sie wiedersehen darf. Morgen,

in einem Monat, in einem Jahr . . . So, wie Sie

jetzt dastehen, Helene," er skandierte den Namen

langsam und freudig, ,,wahrhaftig, ich sage: He-

lene . . . das wäre für ein Leben genug!"

,,Aber ich kenne Sie ja kaum!" sagte sie stirn-

runzelnd.

Er ließ sie nicht ausreden.

,,. . . oder sagen Sie gar nichts. Ich werde

schreiben. Ich werde kommen, wenn ich es nicht

länger aushalte, Sie nicht zu sehen. Lassen Sie

mir noch Ihre Hand ..."

Er küßte glühend ihre Hand, schwang seinen
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Hut wie eine Fahne und eilte davon, als wollte

er durch keine Entgegnung oder ein störendes

Wort sich von seinem Glück etwas nehmen

lassen.

Er tat, wie er sagte. Er schrieb, und er kam.

Ließ sie sich lange nicht treffen, dann tauchte

er auf die unerklärlichste Weise überall auf, wo

Helene sich hinbegab, begegnete ihr in der Tram,

in Kaufläden, in Konzerten, im Theater. Er schien

mit dem Spürsinn eines Tieres und der Allwissen-

heit eines Engels begabt, in allem, was sie be-

traf. Er war dabei nicht zudringlich, wartete bis

sie ihn ansprach oder unterhielt sich mit Frau

Bessener, die in ihrer Begleitung war. Er beklagte

sich auch nie, war heiter und aufgeräumt und

schon beglückt, ihr jedesmal eine neue Schönheit

zu sagen, die er an ihr entdeckt hatte. Das alles

blieb nicht ohne Eindruck. Helene war nicht im

gewöhnlichen Sinne gefallsüchtig; das Leben in

ihrer Umgebung, und die Art sich anzuziehen,

war nicht danach gewesen, um Frauenschönheit

besonders ins Licht zu stellen. Jetzt fing sie an,

sich anders zu sehen, mit Zenobis Augen zu

sehen. Sie fühlte sich schöner, — und war dabei
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auch eine kleine ärgerliche Scham zu überwinden,

so gab es dafür ein neues, erhöhtes Wohlgefühl,

berauschend wie ein aromatisches Bad. Sie war

davon auf eine eigentümlich körperliche Art ge-

rührt und dem Urheber dankbar. Er brachte es

dahin, daß sie ihm, als die Trauerzeit um war, er-

laubte, sie bei ihren Einkäufen zu begleiten.

Einmal suchte sie Band und Blumen zu einem

Kopfschmuck für ein Abendkleid. Die Modistin

nestelte und probierte an ihr vor dem großen Stch-

spiegel herum, Zenobi stand diskret betrachtend

beiseite.

„Unmöglich," flüsterte er händeringend, als

die Verkäuferin sich entfernte, um etwas ande-

res in ihren Kartons zu suchen. „Wie können

Sie Rot nehmen! Weil es jeder Brünetten steht?

Sind Sie denn Jede, Helene? . . . Ich flehe Sic an,

decken Sie doch um GottcswiUen diesen gött-

lichen Haaransatz nicht auch noch zu .
.

.
Bitte,

lassen Sie mich etwas aussuchen."

Sie ließ ihn lächelnd gewähren. Mit einem Eifer

und einer Sachkenntnis, als halte er sein Lebtag

nichts an.leres getan, u.achle er sich daran,

sie zu schmücken. Er nahm ein Grün, pro-
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bierte, fand die richtige Nuance, unter der ihr

mattgelber Teint wie eine Frucht erglühte, kom-

binierte es mit einem satten Orange, das aus dem

blauschvvarzen Haar wie eine Flamme heraus-

schlug, fand zum Abschluß ein Samtband für

den Hals, das eine kühne Harmonie ergab. Es war

vielleicht etwas phantastisch, doch als sie sich da-

mit im Spiegel sah, strahlte ihr eine so packende

fremde Schönheit entgegen, daß sie eine Weile

selbst gebannt blieb. Er stand dabei, und sein

Herz schlug in großen Rhythmen vor Verehrung

und Stolz.

Eine Abendunterhaltung, bei der getanzt

wurde, und zu der er sie bewogen hatte, mit-

zugehen, brachte sie ihm näher. Sie wurde sehr

gefeiert und nicht immer auf zarte Weise, war

gelöst und ließ sich etwas gehen. Ihre wohl-

lautende Stimme trat wi'e aus einer Deckung her-

vor, hatte tieferen Klang. Die vollendeten Arme

und Schultern, aus der gewohnten Dezenz befreit,

waren eine kühne, unbekümmerte Herausforde-

rung. Sie stützte sich auf seinen Arm, während

sie durch den musikerfüllten Saal schritten.

,,Es ist etwas an Ihnen, was mir gefällt," sagte
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sie. ,,Ich weiß nicht einmal, was es ist. Ich sehe

Sie gern. Sic bringen mir etwas, was mir fehlt.

Ich glaube sogar, ich könnte sehr mit Ihnen be-

freundet sein . .
."

,,Helene ..."

,,. . . aber bedrängen Sie mich nicht!"

„Bedrängen? Womit? Helene, Angebetete, was

tue ich denn? Sieh doch, ich bin nichts als

Freude, jeden Augenblick . .
."

„Jetzt duzen Sie mich schon wieder," unter-

brach sie ihn, nicht so unwillig, wie es klang,

„und ich habe Sie doch so gebeten . . . Und dann:

Angebetete!"

„Verzeih . . . verzeihen Sie ! Aber wenn ich Tage

und Tage allein Du zu Ihnen sage, wie soll ich

denn jetzt gerade Sic zu dir, Sie zu Ihnen . .
.
nem . .

.

Sie lachte über die drollige Art, wie er aus dem

Satz nicht herausfand, drückte seinen Arm:

„Bedenken Sie doch, ich bin ein einfaches

Mädchen," und mit einem tiefen Blick in seine

Augen, ,,ein Mädchen, sonst nichts!"

„Sonst nichts!" wiederholte er in heller Ent-

rüstung. „Was sagen Sie da? Göttlich, Alles
.

.

."

Vor Überschwang konnte er nicht weiter sprechen.
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„Alsogölllich," sagte sie aufgeräumt, „meinet-

wegen . . . Jetzt aber will ich tanzen, dabei können

Sie wenigstens nicht kniend anbeten."

Er kam weiter in der Gunst des schönen Mäd-

chens. Unbekümmert um die Zukunft lebte er

seinen Roman, wie er ihn geträumt. Es kam dmi

dabei gar nicht zum Bewußtsein, daß er auch

hier eine repräsentative Rolle spielte. Denn daß

er für sie nicht der Titular-Rechnungsfeldwebel

Zenobi, sondern der Statthaltereibeamte Ossetz-

ky war, mit akademischem Grad und Aussicht

auf eine große Karriere, das focht ihn nicht wei-

ter an. Wenn sie ihn liebte, was er manchmal

glaubte, liebte sie eben ihn und nicht seinen

Namen. Aber auch das ließ ihn unbekümmert;

genügte es nicht, daß er sie liebte? . . . Gegen den

Absland, den seine Anbetung immer vergrößerte,

war jede Stellung, die er im Leben einnehmen

mochte, wahrlich zu unbeträchtlich. Und irgend-

wann wird er den großen Sprung Sichon tun. Das

Leben war ohne Anfang und ohne Ende . . .

Indessen war es doch gut, daß der Fabrikan-

tensohn Leischnigg, der ihm in seiner Kanzlei

zugeteilt war, für manche Erleichterungen im

78

Dienst und um seinen Vorgesetzten bei guter

Laune zu erhalten, sich als ein so netter Bursche

erwies, der ihn freigebig mit Zivilkleidern ver-

sorgte und ihm, wenn er knapp wurde, oft auch

mit einem Darlehen beisprang. Was machte das

dem steinreichen Jungen schon aus . . . Dafür hatte

er es ja auch gut unter ihm, durfte froh sein, in

der Kanzlei des Divisionskommandos zu sitzen,

statt sich auf dem Exerzierplatz kujonieren zu

lassen. Er war doch ein nobler Kerl, der Ze-

nobi . . . Das war auch die Meinung der Kamera-

den. Mit seinem alten Obersten kam er glänzend

aus. Das Amt war groß und das Gebäude weit-

läufig; war man einmal nicht zur Stelle, nun,

so war man eben wo anders mit einem Akt oder

einer Rückfrage. Er hatte es sich so geschickt ein-

gerichtet, daß er bei dem Uniformschneider um

die Ecke sich im Nu umkleiden konnte. Und um

Vorwände, einen Tagesurlaub zu erlangen war er

nie verlegen. Im übrigen arbeitete er seine Sachen

flott auf, wenn er sich an sie machte, es war ein

Kinderspiel! Er hatte die besten Aussichten auf

Beförderung . . .
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Sie saßen an einem Sommernachmittag am

Hantle einer Waklwiese. Es war ein Sonntagsaus-

flug: Sie waren früh aufgebrochen, hatten sich

nach einer Stunde lärmender, heißer Bahnfahrt

auf weiten Waldwegen müde gelaufen, in einer

Gartenwirtschaft gegessen und waren weilerge-

wandert. Die Luft war leicht um sie. Sie ver-

loren sich in Gesprächen, die vom Nahen zum

Fernen übersprangen, von Überraschungen des

Weges unterbrochen, von Summen und Pfeifen

melodischer Bruchstücke, die in Lachen und

Ausrufen ausklangen. Vertrauli(hkcil war in

Blicken, in zufälligen Berührungen der Hände,

der Kleider, im Gleichlackt der Schritte. Helene,

wissend, daß irgendein neuer Ansturm sie erwar-

tete, verscheuchte mutwillig die Gelegenheiten,

wie Kinder Streichhölzer auspusten, entwischte,

wenn Gefahr drohte, mit Flaltern ihrer hellen

Röcke einige Schritte in den Wald, auf die

Wiese, bückte sich angelegentlich über eine

Pflanze, brachte eine Blume zurück, einen Zweig,

warf sie, wie um ein Hindernis zu verstärken, in

ihren Hut, den er in der Hand trug.

Jetzt ruhte sie halb liegend, auf die Ellenbogen
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gestützt, die Füße im niedrigen Graben, lieiß,

müde, angenehm wehrlos und dachte: mag es

nun kommen.

Doch es kam lange nicht. Zenobi saß auf dem

Grabenrand, vornüber geneigt, ihr gegenüber, in

ihren Anblick verloren, entrückt. Und sein gan-

zer Mut entsank ihm in die schmale Rinne, die

sie mehr zusammendrängte als trennte, und in der

ihre Füße sich fast berührten, wie in einen Ab-

grund. Doch nicht so, daß es ihn bekümmerte,

oder daß er es als Verlust empfunden hätte, son-

dern als wenn ihm eine schwere Last entfallen

wäre, die ihn niederhielt, schwang er sich auf -

und die Erscheinung vor ihm wandelte sich in

das unsagbare, unnahbare Wunder, das sie für ihn

von Anbeginn war und bei aller Nähe und Ver-

trautheil blieb.

Helene sah durch halbgeschlossene Lider auf

sein ekstatisches Gesicht, lächelte, streckte,

ohne ihre Lage zu verändern, den herabhängen-

den freien Arm aus, berührte mit den Finger-

spitzen sein Haar, bog, als er ihre Hand zu er-

haschen suchte, seinen Kopf sacht und mit sanf-

tem Druck zu sich heran ... Da küßte er sie
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fremd und erschrocken auf den leicht atmenden

Mund, und da sie fest hicU, tat er es immer wieder

und wieder.

Darauf aber folgte eine Rede, welche das

schöne Mädchen mit Staunen und Stirnrunzeln

hörte, da sie der Lage, wie ihr schien, sogar nicht

entsprach.

„Helene, Helene, Helene!" dreimal rief er sie

an, wie man eine Gottheit oder einen Dämon be-

schwört. „Sage mir, was ich tun soll, was ich

für dich tun soll. Sage, was ich werden soll.

Du allein weißt es . .
." Er warf dabei den Kopf

zurück, streckte die Arme in die Luft, mit

einer Bewegung als wollte er davonfliegen. Es

sah sonderbar und ein wenig beängstigend aus.

Unwillkürlich zog sie den Kopf zwischen die

Schultern, hatte ihre hoheitsvolle Miene. Er

spürte plötzlich die Veränderung und hielt inne.

Er war im Begriffe, ihr alles zu sagen. In

ihrer Nähe fühlte er sich auf sicherem Grund,

in ihrer Schönheit wurzelte er, wenn er irgendwo

wurzelte. Sie war Heimat und alles, was er nie

gekannt und was er, ohne zu wissen, suchte, wenn

er sich dem Leben hingab. Würde sie ihm nichts
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^^Sigön.'. . Doch sie lenkte ab, fand, daß es spät

war und begann dann harmlos nach seinem Amt,

nach seiner Tätigkeit zu fragen. Da wurde er still,

gab einsilbige Antworten. Der Heimweg war von

Schweigen und Nachdenklichkeit beschattet, und

Zenobis Glück war nur noch in ihm selbst.

/.
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FÜNFTES KAPITEL

In einem der alten, schönen Gasthausgärten,

welche die Rebenhügel der südlichen Vorstädte

der Residenz sanft hinansteigen, saßen in einer

Laube einige Herren beim neuen Wein. Rings

und sie lärmte unter der Begleitung schmelzender

Schrammelmusik bereits jene rasch zunehmende

Weinseligkeit, mit welcher unter dem Vorwand

eines heileren Winzerfestes das Großstadtvolk

sein Bedürfnis nach Trubel befriedigt. Ein Prinz

des kaiserlichen Hauses, sein militärischer Be-

gleiter, einige Eingeladene vom Ilochadel und

ein preisgekrönter Heimatdichter saßen hier,

wenngleich im Gewand des Bürgers und mit ge-

flissentlicher Ungezwungenheit an dem volks-

tümlichen Vergnügen teilnehmend, etwas ab-

gesondert und benommen, zumal der Wirt von

der ihm widerfahrenen Huld zerschmelzend, trotz

wiederholtem Abwinken seine Devotion zu be-
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künden nicht aufliörte und der Stehgeiger mit

patriotischen Weisen sich bemerkbar machte.

Der Prinz, der am Vormittag eine unerfreuliche

Stunde mit dem Herrscher, der ihn nicht liebte,

und dann ein langweiliges Repräsentieren bei

einer militärischen Feier hinter sich hatte, war

verdrossen. Der Preisgekrönte, mit dessen Ein-

ladung der prinzliche Hofmarschall eine beson-

dere Feinheit beabsichtigt hatte, nämlich : dem

Prinzen einen sachkundigen Führer und Gesell-

schafter für diese Gelegenheit zu geben und damit

zugleich eine gebotene Einladung des Dichters zu

einem Abendempfang, wo er störte, zu sparen,

versagte völlig. Er, der durch seine Trinkfestig-

keit berühmt war, und dessen bodenständiger Hu-

mor die Hofräte entzückte, war hier im Freien,

im Angesicht des Volkes, befangen, fast linkisch.

Bei jeder Ansprache des Prinzen strammte sich

seine untersetzte Gestalt und hob sich unwillkür-

lich vom Stuhl. Er verstand schlecht, gab stot-

ternde Antworten, wagte sein Glas nicht aus-

zutrinken, und seine beweglichen Augen irrten

hinter der dicken Brille aufgeregt von einem zum

andern. Der Prinz zuckte leicht die Achsel,
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lächelte höflich. Er dachte an Aufbruch, über-

legte, daß die für den Abend angesagte Bera-

tung ihm eine Stunde noch ließ, mit der nichts

anzufangen war, fragte zerstreut einen der Herren

nach dem Befinden seines Vaters,' fand immer

mißmutiger, daß seine ihm oft geneidete Popu-

larität ihn dem recht zweifelhaften Vergnügen

aussetzte, sich vor versammeltem Volk mit seinem

viel photographieten Lächeln stundenlang zu

langweilen, nur damit die Zeitungen wieder ein-

mal melden konnten, wie sehr er der Bevölkerung

ans Herz gewachsen sei, und wofür er, der be-

währte Mehrer der Volkstümlichkeit der Dynastie,

vom Kaiser irgendeine neue raffinierte Bosheit

zu gewärtigen hatte.

Er sah wieder zufällig auf das gerötete Ge-

sicht des Dichters. ,Was für ein Idiot,' dachte er,

,nicht einmal unterhalten kann er einen — und

es ist doch eigentlich sein Beruf.' Und er hob

lächelnd das Glas gegen ihn. Der Dichter gab

sich einen Ruck und begann umständlich von den

alten Bräuchen der Weinlese in dieser Gegend zu

sprechen und was davon sich noch erhalten, rühmte

die Trinkfreudigkeit des gemeinen Mannes, der,

8^-,

dank der Gotlesgabe der heimatlichen Rebe, seine

sprichwörtliche goldene Heiterkeit sich bewahrt

hafbö . . .

Der Prinz, der eine Weile zu der Nachbarlaube

hhiübergesehen hatte, wo es sehr heiter zuging,

sagte mit einem Anflug von Dialekt, der den

Ernst seiner Worte mildern sollte:

„Arg strapaziert, die goldene Heiterkeit, lieber

Doktor! Nix wie Radau! In den Trams, die

abends zur Stadt fahren, werden Frauen insul-

tiert, Scheiben zerschlagen, Wachmänner an-

gerempelt . . . Lesen Sie den Polizeibericht

morgen."

Dabei ärgerte er sich, daß er seiner schlechten

Laune so deutlich Ausdruck gegeben und fuhr,

wie ablenkend, fort:

„Die dort scheinen sich übrigens wirklich zu

amüsieren," er zeigte nach der Laube, „scheint

spaßig, der Mann da . .

."

Dort stand Zenobi mit einem gefüllten Glas

in der erhobenen Hand und hielt eine Art Rede

oder Ansprache, die von Lachen und Beifall häu-

fig unterbrochen wurde. Als er im Kreise sich

bewegend sah, daß man nebenan auf ihn auf-
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merlvsam wurde, improvisierte er in bester Laune

hinüber

:

„Und Sie, meine gefrorenen Herren, tauen Sie

etwas auf. Es ist Feuer genug da für alle . . . Was

sitzen 's denn dort, wie im Herrenhaus, wenn die

Erbschaftssteuer beraten wird . . . Hohes Haus,

allerhöchstes Haus, gestatten Sie einem armen

Weinschlucker folgende Resolution zur Annahme

zu empfehlen : Wer allein trinkt oder beim Weine

schweigt, wird von der Öffentlichkeit ausge-

schlossen, dahingegen wird die Staatsanwalt-

schaft beauftragt, ein Sittlichkeitsdelikt an sich

selbst zu begehen in Anwesenheit der gesamten

Presse und aller benachbarten Länder . . .
Widri-

genfalls wird der Malefikant rückwärts auf ein

Pferd gesetzt und, den tarpejischen Felsen um

den Hals, zum Tantalus hinabgestürzt. Wer aber

ist Tantalus, meine Herren? Tantalus ist der

Mann, der an allem schuld hat, der alles möchte

und der nichts kann . . . Will er, daß ihm die ge-

bratenen Hühner in den Mund fliegen?... He,

Kellncr,euiBrathuhn!— Ich sage, nieder mitTanta-

lus . . . Vlvat Bacchus, Bacchus lebe ! Bacchus ist ein

braver Mann . . . Indessen, prost, meine Herren! —

88

Der Prinz lachte, daß ihm die Tränen her-

unterliefen und tat ihm Bescheid. Die Herren

folgten.

„Ein prachtvoller Narr!" rief er. „Tolle Rede!

— Bringen Sie ihn doch her, Schönburg."

Der Dichter machte eine Bemerkung über die

auffallenden Associationen in der Trunkenheit,

und daß Vivat Bacchus tatsächlich von Mozart sei.

„Der ist nicht betrunken," sagte der Prinz.

Die Herren stimmten ihm zu. Einer meinte, er

sähe so bekannt aus und würde sich gewiß als

jemand entpuppen, den alle kennen, vom Theater

oder /sonstwo her.

Nein, Zenobi war nicht trunken vom Wein.

Das erwies sich bald, als er unbefangen am Tisch

Platz nahm, sein Monokel ins Auge klemmte und,

aus Anlaß einer direkten Anspielung auf die Fol-

gen der Weinseligkcit, heiter, mit graziöser Poin-

tierung eine Geschichte anfing, von einem an-

getrunkenen Engländer, der im Omnibus einer

einsteigenden Dame mit Gewalt seinen Platz auf-

zwingen will und nicht begreift, warum sie so ver-

legen und beharrlich ablehnt, bis er vom Schaff-

ner, den er fragt, aufgeklärt wird, daß die ganze
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Bank, auf der er sitzt, leer ist. Den Dichter aber,

der meinte, nun habe er ein Objekt gefunden, auf

dessen Kosten man sich erheitern könne und mit

anzüglichen Redensarten ihn herausforderte,

setzte er zur Genugtuung des Prinzen so flink

upd schlagfertig auf den Sand, daß der sich inner-

lich grollend zu einem anderen Ton bequemen

mußte.

„Sie sind wohl Künstler?" hatte der Dichter-

gefragt.

„Jawohl," antwortete Zenobi mit einfer Gri-

masse, „icb kiann Gedrucktes lesen und dabei

ein^n Teller Suppe löffeln."

„Das soll eine Kunst sein? Das kann ich

auch."

„Ich wette, daß Sie es nicht treffen."

Das knallte wie ein Schuß und machte den

Dichter stutzig. Er fand, daß er sich auch dann

lächerlich machen würde, wenn es ihm gelang.

Man konnte aber auch nicht wissen, ob nicht

irgendein verruchter Schabernack dahinter

steckte. Er hielt es für ratsamer, abzulenken,

und, da er sich ärgerte, wurde er ausfällig:

„Kennen Sie die Fabel von dem Bär und dem

Fuchs? - Eine lehrreiche Fabel. Der Bär läßt

sicli nicht spotten und schlägt zu
.

.

."

„Mir sind alle Tiere recht, wenn sie reden

können und sich zu benehmen wissen."

Die Herren lachten.

„Sie sind wohl Stimmungsmacher von Beruf?"

„Nein, wahrhaftig," versichterte Zenobi treu-

herzig. „Doch was immer Ihr Beruf sein mag,

sind Sie nicht berufen, mir meine Stimmung zu

verderben. Lassen Sie mich lieber Ihnen eine Ge-

schichte erzählen."

Und er erzählte

:

„Der brave Haushund ärgerte sich über das

stolze Getue des Hahns und daß der nach Be-

lieben krähen durfte, während ihm das Bellen

nur ausnahmsweise gestattet war. Meist aber

wurde er dafür verwiesen. Da er niemand ande-

ren fragen mochte - wer hätte es auch gewußt

- begab er sich also zum Hahn selbst und erkun-

digte sich nach dem Grund seiner Sonderstel-

lung. Der Hahn hob einen Fuß und zeigte semen

Sporn. ,Wenn du das hast,' sagte er stolz, ,dann

bist du wer und brauchst dich um niemand wei-

ter zu kümmern.' Das merkte sich der kluge
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Hund, ging darauf stracks in die Klcidorkammer

seines Herrn, nahm dessen Reitsporen vom Kasten

und band sie sich geschickt um die Hinterpfoten.

Drauf erschien er bei seinem Herrn, stellte sich

aufrecht und bellte slolz und nach Herzenslust.

Der Herr, als er solche Künste seines Hundes

sah, war sehr erfreut und verkaufte ihn an einen

Zirkus, wo der Hund jeden Abend ängstlich und

schwindlig ein kleines wildes Pferd reiten muß.

Und wenn er dabei einen Gedanken noch fassen

kann, so wundert er sich, warum es der Hahn,

dem es mit seinen zwei Beinen leichter fallen!

würde, nicht tun muß. Bellen aber darf er auch

jetzt nicht wo und wann es ihm gefällt ..."

Der Dichter, der mißtrauisch eine Anspielung

hinter der Geschichte vermutete und sie doch

nicht gleich fand, da Zenobi seine Einfälle von

sich gab, wie sie ihm kamen, sagte, schon übel-

gelaunt:

,,Das soll wohl eine Fabel sein, aber man ver-

steht ihren Sinn nicht."

,,Dafür ist sie wahr," erwiderte Zenobi, ,,ich

habe den Hund persönlich gekannt."

Der Prinz amüsierte sich. Er fühlte sich von
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Zenobis Laune, die sein Incognito respektierte, j/(^

menschlich angerührt und ließ sich in seinem

wachsenden Behagen von der Neugier seiner Be-

gleitung, die ihre Annahme gern bestätigt gesehen

hätte, nicht weiter stören. Die späte und klare

Dämmerung, die in der letzten Sonne verglühen-

den Hügel, die banalen Walzerklänge, ja selbst der

trunkene Lärm, der in der zunehmenden Dunkel-

heit immer mehr anwuchs, fügten sich mit dem

Aroma des prickelnden Weins zu einer angeneh-

men Einheit und erhielten ihren Sinn in einem har-

monisch sorglosen selbstvergessenen Gewähren-

lassen. Auf eine wohlgesetzte Rede des Dichters,

die dem Lob des Weines galt, erhob Zenobi sein

Glas und rief:

„Es lebe die Freude ! . . . Auf vieles kann der

Mensch verzichten, vieles entbehren, aber wenn er

keine Freude mehr kennt, da ist es aus mit ihm . .

.

Das Kind freut sich, das Tier freut sich, und

wir lieben das Kind und das Tier um der Freude

willen. Bedauernswert die Armen, die im Glase

Vergessen suchen und Betäubung. Bedauerns-

werte Pedanten, die bedächtigen Weinkenner . . .

Ich, ich könnte brüllen vor Vergnügen darüber,
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daß ich mich so freuen kann . . . Entschuldigen

Sie, meine Herren, aber ich freue mich. Freuen

Sie sich mit mir . . . Hoch die Freude
!

-

Er war vollkommen glücklich, und das Glück,

das sein Wesen ausstrahlte, steckte die Vornehmen

und Zurückhaltenden an, so daß in der Laube die

ungezwungenste Heiterkeit sich ausbreitete.

Beim Aufbruch bot ihm der Prinz einen Platz

in seinem Wagen an, der sie zur Stadt brachte.

Dem Begleiter des Prinzen, der ihn beim Ab-

schied um seinen Namen bat, antwortete Zenobi

lachend: ,,Er steht nicht im Gotha..» und ein

anderer, nicht wahr, ist Schall und Rauch!" —

Der junge Offizier glaubte darauf nicht weiter

insistieren zu sollen.

Einige Tage darauf bat ein älterer, dem Aus-

sehen nach zur guten Gesellschaft gehörender

Mann Zenobi, der in einem eleganten Cafe in

einer Nische Zeitungen las, um die Erlaubnis,"

sich an seinen Tisch zu setzen. Auf die höflich

einladende Bewegung Zenobis nahm er dankend

Platz und begann in allgemeinen Wendungen, die

aber den Kenner verrieten, eine Unterhaltung

über politische Dinge. Während er bestimmte

Äußerungen oder Urteile vermied, wollte er

offenbar seinen Partner Stichworte hinwerfen,

welche diesen veranlassen sollten, aus seiner

Zurückhaltung herauszutreten. Zenobi hatte sich

aber bereits bei aller Verbindlichkeit seiner Hal-

tung jene undurchdringliche Miene angeeignet,

welche Personen von Bedeutung geziemt, wenn

sie sich vor den Zudringlichkeiten aller Welt

wahren wollen. Und es gelang ihm so vollkom-

men, daß der kluge, in seinem Beruf erfahrene

und geschickte Mann sich gezwungen sah, die

Methode zu wechseln. Er rückte näher heran,

wurde vertraulich und bedeutsam, versicherte,

daß die für die Politik maßgebenden Teile der

Gesellschaft, die bei aller humanitären und frei-

heitlichen Gesinnung dem Prinzip einer gesun-

den Autorität huldigen, in loyalster Ergebenheit

nach wie vor ihr Vertrauen in die Dynastie set-

zen, so wie er selbst, der nicht geringen Einfluß

auf jene Kreise besäße, überzeugt sei, daß sie

allein die Mittel kenne und zur Anwendung brin-

gen würde, welche die Schwierigkeiten der

f ^ \\r
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inncrpolilischen Lage beseitigen und das Land zu

Ruhe und Wohlfahrt füliren werde. Aber -

hier wurde sein Ton leiser und dringender —

gerade in letzter Zeit sei man über die bei Hof

herrschenden Absichten völlig im Dunkeln, be-

sonders seit der Ernennung des neuen Minister-

präsidenten ; was die Entstehung und Verbreitung

von allerhand beunruhigenden Gerüchten zur

Folge habe. Man vermisse — leider — irgendeinen

Wink, einen Hinweis, der die anhängliche Be-

völkerung über den Kurs, den man jetzt ein-

schlagen will, aufklären könnte. Zumal selbst der

wegen seiner Ritterlichkeit und Leutseligkeit von

allen bewunderte Prinz Albrecht und sein An-

hang sich seitdem völlig in Schweigen zu hüllen

beliebe . . .

Hier wurde Zenobi aufmerksam, zog die

Brauen hoch und neigte, wie um besser zu hören,

den Kopf nach der Seite des Sprechers. Dieser

nickte dreimal bedeutungsvoll, hob schweigend

den Finger, als wollte er sagen: Achtung, da

wären wir also! — und fuhr dann etwas rascher

fort

:

„Ich will ohne Umstände sprechen. Sie sind
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im Vertrauen seiner Hoheit. Man weiß das. Ich

selbst hatte ja die Ehre, Sie mit ihm zu sehen.

Was denkt der Prinz, was meint er?"

,,Der Prinz will das Beste," sagte Zenobi.

,,Daran zweifelt niemand, der ihn und sein

Herz kennt, das für alles Hohe und Erhabene

schlägt. Die Wahl seiner Umgebung schon zeugt

von staatsmännischer Klugheit und Umsicht," — er

verbeugte sich vor Zenobi — „doch seine Zurück-

haltung muß jetzt auffallen . .

."

„Es ist nicht im Interesse seiner Hoheit, ge-

rade jetzt hervorzutreten," meinte Zenobi oben-

hin.

Der andere horchte auf.

„Ah," sagte er wi« bedauernd, ,,offenbar weil

er diesem Schritt des Hofes fernsteht. Oder —

ihn nicht billigt? Andererseits . .

."

,,Andererseits," nahm Zenobi rasch auf, ,,muß

natürlich auch nur der Anschein einer frondie-

renden Haltung vermieden werden."

,,Man kann diese Vorsicht nur bewundern," be-

merkte der andere. ,,Seine Hoheit hat freilich

einer Situation Rechnung zu tragen, die nicht

leicht delikater sein kann. Ohne die Würden und
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Lasten eines Thronfolgers, ist er nach mensch--

lichcm Ermessen doch der, auf den man in nicht

zu ferner Zukunft als Lenker des Staates rechnet,

ja, ich darf sagen, hofft ..."

Nun war Zenohi nicht mehr zu halten.

„Und er hat die kaiserliche Gesinnung dazu,"

begann er. ,,Man wird sich wundern!"

Der andere hielt den Atem an, um nicht durch

die leiseste Bewegung die endlich entsiegelte

Quelle in ihrem Ausbruch zu stören.

,,Vor allem," fuhr Zenohi fort, ,,wird endlich

dies Feilschen und Paktieren mit den Parteien

und Politikastern aufhören. Entweder — oder . . .

Es stehen die neuen Männer schon bereit, welche

die großen Aufgaben zu lösen haben werden, die

seit einem halben Jahrhundert nicht vom Fleck

kommen. Ein Staat, der blühen könnte, wie kei-

ner, wird seit Jahrzehnten nur durch kleinliche

Eifersucht Ehrgeiziger gehemmt, die nach dem
Grundsalz: ,Teile und herrsche' sich notdürftig

an der Macht hallen . . . Der Prinz denkt an eine

andere Macht,"

,,Die Autonomien, " warf der andere begierig

ein.

9«

,,Ja nalürlich, die Aulonomien," griff Zenobi

auf, der ganz entrückt schien. ,,warum nicht?. . .

Warum einander das Leben nicht gönnen? War-

um dieser ewige Hader um einen Gerichtsspren-

gel, eine Schule? Für alle ist Platz, wenn einer

will."

„Gewiß . . . des Herrschers Wille ..."

,,Der Prinz ist kein Tyrann. ÄLm darf ihn nicht

verkennen. Sein Gedanke ist groß . . . Die Völker

des Reiches können und sollen in Frieden mit-

einander leben, wenn gerechte Ansprüche befrie-

digt werden."

„Und die nationalen Mi^ulerhelten?"

„Es gibt keine Minderheiten, wenn die Ver-

fassung ihre Rechte garantiert."

,,Also Verfassungsreform?" Der Mann traute

seinen Ohren nicht.

Doch Zenobi war mm einmal im Zuge und

ließ sich nicht stören.

,,Ein Herrscher darf nicht ängstlich vor Wor-

ten sein," sagte er slolz. ,,Es soll eben eine nenc^

Epoche beginnen, und da muß manches Alte und

Gewohnte fallen. Der Prinz ist der Maim dazu,

sich an die Spitze eines neuen Zeilallers zu setzen.
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und die befreilen Völker werden ihm willig und

mit Jubel folgen!"

Er sah begeistert auf sein Gegenüber.

Der Mann schwieg, indessen entging es Zenobi

nicht, welchen Eindruck seine Worte hervorriefen,

und den der andere kaum verbergen konnte. Und

er fügte hinzu:

„Natürlich bilde ich mir nicht ein, alle Inten-

tionen Seiner Hoheit zu kennen. Ich bitte Sie, das

als meine private Äußerung aufzufassen."

Der Mann dankte und verbeugte sich höflich.

Bevor er ging, nahm er den Kellner bei-

seite und fragte:

,,Kommt der Herr oft hierher?"

,,Manchmal."

,,In Gesellschaft?"

,,Nein."

,,Passen Sie auf ... Es würde mich interes-

sieren, mit wem er verkehrt."

Dann sagte er mit geheimnisvoller Miene und

leise:

,,Es ist eine sehr wichtige Persönlichkeit bei

Hofe."

Als Zenobi zahlte und zum Gehen sich an-

lOO
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schickte, lief ihm der Kellner mit dem Stock

nach, den jener auf der Bank hatte liegen lassen,

und in dem Bestreben, seiner tiefsten Ehrerbie-

tung vor einem solchen Mann, der dazu noch so

tat als wäre er es gar nicht, besonderen Ausdruck

zu verleihen, stotterte er:

,,Ihr . . . Herr Stock, gnädiger Herr!"

Kurze Zeit darauf konnte Zenobi in den Zei-

tungen einen Artikel lesen, der aus einer auswär-

tigen Zeitung übernommen war und in der poli-

tischen Welt großes Aufsehen erregte. Alle

sprachen davon. Der Artikel ging von den

innerpoli'ischen Schwierigkeiten des Landes aus

und von ihren möglichen Auswirkungen auf die

europäische Lage und 'faßte die Besorgnisse ins

Auge, die die Ereignisse einer nahen Zukunft

bringen könnten. Ziemlich unzweideutig wurde

auf einen bekannten Prinzen des kaiserlichen

Hauses angespielt, dessen politische Tendenzen

erörtert und warnend darauf hingewiesen, von

welcher Tragweite sie seien, ja geradezu ge-

eignet, das europäische Gleichgewicht zu gefähr-

den. Auch die offizielle Welt geriet in große

Erregung. Die Hofkreise waren alarmiert. Im

lOI
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Parlament gab es eine Inlerpellalion. Zenobi war

nicht erstaunt, in dem viel zitierten Artikel Wen-

dungen und Ausdrücke wieder zu finden, die in

jenem Gespräch, das er mit dem Mann im Kaffee-

haus hatte, gefallen waren. Er war stolz darauf.

Der Prinz, dem es nahelag, an eine Intrige ge-

wisser Personen aus der nächsten Umgebung des

Herrschers zu denken, beschwerte sich beim

Kaiser. Dieser begegnete ihm mit dem Vorwurf,

daß er die Politik seiner Regierung in undurch-

sichtigen Machenschaften zu durchkreuzen ver-

suche. Schließlich beruhigte sich die öffentliche

Meinung, und man erfuhr, daß der Prinz für

einige Zeit die Residenz verlasse, um auf seinen

im Norden gelegenen Gütern umfassende forst-

und landwirtschaftliche Anlagen persönlich zu

leiten und zu fördern.

Eine viel beredete Anekdote, die sich die Re-

porter erzählten, lief unter den Eingeweihten um.

Auch Zenobi hörte davon. Es hieß: ,Beim letzten

Empfangsabend im Palais des Prinzen im eng-

sten Kreise habe der Prinz die Bemerkung ge-

macht, er hätte nie geglaubt, daß nüchterne und

erfahrene Politiker auf solche faustdicken Phan-
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tasien hereinfielen, wie sie jener Artikel in b€-

zug auf ihn enthielt. Darauf meinte sein alter

Erzieher, ein berühmter Völkerrechtslehrer an der

Hochschule, der auch wegen seiner Offenheit und

Integrität Weltruf hatte: Nein, Hoheit, sie glau-

ben nicht daran, aber sie fürchten sich vor

jedem großen Gedanken.*

„Aber es ist doch eine bare politische Unmög-

lichkeit," warf jemand ein.

„Leider," sagte der alte Herr und blickte still

vor »sich hin.

Zenobi hörte das und schmunzelte.



SECHSTES KAPITEL

Wenn Zenobi Helene nicht zu Hause fand,

blieb er gern auch eine Stunde bei Frau Edith'

Bessener sitzen, die ihn stets mit gleichmäßiger

Freundlichkeit empfing. Mit ihr konnte er von

Helene sprechen. Und wenn sie auch seinen Über-

schwang dämpfte, so war sie doch für ihn der

Mensch, der in der gleichen Atmosphäre mit

Helene lebend, des Wunders teilhaftig war und

seinen Glanz widerstrahlte. Sie wieder hatte ihre

Freude an dem heiteren, redegewandten jungen

Mann, der mit allen Dingen der großen Stadt

vertraut, über Personen und Ereignisse stets auf

dem Laufenden, eine lebendige und unterhaltsame

Zeitung war. Zudem war er so offen, anständig,

man faßte Vertrauen zu ihm. Es lag nicht in ihrer

Art, viele Gedanken daran zu verlieren, ob Ze-

nobi sich Hoffnungen auf Helene machte, und

wie weit er damit kommen mochte. Da er stets
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ungetrübt und glücklich erschien, so miißle er

wohl seine Gründe dafür haben, und sie hätte

es ihm auch gegönnt, daß es so bliebe. Kam sie

aber mit Helene gelegentlich auf ihn zu sprechen,

so begegnete sie abwechselnd einer Verlegenheit,

einem Achselzucken oder auch der Versicherung,

er sei ein zuverlässiger Freund, und man könne

ihm vertrauen. Das gleiche meinte übrigens auch

Edith.

Zenobi hatte in der letzten Zeit Helene wenig

gesehen, sehnte sich sehr und kam eines Abends

sie aus einer Vorlesung abholen, von der er wußte,

daß sie sie regelmäßig besuchte. Ungewiß, wie

sie es aufnehmen werde — sie liebte solche

Überraschungen nicht, — war er glücklich, als

sie ihn herzlich begrüßte, seinen Arm nahm und

nach einigen Schritten auf der Straße ihn in eine

Konditorei hineinzog.

„Ich bin so froh, daß Sie - daß du gekom-

men bist." Dieses Schwanken zwischen ,Du' und

,Sie' war ihr schon zur Gewohnheit geworden.

„Hier ist es so angenehm warm, und ich habe

solchen Hunger!"

Sie strahlte vor Freude, war schöner als je in
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ihrem taubengrauen Cape mit der gleichfnrbenen

Toque lief in die Stirn, und drückte ihm die

Hand unter dem Tisch. Sie trank vergnügt ihren

Kaffee, scherzte, ihre Wangen röteten sich, und

plötzlich fing sie an:

„Höre. Es ist jetzt so trübe in der Stadt, und

draußen ist es gewiß noch schön. Nächste Woche

liaben wir zwei Feiertage, Sonntag und Montag.

Wie wäre es, wenn wir nach Gröbendorf hinauf

gingen?., . Es ist da das nette kleine Hotel, du

erinnerst dich, das wir gesehen haben, als wir im

Sommer einmal vorbei kamen. Ich hätte solche

Lust, einmal wieder im Freien zu sein. Willst

du?"

Ob er wollte.

„Wir können schon am Samstag fahren,"

meinte sie. Er ließ sich den Fahrplan bringen,

und sie sahen, eifrig die Köpfe zusammenstek-

kend, die Züge nach.

„Freust du dich?. . . Ich auch."

Sie sah ihn zärtlich an, senkte die Stimme.

„Ja! . . . Nun habe ich aber noch eine Bitte an

dich ... Es kommt in den nächsten Tagen ein

Jugendfreund von mir hierher. Er ist Techniker
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oder Ingenieur, ich weiß das nicht genau. Ich

habe ihn lange nicht gesehen. Wir kennen uns

schon seit — w ie wir noch so klein waren . . .
Em

netter Junge, ein bißchen kränklich. Er ist wie-

der krank gewesen, schreibt er. Ich möchte, daß

er die Tage, die er frei hat, nicht in der Stadt

versitzt. Ich dachte nun . . . Hast du etwas da-

gegen, daß er mitkommt?"

Zenobi statt zu antworten, fragte:

„Ihr seid sehr befreundet?"

Helene hatte ihr kurzes Achselzucken.

„Ich sagte schon, ich habe um lange nicht ge-

sehen! Er war mit meinem Bruder befreundet,

weißt du . . . Und hat sehr an ihm gehangen. Er

ist ein nicht sehr glücklicher Mensch. Immer in

irgendwelchen Schwierigkeiten und sehr anleh-

nungsbedürftig. Sicher hat er jetzt wieder etwas

mit sich auszumachen. Er war immer schon so . .

.

Er kam viel zu uns, er glaubte, ich könne ihm

helfen! Und ich möchte es ja auch gern. Er ist

nicht sehr glücklich ..."

„Ja," sagte Zenobi, „es gibt solche Men-

schen . .

." Und dann gerührt: „Wie gut bist du,

Helene ! Nun, ich freue mich, ihn kennenzulernen.
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Sclioii weil es jemand ist, der viel mit dir zusam-

men war ..." Er lupfte leiclit mit dem Finger auf

ihre Hand, die auf dem Tische lag. Sie ließ es

lächelnd geschehen, sah ihn mit einem verdunkel-

ten Blick lange an.

,,Und dann möchte ich dich noch um etwas

bitten . . . Du wirst es verstehen. Ich möchte nicht,

daß du — daß wir uns in seiner Gegenwart du

sagen, ja?"

Zenobi seufzte, nickte.

,,Fällt es dir so schwer?"

Er antwortete nicht, sah sie lange an.

,,Dafür werden wir zwei Tage beisammen

sein." Sie sagte es leise, ganz nahe an geinemi

Gesicht. Zenobi rührte sich nicht, atmete nicht.

Als sie sich zurücklehnte, zitterte er.

Er fuhr folgenden Samstag schon am Nach-

mittag hinaus. Helene und ihr Gast sollten abends

folgen. Es war später Oktober. In der Stadt

hingen die feuchten Nebel tief herab, draußen,

je weiter er kam, drang immer mehr die Sonne

durch. Er nahm es als Zeichen, als Vorbedeu-

tung, sah in die goldene Luft zweier unend-

licher, glückhafter Tage, die noch nicht begonnen
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hatten. Er suchte Zimmer aus in dem fast leeren,

winddurchwehten Hotel auf der Höhe, ließ sie

heizen, stellte fahlrote und violette Dahlien auf

Helenes Tisch, besprach mit der Wirtin das

Abendessen. Dann war er draußen. Die Wald-

hügel standen dunkel mit einem rötlichen Schim-

mer, die welligen Wiesen waren tiefgrün. Er

hatte noch Stunden vor sich, wollte einen weiten

Spaziergang machen und auf Umwegen dann den

Bahnhof erreichen. Aber er durchstürmte nur

die blätterraschelnden Waldwege kreuz und quer

in steigender Ungeduld. Das Rauschen in der

großen Stille machte ihn bange, die langsame

Dämmerung traurig. Er lief ins Hotel zurück,

setzte sich in das für Helene bestimmte Zimmer

an den Tisch und schrieb:

„Helene, sei gegrüßt und willkommen! Ich

habe mich in Dein Zimmer gesetzt, in dem Du

noch nie warst und doch schon gegenwärtig bist,

weil ich drin bin. Denn wo immer ich bin, da bist

Du . . . Schon stocke ich und halte die Feder an,

und war doch, als ich hinauflief, voll von tau-

send Dingen, die ich Dir zu sagen hatte. Warum

verwirrt mich nur die Vorstellung Deiner Gegcn-
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>\art so selir? O fände Ich doch Worte, die Dir

sagen könnten, was Du bist, was Du mir bist. . .

Warum sage ich : mir? Wer bin ich denn und was

liegt an mir? Du aUein, sonst nichts . . . Ich sehe

mich um! und staune. Hier in diesem kleinen

Raum wirst Du bald sein. Deine Füße werden

ihn durchschreiten. An diesem Tisch wirst Du

sitzen. Du wirst ans Fenster gehen und mit Dei-

ner Hand den Vorhang heben, und Deine Augen

werden auf dem stillen Garten ruhn, den ich

jetzt vor mir sehe."

Er schaltete Licht ein und schrieb weiter:

,,Und auch ich werde da sein. Ich, jetzt noch

nichts als ein ohnmächtiger Ruf, ein fernes

Echo von Dir, werde unter Deinen Augen sein.

Doch, ich will nichts voraus denken. Ich will

warten auf Dein Licht . . .

Er schrieb noch lange.

Als der Zug nach kurzem Halten mit einem

Pfiff die kleine Station verließ, lief Zenobi auf-

geregt den zwei Gestalten entgegen, die im spär-

lichen Licht einer Laterne den knirschenden

Kiesweg herabkamen. Er begrüßte Helene, die

ohne Eile sich näherte, und wandle sich ihrem

I IG

Begleiter zu. Der blasse junge Mann, in einem

vertragenen Touristen-Anzug, ließ seinen Ruck-

sack in der Hand herabhängen und musterte Ze-

nobi mit einem ruhigen, nackten Blick von Kopf

bis zu den Füßen. Auf Zenobis ihn herzlich will-

kommen heißende Begrüßung, die etwas feier-

lich klan^, nickte er unzeremoniell mit einem

leisen „Danke", indessen Helene, die dicht an

seiner Seite blieb, sich besorgt erkundigte, ob

er nicht friere. Er nahm wortlos die ihm dar-

gebotene Decke, hing sie nachlässig um, wie

jemand, der eine übertriebene Sorgfalt sich

gleichgültig gefallen läßt. Da der Abendwind

sich verstärkt hatte, suchten sie eilig das Hotel

zu erreichen und gingen auf ihre Zimmer.

Zenobi wartete nicht lange an dem bereits ge-

deckten Tisch, auf dem in einem blauen Topf

Herbstblumen standen. Er hatte sich frisch

rasiert, in seinen besten dunkeln Anzug umgeklei-

det und hatte feiertägliche Gefühle. Die anderen

kamen bald in ihren Reisekleidern herunter,

waren hungrig und besprachen einen Ausflug für

den nächsten Tag, zu dem man früh aufbrechen

wollte. Zenobi wurde gebeten, mitzukommen.
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Helene in ihrem erdfarbenen Kostüm schien sich

Mühe zu geben, ihrem Gaste sich anzugleichen.

Sie war fast unwillig, als Zenobi sie bat, das

Barett wenigstens abzunehmen, errötete plötzlich

und dankte ihm für die Blumen. Der Ingenieur

widmete sich mit einiger Hast dem Essen. Kurze

Fragen und Antworten gingen zwischen ihm und

Helene hin und her und wurde wie im Fluge

aufgefangen. Zenobi blieb fast ausgeschaltet»

Von einer „Bewegung" war die Rede, Namen

wurden genannt, die ihm fremd waren, und

Worte fielen wie Verschwörerzeichen. Die

Unterhaltung wurde immer einsilbiger. Helene

war ganz in Anspruch genommen. Sie schien

nur für ihren Gast da zu sein.

Zenobi hatte sich den Abend anders vorgestellt.

Helene glücklich an seiner Seite, ihr Jugend-

freund verehrungsvoll zu ilu' aufschauend, wie

er selbst, doch im gehörigen Abstand von zwei

Liebenden, deren Einverständnis er fühlen

mußte. Gewiß, er wollte es an Diskretion nicht

fehlen lassen und auch nicht an Freundlichkeit

für Helenens Gast, der dadurch eine Art sympa-

thischer Verwandter wurde. Und nun, was war
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geschehen? Eigentlich nichts! Helene saß ja

an seiner Seite, und an dem Gast war auch

nichts auszusetzen. Vielleicht lag es an ihm

selbst? Er mußte nur seine Stellung wieder ein-

nehmen, die Unterhaltung beleben. Allmählich

kam er in Schwung, machte Andeutungen, daß

er bald aus seinem Amt in ein anderes übergehen

werde, da er für eine wichtige diplomatische

Mission ausersehen sei. Er habe allerdings Be-

weise solcher Fähigkeiten geliefert, welche — in

aller Bescheidenheit sei es gesagt — die Auf-

merksamkeit des Ministeriums auf ihn gelenkt

haben. Der Hofrat Klein habe ihn einmal die

tete forte der Statthalterei genannt — und das

wolle etwas sagen. Und die Geschichte mit dem

Prinzen ... Er lächelte geheimnisvoll.

„Sie haben sicherlich auch davon gehört . .

.

ja, wenn ich reden dürfte . .

.

Er füllte die Gläser, sah mit einem großen

Blick Helene an und bat, auf ihr Wohl anstoßen

zu dürfen. Sie tat ihm etwas verlegen Bescheid,

der junge Mann lehnte höflich ab. Er trinke

nicht. Er schob sein Glas beiseite, sagte:

„Wohl bekomm's, Lene!" Es klang fast iro-
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nisch. Zenobi fühlte, daß seine Rede wie in

der Luft hängen geblieben war. Das bald be-

endete Mahl wollte nicht recht heiler werden. Der

junge Mann zupfte einsilbig an seinem Bärtchen

auf der Oberlippe, unterdrückte ein Gähnen.

Auch Helene erklärte, sie sei müde. Man ging

früh auseinander, um am Morgen rechtzeitig auf-

zubrechen. In seinem Zimmer hörte Zenobi noch

ihre Stimmen auf dem Korridor, bald laut, bald

leise; Türen gingen, klappten zu und wurden

wieder geöffnet, dann war es still.

Der Morgen war trübe, als man früh aufbrach.

Niedrig ziehende, schwere Wolken kündigten

Regenwetter an. Doch Helene und ihr Gast waren

aufgeräumt und wanderlustig gestimmt. Sie er-

zählte von gemeinsamen Partien, die sie früher

zusammen im Gebirge gemacht hatten und bei

denen sie »»toll*" eingeregnet waren, in Aus-

drücken eines seltsamen Jargons, wie er unter

vertrauten Kindern der gleichen Schule üblich

ist. Sie stampften mit großen Wanderschritten

im Gleichtakt voran, do daß Zenobi Mühe hatte,

nachzukommen und an Helenes Seite zu bleiben.

Sie schien das Bewußtsein ihrer hoheitsvollen
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Schönheit plötzlich eingebüßt zu haben. In ihrem

kurzen Rock, der sie kleiner machte, und mit

der keck aufs Ohr geschobenen Mütze hüpfte

sie wie ein Schulmädchen in den Ferien über

Steine und Wasserrinnen eine steile Halde am

Wege hinauf, schrie nach Richard, daß er nach-

folge, und da kam dann Hand in Hand mit ihm

in atemlosem Galopp zurückgesprungen.

Zuweilen verloren sie sich, hintereinander her-

jagend, hinter Bäumen, in Büschen, an einem

vorbeifließenden Bach, aus dem es sie plötzlich

anwandelte, Wasser zu trinken. Zenobi hörte

ihre Stimmen sich entfernen, wartete oft lange

und ängstlich bis sie an einer anderen Stelle des

Weges wieder auftauchten und durch Zurufe sich

bemerkbar machten. Helene erkundigte sich stets

mit gleicher Freundlichkeit, ob es Zenobi nicht

ermüde, ihr täte es gut, sich zu trainieren, und

Richard, wenn er auch noch angegriffen ist,

schade es nichts, er sei ein alter Tourist und

Fußgänger und habe noch andere Partien ge-

macht. Richard aber war schweigsam und nahm

von Zenobis Anwesenheit nur Kenntnis, wenn er

von ihm angesprochen wurde.
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Als dann der Regen zäh und Dauer versprechend

einsetzte, ließen sich die beiden unter einer

Tanne nieder, breiteten einen Lodenmantel über

ihre Schultern und begannen mit sachlichem

Ernst Päckchen auszuwickeln, die der junge

Mann in seinem Rucksack mit hatte. Sie aßen

mit kleinen Bissen Biskuits, Schokoladenbohn^n

und winzige, getrocknete Früchte, lachten und

taten unbekümmert um den Regen. Auch Zenobi

erhielt eine Handvoll zugeteilt. Und Helene, die

mit andächtiger Miene fast einen Ritus zu voll-

ziehen schien, bemerkte in einem Ton, der fast

wie ein Vorwurf klang, er werde es wohl nicht

zu würdigen wissen, es sei Touristenproviant.

Zenobi stand in seinem Stadtpaletot, den Kragen

hocl- geschlagen, unter der triefenden Tanne und

fröstelte, mit einem Gesicht, das sauer wurde

vor krampfigem Lächeln.

Er kehrte im strömenden Regen, nachdem er

die beiden, die voraus eilten, aus den Augen ver-

loren, und auf aufgeweichten Feldpfaden die

Richtung verfehlt hatte, spät ins Hotel zurück.

Die anderen waren schon vor ihm angekommen.

Als er an Helenens Tür klopfte, scheuchte ihn
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ihr erschreckter Zuruf: „Um Gotteswillen, nein,

ich bin im Bett!" davon.

Auch der Ingenieur ließ sich nicht blicken.'

Erst am Abend fand man sich wieder bei Tisch

zusammen. Helene ausgeschlafen, frisch und

strahlend, in einem schwarzen Kleide mit Spitzen.

Der junge Mann schien ebenfalls aufgemuntert,

erzählte, wie er vor dem Feuer in der Küche seine

Sachen getrocknet und in einem geliehenen Kut-

schermantel auf einem Schemel der Wirtin die

Kaffeemühle gedreht habe. Er sei sich wie m

einer Alpenhütte vorgekommen. Zenobi, der

einen trüben Nachmittag voll quälender Unruhe

verbracht hatte, fand in Helenes Anblick seme

gute Laune wieder. Er fühlte sich wieder oben-

auf. Die anderen ließen ihn gewähren.

Doch er schlief schlecht in dieser Nacht. Die

Nähe Helenes machte ihn fiebern. Verwirrende

Bilder bestürmten ihn. Es fiel ihm plötzlich

schwer aufs Herz, daß ein Tag von den zwei

glücklichen dahin war, und nun sah er Helene,

wie unter einem Glassturz, elfenbeinern und kost-

bar .. . Mit dem Rücken zu ihr stand Richard,

gleichgültig, kühl und blickt ihn mit einem un-
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verschämten Lächeln an. Das war lästig und

quälte ihn, wie das nicht aufhörenwollende Sura-

men einer Fliege über seinem Kopf. Oder war es

wirklich nur die Fliege ... Er stand auf und

trank Wasser. Ein heftiger Wind warf heulend

Regentropfen gegen die Fensterscheiben, die

leise klirrten. Ob Helene wohl schlafe? — Was
war das für ein seltsamer Mensch, dieser unbe-

wegte Richard, daß er mit Helene umging, wie

mit einem beliebigen Mädchen, einer Nach-

barin, die man kennt und von der man alles

weiß; mit der man redet oder schweigt, als wäre

es nicht das größte Wunder, daß sie da ist. Oder

war es möglich, daß jemand in Helene nichts als

ein schönes Mädchen sah?... Eine Frau — be-

gehrenswert? ... Er stöhnte. Ein quälender und

tieferregender Gedanke, der ihn zu vernichten

drohte. Faßte ihn jetzt ein Zweifel über sein

Dasein und drohte ihn schwindlig ins Bodenlose

hinabzustürzen? Nein, nein! Im Sturz sah er ihre

Augen. Sie hielten ihn. Da war eine Hoheit

und ein Strahlen über jeden Wunsch und

Zweifel. Andere waren Frauen, sie aber war

Schönheit, vollkommen, unnahbar . . . Und in
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der unruhevollen Halbwachheit von Bildern

bedrängt, sah er sie in allen Verwandlungen,

die sein Phantasiespiel ihm nur bieten mochte,

und immer stand er am Ende vor der gleichen be-

glückenden Grenze, ob er der Niedersten einer

oder der Mächtigste war. Und wäre er der kaiser-

liche Prinz selbst, so war und blieb sie Helene.

Und doch, einmal, und war der Tag noch so fern,

daß man seinen Schein noch nicht ahnen konnte,

da wird er vor sie treten ... Das war sein Ge-

heimnis für ihn allein.

Als der Morgen bereits heraufdämmerte, lag

er mit geschlossenen Augen, lächelnd und führte

ein halbgeträumtes, halbgedachtes Gespräch mit

Richard. Der stand in kurzen Hosen, mit der

Miene eines unverschämten Schülers, der sich

herausreden will, vor ihm. Zenobi aber, sehr

überlegen, ganz Nachsicht, gab sich den An-

schein, als wüßte er von nichts und sagte:

„Behalten Sie Ihre Erklärungen für sich....

ich bin gar nicht neugierig."

„Erlauben Sie! Wir sind es von früher so ge-

wöhnt, da ist nichts dabei."

„Brav, brav!" nickte Zenobi. „Sie sind sehr
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bescheiden, mit ihr gewöhnt zu sein. Aber trauen

Sie sich nicht zuviel zu. Vielleicht verstellt sie

sich nur? — Und v^enn Sie auch ein großer Berg-

steiger sind, so hoch können Sie gar nicht stei-

gen, daß Sie sie erreichen. Merken Sie denn nicht,

daß Sie nicht durch die Wand können, wenn sie

auch von Glas ist?"

Richard aber machte ein scheinheiliges Ge-

sicht und sagte:

„Ich darf mich nicht mit Ihnen messen. Sie

sind wohl ein großer Herr . . . Darf ich Ihren

Namen wissen?**

Zenobi schien es, daß er dabei leise kicherte.

Eine Weile fühlte er sich wie unter einem Alb-

druck... Stand er nicht vor aller Augen da,

nackt und bloß, wie am Pranger und konnte

sich nicht rühren? — Er holte tief Atem. Die

Lider lagen ihm bleiern auf den Augen. Aber

er lächelte wieder . .

.

„Ja, Sie heißen Richard und sind ein Ingenieur..

So viel Ihnen das scheint, ist es auf dieser

Wage weniger als nichts."

Und er hatte die Genugtuung, daß nach diesen

Worten Richard lautlos in einem langen, dunk-

len Gang verschwand.

Er erwachte gestärkt, mit dem Vorsatz, an

einem gemeinsamen Ausflug nicht teilzunehmen,

Klarheit zu schaffen, Helene zu bitten, ihrem

Freunde die Lage zu erklären. An diesem Tage

wollte er ihr endlich alles sagen. ^Doch als er

hinunterkam und im Gastzimmer am Tisch He-

lene allein fand, schlug ihm das Herz. Sie war

sehr blaß und antwortete nur leise auf seine Be-

grüßung, ohne ihm die Hand zu geben. Bei seiner

Frage, wie sie geschlafen habe, flog eine leichte

Röte über ihr Gesicht, dann sagte sie:

„Richard war in der Nacht nicht wohl . .

."

Er fragte besorgt:

,,Etwas Ernstes?"

Sie überhörte die Frage.

„Er brauchte meinen Beistand," fuhr sie fort.

„Ich bin bei ihm geblieben."

Er sah betroffen an ihr vorbei und fragte mit

Anstrengung

:

,,Wie, ist er krank?"

Sie hatte ihr ungeduldiges Achselzucken.

„Er will heute schon zurückreisen, und ich
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werde ilin begleiten." Es klang scharf und ent-

schieden.

Einen Augenblick lang glaubte er noch im

Traum und Albdruck der Nacht verstrickt zu

sein, suchte einen Halt.

„Und ich, Helene?"

„Nicht, nicht," rief sie abwehrend und stand

auf.

Jetzt erst sah er, daß sie im Reisekleid war,

indessen sich die Tür öffnete und Richard seinen

Rucksack in der Hand, wie er ihn an der Bahn
sah, ruhig eintrat.

„Bist du fertig, Lene?"

„Ja, im Augenblick I" Sie ging rasch an Zenobi

vorbei zur Tür hinaus.

Zenobi stand erstarrt mitten im Durchgang

zwischen den Tischen. —

SIEBENTES KAPITEL

Wochenlang saß Zenobi in seiner Kanzlei

verkrochen, als suche er die Verborgenheit, und

arbeitete mit einem wilden Eifer. Vielleicht

dachte er, daß Arbeit einem Manne die Gel-

tung verschaffen könne, die selbst die Liebe er-

mangelt, oder auch er wollte nur den quälendep

Gedanken entgehen, die ihn heimsuchten. Denn

es gab Abende, an welchen er ohne es zu wollen

sein Gesicht im Spiegel als die Maske eines trau-

rigen Clowns wahrnahm, die ihn durch den Aus-

druck leeren Elends erschreckte ... Er mußte

sich durch diese Verschüttung durchgraben, um

wieder an die Oberfläche zu kommen.

Der Fabrikantensohn Leischnigg half ihm

dabei, indem er ihn in die heitere Gesellschaft

seiner Freunde brachte und ihn auch bewog,

sich in das Haus seiner Eltern einführen zu

lassen. Wenn sie in Zivil waren, konnte er ihm
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freundschaftlich gönnerhaft auf die Schulter

klopfen und seiner geringschätzigen Meinung

über das Amt unverhohlen Ausdruck geben:

„linier uns und aufrichlig, lieber Freund, was

soll Ihnen der Bettelkram dort? ... Ein Mann

wie Sie . . . Sie passen ja gar nicht zum Kom-

miß . . . Warten Sie nur bis ich da heraus bin,

dann kommen Sie zu uns in die Fabrik . . . Der

Alte muß mir einen pikfeinen Posten für Sie

schaffen. Er hält große Stücke auf Sie."

Und der Vater bot ihm eine echte Zigarre an,

sagte:

,,Ein Mann wie Sie sollte nicht in einer Kanz-

lei sitzen und geschäftigen Müßiggang treiben . .

.

Kommen Sie und sehen Sie sich einmal unser

Werk an. Wir exportieren bis nach Kanada."

Er war im Hause sehr gern gesehen.

Wie bei Generaldirektors im Film, genau

so . . . dachte Zenobi, als er im Wintergarten der

Prunkvilla im Kreise der Familie Tee trank. Da

waren Zimmerfluchten, Gemächer von orientali-

scher Pracht, überraschende Ausblicke auf Park-

wiesen, eingefaßte Teiche mit springenden Brun-

nen . . . Aber während dort der Kampf zwischen
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Liebe und Geld verheerend wütete und durch

den Opfermut der schönen Lilian etwas über-

hastet — es gab nur drei Akte - zugunsten der

ersteren entschieden wurde, war es hier fried-

lich und etwas langweilig. Die Damen - es gab

ihrer eine stattliche Anzahl jüngerer und älterer,

in deren verzweigte Verwandtschaft er allmäh-

lich eingeweiht wurde - bezeugten große An-

teilnahme an der Operette, und Zenobi konnte

sowohl auf diesem Gebiete, wie auch auf dem

der Liaisons in der Theaterwelt und der Mode

ihre noch so weitgehende Neugier befriedigen.

Unter den Herren hier - sie erinnerten Zenobi

an seine in der Jugend so bewunderten Vor-

bilder, die famosen Geschäftsreisenden - wirkte

er wie ein Mann von Welt. Seine Art wies auf

eine höhere Lebensebone ... Und obgleich hier

alle wußten, wer er war, wurde er von den

jüngeren Frauen behandelt, als erwarteten sie

Außerordentliches von ihm . . .
Allmählich traten

auch Ansprüche an ihn heran, die ihn für die

letzte Katastrophe aufs freigebigste entschä-

digen zu wollen schienen. Ein Gespräch mit

ihnen war freilich wie in einem Stück mit ver-
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teilten Rollen, wo der eine Partner schon voraus

wußte, was der andere antworten wird; auf eine

Frage wurde eine bereits vorher bestimmte Ant-

wort erwartet. Die Eindeutigkeit der Absicht

war nicht mißzuverstehen, und doch bediente

man sich eines falsch scherzhaften Tons, der in

jedem Augenblick den Rückzug anzutreten er-

laubte. Denn sobald man etwas wörtlich nahm
und sich näherte, wurde man durch ein ent-

rüstetes: Was fällt Ihnen ein? in die Schranken

gewiesen, und nur ein Blinzeln verriet die ver-

steckte Aufforderung, noch kühner aus ihnen

herauszutreten. Man hatte offenbar robuste

Wünsche, aber es war keine Anmut und keine

Freiheit dabei. Zenobis Gefühl wurde von dem
seichten Geplänkel nicht in Bewegung gebracht . .

.

Rendez-vous war das Wort, das man hier in

allen Tonarten hören konnte. Es bedeutete

Skandal, wenn es auf jemand bezogen wurde,

dem man nicht wohlgesinnt war; ein andermal

war es wieder ein Familiengeheimnis; ja es

konnte sogar gleichbedeutend mit Liebe sein

— je nachdem man dazu lachte, lächelte, seufzte

oder sich zuzwinkerte.
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Eine Kusine des jungen Leischnigg hatte Ze-

nobi aufgefordert, ihn einmal in der Stadt zu

treffen, um gemeinsam die Gartenbau-Ausstel-

lung zu besuchen. Sie kam tief verschleiert, sah

sich nach allen Seiten um, kicherte ohne Grund

und benahm sich während der ganzen Zeit, die

er sie herumführte, so auffällig, daß man auf

sie aufmerksam wurde.

,,Ach, wenn mich nur niemand erkennt,"

flüsterte sie ängstlich Zenobi zu und klammerte

sich an seinen Arm.

Zenobi in seiner Beschützerrolle schlug vor,

sie etwas abseits durch die stilleren Anlagen zu

führen. Da wurde sie heftig und weinerlich, warf

ihm vor, daß er sie kompromittieren wolle.

. . . ,,und Sie wollen ein Kavalier sein!"

Er war ratlos.

,,Möchten Sie etwas zu sich nehmen? Eine

Erfrischung?" fragte er und wies nach dem

nahe gelegenen Pavillon. Sie lehnte zögernd ab.

. . . „Oder wollen Sie nach Hause, dann bringe

ich Sie zu einem Wagen?"

Sie schüttelte den Kopf, schmollte:

„Ach, seien Sie doch nicht so langweilig..."
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Sie seufzte: „Sie haben mir doch ein Rendez-

vous gegeben ..."

Diesmal klang es fast wie Liebe.

„Glaubten Sie, daß ich Sie entführen will?"

fragte Zenobi lachend in der Absicht, sie hei-

terer zu stimmen.

„Pfui," rief sie. „Was denken Sie denn von

mir?" Und plötzlich mit kühler Gelassenheit:

„Wenn ich es nicht bin, dann weiß ich wirklich

nicht, wer im Hause Ihnen mehr Avancen

macht . . . Oder meinen Sie, daß Sie sich durch

Tante Ria besser lancieren können, . . . dann

werden Sie sich täuschen!"

„Lancieren?" wiederholte Zenobi erstaunt.

„Mein verehrtes Fräulein Kitty," sagte er würde-

voll und in stolzer Haltung, ,,wenn Sie wüßten,

wen Sie vor sich haben, würde Ihnen ein solcher

Gedanke lächerlich vorkommen."

Sie sah fragend zu ihm auf:

,,Wir zerbrechen uns ja auch genug den Kopf

darüber ..."

Aber er sagte nicht mehr.

Seitdem schränkte er seine Besuche im Hause

ein. Er fühlte sich wieder obenauf.
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Zu einer Sitzung in der Kammer der Abgeord-

neten war Zenobi an einem freien Nachmittag mit

einem nachlässigen Gruß an dem Aufseher vor-

bei in die Diplomatenloge eingetreten, und w^rde

dann in der Pause, während seines Herum-

schlenderns in den Gängen, von zwei Studenten

um Billette zur Tribüne angegangen; er ver-

schaffte sie ihnen mühelos durch einen Abge-

ordneten, mit dem er sich gerade über die Ta-

gesordnung unterhielt. Später war er im Wan-
delgang mit einer jungen Frau, die ihn eine

Weile von ihrem Sessel in einer Nische beob-

achtete, in ein Gespräch gekommen. Sie trat

ungezwungen auf ihn zu und fragte ihn um
seine Meinung über den Ausfall der heutigen

Abstimmung. Zenobi wurde sofort sachlich und

erörterte die Chancen mit dem Eifer eines

Tiefbeteiligten. Die Dame hörte interessiert zu,

warf hie und da eine Frage dazwischen, schien

aber mehr auf die Art, wie Zenobi sprach,

die ihr ungewohnt war, zu achten, als dar-

auf, was er sagte. Ihm wieder fiel an der

blonden jungen Frau, die man hübsch nennen

konnte, etwas auf, was er bis jetzt noch
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nicht kannte : daß sie ohne höfliche Redensarten

nicht unhöflich war und mit ihm in einem Toae

sprach, der weder vertraulich, noch abweisend

oder fremd war. Sie konnte aufhören oder das

Gespräch fortsetzen, das eine wäre ohne Ver-

legenheit, das andre ohne Zwang gewesen. Es

war da etwas Müheloses, Leichtes, als hätte sie

ihn unsichtbar bei der Hand genommen und in

einen schwebenden Tanz geführt. Und ohne daß

er es wußte, nur aus einem inneren Wohlgefallen

heraus, paßte er sich ihrer Führung an, bis auf

die Tonhöhe der Stimme, die nicht laut, aber

auch nicht leise war. Ebenso war ihre Haltung.

Sie stand zuweilen ganz nahe bei ihm, wie es eine

Bewegung beim Aufmerken erforderte, ohne daß

er Nähe spürte, und sie trat zurück und war des-

halb doch nicht entfernter. Und bis auf das Kleid,

das man als dunkel hätte bezeichnen können, das

aber satt von Farbe war und nur nicht glänzte,

ordnete sich alles an ihr zu einer Einfachheit,

deren Kostbarkeit nur zuweilen von einem stahl-

blauen, klaren und etwas harten Blick erhellt

wurde. Die Unterhaltung dauerte nicht lange. Die

junge Frau verabschiedete sich, indem sie ihm
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freundlich die Hand gab, als ein alter Herr, in

hohem Hut und mit grauen Bartkoteletten, der

langsam den Gang herunterkam, bis auf einige

Schritte sich ihnen genähert hatte, und ging, den

Alten behutsam unter dem Arm stützend, dem

Ausgang zu.

Als Zenobi einige Tage später auf seinem

Abendspaziergang in die blendende Halle eines

Hotels hineinsah, glaubte er seine Unbekannte in

einer Dame wieder zu erkennen, die dort unter

einer hohen Stehlampe saß und in die Lektüre

einer Schrift vertieft schien. Entschlossen ging

er durch die Drehtür auf die breite, eichene

Schranke los, warf dem hinter ihr stehenden

Angestellten einen Namen zu, erbat auf den

erwarteten Bescheid, der Betreffende sei noch

nicht eingetroffen, Papier, um eine Mitteilung

zu hinterlassen und stand, als er es erhielt und

einen Platz zum Schreiben suchte, einige

Schritte entfernt in der Tat jener Fremden

gegenüber. Sie hatte ihn bereits bemerkt, und

nickte ihm auf seine Verbeugung freundlich zu.

„Interessant, Sie wieder zu sehen." Sie gab ihm

die Hand. „Wohnen Sie hier?"
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„Nein... Bekannte..."

„Sie erwarten sie? - Ah, ich sehe, Sie wollen

schreiben ..."
/

,,Es hat keine Eile."

„Wollen Sie sich zu mir setzen?"

Während die Drehtüre nicht stillstand von den

kommenden und gehenden Menschen zu dieser

frühen Abendstunde, sprach sie mit ihrer gleich-

mäßig hellen Stimme von einem Hochstapler,

dessen Verhaftung unter allerlei merkwürdigen

Umständen die Zeitungen gerade meldeten.

„Das Schrecklichste für diese Art Menschen,

die soviel für ihre Unabhängigkeit wagen, muß

doch das Gefängnis sein, die Freiheitsberaubung.

Verbrechern aus Leidenschaft, denke ich mir,

muß der Kerker willkommen sein ... Sie brau-

chen Ruhe und Besinnung. Aber solche Zug-

vögel einsperren ist wahrhaft grausam. Grau-

same Rache jener, die es nicht so gut haben. .

."

Zenobi widersprach

:

„Aber ich bitte Sie, es sind Betrüger wie an-

dere..."

Sie sah ihn mit einem prüfenden Blick eine

Weile an, lächelte abwehrend:
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,,Doch nicht schmutzige Betrüger aus Hab-

sucht. Sie legen nichts zurück. Sie nehmen auch

am liebsten aus der Fülle, wo der Schaden kaum

gespürt wird . . . Großjuweliere, Banken . . .

Und wenn es Geschädigte gibt, so sind sie doch

auf eine honette Weise vorher entschädigt worden

und sollten sich eigentlich schämen, zu Gericht

zu laufen . . . Wenn die Gans einige Monate

wirklich glaubte, mit einem Baron oder einem

Malteserriiter verlobt zu sein, warum will sie

sich das nicht etwas kosten lassen und weint

um ihre Ersparnisse!... Oder jener Restau-

rateur, den nachher die schönen Sektgelage

reuen, bei denen er so tapfer mittat. .
.
Em Ad-

liger aber, der für einen guten Tip beim Rennen

sicli auf Vertraulichkeiten einläßt, oder der

sich von einer protzigen Equipage imponieren

läßt, dürfte nicht auf Betrug klagen. Er sollte

sich schämen ..."

Zenobi fand solche Ansichten verkehrt und

machte Einwendungen. Es seien doch meist kläg-

liche Gesellen, die zwischen äußerster Not und

Gefängnis sich hin und wieder einen üppigen Tag

machen, wohl wissend, daß das Vergnügen von
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kurzer Dauer ist. Er dachte an eine Gerichtsver-

handlung, bei der er vor kurzem als Zuhörer an-

wesend war. Und schon ging es mit ihm durch.

,,Ich hatte vor kurzem einen solchen Fall bei

Gericht . . . einen Heiratsschwindler. Der Bursche

sah aus wie ein kleiner Handwerker oder ein bie-

derer Briefträger aus der Provinz. X-beinig, un-

ansehnlich mit einer stupiden Glatze ... Er hatte

da so einen Trick mit Erbschaftsdokumenten,

deren Orthographie einem Schulknaben auf-

gefallen wäre . . . Man sollte es nicht glauben,

daß dieser Mann fast ein Dutzend Frauen ver-

führt und geschädigt hat, darunter junge und

hübsche, abgesehen von den respektablen . .

."

,,War er nicht liebenswürdig?"

„Sie fanden es wohl. . . Es war komisch, wie

er ihnen noch im Gerichtssaal süße Augen

machte und wie ungern und zögernd sie gegen

ihn aussagten. Nur eine ältliche Lehrerin, die

sich indessen wieder verlobt hatte, war uner-

bittlich und haßerfüllt. .
." Er lachte. „Er hatte

wahrhaftig nichts von einem Helden."

„Er liebte die Frauen."

Zenobi sah erstaunt auf bei diesen Worten sei-

i3/i

ner Partnerin, über den bestimmten und ab-

schließenden Ton, mit dem sie sprach. Doch

sie lächelte wieder, aber ihre hellen Augen

suchten etwas in seinem Gesicht, als sie fort-

fuhr :

,,Man soll nicht Allgemeinheiten reden... es

kommt dabei nicht viel heraus. Die Erfahrungen

anderer sind unsere Vorurteile. Man soll sein«

eigenen machen... Besonders bei den Frauen!

Ich will Ihnen trotz unserer kurzen Bekannt-

schaft ein Geheimnis verraten. Männer haben

viel Ablenkung, Frauen eigentlich nie. Sielassen

sich selten täuschen über das, was ihnen fehlt:

Jemand, der sie liebt... Ob sie nach dem Ro-

man heiraten und nach dem Leben unglücklich

werden, oder umgekehrt, eines Tages wissen sie

mit einer Sicherheit, der nichts gleichkommt, -

vorausgesetzt natürlich, daß sie nicht dumm

sind und nicht einen suchen, der sie ver-

steht, sondern sich selbst verstehen, - sie

wissen, daß der Mann, der sie liebt, nicht

so aussieht wie ein Romanheld, auch nicht

wie der ehrbare und verlogene Vater ihrer

Kinder, noch wie der lyrische und ver-
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ehrungsvolle Hausfreund, sondern vielleicht wie

Ihr Handwerker oder Landbriefträger, mein

Herr! — Oder ..
."

Sie schien noch etwas hinzufügen zu wollen,

brach aber mit einem kurzen Lachen ab.

Zenobi war in Aufruhr. Was er da zu hören

bekam, ging ihm sehr nahe, weil es seiner

Erfahrung widersprach... Und doch war es

überzeugend... Er fühlte sich versucht, von

sich selbst zu sprechen, sich dieser Wissen-

den anzuvertrauen, aber ihr Blick, als sie

abbrach, wenn er auch fragend auf ihm zu haf-

ten schien, warnte ihn. Einer Eingebung folgend,

beugte er sich schweigend nieder und küßte ihre

Hand, die auf der Sessellehne ruhte. Als sie auf-

brechen mußte, verabredeten sie, sich bald wieder

zu treffen. Sie sahen sich wieder.

Einige Wochen später erbat Zenobi, der im

Amt befördert worden war, in dringenden Fa^

milienan^elegenheiten pinen Urlaub und begab

sich auf eine Reise.
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Oben auf der Höhe des Felsens, hinter dem

eisernen Geländer, an das gelehnt, die Fremden

seinen jähen Abfall zur Adria bewundern, bis zur

Straße, die an dieser Stelle eine sanft hinabstei-

gende Krümmung zu den gewaltigen Quadern

des Nordtors der alten Seestadt macht, lag ein

sonnenversengter mäßig großer Grasplatz, wie

ein fleckiger, vernulzter Tcppich. Auf ihm wa-

ren zwischen Agaven, Oleandern, mageren Pal-

menwedeln, die eine dicke Staubschicht erd-

farben gemacht hatte, eine Anzahl roher

Tische und Schemel verstreut. Das niedrige

türkische Kaffeehaus mit seinen geschwärz-

ten, fensterlosen Öffnungen nach dem klei-

nen Platz lag wie ein zusammengekauertcs,

langleibiges Tier in der heißen Stille des

Mittags. Ein fezbedeckter, hemdärmeliger Al-

baner, mit blaurasierten Backen, trägt behutsam

auf einer ziselierten Messingplatte die klemen

dampfenden Schalen über die steilen Stufen der

Küche zu den Tischen, an denen zu dieser Stunde

in der brodelnden Schirokkoluft nur wenige

Besucher sich eingefunden haben. Es ist die

Zeit, da die wechselnden Bewohner des großen

i37



Fremdenhotels, das jenseits der Straße in seinem

immergrünen Park hinter dem hohen Gitter, «in

riesiger blauweißer Würfel, aus den schwarzen

Spießen der Zypressen ragt, in den verdunkelten

Zimmern oder auf der der Sonne abgekehrten]

Terrasse in ihren Liegestühlen ruhen. Nur der

weißgekleidete, schlanke Herr fehlt fast nie zu

dieser Stunde. Der Albaner kennt ihn gut. Er

läßt sich Tisch und Schemel bis ans Geländer

tragen, trinkt in langen Abständen seine «zwei,

drei Tassen, raucht die dicken Zigaretten leine

nach der andern und wird nicht müde, aufs Meer

hinauszusehen. Es muß ein vornehmer Herr

sein ... Es vergeht eine Stunde und mehr,

dann kommt rasch den Staub der Straße

kreuzend von drüben die junge, blonde Frau,

ebenfalls ganz in Weiß, winkt mit dem

Sonnenschirm, ihr Ruf, den sie zuweilen

ausstößt, ist wie der Ruf eines Vogels. Sie

sitzen dann noch eine Weile beisammen und

gehen Arm in Arm fort. Der Albaner sieht ihnen

nach, wie sie unten im Torbogen n^erschwinden

oder einen Wagen besteigen, der vor dem Gitter

hält. Er hat seine Freude an dem Paar. Auch
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am Abend, wenn einige bunte Papierampcln

zwischen den Bäumen den Sternenhimmel noch

höher hinaufheben und die drei Zigeuner-

musikanlen die anwachsende Brandung zu über-

tönen suchen, kommt das Paar oft herüber.

Er schwarz, mit blendender Hemdbrust und mit

bloßem Kopf, die junge Frau einen Schal um

die bloßen Schultern, eine Blume im Haar, um

ein Scherbet zu essen, am Geländer zu lehnen und

das Rauschen der nächtlichen See zu hören.

Zenobi ist verzaubert. Seit jenem Morgen, als

sie über den rotgoldenen Schild.der frühen Sonne

der Küste sich näherten, und aus dem streifigen

Dunst das Land, von den ragenden Zacken der

weißen Berge aufflammend bis zum Gewimmel

des Kais und des Hafens Stück um Stück empor-

tauchte, war für Zenobi die nächtliche, stür-

mische Fahrt, di€ vorangegangen war, wie em

Sprung über einen Abgrund, der eine selige Welt

von der anderen trennt, aus der er kam. Die V er-

Wandlung war völlig. Sobald er seinen Fuß aut

diese Erde gesetzt hatte, nahm ihn ein Leben au ,

das keinen anderen Anspruch an ihn stellte als

den einen, von ihm gelebt zu werden. Er tat es mit
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der Hingebung, die, seit er denken konnte, nur au^

eine solche Aufforderung wartete. Der nie ge-

trübte Himmel, das weite Meer, das wie zärtliche

blaue Seide sich fältelte, die leicht zu atmende,

streichelnde Luft waren eine tägliche Bestätigung

und sagten zu allem Ja. Und die Frau an seiner

Seite war ein Element wie sie, Leib dieser Wasser,

dieser orangenen Erde, Nymphe der immer-

grünen Haine, zärtlich wie die Abendbrise...

Land und Meer gehörten ihnen. Schiffe mit

bunten Segeln brachten sie zu den nahen Inseln,

die paradiesische Wildnisse oder steile, von bun-

tem Volk belebte Felsennester aus den Wassern

stiegen. Stille Fahrten auf flachen Booten zu den

Quellen der Flüsse, die wie opalene Spiegel

verdämmernder Farben der belebten Ufer wa-

ren .. . Fahrten zu Land durch honigfarbene Berge,

von Wein und Nelken duftend in der Mittagsglut.

Schreie der Winzer in bunten Fetzen auf dem

Wege . . . Männer und Weiber in Schweiß und

Traubensaft getaucht . . . Esel mit strotzenden

Weinschläuchen beladen, beizender Rauch aus

Dorfhütten ... Und am Ende der Fahrt, wie eine

Oase zwischen stillen Bächen, eine Grasflur mit
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silbernen Pappeln, eine klappernde Mühle hinter

einer Schleuse, Geruch von Wasser und Abend-

schatten . . .

Das fremde Land, das Leben im Hotel unter

gleicherweise Privilegierten, wie auf einem höhe-

ren Absatz der Menschheit, machte die Verwand-

lung vollkommen. Er konnte seine Phantasie

ruhen lassen. Hier war keine widerstrebende Um-

welt zu überwinden oder zu täuschen. Dem Baron

und der Baronin von Stauff kam man überall mit

der gebührenden Ehrerbietung und Zuvorkom-

menheit entgegen, und im engeren Kreise der Ge-

sellschaft, der sich vorübergehend um das glän-

zende Paar bildete, genoß Zcnobi die Vorzüge

seiner natürlichen Liebenswürdigkeit, seines Ge-

schmacks und seiner heiteren Laune, als den

Erfolg von Eigenschaften, die, selbst in diesem

Stande in solchem Maße selten, ihm eine bevor-

zugte Stellung einräumten. Der Glanz, der ihn

umgab, brachte alle Vorzüge seiner Erschemung

erst zur Geltung. Das braune Haar lag wie eme

feste Haube auf dem Kopfe, an den Schläfen

lockte es sich leicht und gab seinem ausdrucks-

vollen schmalen Gesicht gleichsam kleine Flügel
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des Aufschwunges. Die militärische Gewohnheit

des festgeschlossenen Mundes und leicht ge-

hobenen Kinns riß auch die weichen Partien der

Wangen zu einer noblen Energie zusammen, und

die früher schweifende Unruhe der Augen wurde

durch das Vertrauen, das von überall ihm ent-

gegenkam, zur Treuherzigkeit gefestigt. Drückte

er das Monokel ins rechte, so gab es nicht einen

Akzent von Überheblichkeit oder Schärfe, viel-

mehr etwas wie Scherzhaftigkeit in dem Bilde

von Heiterkeit und entschlossener Lebensfreude.

Ein scharfer Beobachter hätte vielleicht ein leises

Schnaufen durch die Nase und eine gewisse Hast

beim Essen als Reste einer älteren Bildung unter

der vollendeten Oberfläche erkannt. Bei Marir-

anne weckte es zuweilen ein Lächeln der Nach-

sicht in den hellen Augen. Im übrigen war sie

mit ihm zufrieden. Nach Zeiten eines stürmischen

Auf und Ab, stets in Gefahr und verwegen ,sie

herausfordernd, zuletzt nach Monaten erzwunge-

ner Einschließung an der Seite des alten Herrn,

die sie sich auferlegt hatte um das arg beschädigte

Lebensschiff wieder flott zu machen, gönnte sie

sich diese Reise als eine Erholung. Es war zu-
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gleich ein Experiment, wie es mit diesem selt-

samen Partner ausgehen würde. Oft freilich war

sie sich nicht klar darüber, ob er ihr so sehr an

Raffinement überlegen sei, daß sie auf der Hut

sein müsse, und es verwirrte sie, je länger dieser

idyllische Zustand dauerte, Zenobi eben so zu-

verlässig als Liebenden, wie unerschütterlich in

seiner Rolle zu sehen.

Es wehte frischer Wind von der See, und sie

waren gleich nach dem Mittagessen Arm in Arm

zu dem türkischen Cafe hinüber gegangen. Der

Albaner hatte in der Ecke vor dem Gitter zu-

vorkommend ein Sonnensegel aufgespannt, das

lustig über ihren Köpfen knatterte.

„Hattest du eine Absicht, daß du der Generalin

sagtest, wir müßten auf die gemeinsame Fahrt

morgen verzichten?" fragte Marianne von Stauff

ihren Kaffee schlürfend.

„Absicht? Nein. Wie kommst du darauf? . .

.

Ich meinte nur, wir sind glücklicher, einmal

euien Tag allein beieinander zu sein . . .
Oder ist

dir sehr an dem Ausflug gelegen?"

„Gar nicht . . . Aber denk dir, sie nahm mich

im Garten beiseite, sagte, es falle ihr auf, daß wir

i/|3



uns letztens so wenig beteiligten. Ob uns nicht

zufällig die Post ausbliebe, ob wir vielleicht in

Verlegenheit wären, es komme ja vor auf Rei-

sen . . . Oh, sie war sehr diskret . . . Kurz," Ma-

rianne lachte, ,,sie bot mir Geld an."

,,Ah, wie zudringlich!" sagte Zenobi unange-

nehm berührt. ,,Du hast doch abgelehnt?"

Sie sah ihn rasch prüfend von der Seite an.

,,Ja, das habe ich. Doch um nicht unhöflich

zu sein, sagte ich, man kann es eigentlich kaum,

wenn es einem auf so reizende Weise angeboten

wird . . . Und daß ich mir ein Vergnügt;n machen

werde, in Verlegenheit zu kommen, nur um sie

darum zu bitten . . . Aber du glaubst nicht, wie

mir das Eindruck machte."

,,Warum?" fragte Zenobi verwundert.

,,Sehr einfach . . . Weil das solche Leute selten,

sehr selten tun!"

,,So," sagte Zenobi mit hoheitsvoller Nach-

lässigkeit. ,,Es ist halb so schlimm, meine ich . . .

Neulich Abends am Spieltisch wollte mir die

Baronin mit Gewalt fünfzig Louis aufdrängen.

Der Italiener liegt mir schon zum dritten Male

an, wir möchten doch im Herbst auf seinem Gut
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in der Romagna seine Gäste sein . . . Ja, sogar der

Direktor des Hotels macht ein beleidigtes Gesicht,

wenn ich die Rechnung zahlen will, als wollte

ich ihm das Geld schenken. Und besteht darauf,

alle unsere Einkäufe und Auslagen zu bezahlen . .

.'*

,,Und was folgerst du daraus?"

„Nichts . . . Oder, daß dein Kredit so groß ist,

wie deine Liebenswürdigkeit . . . Oh, noch lange

nicht so groß . . . Und ich bin glücklich!"

Fast wandelte sie Rührung an vor dem leuch-

tenden Blick, mit dem er sie umfing. Doch das

Mißtrauen, das ihre Erfahrung sie gelehrt, er-

laubte keine Gefühle preiszugeben. Sie merkte

mit einiger Verwirrung, wie sehr ihr Verhalten

in diesen kurzen Wochen von ihm bestimmt war

und daß sie die Führung verloren hatte. Er hielt

sie im Netz seiner Liebe gefangen, so daß sie

fast weich wurde. Es tat wohl, so gehegt zu

werden, aber auch sein persönlicher und gesell-

schaftlicher Erfolg schmeichelte ihr . . . Es war

erstaunlich . . . Dieser Mensch war nicht zu

fassen. Er spielte seine Rolle so vollkommen, daß

nichts seine Absichten verriet. Das reizte sie. Sie

versuchte eine Oberrumpelung.
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,,0h, du bist mir über!" sagte sie, ganz nahe

an seinem Gesicht. ,,Du hast etwas vor . . . Habe

ich dein Vertrauen nicht verdient? . . . Was planst

du?"

Er sah sie mit so offenem Erstaunen an, daß

sie fast die Fassung verlor.

,,Laß uns doch wieder zu jeaer kleinen Insel

hinüber fahren," bat er und wies aufs Meer. ,,Der

Direktor sagte, sie sei billig mit dem Haus zu

kaufen. Sollte es nicht möglich sein?"

Sie verbiß ein Lachen, sah ihn kopfschüttelnd

an und sagte:

j—„Warum nicht . . . erkundige dich doch!"

Sic waren in die Stadt zurückgekehrt. Zenobi

fand sich schwer in seine alte Tätigkeit. Vage

erwartete er eine Veränderung.

Es war Sonntag. Die hohe Tür, die auf die

Gartenterrasse führte, stand auf. Das leise Plät-

schern eines Springbrunnens, Vogelgezwitscher

und leichter Fliederduft drangen in das helle

Zimmer, in dem der Diener eben den Frühstücks-

tisch abgeräumt hatte. Marianne von Stauff in
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ihrer weißen Tennisdreß lehnte sich im Sessel

zurück und sagte:

„Mein Lieber! Mit deiner Erziehung, denke ich

manchmal, ist es nicht weit her, und doch bist

du eine Art Gentleman . . . Verzeih', ich sage das

nicht, um dich zu kränken, aber ich muß dar-

über sprechen. Du führst Rechnung über unsere

Ausgaben wie ein Buchhalter und erklärst dich

für deinen Teil als mein Schuldner. Was ist das

für eine Pedanterie? . . . Dazu steht doch das

Bankguthaben auf deinen Namen!"

,,Das eben ist mir peinlich, Marianne," er-

widerte Zenobi, der ihr gegenüber saß, und

schnipste mit dem Finger über das silberne Ziga-

retten-Etui, das vor ihm auf dem Tisch lag. Sei-

nem glatten, tief gebräunten Gesicht stand der

grauweiß gestreifte Flanellanzug vortrefflich.

,,Ich habe mich drein ergeben in Ragusa, damit

wir keine Schwierigkeiten vor den Leuten haben.

Du selbst hast es auch nicht anders aufgefaßt . . .

Bis ich meine Angelegenheiten, die etwas in

Verwirrung geraten sind . . . seitdem, du weißt . .

.

wieder in Ordnung habe . . . nur so lange noch.

Ich kann's doch nicht, verstehe mich . . . Hier ist
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alles anders. . . Ich bin doch nicht mit dir ver-

heiratet."

„Was würde das auch nützen! Du wärst, des-

halb doch nicht der Baron von Stauff . . . Und

was war das schon ! . . . Möchtest du, daß wir

wieder reisen?"

Zenobi antwortete nicht gleich. Er stand auf,

ging bis zur Terrassentür und sah eine Weile in

den Garten hinaus. Sie wartete gespannt.

„Ich kann nicht sagen, daß ich mich hier wohl

fühle," sagte er langsam zurückkommend. ,,Du

bist seit einiger Zeit so verändert. Hast mit so

vielen Leuten zu tun. Empfängst spät abends,

wenn ich fort bin, noch große Gesellschaft . . .

Was waren* wir doch glücklich in Ragusa!"

Sie zog ihn an der Hand zu sich heran und hielt

ihn fest.

,,Wir könnten wdeder reisen. Vielleicht werden

wir es sogar müssen . . . Aber wie in Ragusa wird

es nicht wieder sein. Man muß für sein Glück

auch etwas riskieren. Du bist schrecklich naiv,

mein Junge . . . und bequem. Es werden jetzt

immer Leute um mich sein, die ich brauche.

Statt daß du mir gewissenhaft deine Rechnungen
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präsentierst, könntest du dich zum Beispiel für

diese Dame Friedrich interessieren, die dir Augen

macht, so groß..."

„Ein Scherz, Marianne?"

,,Kein Scherz! Sie ist sehr reich... Zieh das

Gesicht nicht so in die Länge, es sieht dumm
aus."

,,Ich verstehe dich nicht ..."

,,Das sehe ich, leider . . . Und du hast doch

sonst Phantasie. Ich muß deutlicher werden . .

.

Ich brauche den Bankier Tugendhat, wie du die

Frau Friedrich. Unsere Mittel sind bald er-

schöpfl."

,»Meine, meinst du. Gewiß. Ich werde arbeiten.

Ich überlege eine Veränderung. Aber du . .

."

Sie sah ihn fragend an. Er fuhr fort:

,»Gehört nicht das Haus dir? Und das Gut in

Kärnten?"

Sie lachte:

,,Ja, auf dem Mondl"

,,Wie? Bist du nicht. .

."

Sie sah ihm kalt in die Augen, und plötzlich

verstand er.

,,Ach, das ist jetzt gleichgültig, was ich bin.
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Weiß ich denn, wer du bist? Ich habe dich nie

darnach gefragt ..."

„Aber ich liebe dich doch, Marianne!"

„Das glaubte ich. Ich dachte, du gehörst zu

mir . . . Aber du schläfst, du hast etwas von

einem Nachtwandler an dir, das ist mir un-

heimlich. Darum will ich dich wecken."

„Was noch?"

„Weißt du, wer meine Abendgesellschaft ist?"

„Wer?"

„Spieler . .

."

„Spieler?"

„Kupplerinnen, ausgehaltene Frauen, Männer,

die sie verkaufen oder verspielen."

,,Und du, Marianne?"

,,Soll ich dir Rechenschaft geben? ... du Narr
!"

Zum ersten Male, seit er sie kannte, hörte er

ihre Stimme laut werden. Sie klang heiser ^und

rauh, wie gesprungen. Sie hatte die Hände in-

einander verkrampft und maß ihn mit einem har-

ten drohenden Blick.

,,Ist es dir jetzt kjar? . . . Und nun habe ich die

Polizei im Nacken. Sie wird immer unverschäm-

ter. Ich habe kein Geld mehr, um sie zu bestechen.
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Daß hier eine Scheinwelt zusammenbrach,

machte Zenobi weniger Eindruck. Aber der

Schlag, der seine Liebe traf, in der er sich so

geborgen fühlte, brachte ihn einen Augenblick

ins Wanken. Und bei dem Aufschrei und harten

Wort Mariannes dachte er flüchtig an jenen Tag

der Defilierung, als seine militärische Karriere

ein so rasches Ende nahm . . . Woran hatte er es

fehlen lassen? . . . Waren sie nicht glücklich? . . .

Er war bereit, jedes neue Abenteuer hinzu-

nehmen, sich durch Gefahren zu schlagen, es mit

Gegnern aufzunehmen . . . Aber für die Rolle, die

ihm jetzt zugedacht war, hatte er kein Ver-

ständnis.

„Wir müssen fort, entscheide dich!" sagte sie

hart 4

„Gut . . . Und dann? Was soll ich?"

„Das mußt du jetzt wissen... Ich habe dir

einen Weg gezeigt. Keine Illusionen ... Es gilt,

ständig auf dem Qui vive zu sein, Gelegen-

heiten zu nützen ... Mit Überlegung, doch rasch

und kühn zu handeln . .
." Sie wurde wieder zu-

traulicher.

„Du hast ja ausgezeichnete Eigenschaften. Du
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siehst nach etwas aus. Hast ein sicheres Auftreten.

Du bist sprachgewandt und lernst leicht dazu . .

.

und vor allem, du erweckst Vertrauen!... Der

Erfolg ist dir sicher, wenn du nur willst. Pack

nur einmal richtig zu und du bist auf der

Höhe!... Hast dein schönes, freies Leben!"

Sie hatte ihre Ruhe und natürliche Haltung

wiedergefunden, während sie fortfuhr, Pläne zu

entwickeln. Zenobi aber, der ihr aufmerksam zu-

zuhören schien, hatten die letzten Worte jfest-

gehalten und abgelenkt. Er hörte zum ersten Male

von einem anderen aussprechen, was der geheime

Inhalt seiner Vorstellungen von jeher war, und

es befremdete ihn. Er fühlte so etwas wie Scham.

Dazwischen dachte er: ,Wie seltsam? Ein schöner

Tag fblgt auf den andern. Man ist heiter mit

dem Wetter, mit dem Sonnenschein, freut ^ich

über Bäume, Läden, Häuser, Menschen . . . Und
wieder ist ein Tag . . . man geht in froher Er-

wartung aus, und auf einmal ist nichts mehr

freundlich und alles ist verändert und verzerrt.

Man weiß nicht warum . .

.'

Er vermochte nicht zu überlegen, fühlte sich

nur einem fremden Zwang Untertan, unter dem
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seine rasche Einbildungskraft erlahmte. Er sah

auf die Frau, die auf ihn einsprach, sah zum
ersten Male erschreckend ihre Schönheit, fremd

und fern seinen Wünschen, eine Macht, die ihm

Scheu einflößte. War sie ihm je wirklich nahe

gewesen? Wer war sie in den verschwiegensten

Augenblicken ihrer Liebe? ... Er wußte, daß er

ihr folgen würde, da sie es verlangte. Doch das

schien ihm in diesem Augenblick kaum noch

wichtig . . .

Marianne war mit ihren Ausführungen zu

Ende. Ein leeres Schweigen entstand. Mit einem

Blick nahm sie die Veränderung wahr, an seiner

starren und zerstreuten Haltung, an dem ge-

spannten und zugleich verlorenen Ausdruck sei-

nes Gesichts, das älter erschien. Er fragte:

„Wann werden wir reisen?"

Sie sagte: ,,Morgen!"

Dann besprachen sie die notwendigen Anord-

nungen.

Als Zenobi am nächsten Tag zur verabredeten

Zeit vor dem Bahnhof eintraf, überreichte ihm

ein fremder Mann, der vor dem Eingang wartete,

unauffällig einen Brief und entfernte sich eilig.
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was erlaubt und verboten ist und besonders

durchlässig für Ansprüche, die alle scheinbar

anerkennen, jedoch niemand honoriert. Die

gleiche Freiheit gilt allerdings auch unter den

Fundamenten, dort, wo die Abwässer der Gesell-

schaft sich sammeln . . . Aber schließlich kann

auch der sonderbarste Rechnungsfeldwebel im

eleganten Zivil nicht ungestraft alles tun, was

ihm gefällt. Und so geschah es, daß Zenobi

eins Tages, an dem seine Rolle weniger an-

spruchsvoll war und er sich vielmehr nur

einem Gemeingefühl mit gewohnter Begeisterung

zu überlassen meinte, — daß er gerade dabei mit

einem Krach aus der bürgerlichenWelt hinausfiel.

Er hatte sich an der jährlichen großen Mai-

feier der Arbeiterschaft beteiligt und sich dann

dem imposanten Demonstrationszug mit fliegen-

den Fahnen, Emblemen und blumengeschmück-

ten Mädchen angeschlossen, hatte freudig die

Freiheitslieder mitgesungen und in seiner Gruppe

das Hoch und Nieder kommandiert. Als man

später in dem weiten öffentlichen Park, vom

prächtigsten Wetter begünstigt, in den Biergärten

sich niederließ und unter die aufgebauten Zelte
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sich verstreute, hörte man, die Erholung genie-

ßend, da und dort einen Redner zu. Da fühlte

sich auch Zenobi gedrängt, dem jungen Volk,

das ßich heiter um ihn bewegte, sich vom Her-

zen mitzuteilen. Er stieg auf einen Stuhl, und

da er gleich mit Klatschen und Zurufen emp-

fangen wurde, war er bald im besten Zuge. Doch

gerade wie er im Begriffe war, sich über die

Segnungen des Achtstunden-Tages auszubreiten,

erhob ein überwachender Kommissar Einspruch

und erklärte, solche zum Klassenhaß aufreizen-

den Worte nicht zu dulden. Dagegen erhob sich

tumultuöser Protest. Man sei hier unter sich, es

sei keine offizielle Versammlung. Der Beamte

aber, sei es infolge der Strapazen der Über-

wachung den ganzen Tag über schon nervös oder

weil ihm die Geste Zenobis nicht gefiel, wurde

durch den sich kundgebenden Widerstand nur

hartnäckiger und bestand auf seiner Weisung^

Die erregten Zurufe der Menge brachten Zuzug

von allen Seiten, der sich schon bedroht fühlende

Polizeimann pfiff einen in Bereitschaft stehenden

Zug von Schutzleuten herbei, Ordner dräng-

ten durch den Knaul, und Zenobi, der immer
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noch auf dem Stuhl stand, in der Hoffnung, nüt

einer lustigen Wendung den Zwischenfall zu be-

enden, war bald von Polizei und Ordnern einge-

kreist, und der Kommissar verlangte mit erregter

Stimme, sein Notizbuch in der Luft schwingend,

daß er Name, Stand und Domizil angebe. Zenobi

war um einen Namen nicht verlegen, doch die

Ordnung war damit nicht zufrieden. Ausweis!

herrschte sie. Einen Ausweis habe er freilich nicht

bei sich . . . Darauf höhnisches Lachen des

Hüters, lange Gesichter der Genossen Ordner . . .

Ob der Name oder die Person den Ordnern be-

kannt sei . . . Nein, sie wüßten nicht. Das sei

allerdings sehr bedauerlich. Zwischen der Partei-

leitung und der Polizei hatte man, um Un-

zuträglichkeiten zu vermeiden, vereinbart, daß

jeder Redner einen abgestempelten Ausweis mit

sich führe. Da könne man nichts machen . . .

Zenobi müsse mit aufs Kommissariat. Einige

Heißsporne, die es empörend fanden, daß das

Volk an seinem Feiertage solche Schmach sich

bieten lassen müsse, waren bald zur Ruhe ge-

bracht. Mißtrauische, welche die Ordner unter-

stützten, riefen laut: Provokateur!

Zenobi war der Spaß verdorben. Er fühlte

sich plötzlich so allein, daß es ihn fröstelte. Doch

in stolzer Haltung betrat er die in der Nähe ge-

legene Polizeiwache. Hätte er es gewollt, mit dem

subalternen dort Amtierenden, der wahrscheiri-

lich aus der gleichen Laufbahn kam, die er bald

verlassen sollte, in der intimen Sprache zu reden,

die mit einem Zwinkern aus den Augenwinkeln

sich über die gegenseitige Unverletzlichkeit ver-

ständigt, so würde man die gräßliche Tatsache,

daß ein Angehöriger der bewaffneten Macht bei

der Maifeier der Roten Reden schwang, als einen

Hauptspaß hingestellt, belacht und darüber zum

Schluß vielleicht ein kameradschaftliches Glas

geleert haben. Aber Zenobi war jetzt ganz Oppo-

sition gegen die Gewalt, die ihm angetan, Opfer

und Repräsentant des beleidigten Volks, von

Verachtung geschwellt. Zu dem Protokoll, das

nun seinen wirklichen Namen und Stand ent-

hielt, verlangte er hoheitsvoll den Zusatz, daß

er, Mann aus dem Volke, energisch Protest er-,

hebt gegen die Verletzung der gewährleisteten

Redefreiheit. Der Diensthabende war fassungs-

los.
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,,Mensch!" brüllte er fast. ,,Sind Sie bei Trost!

Wollen Sie sich mit Absicht ins Unglück stürzen

!

Hat man so was gehört! ... Ein nobler Mann
wie Sie, der Aussichten auf den Rechnungs-

offizier hat . . . Herrgott ! Sagen Sie doch we-

nigstens, Sie haben eins über den Durst ge-

trunken, bei dieser Hitze! Wir werden es dann

schon machen ..."

Doch Zenobi, dem die schmutzige Polizeistube

und der schwitzende Mann mit den blauen Glotz-

augen plötzlich hef'igen Widerwillen einflößten,

erklärte, so unwürdige Zumutungen ablehnen zu

müssen und bestand auf dem Seinem. Darauf

wurde der Beamte eiskalt, murmelte beim

Schreiben wütend etwas von ,Elementen' und

»Widerstand gegen die Behörde' und hieß Ze-

nobi barsch warten, bis er seine Instruktionen

eingeholt habe. Nach einer Stunde war er ent-

lassen. Die Angelegenheit nahm ihren amtlichen

Fortgang.

Zenobi wurde zunächst vom Dienst ,suspcn-

diert' und erhielt den Befehl, sich zur Ver-

fügung des Militärgerichts zu halten, von dem
eine Untersuchung eingeleitet war. Doch wäh-
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rend das Verfahren gegen ihn monatelang

,schweble' und Akten sich häuften, war er be-

reits dem Kreis seiner früheren Tätigkeit so

weit entrückt, daß die Resolution seiner Ver-

abschiedung einen fremden Mann erreichte, der

sich an den strammen Militärbeamten, den er

einst dargestellt hatte, kaum noch zu erinnern

schien.

Er versuchte es gar nicht, seinen Beruf vor der

Militärzeit wieder aufzunehmen, aber er machte

sich auch um einen neuen nicht allzu viele Sor-

gen. Er wußte bereits: in der Stadt arbeitete man

nicht zu seinem Vergnügen, und die Unternehmer

berechneten genau, wofür sie zahlten. Sie erlaub-

ten nicht, daß einer, der seine ganze Notdurft

bei ihnen verdiente, auch nur das geringste

darüber an Zeit oder Freiheit für etwas anderes

für sich behielt. Denn das betrachteten sie als

einen Raub an ihrem Verdienst, auf dem die

Wohlfahrt der Welt beruht. Er hatte in der Stadt

etwas gelernt: nur dort, wo die Menschen nicht

rechneten, konnte man gelegentlich durch-

schlüpfen. Dafür aber mußte man mit Erniedri-

gung bezahlen. Nichts war umsonst. Er aber war
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nicht gesonnen, für eine kümmerliche Existenz,

mit sich selbst zu bezahlen. Man mußte zusehen,

wie man da durchkam ... Er fühlte in sich

Eigenschaften und Fertigkeiten, die auf dem

Arbeitsmarkt vielleicht nicht viel wert waren,

doch sie sollten ihm helfen, sein Leben, wie

er fes liebte, zu behaupten. Wenn er sich im

Spiegel betrachtete, fand er, daß ein Mann, wie

er ihn da vor sich sah, in der Welt zu etwaä

anderem da war, als sich in täglicher Müh-

sal zu verbrauchen. Er hatte großen Respekt

vor sich selbst, den er wahren mußte, wie er

ihn übrigens vor anderen würdigen und reprä-

s'entativen Personen natürlicherweise emp-

fand ... Er suchte und fand ohne Schwierigkeit

Gelegenheitsarbeiten, die für kurze Zeit eine

größere Anstrengung erforderten, dafür aber

besser bezahlt wurden. Bei Ausverkäufen in

Warenhäusern, bei Inventurarbeiten, bei Auf-

nahmen für die Volkszählung, Werbearbeiten für

neue Unternehmungen, die sich rasch und groß-

zügig beim Publikum einführen wollten. Seine

Erscheinunig, die heitere und umgängliche Art

itiit Menschen, ein gewisser Schwung, der von
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ihm ausging und sich seinen Mitarbeitern mit-

teilte, machte ihn für dergleichen besonders ge-

schickt und erfolgreich, so, daß er vorübergehend

in bevorzugte Stellungen kam. Dieser Rhythmus

von Arbeit und Muße war ihm gemäß. Er ver-

mehrte nun um eine mehr die Tausende von Exi-

stenzen, die mit den Bedingungen der Großstadt

und ihrem Hazard vertraut, wie aus einem gro-

ßen Wasser ihre Nahrung fischen. Nur, daß er

es ohne Gier tat und ohne Verdrossenheit, da er

sich für Tage der Arbeit oder erfindungsreicher

Kombinationen mit Tagen freien schönen Lebens

entschädigen durfte. Mußte er dabei zuweilen

auch einen Ring, ein Stück der sorgfältig ge-

schonten Garderobe für eine Zeitlang ins Leih-

haus tragen, so war ihm dringende Not schon des-

halb fern, weil die Menschen, unter denen er

jetzt lebte, in ihrer sorglosen und erfahrenen

Halbarmut, ebenso leichtlebig wie hilfsbereit

waren.
#

Es war ein altes, von außen unansehnliches,

innen recht geräumiges und bequemes Haus, in

einer langen, volks- und gartenreichen Vorstadt-
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Straße, die sich mit ihren Hunderten von Num-

mern und diesen wieder angehängten Buchstaben,

die manchmal bis zum ,,K" gingen, lang und

krumm bis an den Fuß der waldigen Hügel des

Südwestens hinzog, wo die Villenkolonie der Rei-

chen begann. Es gehörte der Frau Elisabeth

Amalie Henriette Mager, die es mit ihren vier

Töchtern und einer wechselnden Anzahl von

Pensionären bis hinauf zu den verschnörkelten

eiförmigen Luken der Mansarden füllte. > Ihr

Mann, der Zeit seines Lebens bei zweifelhaften

Unternehmungen beteiligt, nach vielen Fehl-

schlägen und in vorgerücktem Aller sein Glück

in Südamerika gesucht hatte, war dort seit Jahren

verschollen. Frau Mager, an Enttäuschungen ge-

wöhnt, aber durchaus nicht verbittert, fühlte sich

nach seiner Abreise nicht verlassen, vielmehr zu

ihrem eigenen Erstaunen von der Unruhe und

Gespanntheit ewiger Glückserwartungen nur an-

genehm befreit. Und sie verlor keinen yVugenr

blick an neue Hoffnungen auf diese abenteuert

liehe Fahrt. Sie nahm mit heilerem Herzen und

gutem Verslande, den sie gegen die verkehrten

Ambitionen ihres Ludwigs nie zur Geltung brin-
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gen konnte, ihre Angelegenheiten selbst in die

Hand und fand das Leben dabei ganz erträglich.

Sie war gern unter Menschen, und ein schüch-

terner Humor für ihre Torheiten hinderten ^ie

nicht, aufrichtigen Anteil an ihnen zu nehmen.

Ihre Töchter hatte sie tüchtig erzogen, doch

dressierte sie sie weder auf die Männer, noch

glaubte sie, ihr Schicksal lenken zu können. Sie

liebte es, wenn es um sie heiter war; die Familie,

die einen großen Bekanntenkreis halte, versäumte

ungern einen Polterabend, ein Tanzvergnügen

oder eine Geburtstagsfeier. Sie vernachlässigte

aber dabei nicht ihre Arbeit, wenn man sich auch

Anstrengungen nicht gern zumutete. Man hatte

Ganz- und Halbpensionäre und nur ,möblierte

Herren*, Gymnasiasten, Studenten und ältere

Junggesellen. Mit den kleineren befaßte sich die

tüchlige und resolute Rosa, blond und locker in

ihren Bewegungen und nie um eine Auskunft ver-

legen, wenn es Schwierigkeilen gab; die hoch-

busige und stattliche Regine, geschickte und ge-

schmackvolle Modistin, vertrat als Älteste die

Hausfrau, Annie lernte Singen und war halbtags

beschäftigt, und Fanny die Jüngste, besuchte das
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Lehrerinnen-Seminar. Alle, von der Mutter an-

gefangen, tranken gern Kaffee und waren sehr

musikalisch. Man kümmerte sich nicht viel uiti-

einander und bildete doch mit den Hausgenossen

eine Art zusammenhängender Familie. Wer be-

sondere Ansprüche machte und nicht hinein-

paßte, ging bald fort. Es kam nicht darauf an,

daß ein Zimmer öder ein Platz am Tisch leer

blieb. Man gab, was man hatte, einmal reicb-

lich, einmal kärger. Man präsentierte dafür auch

keine regelmäßigen Rechnungen am Monatsende,

sondern wartete, bis einer kam und mit Regine

und ihrem langen Hausbuch sich auseinander

rechnete.

Hier hatte Zenobi in einem hübschen, nach

dem hinteren Garten gelegenen Zimmer Unter-

kunft gefunden. Er wurde halb scherzhaft der

„Herr Baron" genannt und war bei allen sehr be-

liebt. Das Haus und seine Bewohner waren ein

Bestandteil der volkreichen Straße, die Straße

ein gewaschenes Organ bewegten Volkslebens.

Sorglose Armut, verschämte Armut, Kleinhänd-

ler, Handwerker mit einem Rest Gediegenheit,

hie und da bereits eindringendes Proletariat, be-
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Völkerten sie bunt. Privatgelehrte mit schmaler

Rente, auf sich selbst gestellte Studenten, welche

spät Nachts am grünen Lampenschirm ihre hoch-

fliegenden Gedanken nährten, Existenzen, die,

bereits abgestürzt, in der halben Ländlichkeit

der Vorstadt ihre Zuflucht suchten, andere, die

von hier aus ihren Flug zu nehmen sich an-

schickten, hafteten da noch auf einem Boden,

den diesteinernen Schluchten der Stadt noch nicht

erreicht hatten und den eine Krume gemeinsamer

Menschlichkeit bedeckte. In das Haus, das billige

Gastfreundschaft gewährte, kam mancherlei Be-

such. Am Abend saß man in dem großen, nied-

rigen Erdgeschoßzimmer, Frau Mager mit ihrem

runden, noch hübschen Gesicht und den grauen,

wohlwollenden Augen vor ihrer erkalteten

Kaffeetasse, immer nach Neuigkeiten begierig,

aber auch mit echter Teilnahme die Ereignisse

in ihrem nahen und fernen Bekanntenkreise be-

sprechend. Oft kam einer, der sich in einem

schwierigen Prozeß befand, dessen Chancen er-

örtert wurden. Ein anderer suchte einen Käufer

für ein Objekt; ein junger Erfinder erklärte seine

komplizierten Zeichnungen und man beriet, wie
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man die Mittel zur Herstellung eines Modells be-

schaffe; angehende Künstler erzählten von ihren

ersten Erfolgen oder dem Mißgeschick, das ihnen

zugestoßen. Aber auch Unglück und Leid der

Armen drangen hierher, wo man Rat und Unter-

stützung erhoffte und manchmal fand. Kinder,

die plötzlich verwaist waren, von ihren Männern

verlassene Frauen, Leute, die ihre Beschäftigung

verloren hatten, waren der Gegenstand häufiger

Hilfsaktionen, die, wenn sie auch nicht immer

erfolgreich waren, den Unglücklichen Zuversicht

einflößten und ihnen über die ersten Schrecken

halfen.

Zenobi fand hier ein neues, weites Feld für

seinen Ausdehnungsdrang, das seine Phantasie

befriedigte, ohne ihn vom Alltag zu entfernen.

Oft boten ihm wirkliche Erfolge eine Genug-

tuung von einer Art, die er vorher nicht kannte.

Hier war seine Flinkheit, sein Aller-Welts-

Wissen oft von Nutzen. Er vermittelte Ver-

käufe, er wußte offene Stellen, er kannte die

Anwälte, die für bestimmte Prozesse in Betracht

kamen ; er sprach bei der Bezirksverwaltung und

bei den Steuerbehörden für die Schwachen vor,

i68

die ohne Beistand waren; er verfaßte Gesuche

für die Vormundschaftsbehörde; er besuchte

Mäzene im Interesse aufstrebender Talente und

setzte wirksame Anzeigen auf, um Kapitalisten

für neue Unternehmungen zu interessieren . . .

Und nicht alle diese Künste, die er ent-

wickelte, waren brotlos. So verwischte sich

allmählich die Grenze zwischen Beruf und Rolle.

Er war nach einiger Zeit in der Straße und all-

mählich im ganzen Bezirk bekannt. Den einen

war der Baron im Hause Mager eine Art Spitz-

name, an den man sich gewöhnt halte, den andern

ein merkwürdiger, aber hilfreicher Mann, um den

in der Tat ein Geheimnis walten mußte . . . Denn

er war uneigennützig. Da er es sich nicht nehmen

ließ, bei feierlichen Anlässen des Bezirks im

hohen Hut und schwarzen Rock, meist in Be-

gleitung der schönen und eleganten Regine zu er-

scheinen, meinten die Klugen, es wäre viel-

leicht sein Ehrgeiz, mit der Zeit für irgendein

Ehrenamt zu kandidieren. Aber über die Äuße-

rungen, die er einem der einflußreichen Partei-

männer gegenüber in einer Unterhaltung getan

haben sollte, mußten sie die Köpfe schütteln. Er
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habe phantastische Projekte entwickelt, erzählte

man, die erst den Eindruck machten, als wolle er

sich an die Spitze eijies großen gemeinnützigen

Kreditunternehmens setzen. Aber schließlich stellte

es sich heraus, daß es dabei nichts zu verdienen

gab. Er habe von einer ausgedehnten Rechtshilfs-

orgariisation gesprochen, die aber überparteilich

sein sollte. Er habe die Mängel der Krankenver-

sicherung aufgezeigt, und bewiesen, wie die Ver-

waltungskosten jede ausreichende Hilfe für die

Betroffenen aussichtslos machen . . . Nein, das war

kein Mann für die Parteien... Und ehrgeizig

schien er übrigens auch nicht zu sein. So bildete sich

eine Art Legende um ihn, die verschiedene Be-

standteile enthielt. Die einen erzählten, er sei ein

wirklicher Adliger, der infolge eines schweren

Konfliktes in der Familie, einer Ehegeschichte,

Namen und Titel abgelegt habe, die anderen woll-

ten wissen, — und damit begründete man sein

lebhaftes Interesse für Gericht und Behörden, —
daß er, früher ein bekannter und hochbezahlter

Anwalt, einem Klienten, den er nicht retten

konnte und der zu einer langjährigen Zuchthaus-

strafe verurteilt worden war, auf dessen drinH
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gende Bitte, Gift ins Gefängnis geschafft, daß

er deshalb verurteilt und aus seinem Stand ge-

stoßen, sich in dieses Viertel unter einem ange-

nommenen Namen zurückgezogen habe. Aus bei-

den Kombinationen ergab sich, noch interessan-

ter, ein adliger Richter, dem die Geschichte mit

dem Gift passiert sein sollte. Dem widersprachen

freilich Züge und Äußerungen überschweng-

licher, ja kijidlicher Art, wie man sie bei einem

Manne von seiner Erscheinung und seines Alters

recht auffällig fand. Seioie Musikbegeisterung

kannte keine Grenzen und nichts schien ihn so

zu bewegen, als wenn am Abend die Töchter des

Hauses sangen oder spielten. Er konnte sich kaum

enthalten mit einer tiefen Stimme mitzusumnien,

pathetische Arm- und Handbewegungen zu

machen und vor Ergriffenheit lange zu schwei-

gen. Ja, manchmal konnte man ihn mit Kindern

von der Straße an der Hand, einer vorbeiziehenr

den Musikbande im Takt folgen sehen. Dabei

grüßte er Vorübergehende und Bekannte gravi-

tätisch, winkte ihnen zu, als wollte er sie auffor-

dern, an dem kindischen Vergnügen teilzu-

nehmen. Er saß auch oft nach Feierabend mit
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Handwerkern, Arbeitern und allerhand Volk bei-

sammen, erörterte bei einem Glase mit ihnen

ihre Angelegenheiten, gab Schnurrpfeifereien

zum besten und konnte in einem plötzlichen

Ausbruch die Hand eines Nachbarn ergreifen

und rufen: ,Ich liebe dich, Bruder, du sollst

sehen, dir will ich helfen!**

Von den Bewohnern des Hauses nächst Ze-

nobi der ständigste und einer, der sich ihm

am meisten anschloß, war der Student Meerengel.

Seit seinem ersten Semester, als er in der Vor-

stadt herumstreifend in wohlgefälliger, kenneri-

scher Betrachtung vor dem Hause stehen geblie-

ben war, und dann auf seine, mit düsterer Maje-

stät vorgebrachte Frage, ob man geneigt sei, einen

Wohnraum hier abzugeben, zustimmende Ant-

wort erhielt, hatte er sich im Hause zum Teil

mit eigenen Möbeln eingerichtet und gehörte da-

zu. Es waren seitdem viele Semester vergangen.

Meerengel hatte mancherlei Examina bestanden

und war auch bereits mit dem Titel verseliien,

der anderen Abschluß und Krönung ihrer Lehr-

zeit bedeutet. Doch ihm, der ängstlich jeden Be-

ruf als eine Veränderung seiner bequemen Lebend
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weise scheute, war es nicht darum zu tun, seine

Einsichten, wie er es nannte, für irgendwelche

Zwecke zu verwerten. Er hatte keine Eltern; den

sehr alten Großeltern, reichen Gutsbesitzern im

Mährischen, blieb er durch Zeit und Wachstum

unverändert ein zärtlich umworbenes Enkelkind,

dessen Dasein allein ihre Sorge lohnte. Er war

fromm und gelehrt. Wenn es Semmel gibt, muß

es folgerichtigerweise einen Bäcker geben, — da-

mit war für ihn der Beweis für das Dasein Got-

tes erbracht. Im übrigen, meinte er, könne es

unter anständigen Menschen keine Diskussion

über solche Dinge geben. Er tat nicht gern das,

was andere taten. Ohne Absicht und mehr aus

einer tiefen Zerstreutheit seines Wesens war

in seinem Leben und in seiner Handlungsweise

mancher Zug, der ihn sonderbar erscheinen

ließ. So gehörte er als Katholik keiner schla-

genden Verbindung an, doch focht er unter

schweren Bedingungen ein Pistolenduell aus,

weil ein Kollege vom heiligen Thomas von

Aquino in Ausdrücken gesprochen hatte, die

ihn beleidigend dünkten. Der juristischen Fa-

kultät zugehörig, befaßte er sich mit ethno-
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logischen und historischen Studien und blieb

lange Zeit von einem Gegenstand gefesselt,

der seinem Gebiete ganz fern lag. Eines Tages

brachte er dem Dekan der juristischen Fakul-

tät vertrauensvoll eine gelehrte Arbeit über die Kul-

tur der Irokesen und konnte sich über das Erstau-

nen des Professors nicht genug wundern. Der Ge-

lehrte glaubte, ihn darauf aufmerksam machen zu

müssen, daß er mit ihm eine Studie übler die

Rechtsnachfolge in Byzanz ausgemacht habe.

Meerengel lächelte verbindlich: Ja, er erinnere

sich jetzt . . . Indessen habe er doch soviel Zeit

verloren, meinte der Professor. Zeit, erwiderte

Meerengel würdevoll, Zeit könne man nicht ver-

lieren . . . Bei seiner Jugend bereits von einer gewis-

sen Körperfülle, die er seiner Neigung zur Bequem-

lichkeit dankte, hatte er ein höfliches, etwas zere-

monielles Betragen und achtete auch bei anderen

auf gute Umgangsformen. Er war im Hause nur

Mieter. Die beiden Zimmer, die er nach seinem

etwas bizarren Geschmack einrichtete, blieben

zu seiner Verfügung, auch wenn er monatelang

abwesend war. Seinen Tafelansprüchen hätte das

hier Gebotene nicht genügt, denn er verstand sich
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auf gute Küche und konnte eine Anzahl

feiner Speisen, die er je nach der Zusammenset-

zung als ein kleines Diner oder ein kleines Souper

bezeichnete, selbst zubereiten; wobei er hemd-

ärmelig und in einer langen weißen Schürze sach-

kundig und pedantisch mit Pfannen und Kasse-

rolen in der Küche hantierte. Er verachtete aber

durchaus nicht, zuweilen am gemeinsamen

Tisch zu essen, aus Zerstreutheit, wenn er sitzen

blieb, oder auch, weil er ein Gespräch fortsetzen

oder mitanhören wollte. Er lud aber auch

gern den einen oder anderen Hausgenossen zu

einem selbstbereiteten kleinen Diner oder Souper

auf seinem Zimmer ein, wobei er den heiteren,

liebenswürdigen Wirt und zugleich seinen eige-

nen zeremoniellen Haushofmeister machte. Am
häufigsten war Zenobi sein Gast. Meerengel

suchte seine Gesellschaft so oft er es nur konnte

und behandelte ihn mit besonderer Auszeichnung.

Er ist ein wahrhaft vornehmer Mann, sagte er

mit dem ihm eigenen melancholischen Ernst.

In der Unterhaltung mit Zenobi konnte man

bemerken, wie sich sein Wesen plötzlich ver-

änderte und seine Gehaltenheit zuweilen im
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schroffsten Übergang einer kindlichen, ja kin-

dischen Heiterkeit wich, die sich bis zu wahren

Ausbrücfien des Lachens steigern konnte.

Im Hause wohnte damals auch ein russischer

oder pohlischer Emigrant mit einem unauß*-

sprechlichen Namen, ein stiller, aber unruhiger

Mann, der Nächte lang an irgendwelchen Manu-

skripten schrieb, von denen man nie etwas hörte;

der sehr höflich war, aber auf interessierte Fra-

gen nur kurz und sehr bestimmt antwortete. Auch

er fand sich zuweilen zu den abendlichen Zu-

sammenkünften ein, saß meist schweigend da.

Man konnte den klugen Augen hinter der schar-

fen Brille ansehen, daß er hier eine Stunde der

Ruhe und des Behagens genoß, soweit seine Natur

eines solchen passiven Zustandes überhaupt fähig

sein mochte. Auch er schien nur Zenobis wegen

zu kommen. Er zeigte für ihn eine Art Neugier

oder Teilnahme, wie sie ein Naturforscher

für jene Studienobjekte hat, die einen Grenzfall

in seiner Wissenschaft bedeuten, und an denen er

gewisse Theorien erhärten oder gezwungen sein

kann zu revidieren.

Eines Abends sprach man von dem Fall eines
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kleinen Bauunternehmers in der Straße, der, weil

er angeblich Zeugen zum Meineid verleitet hatte,

zu zwei Jahren schweren Kerkers verurteilt wor-

den war. Es war eine verzwickte und traurige

Geschichte. Die Leute sagten, er habe sich aus

Überempfindlichkeit, aus Wichligtuerei selbst ins

Unglück gebracht und seine Existenz ruiniert. Es

hatte damit begonnen, daß er wegen einer Über-

tretung von der Polizei eine Strafe erhielt. Da

er überzeugt war, es sei zu unrecht geschehen,

strengte er einen Prozeß an. In diesem wollte et

beweisen, daß die Angaben des Polizisten, die

seine Bestrafung herbeigeführt haben, nicht der

Wahrheit entsprachen, und brachte dafür Zeu-

gen bei, welche den Sachverhalt, wie er ihn dar-

stellte, bestätigten. Darauf veranlaßte die Be-

hörde den Schutzmann, eine Verleumdungsklage

gegen ihn einzubringen ; bei der Verhandlung

nahm der Polizist die Anzeige, die er gemacht

und die Tatsachen, auf denen sie beruhte, auf

seinen Diensteid, und der Bauunternehmer wurde

verurteilt. Er legte Berufung ein und führte

jenen anderen Prozeß gegen die Polizei weiter.

Indessen wurde auf Grund dieses Urteils eine
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Untersuchung gegen ihn eingeleitet. Den Zeugen,

die für ihn ausgesagt hatten, traten andere gegen-

über, welche die Aussagen des Schutzmannes be-

stätigten; einer von seinen Zeugen, ob einge-

schüchtert, oder durch die Bestimmtheit der

Gegenbehauptung, welche die Autorität der Be-

hörde für sich hatte, unsicher gemacht, wollte

sich bei der Gegenüberstellung nicht mehr ge-

nau an alles erinnern. Der von seinem Verteidi-

ger beantragten Vertagung wurde zwar stattge-

geben, doch bei der neuerlichen Verhandlung war

alles bereits so verfilzt und dämonisiert, daß dem

in seinem Recht gekränkten, gehetzten und

durch den Prozeß nahe an den Ruin ge-

brachten Mann, den man zu meiden angefangen

hatte, auch die letzten Slützen zusammenbrachen:

Von den ihm günstigen Zeugen fehlten jetzt

schon zwei, die anderen wurden gegenüber der

geschlossenen Phalanx der Behörde als unglaub-

würdig hingestellt, und da der nur noch um seine

Wahrheit und seine Reputation verzweifelt

Kämpfende sich zu Ausbrüchen des Hasses und

zu Drohungen hinreißen ließ, verscherzte er alle

Sympathien des Gerichts und erschien als rabia-
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tcr Querulant. Er wurde besonders hart verurteilt

und auch gleich in Haft genommen.

Zenobi, den diese Angelegenheit sehr be-

schäftigte, hatte es sich in den Kopf gesetzt,

dem Verurteilten zu seinem Recht zu verhelfen.

Er rief:

,,Ich kenne den Mann und bin von seiner Un-

schuld überzeugt . . . Wenn nichts hilft, gehe

in damit bis zum Kaiser l"

Die altkluge Fanny, die sich trotz ihrer acht-

zehn Jahre über mancherlei Dinge ihre eignen

Gedanken machte, sagte niedergeschlagen:

„Merkwürdig, daß das meiste Unglück ,
der

armen Leute entweder mit der Polizei anfängt

oder zu ihr hinführt... Auch das Unglück hat

bei ihnen ein anderes Gesicht als bei den Reichen!''

„So ist es, wahrhaftig!" bestätigte Zenobi.

,,Und mir ist noch etwas aufgefallen . . . Jene

da oben denken nicht einmal richtig, haben von

allem verkehrte Vorstellungen, aber sie handeln

richtig ... das heißt, nicht richtig, sondern

nützlich, für sich nützlich... Die Armen da-

gegen, denken und wissen meistens schon das

Richtige, aber sie tun das Falsche . .

."
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Annie und Rosa sahen sich an. Annie kicherte

:

„Verstehe ich nicht . . . Was muß ein kleiner

Mann sich auf so etwas einlassen!" sagte sie weg-

werfend.

Frau Mager klirrte mahnend mit dem Löffel

an ihre Tasse.

Da mischte sich der Russe ins Gespräch und

sagte, während eine leichte Röte über sein fal-

tiges Gesicht flog:

„Eben, eben . . . Man muß auch den Zusam-

menhang sehen. Weil jene das Richtige tun, ist

das, was die Armen unternehmen, meist ganz

falsch. Verstehen Sie . . . Es ist kein Platz für

ihr Richtiges."

Zenobi erzählte von seinem Besuch bei einem

bekannten Anwalt, den er zu überreden versuchte,

sich dieser Sache anzunehmen. Unheilbare Ge-

schichte, hatte dieser erklärt. Nichts zu machen.

Der Mann habe nichts getan, das glaube er. Er sei

nur unvorsichtigerweise in das Getriebe der

Justizmaschine geraten. Ein sehr undankbarer

Fall ... Ja, aber es ist ihm doch unrecht ge-

schehen! — Darauf habe der witzige Mann

gemeint: Bloß Recht haben, das ist zu
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wenig, man muß auch wer sein, um Recht zu

behalten.

Der Russe nickte verständnisvoll.

,,Und dann," fuhr Zenobi fort, „habe ich den

großen Volkstribun Meißner aufgesucht . . . Ein

Mann wie ein Stier und sehr gutmütig . . . Ja, das

sei nichts Neues. Er kenne viele solche Fälle, aber

mit dem da sei gar nichts anzufangen. Derglei-

eben interessiere keinen Zeitungsleser ! . . . Ich

fragte, ob das Büro für Rechtshilfe nicht dazu

da sei... oder wozu sonst eigentlich? ... Da

lachte der Riese ... Er würde mir dankbar

sein, wenn ich eine der großen Kanonen be-

wegen wollte, für die Rechtshilfe unentgeltlich

zu arbeiten . . . Sie hätten genug zu tun ... Er

kann nur raten, den Mann seine Zeit absitzen zu

lassen. Es sei ja keine Ewigkeit!... Denn bis

auf dem Schneckenwege, den solche Sachen

gewöhnlich kriechen, auch nur etwas erreicht

werde, werden die zwei Jahre längst um sein."

Meerengel meinte, man sollte die höhere Geist-

lichkeit für den Mann interessieren. Den Erz-

bischof vielleicht . . . Der Bauunternehmer sei als

guter Katholik bekannt. Man überlegte, nannte
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Namen. Zenobi erhitzte sich immer mehr. Es

sei eine Ehrensache, die alle angehe ... Er

denke an ein selbstverfaßtcs Gesuch an den

Justizminister, unter das eine stattliche Anzahl

von Unterschriften gesammelt werden s Ute.

„Sie werden sich hei dieser Affäre den Kopf

einrennen!" sagte der Russe einige Tage später,

als er Zenobi allein fand.^r fing von selbst an,

und es war ihm dabei anzusehen, wie anhaltend J
ihn das letzte Gespräch beschäftigte. „Und es;

wird Ihnen nur recht geschehen . .

.'*

„Alle diese guten Menschen," fuhr er fort,

„welche die Welt für eine friedliche Läm-

merweide halten, wie sind sie komisch und

schädlich! ... Sie haben keine Ahnung von

der Gewalt des Bösen, dem man nur mit Bösem

begegnen kann. Und auch Sie, Baron, mit Ihren

charmanten Eigenschaften hätten in eine an-

dere Zeit geboren werden sollen . . . Denn wer

heute das Richtige will, nuiß sehr hart, sehr

entschlossen und mit doppelter Bosheit gewapp-

net, ganz tief hinabsteigen, um seine Bundes-

genossen zu suchen . .

."

Zenobi, der ihn noch nie so lange hatte.
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sprechen hören, sah ihn neugierig und etwas be-

troffen an.

„Um was zu tun?" fragte er.

,,Um neue Ordnung zu schaffen!" rief jener

aus. ,,Das kann man nur mit wirklichen Men-

schen. Wenn einer so aus der Welt heraus-

gefallen ist, daß er nur noch in Gottes Hand steht,

der allein weiß das Wahre, das brennt und das

Böse vernichtet . . . Ich wundere mich manch-

mal, woran Sie eigentlich haften..."

„Ich . . . mir scheint die Welt ganz in Ord-

nung. Aber mit den Leuten untereinander, da

stimmt es nicht . .
.," sagte Zenobi nachdenk-

lich. „Sie sind sehr klug, Sie verstehen das viel-

leiclit besser als ich..."

Er hielt inne, und als wäre etwas in ihm

angerührt, worüber er sich noch niemals

Rechenschaft gegeben hatte, suchte er nach

Worten und fand sie nicht gleich. Es wurde eine

etwas wirre Rede.

„Wie kann man aus der Welt herausfallen?

begann er, indem er an den Ausspruch an-

knüpfte, der ihn am meisten verwunderte.

„Das wäre ja, als sollte ich aus meinem Körper
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herausfallen . . . Man kann sein Kleid wechseln,

um nur recht viel und auf die verschiedenste

Weise in der Welt zu sein . . . Um nicht immer dar-

an zu denken, daß man der und der ist, der wie

eine Spinne in seiner Ecke sitzt und immer nur

das Seine spinnt ... Die ganze Welt ist ja mein

Körper.,, das heißt, nicht die ganze... aber

man möchte es und meint es mit Allen aufrich-

tig und herzlich . . . Und nicht so, wie es einen

freut, etwas für sich zu haben, als der man zu-

fällig ist, sondern wie bei einem großen Fest,

das man genießt, weil alle dabei sind... Wie

soll man da hinausfallen, wo es so vieles gibt?

Heute hier und morgen wo anders ... es könnte

tausend- Jahre dauern. Was kann einem denn

geschehen? Es kann einem so wohl dabei sein,

daß man auf die verrücktesten Gedanken

kommt. Man möchte ein Hund sein und

bellen, oder ein Tenor und singen, . . . und

man kann alles sehr wohl, wenn es auch

die anderen nicht hören. Und trifft es sich, daß

die anderen es fühlen, so haben sie nur Freude

daran und sind noch ein Stück Welt mehr als

man hat, und von der man nicht genug haben
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kann I ... Dann ist einem schon geradezu

feierlich zumute und so, als wenn man schwebte

und fortgetragen würde . . . Und genau das-

selbe ist es, wenn man einem Gutes erweisen

will oder ihm helfen. Was macht man denn

soviel Wesens davon? Die Welt wird dabei nur

immer weiter und weiter ...

Hier verlor der Russe aber die Geduld.

,,Es scheint Hmen jede Fähigkeit abzugehen,

irgendeine Sache zu denken, die nicht unmittel-

bar mit Ihrem Wohlbefinden zusammenhängt,"

sagte er achselzuckend.

,,Und Sie können das?" fragte Zenobi mit auf-

richtiger Bewunderung. ,,Und wozu?"

Da machte der Russe nur eine Bewegung, als

wollte er sagen: „Vergebliche Mühe", und ließ

ihn stehen.
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NEUNTES KAPITEL

Ein großer Monarchen-Empfang stand bevor,

und Zenobi fühlte das Bedürfnis, wieder einmal

die Luft der großen Welt zu atmen. Die Zei-

ti^ngen waren bereits voll von Ankündigungen

der Festlichkeiten und Zeremonien, die zu

Ehren des hohen Gastes vorbereitet wurden.

Es war das Stimmen der Instrumente, das dem

großen Begrüßungskonzert voranging. Äußerun-

gen und Charakterzüge des mächtigen fremden

Fürsten füllten die Spalten. Alle Welt schien den

König plötzlich genau zu kennen und nannte ihn

vertraut bei Vornamen. Tribünen wurden in den

Hauptstraßen des Durchzuges gebaut, Illumina-

tionskörper vorbereitet, und die Geschäfte mach-

ten das Publikum mit Farben und Flaggen des

großen fremden Reiches bekannt, damit es sich

rechtzeitig mit den nötigen Stoffen zur Aus-

schmückung versehe.
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Die Angelegenheit des verurteilten Bauunter-

nehmers war indessen nicht weitergekommen.

Es hatte sich wohl ein Anwalt gefunden, der die

Revision des Prozesses betreiben wollte, aber

man hörte nichts von dem Fortgang. Ze-

nobi erbat und erhielt die Erlaubnis, dea

Verurteilten zu besuchen; er wollte den Un-

glücklichen trösten und ihm Mut zusprechen.

Er fand aber weder einen verzweifelten noch

einen gebrochenen Mann, sondern einen stillen

Besessenen, der im Gefängnis an nichts als

an die Führung seines künftigen Prozesses nach

Wiedererlangung seiner Freiheit zu denken

schien. Zenobi erkannte ihn kaum. Die unter-

setzte Gestalt, um welche die zu weiten Sträf-

lingskleider schlotterten, den bärtigen Kopf unter

einer runden grauen Mütze, hing mit beiden

Fäusten affenartig am Gitter des Besuchs-

raums und lächelte ihm, der freundlich nach

seinen Bedürfnissen fragte, listig zu. Er habe

es gar nicht so schlecht. Die Beamten seien

wohlwollend, und so viel Zeit wie hier hätte

er wohl nirgends, um mit der nötigen Ruhe

an seine Sache zu denken. Zum Beispiel
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habe er erst jetzt entdeckt, welchen Fehler

er beging, daß er auf die Gegenüberstellung des

Zeugen Grünberg verzichtet hatte; welche Ein-

wände zu erheben gewesen wären, statt deren,

die sein Anwalt vorzubringen für richtig hielt.

Oh, ihm sei gar nicht bange. Er werde es schon

durchsetzen. Manchmal freilich fühle er sich

etwas schwach, und das Atmen werde ihm

schwer . . .

Zenobi war mit einem Gefühl des Schreckens

geflohen. Die Sinnlosigkeit dieses von Menschen

dem Menschen zugefügten Leids, von dem nie-

mand außerhalb dieser Mauern etwas zu wissen

schien, und daß sogar der Betroffene unemp-

findlich dagegen wurde, quälte ihn ... Er

atmete mit doppelter Lust die freie Luft ein.

Er saß eine Stunde etwa vor dem anberaumten

Empfang des Königs noch auf der Terrasse eines

Kaffeehauses in der Stadt, mit Gleichmut die

schon lange zu den Einfahrtsstraßen drängenden

Menschen betrachtend. Er, der das Geheim-

nis der großen Schaustellungen kannte, war

auch mit allen Anordnungen vertraut, durch

welche sie zustande kamen. Er hatte genaue
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Kenntnis von der Aufstellung der Wagen,
der Verteilung der Schutzmannkordons, des

Spaliers und der verschiedenen Kennzeichen

für die Überwachung. So wußte er, daß die Kut-

scher der zum Empfang zugelassenen öffent-

lichen Fuhrwerke ein besonderes Abzeichen

trugen und daß sie diesmal, wenn sie einen

Eingeladenen fuhren, im Ärmelaufschlag eine

mit blauem Rand versehene Karte stecken hatten.

Er hatte sorgfältig seine Vorbereitungen getrof-

fen. Als er die Zeit für gekommen hielt, stieg er

hinab, fand einen eleganten Zweispänner mit dem
Abzeichen, gab dem Kutscher genau an, welche

Auffahrt er wählen und vor welchem Eingang er

halten solle und fuhr zum Bahnhof.

Er fuhr ungehindert durch alle Absperrungen,

reihte sich in den langen Zug der Equipagen ein,

die im Schritt dem für die Eingeladenen reser-

vierten Pavillon zustrebten. Aus der dicht-

gedrängten Menge hinler dem Spalier winkte ihm

jemand zu. Er sah Meerengel, der mit dem hohen

Hut ihn ehrerbietig grüßte. Er wartete ruhig, bis

sein Wagen das mit Flaggen und Tannenreisig

geschmückte Portal erreichte, obgleich er sah,
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wie manche Würdenträger erregt und hastig

schon vorher ihre in der Reihe nur stockend

vorankommenden Wagen verließen, und s ieg die f^

mit Teppichen belegten Stufen zu den Empfangs-

räumen hinauf. Den hohen, seidenglänzenden

Hut ein klein wenig nach hinten geschoben, den

Rock mit den langen Seidenreversen bequem ge-

öffnet, in dessen Knopfloch zwei schmale Bänd-

chen, ein rotes und ein grünes sich mehr beschei-

den verbargen als zur Schau getragen wurden,

den hellen Paletot nachlässig über den linken

Arm geworfen, betrat er den Vorraum und

durchschritt den Saal, ohne einen Blick nach

rechts oder nach links zu werfen.

Nur sehr unerfahrene Polizeibeamte oder

solche, die mit den Allüren hoher Standesper*-

sonen nicht vertraut sind, hätten es gewagt, einen

Mann von seiner Erscheinung einen Augenblick

aufzuhalten oder ihm unerbeten eine Weisung zu

geben. Doch die Sicherheitsorgane, die hier ihres

Dienstes walteten, waren eine siebenfache ge-

siebte Elite, die wußte, daß auf einer gewissen

Stufe unnötige Formalitäten peinlich bemerkt

werden und selbst die taktvollste Anrede üble
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Laune hervorrufen kann; was man besser ver-

meidet. Man mußte sich da auf seinen sicheren

Blick verlassen.

Vor dem weiten Türbogen, der sich auf den

Bahnsteig öffnete und in dem ein höherer Poli-

zei-Offizier stand, hob Zenobi zwei Finger der

rechten Hand nicht ganz bis an den Rand des

Hutes und sagte, den Beamten mit einem flüch-

tigen Blick streifend, nur: ,,Englische Bot-

schaft." Worauf dieser im dienstlichen Ton:

,,Dritter Bogen rechts!" erwiderte, grüßend zu-

rücktrat und mit einer Verbeugung, gleichsam

außerdienstlich, hinzufügte:

,,Seine Excellenz sind bereits eingetroffen!"

Er bemerkte mit Genugtuung, daß der gravi-

tätische Herr nach einem freundlichen „Danke"

seinen Schritt in der angegebenen Richtung be-

schleunigte.

Zenobi kam gerade in dem Augenblick, als aus

dem weiter links gelegenen Fürstenzimmer die

prunkvolle Gruppe des Hofes, den Thronfolger

an der Spitze, wie ein Pfauenschweif sich aus-

breitend, auf den Bahnsteig heraustrat, und

unter schrillem Kommando die Griffe der
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Ehrt'nkompagnie erklirrten. Ordonnanzen und

Beamte in Gala liefen hochrot vor Eifer in

scheinbarer Unordnung der Gruppe voraus und

ihr entgegen, während die eben noch schvs^ir-

rende Unterhaltung der hier Versammelten im

raschen Abnehmen verhallte und bald ver-

stummte. Die Wartenden rückten enger an-

einander und nahmen Haltung an . . . Zenobi

wußte, daß die vielgerühmte Pünktlichkeit der

Hofzüge eine ausgemachte Fabel war, wie vieles

andere, das über solche Dinge in der Zei-

tung stand. Hier waren auch nur Menschen

am Werk. Sie mußten bei so gefährlicher

Verantwortung vor allem auf die allergrößte

Sicherheit bedacht sein, zugleich aber pein-

lich darauf achten, daß der königliche Wagen

an einer genau vorher bestimmten Stelle der

Halle zum Stehen komme. Sie konnten beides

nur dadurch erreichen, daß sie die Geschwin-

digkeit so frühzeitig herabsetzten, daß eine ge-

wisse Verzögerung entstand; die man aber des-

halb nicht in Rechnung setzen konnte, weil sonst

die andere Gefahr heraufbeschworen worden

wäre, daß der Zug in die Halle einlief bevor der
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Hof, dem man keine Eile zumuten durfte, recht-

zeitig und bequem zur Stelle war. Das Halten

des Wagens genau Jn dieser Stelle gelang

meistens nicht einmal, so viele Proben oft

auch vorangingen. Wer Zenobis Leben er-

gründen könnte, würde es vielleicht ver-

stehen, warum er sich auch dafür interes-

sierte . . . Jedenfalls benützte er die für Alle

so peinigende, unendlich sich dehnende Zeit-

spanne des Wartens im letzten Augenblick, ;um

den Reihen entlangungehindertbis fast an denRand

des freigelassenen Raumes ohne Hast vorzudringen.

Sehr langsam näherte sich der Hofzug. Man

hörte das schwere Schnaufen der Maschine, dann

schob sie sich und mit ihr die lange, blaue

Wagenreihe in die plötzlich verdunkelte und da-

durch einen ganz anderen Anblick als vorher dar-

bietende Halle. Zenobi sah die offenbar miß-

glückte Begrüßung der hohen Herren am Fuße

der kleinen Treppe. Die traditionelle Umarmung

war arg behindert dadurch, daß der Thronfolger

überschlank war, und der fremde Herrscher in sei-

nem beträchtlichen Leibesumfang ihm kaum bis

zur Schulter reichte. Der erste suchte in seinem
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Eifer oder aus Zuvorkommenheit es dadurch aus-

zugleichen, daß er den Gast auf den Stufen fest-

halten, während der König erst sicheren Boden

unter den Füßen gewinnen wollte. Dabei stieß

der Schnabel seines Tschakos, den er im Begriff

war abzunehmen, gegen den Arm des Prinzen und

wäre ihm fast vom Kopf gefallen. Als er endlich

unten stand, machte er eine Bewegung, um die

Begrüßung auszuführen, doch der Prinz, ver-

legen, wagte es wohl nicht mehr, — so legte denn

der alte Herr den Arm um jenes Taille, der

andere seinen um den Hals des Königs, standen

einen Augenblick so und drückten sich dann ver-

legen die Hände. Nach den üblichen kurzen Vor-

stellungen, unter den noch betäubend forthallen-

den Blechklängen der fremden Nationalhymne,

denen man nicht nur die gewaltige Lungenkraft

der Ausführenden, sondern auch ihre hochrot

aufgeblasenen Backen und hervorquellenden

Augen anzuhören meinte, begannen die hohen

Herren, während nun die Trommeln wirbelten,

die Ehrenkompagnic abzuschreiten . . .

Dann näherte sich eine Abordnung, deren Füh-

rer den König begrüßte. Als sie zurücktrat, be-
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fand sich der Herrscher gerade dem Platz gegen-

über, wo Zenobi stand. Der König war einen

Augenblick lang seiner Begleitung etwas voraus

und machte eine unschlüssige Bewegung. Er

wußte offenbar nicht sicher, ob er eine neue Ab-

ordnung zu erwarten hatte. In der Tat stand diese

an einer etwas entfernten Stelle, und eine Ordo-

nanz eilte schon, sie herbei zu holen. Diesen

Moment benützte Zenobi. Fand er ihn schon

bei der Begrüßung ein wenig komisch und rüh-

rend, so tat ihm der etwas hilflose alte Herr jetzt

geradezu leid ... Er sah in der Nähe wie ein wohl-

habender, guter Onkel aus, der aber auch ein-

mal böse werden konnte. Seine Laune schien

nicht die beste. Einen Augenblick lang traf der

matte Blick des Königs den seinen. Der Raum

zwischen ihnen war leer. Da konnte Zenobi nicht

widerstehen. Er trat mit einer anmutigen Ver-

beugung näher und sagte:

„Ich bin glücklich, Sire, Sie nach Ihrer schwe-

ren Krankheit im vorigen Jahre wiederhergestellt

und bei bester Gesundheit ehrerbietigst wieder

begrüßen zu dürfen. Offenbar die Wirkung der

Marienbader KurI"
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Der König suchte in seiner Erinnerung, dachte

an jemand, der während jenes Kuraufenthaltesi

in seiner Umgebung gewesen sein mochte — ein

Arzt vielleicht... Der Mann sah sympathisch

aus.

„Ich danke Ihnen," erwiderte er freund-

lich. „In der Tat, die Kur hat mir sehr gut

getan."

„Eure Majestät sollten sich noch schonen,"

setzte Zenobi ungezwungen fort, „um der

großen Segelwoche durch Ihre Teilnahme den

alten Glanz wiederzugeben."

Jetzt dachte der König an einen der Yacht-

herren, die er in Cowes oder in Nizza traf
. . . Ein

sehr liebenswürdiger Mann, in der Tat! ...

Sicher, eine Segelfahrt im Kanal wäre kom-

fortabler als diese militärische Strapaze. Nein,

Paraden und Uniformen waren nicht nach sei-

nem Geschmack... Heute gar mußte er sich

in diese knallrote zu enge Jacke und in die

prallen Hosen einzwängen lassen, die einem

Tierbändiger angestanden hätten, nur weil er

der Inhaber irgendeines Reiterregiments war,

das *er nie gesehen hatte. Es war sehr heiß
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unter dem Glasdach, und der steife Tschako

drückte auf Kopf und Stirn, die weiche Filz-

hüte gewohnt war.

Mit einer leichten Handbewegung wehrte er

den sich zu seiner Linken vorbeugenden Erzengel

im goldenen Helm ab, der über die programm-

widrige Unterbrechung konsterniert auf die war-

tende Abordnung aufmerksam machen wollte. Es

war auch eine kleine Bosheit dabei, wie sie ver-

wöhnte alle Leute zuweilen anwandelt, wenn man

sie stört, auch ein Protest gegen das steifleinene

Zeremoniell, wie er es bei sich nannte. Warum

sollte er sich nicht einen Augenblick mit diesem

netten Mann da unterhalten, den er offenbar ken-

nen mußte ... Er trat näher an Zenobi heran

und sagte mit einem Anflug von Humor:

„Da Sie, wie ich annehme, kein General sind,

darf ich wohl, ohne jemand zu kränken, diese

prächtige Kopfbedeckung abnehmen . .

."

Er nahm den Tschako in die Hand, tupfte sich

die Stirn.

„Ja, man hat mir versprochen, das neue Boot

bis dahin fertig zu machen. Ich bin begierig auf

seine Leistung."



„Es wird schwer sein, die Alexandra zu über-

treffen!" bemerkte Zenobi.

„Schöner Sport hier zu Lande?" fragte der

König und machte ein paar gemächliche Schritte,

wie um den gewohnten Gebrauch seiner Beine

zu fühlen, Zenobi in gemessenem Abstanid ihm

zur Seite. Die ganze Suile folgte zögernd.

„Wenig, außer Pferden," erwiderte Zenobi.

„Dabei welch herrlicher Strom!... Eure Maje-

stät sollten sich die Fahrt hinunter bis Ensberg

nicht entgehen lassen . . . Vielleicht die schönste

Flußlandschaft der Welt!"

„Die Vergnügen, die mir hier vorbehalten sind,

werden von anderer Art sein ... leider!" sagte

der König.

Zenobi suchte nach einer Überleitung.

„Ja," begann er zögernd, „das Land hat poli-

tisch allerhand Schwierigkeiten..." In ihm

formte sich plötzlich klar eine Rede über die

Bürden des Herrscherberufes, die auch den Er-

wartungen Ausdruck verliehen hätte, welche sich

an den hohen Besuch knüpften . . .

,Vielseitiger Mann', dachte der König und blieb

stehen.. Wenn auch seine Neugier geweckt war,
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so ging es doch nicht an, sich hier in eine poli-

tische Privatunterhaltung einzulassen. Leider. Er

bedauerte es fast.

,,Nun wollen wir uns aber vom Herrn Hof-

marschall nicht ausschimpfen lassen," meinte er

gutgelaunt, ,,daß wir uns eine kleine Erholung

gegönnt haben. Es war sehr freundlich von Ihnen»

herzukommen," er reichte ihm die Hand, ,,und

ich hoffe, Sie wieder zu sehen."

Zenobi trat in die Suite zurück, die ihm ehr-

erbietig Platz machte, und schloß sich ihr an.

Während des folgenden Cercles tauschten die

Diplomaten ihre Vermutungen aus über den un-

bekannten Freund des Königs, der hier plötzlich

aufgetaucht war und sich im übrigen sehr

reserviert verhielt. Zenobi aber, wenn gleich

vom Glanz benommen, dachte jetzt daran, die

Lage zu nützen und kritzelte eilig auf ein Blatt,

das er aus seinem Taschenbuch herausgerissen

hatte.

Nach der Abfahrt des Hofes näherte er sich

dem Minister-Präsidenten, der auf seinen Wagen

wartete und sagte:

„Excellenz, darf ich Sie in diesem ungecigne-
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ten Moment stören, um Ihre Aufmerksamkeit auf

einen Fall zu lenken, der mich lebhaft inter-

essiert ..."

„Zu Ihren Diensten," erwiderte zuvorkom-

mend der geschmeidige Mann, neugierig auf die

Eröffnung des aufsehenerregenden Fremden.

,,Es handelt sich um einen Unschuldigen,"

sagte Zenobi rasch.

,,Um einen Unschuldigen," wiederholte die

Exzellenz, schon merklich herabgeslimmt. ,,Wol-

len Sie mich gelegentlich darüber unter-

richten?"

Der Wagen war vorgefahren.

,,Gewiß," Zenobi verbeugte sich lächelnd.

,,Indessen nehmen Sie gütigst diese kurzen Da-

ten zur Kenntnis."

Der Minister nahm den ihm hingehaltenen Zet-

tel und las, während der Wagen sich in Bewegimg

setzte

:

Adalbert Steinwürz, unschuldig verurteilt, —
das Datum war daneben verzeichnet, — drunter

stand noch: sitzt in Döbersdorf.

Wahrlich, im ungeeigneten Moment, dachte

er verstimmt und steckte den Zettel in die

Westentasche. Sonderbare Manieren, echt eng-

lisch . . . Im Augenblick war Wichtigeres zu

bedenken.
« « «

Zenobi hatte auf diesen kühnen Zug große

Hoffnungen gesetzt und war, als er sich einige

Zeit darnach im Ministerium erkundigte, ver-

wundert, keinen Bescheid zu erhalten. Dem

Zettel nämlich war es recht bewegt ergangen,

nachdem er in jenem glanzvollen Moment in den

Strom der hohen Politik hineingeraten war.

Nach Wochen, als es einmal wieder eine Mi-

nisterkrise gab, kam der Ministerpräsident, der

eben dem Kaiser über die Lage Vortrag gehalten

hatte, in der gleichen Galauniform in die stür-

mische Parlamentssitzung. Während er etwas ner-

vös, mit dem Daumen in der Westentasche, einem

Redner zuhörte, dem er erwidern sollte, geriet ihm

der Zettel unter die Finger. Er überflog ihn stirn-

runzelnd, erinnerte sich undeutlich und legte ihn

mit einer kurzen Notiz vor sich hin. Nach-

dem er seine Rede gehalten, überreichte er

ihn dem Justizminister, der ihn nach Schluß

der Sitzung mit anderen Papieren in seine
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Mappe steckte. Das Kabinett mußte zurück-

treten. Am meisten persönlich von dem Sturz

betroffen fühlte sich der ehrgeizige Justiz-

minister, der im mühsamen Aufstieg die Würde
des hohen Amtes erklommen hatte und sie schon

nach einigen Wochen verlieren mußte. Er am
meisten grollte bitter dem Ministerpräsidenten,

welcher wußte, daß er bei einer der nächsten

Kabinettsbildungen an die Leitung wieder be-

rufen werden würde und leichten Herzens das

Opfer des Rücktritts in diesem Moment bringen

konnte, während nach Lage der Dinge eine so

günstige Konstellation für ihn selbst aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht mehr wiederkehren

würde. Als er in seinem Arbeitszimmer die

Mappe leerte und sich zum letzten Male an seine

Akten setzte, fand er den Zettel. „Adalbert

Steinwurz, unschuldig verurteilt, . . . sitzt in

Döbersdorf" las er slirnrunzelnd. Hinter „ver-

urteilt" war mit blauem Stift des Minister-

präsidenten ein großes Fragezeichen und auf

der Rückseite die Notiz: Englischer Lord inter-

essiert sich für den Fall; dahinter wieder ein

Fragezeichen. Dieser Zettel brachte die ganze

angesammelte Wut des Ministers plötzlich zum.

Ausbruch. Er war in seiner Jugend Lehrer ge-

wesen und dafür gefürchtet, daß er keine noch,

so einleuchtende Entschuldigung gelten ließ.

Und auch jetzt schien es ihm, als wollte ihn ein

fauler Schüler mit Ausreden anführen. ,,Ach

was, unschuldig," schrie er, wie um sich Luft

zu machen, ,,niemand ist unschuldig! Bin ich

etwa schuldig?..." Er zerriß den Zettel und

warf die Fetzen auf den Teppich.
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ZEHNTES KAPITEL

Am Abend nach dem Empfang des Königs hat-

ten Zenobi und Meerengel sich in der Stadt ge-

troffen und miteinander eine gehobene und auf-

geräumte Stunde verbracht. Zenobi, noch strah-

l«?nd im Glanz des Tages, erschien die prächtige

Illumination wie die Ausdehnung seines Trium-

phes in die Nacht und in die Zukunft, während

Meerengel in aufrichtiger Bewunderung wie ein

Trabant das ausströmende Licht zurückstrahlte.

,,Es freut mich, — versicherte er — daß der

König von einem wahren Repräsentanten unserer

Stadt begrüßt worden ist..." Er wurde nicht

müde, Zenobi immer wieder nach den kleinsten

Umständen der Begegnung und des Gesprächs

auszufragen, und es verschlug ihm nichts, daß

bei der Wiederholung immer neue Varianten

und Erweiterungen zum Vorschein kamen. Er

hörte zu wie ein Kind, das sich von den Wen-
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düngen eines Märchens, das es schon kennt,

immer wieder überraschen lassen will und nur

den Wunsch hat, in dieser Freude schwelgerisch

zu verharren. Doch als sie ziemlich spät und in

ausschweifenden Gesprächen nach Hause zu-

rückkehrten, fanden sie die Familie noch wach

und in jener tiefen Niedergeschlagenheit, wie sie

einer großen Aufregung folgt. Frau Mager saß

noch mit Hut und Umhang, wie sie vor einer

Stunde aus der Stadt zurückgekehrt war, zu-

sammengesunken auf einem Stuhl und wehrte

schweigend die ratlosen Ausführungen Regi-

nens mit Kopfschütteln ab, Rosa hatte rot-

geweinte Augen, und Fanny stierte in einen Brief,

den sie auf dem runden Tisch unter der Lampe

vor sich liegen hatte. Auf ihre erschrockene Frage

erfuhren die Eintretenden, daß Annie verschwun-

den war. Sie war schon am Nachmittag fort-

gegangen, angeblich zu einer befreundeten Fa-

milie, die sie eingeladen hatte, den Abend mit

ihr zu verbringen. Sie wußte, daß Mutter und

Schwestern am Abend zur Stadt fuhren, die Illu-

mination zu sehen und nützte diese Gelegenheit,

um ihren offenbar lange vorbereiteten Plan aus-
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zuführen. Abends, als sie jene schon fort wußte,

war sie ins Haus zurückgekehrt, hatte in aller

Ruhe, wie aus der Ordnung in dem mit Fanny

gemeinsamen Zimmer zu schließen war, eine

Anzahl ihrer Sachen gepackt und in einem Brief,

den sie auf dem Tisch liegen ließ, ziemlich kurz

und schroff mitgeteilt, sie verreise und werde

bald selbst ihren Aufenthalt bekannt geben. In-

dessen möge man nur ja nicht versuchen, sie aus-

zuforschen oder ihr Hindernisse in den Weg zu

legen, das würde alles nur verschlimmern und sie

,ins Unglück stürzen'. Sie fühle sich selbständig

genug, um für sich einzustehen.

Bei der befreundeten Familie, zu der Fanny

im ersten Schreck hingeeilt war, sagte man ihr,

die Schwester sei am Nachmittag dagewesen,

um sich für den Abend anzusagen, sei aber

nicht wiedergekommen.

Die Ankunft Zenobis und Meerengels, der ver-

trautesten Hausgenossen, erregte durch die Erzäh-

lung des Vorfalls die erste Verstörtheit der Be-

troffenen wieder und einen Tränensausbruch der

Mutter. Keine Vermutung gab irgendeinen An-

halt, zu erraten, wer Annies Begleiter war und
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sie zu diesem Schritt bewogen hatte. Denn daß

es sich um eine Art Entführung handelte, schien

sicher. Fanny glaubte zu wissen, daß die Flüch-

tige unter einer Chiffre auf der Post zuweilen

Briefe empfing, und erinnerte sich auch, daß

die Schwester in ihrer kokett-leichtsinnigen Art

von der Begegnung mit einem sehr eleganten

Herrn gesprochen. Man fand auch nichts in den

ausgeräumten Schubladen, das als Spur hätte die-

nen können, mit Ausnahme eines neuen kleinen

Cioldstücks; was auffiel und beunruhigend

wirkte. Denn man wußte, daß Annie wohl mit

Kleingeld nicht haushälterisch war, daß aber eine

Münze von diesem Wert auch für sie eine be-

trächtliche Summe bedeutete. Rosas Vorschlag,

trotz der Drohung, die Polizei zu benachrichtigen

und sie zu bitten, diskret zu verfahren, fand keine

Zustimmung. Frau Mager wollte nichts davon

wisssen.

„Man soll mir das Kind nicht hetzen," rief

sie aus. ,,Ich werde es nicht ertragen, sie rohen

Fragen und Verhören ausgesetzt zu sehen.*'

Auch Zenobi meinte, die Polizei, einmal in Be-

wegung gesetzt, sei ein zu grober Apparat.
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Da sagte Meereiigel, der sein melancholisches

Cäsarenhaupt auf die Brust hatte sinken lassen:

„Sie selbst, Baron, müssen die Sache in die

Hand nehmen. Wer wäre denn geeigneter dazu,

als Sie mit Ihrer Weltkenntnis und Ihrem

Takt?"

Frau Mager nickte heflig, und Regine, indem

sie eine Hand auf Zenobis Schulter legte, sagte:

,,Der Herr Doktor hat recht. Sic werden

sicher einen Weg finden!"

Zenobi war tief verstört. Der Vorfall hatte

einen Schleier von seiner Seele gerissen. Er

hätte Regine, wie sie da über ihn gebeugt

stand, unter Tränen umarmen mögen und sie fest

an sich drücken. So überkam es ihn . . . Und

geweint hätte er nicht aus Gefühl für Regine,

der er von Herzen zugetan war, sondern um
Annie, die feilere, mit ihrer hellen Glöckchen-

stimme, ihrem blitzenden jungen Übermut. War
es nicht dieser schwebende Singgeist, der ihn

und alles im Hause beschwingte ! . . . Wenn sie

sang — und war es auch nur eine Übung —

,

schien ihm der Tag ein neuer Lebensanfang.

Der Wohllaut schwellte das Herz vor Glück . .

.
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Es war eine Stimme, die geisterhaft seine Zu-

versicht bestätigte, ihn gegen alles feite ... Er

hatte auch große Pläne mit Annie; sie wußte

es und schien ihm zu vertrauen. Und gerade

heute, am Tag seines Triumphes, geschah das

Unerwartete. Hatte ein Griff aus dem Dunkel

sie ihm, ja ihm entrissen. Er konnte kaum

sprechen. Und als hätte er die Erregung der

anderen von ihnen abgelöst, sahen sie seine Be-

wegung, ehrten sie und schienen beruhigt Zu-

versicht zu fassen. Meerengel drückte ihm

schweigend die Hand. Nur Fanny dachte sich

ihr Teil. Sie kannte die Verschlagenheit der

Schwester und ihre stille Entschlossenheit.

Tags darauf hatte Zenobi seinen Plan gefaßt

und ging ans Werk. Seine Erregung wandelte

sich in den Spürsinn und die Entschlossenheit des

Jägers, der ein kostbares und seltenes Wild jagt.

Er nahm die Leitung in die Hand und verteilte

die Posten. Fanny sollte unter den Mädchen in

der Nachbarschaft unauffällig zu erfahren

suchen, ob Annie in Begleitung gesehen worden

sei oder irgendeine Äußerung getan habe, die

als Anhalt dienen könnte. Auf neugierige Fragen
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sollte es heißen, Annie werde sich jetzt ganz

ihren Gesangsstudien widmen und sei zu Pro-

fessor Weiner nach Absdorf. Auch Meerengel

erhielt eine Mission. Er sollte sich um die

Schlußstunde vor das Geschäft begeben, in wel-

chem Annie ihre Halbtagsarbeit hatte, sich einem

der jungen Mädchen nähern und versuchen, eine

Bekanntschaft anzuknüpfen. Mcerengel war einen

Augenblick perplex, sammelte sich langsam und

meinte bedächtig

:

„Wenn ich dabei abblitze, brauche ich das

nicht als persönliche Kränkung aufzufassen, nicht

wahr?**

„Gewiß nicht," sagte Zenobi. ,,Es wird Ihnen

aber nicht, schwer fallen. Sie müssen dabei nur

behutsam zu Werke gehen und sich Ihr wahres

Interesse nicht anmerken lassen . . . Mehr brauche

ich Ihnen nicht zu sagen !*'

'

Er war ganz Detektiv und erteilte gemessen

seine Aufträge. Meerengel verbeugte sich wie ein

Beamter. Zenobi selbst begab sich in das Kon-

servatorium, in dem Annie studierte, und ließ sich

beim Direktor als der Leiter einer der größeren

Bühnen im Reich anmelden. Er versäume es nie,
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setzte er dem durch den Besuch Geschmeichelten

auseinander, wenn er nach der Residenz komme

und seine Zeit es erlaube, sich in den bewährten

Instituten ein wenig nach dem künstlerischen

Nachwuchs umzusehen; er habe schon in man-

chen unscheinbaren Anfängern die künftige

Größe vorgeahnt . . .

Ob er etwas Bestimmtes im Auge habe, fragte

der Direktor.

„Ja,** sagte Zenobi; „es ist mit der Zeit

Aussicht für eine entwicklungsfähige Sopranistin

im jugendlich dramatischen Fach. Sie müßte

aber auch Koloraturpartien singen.*'

Der Direktor blätterte, während er liebens-

würdig das Gespräch fortsetzte, in seinem Ver-

zeichnis. Es seien drei, die in Betracht kämen,

meinte er, und er wolle sich erkundigen, wann

man sie hören könne. Zenobi sagte, er habe

gerade Zeit und wolle warten, wenn es sich jetzt

arrangieren ließe . . . Indessen betrachtete er an-

gelegentlich die Photographien, die in großer

Anzahl an den Wänden hingen. Darunter ent-

deckte er bald ein Bild von Annie als Cherubin,

in welcher Rolle sie bei den letzten Schulauf-
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führungen aufgetreten war, und das er üb-

rigens kannte, da es auf Frau Magers kleinem

Sekretär stand. Er blieb wie zufällig davor

stehen, setzte sein Augenglas auf und sagte:

„Sehr reizvolle Bühnenerscheinung! Versteht

ein Kostüm zu tragen! ...Begabt?"

„Sehr," antwortete eifrig der Direktor. Er

wurde auf einmal lebhafter. „Sie haben Blick!

Es ist ein Fräulein Mager. Schöne, entfaltungs-

fähige Stimme. Sehr musikalisch. Aber noch in

der Entwicklung begriffen!"

Zenobi klopfte mit dem Mittelfinger auf das

Bild.

„Trotzdem, verehrter Herr Direktor . . . Trotz-

dem! Würde mich sehr interessieren..."

Der etwas korpulente Herr mit dem schütteren

Musikerhaarkranz um den runden, in der Mitte

kahlen Schädel lächelte verständnisvoll und

nahm den Hörer vom Telephonapparat.

„Wollen sehen, wollen sehen . . . Einen Augen-

blick!"

Nach einigen Minuten betrat etwas atemlos und

sichtbar erregt eine untersetzte Dame unbe-

stimmten Alters, in einem rauschenden schwar-
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zen Taftkleid und einem Federhut das Zimmer,

nickte flüchtig auf Zenobis Gruß und schritt

mit ausgebreiteten Armen auf den an seinem

Schreibtisch lehnenden Direktor zu.

„Wie unangenehm, lieber Freund," rief sie mit

dem Affekt der älteren Bühnenkünstlerin, „wel-

ches Pech ! Vor einer Stunde ist mir dieser Brief

von Fräulein Mager übergeben worden . . . Wel-

cher Eigensinn! Ich habe es ihr bis jetzt

immer noch ausgeredet. Sie schreibt sehr lieb,

bedankt sicih für alle Förderung, na und so

weiter . . . Aber sie wolle jetzt versuchen, sich

auf eigene Füße zu stellen ... Zu früh, meine

ich, viel zu früh, nicht wahr, lieber Freund?...

Ah, sehr angenehm. Ja, bei mir hat sie studiert!

Ja, reizendes Wesen, sehr musikalisch, tem-

peramentvoll aber unberechenbar . . . Wohin sie

geht?" Sie kramte in ihrer Tasche, fand den

Brief. „Da steht nichts drin ... Sie verlasse

die Stadt, sonst nichts!"

Der Direktor nahm ihr den Brief aus der

Hand und wandte sich zum Fenster, wo er mit

herabhängenden Armen stehen blieb.

Zenobi war bereit, zwei andere junge Damen
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aus der Klasse der Meisterin zu hören, was diese

sehr schmeichelhaft fand. Er wählte die Ge-

sangsstücke, die er zu hören wünschte, so, daß

es eine schmerzliche Feier für ihn wurde. Er

vergaß darüber fast, was ihn hergeführt hatte . .

.

Die jungen Künstlerinnen gaben sich Mühe,

sangen brillant und wurden vorgemerkt. Es ent-

ging ihm nicht, daß der Vorfall auch auf

den Leiter der Schule einen tiefen Eindruck

machte, und er hatte seine eigenen Gedanken

darüber.

Bevor er das Haus verließ, trat er in die Por-

tierloge, um dem alten, gebrechlichen Mann,

der ihn angemeldet hatte und auch beim Vor-

singen in Bewegung gesetzt worden war, etwas

in die Hand zu drücken. Die über das Übliche

hinausgehende Gabe machte das von allen Vor-

gängen im Hause wissende Faktotum gesprächig.

„Das ist heute schon zum drittenmal," sagte

er kopfschüttelnd, „daß nach dem Fräulein

Mager gefragt wird . . . Erst war da die Frau

i
, Professor Brühl-Adame, dann beim Herrn Direk-

tor, und jetzt wieder ein junger Mann . . . Dort

steht er noch vor der Anschlagtafel."
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„Eine sehr gesuchte Persönlichkeit, das kleine

Fräulein!" scherzte Zenobi. „Na, man kann sich

ja zu Hause einmal erkundigen. Sie haben ja hier

die Adresse?"

„Habe ich wohl, aber —" der Alte machte eine

geheimnisvolle Miene, „die Mädchen sagen, sie

ist fort ... Am Mittwoch noch, ja, am Mittwoch,

da war sie hier und hat am Tisch dort Briefe

geschrieben. Ein bisset aufgeregt und pressiert . .

.

Lebhaft, wie das Fräulein Mager halt ist, da

denkt man sich nichts dabei . . . Und jetzt er-

innere ich mich, - nach der Adresse vom

Dollinger hat sie gesucht, wissen Sie, von dem

Agenten - und ich habe ihr das neue Adreß-

buch holen müssen, das drin im Büro

liegt . .

.'*

„So, so," sagte Zenobi gleichgültig, „es pas-

siert eben allerlei." Im Vorübergehen faßte er

den jungen Mann ins Auge, der immer noch vor

der Tafel stand und die Anschläge zu studieren

schien. Dieser, als er sich beobachtet fühlte,

wandte sich um und hastig wieder weg. Zenobi

sah einen Augenblick lang in ein knabenhaft

hübsches, doch vor Qual fassungsloses Gesicht . .

.
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Der Direktor, der junge Mensch... So war

Annie!

In der Agentur Dollinger ergaben sich erst

Schwierigkeiten. Niemand wollte etwas wissen.

Er versuchte es mit einer Überrumpelung und er-

klärte, die ihm befreundete junge Sängerin habe

ihm vor ihrer Abreise mitgeteilt, die Agen-

tur würde sich um ein passendes Engagement
für sie bemühen. Nun habe ihm sein Freund,

Direktor Albert, gerade geschrieben, und es sei

da, wie er hoffe, Aussicht für Fräulein Mager . .

.

Darauf mußte er ziemlich lange warten. Ein

zweiter Herr kam, ließ sich das Anliegen wieder-

holen und erklärte, von nichts zu wissen. Wäh-
rend Zenobi nach einem neuen Angriffspunkte

suchte, erschien ein dritter, und als er den

Namen, den der zweite auf einen Zettel geschrie-

ben hatte, überlas und den Besucher prüfend ge-

mustert hatte, bat er Zenobi, ihm zu folgen. In

einem kleinen, mit durchsessenen Klubmöbeln

eingerichteten Zimmer wurde er aufgefordert,

Platz zu nehmen. Der modisch gekleidete Herr
von großer Beweglichkeit und mit einer fettigen,

in die Stirn gekämmten schwarzen Locke,
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strecke sich gewichtig in einen Sessel ihm

gegenüber aus. Zenobi empfand plötzlich vor

dem Raum und seinem Insassen den gleichen

mit Ekel gemischten Widerwillen, wie an jenem

Maitage auf der Polizeiwache. Was geschah

hier? . . . Wurde Gesang gehandelt? . . . Was
bedeutete das? . . . Dennoch wiederholte er un-

erschütterlich zum dritten Male was ihn her-

führe und fügte etwas indigniert hinzu, er habe

den Eindruck, daß man sich hier für die junge

Dame nicht sonderlich interessiere. Das erkläre

sich daraus, sagte der Agent beschwichtigend,

daß er diese Sache dem Büro nicht weiterge-

geben habe, aber er persönlich, er wiederholte

das Wort mit ausdrucksvoller Geste, interessiere

sich für sie.

„Sie sind ja vom Fach, wie ich sehe," fuhr er

mit einem vertraulich einweihenden Lächeln fort

und tippte Zenobi aufs Knie. ,,Sie können sich

wohl denken, daß ein Haus, wie das unsere, ein

Haus von Weltruf, ich bitte Sie, sich nicht gerade

um die Vermittelung von Anfänger-Engagements

zerreißt ..."

„Oh," unterbrach Zenobi kühl, „dann be-
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daure ich, gestört zu habeov Meines Wissens übri-

gens müssen auch die großen Künstler einmal an-

fangen."

„Wem sagen Sie das? Lassen Sie mich aus-

reden. Was uns an bedeutenden Künstlern am

Tage durch das Haus läuft, damit könnte man

drei Opernhäuser reichlich versorgen . . . Sie sind

mit Fräulein Mager befreundet? Entzückende

Person . . . Dann kennen Sie ja wohl auch den

Herrn Doktor von Berner?"

Zenobi nickte.

„t)as ist ein Mann, nicht wahr? Der hat Be-

ziehungen bis hoch hinauf ! Bis sehr hoch hinauf I

Sehen Sie, darauf kommt es an. Und da er mich

persönlich darum gebeten hat, konnte ich natür-

lich nicht Nein sagen. Die junge Dame hat sich

beeilt, mir das Material zu schicken. Als wenn

das wichtig wäre . . . Naiv, — nicht wahr?. . . Sie

vvöllen also, wenn ich Sie recht verstanden habe,

wir sollen uns mit Direktor Albert wegen eines

Engagements in Verbindung setzen? Na, unter

uns, ich glaube nicht, daß es dem Herrn Doktor

von Berner sehr eilig damit ist." Er lachte plötz-

lich laut.
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„Und woraus schließen Sie das?"

„Woraus ich das schließe? Na, hören Siel"

„Dann wird es vielleicht richtiger sein," be-

merkte Zenobi zögernd, ,,daß ich vorerst mit

Herrn von Berner darüber spreche ... Ist er

noch in der Stadt?"

„Eben nicht, eben nicht!" rief der Agent

triumphierend aus und lachte wieder. Doch als

wäre plötzlich Mißtrauen in ihm erwacht, lehnte

er sich zurück und fragte wie nebenbei:

„Wie war doch der werte Name, Herr . .
.?

„Baron Stauff," erwiderte Zenobi und erhob

sich.

„Dann bitte ich um Entschuldigung, Herr Ba-

ron," — er stand ebenfalls auf und verbeugte

sich mehrmals rasch — ,,für den Irrtum ... Ich

habe Sie für den Sänger ... Na, habe ich üb-

rigens nicht schon die Ehre gehabt, Herr Ba-

ron? ..
." Er schien in seinem Gedächtnis zu

suchen.

„Wohl möglich," sagte Zenobi liebenswürdig

und verabschiedete sich.

Schon in der Tür, wandte er sich halb zurück

und fragte

:
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,,Sie können mir gewiß sagen, wo ich Herrn

von Berner erreiche?"

Das war offenbar ein Fehler, denn der Agent

verlor auf einmal seine Redseligkeit, hob be-

dauernd Hände und Schultern und sagte nur:

„Tut mir leid, da kann ich nicht dienen."

Er behielt den Knopf der Tür, durch die er den

Besucher hinausgelassen, eine Weile in der Hand
und sah dem durchs Vorzimmer sich Entfernen-

den mit zugekniffenem Auge nachdenklich nach.

Zenobi fühlte, daß er sich beeilen müsse,

wenn er einer wahrscheinlichen Warnung von

Seiten des mißtrauisch gewordenen Agenten zu-

vorkommen wollte. Ganz von seinem Jagd-

instinkt besessen, setzte er sich auf die er-

forschte Fährte sofort in Bewegung. Er brauchte

etwa eine Stunde, um die Wohnung des Herrn

von Berner, den er als einen Legationsrat a. D.

ausmachte, — es waren noch andere dieses

Namens verzeichnet — zu erreichen. War er ein

eifersüchtiger Liebhaber, oder mitbetroffenes

Glied einer schwerbetroffenen Familie, besorgter

Gönner einer jungen, aussichtsvollen Künstlerin,

und wachsamer, findiger Detektiv zugleich? . .

.
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Alle einander widersprechenden Empfindungen

gewannen abwechselnd im Laufe des Tage Ge-

walt über ihn, je nach dem Licht, das auf

den Weg seiner Nachforschungen heute fiel.

Vorherrschend blieb eine quälende Unruhe, die

auf dem Grunde lag und ihn nicht verließ. Die

Gestalt Annies und ihr Dasein enthüllte sich

in diesem Licht, entfaltete sich und wuchs, ein

eigenwillig junges, zart starkes Wesen, das un-

bekümmert Licht und Leben sich sog, aus allem

was ihm frommte. In dieser Stunde während der

Fahrt konnte er es immer deutlicher sehen. Hatte

er nicht auch einen Anteil daran? Hatte er

mit seinen Reden nicht mit bewirkt, daß es

so weit kam? . . . Etwas schmerzte ihn. War

er berufen, hier hemmend einzugreifen, im

Namen der Familie Rechte gellend zu machen,

oder als moralische Polizei aufzutreten, — das

alles wurde sehr fraglich. Einzig darauf kam es

jetzt an, wer und was dieser Herr von Berner

war, aber dann schien es ihm, daß es auch

darauf nicht ankam.

Während er in solchen Gedanken, die unklar

auftauchten, dahinfuhr, fühlte er den detektivi-
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sehen Elan fast von sich weichen. Auch seine

Eifersucht schien ihm verspätet. Was ihn noch

trieb, war die alte Lebensneugier, von Wehmut

beschattet.

Auf sein Läuten an der Wohnung wurde ihm

zu seiner Überraschung bald geöffnet. Er faßte

sich und war wieder völlig in seiner Rolle. Er

sei der Baron Stauff, er wisse wohl, daß Herr

von Berner verreist ist, doch er habe ihm drin-

gend etwas mitzuteilen ...

Der junge Diener öffnete höflich eine Tür, die

aus dem Vorraum in eines der Zimmer führte,

machte Licht und bat Zenobi einzutreten^

,,Der Herr Sekretär ist jetzt leider nicht mehr

anwesend, aber wenn der Herr Baron zu schrei-

ben wünschen ..." er ordnete Schreibzeug und

Papier auf einem Tisch, schob einen Stuhl heran,

,,. . . ein Brief wird Herrn von Berner morgen

mit der übrigen Post zugeschickt werden, ganz

zuverlässig ..."

Zenobi setzte sich kurz entschlossen an den

Tisch und schrieb an Annie, während der Diener,

der noch eine Lampe herbeigebracht hatte, in re-

spektvoller Entfernung in der Nähe der Tür blieb.
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„Ich habe ganz zufällig Deinen Aufenthalt

erfahren, erschrick nicht und überstürze deine

Entschlüsse nicht. Niemand verfolgt dich! Man

ist zu Hause traurig und besorgt, aber ich will sie

beruhigen, ohne ihnen zu sagen, was ich weiß,

wenn du mir gleich Nachricht gibst und mir er-

laubst, dich zu sprechen. Du wirst dich ja nicht

aus kindischer Angst vor deiner Mutter ver-

slecken, die so verständig ist. Es wird dich ja

nur in allem hemmen. Aber wenn es dir schwer

ist, bediene dich meiner, und ich stehe dir

dafür ein, daß man dir auf deinem Wege in die

Freiheit keine Hindernisse legen wird ..." Hier

hielt er inne. Sollte er ihr nicht sagen, wessen

sie ihn beraubt hat; nicht fragen, weshalb er

ihr Vertrauen nicht verdiente? Doch ein zu-

fälliger Blick auf den jungen Diener brachte

ihn plötzlich in Verwirrung. Er schrieb nur

noch: „Von mir sage ich nichts." Er fügte

vorsorglich eine postlagernde Adresse an, steckte

den an Annie adressierten Brief in einen zweiten

Umschlag, auf den er den Namen des Herrn von

Berner schrieb, und schärfte dem mit einem

reichlichen Trinkgeld bedachten Diener ein, den
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Brief, der von größter Wichtigkeit für seinen

Herrn sei, so rasch als möglich zu befördern.

Nun, da er seine Aufgabe befriedigend, wie

ihm schien, gelöst hatte, ergab er sich einem an-

genehmen Gefühl der Genugtuung und kam in

bester Laune zu Hause an.

„Ich habe eine Spur gefunden," erklärte er den

ihm gespannt Entgegenharrenden, ,,in zwei, drei

Tagen wird sich alles aufklären. Indessen stellen

Sie mir keine Fragen tmd warten Sie ruhig ab. ' Ich'

bin überzeugt, daß alles zum Guten sich wendet!"

Seine Sicherheit hatte die gewünschte Wir-

kung, der Druck löste sich, und als auch Meer-

engel hinzu kam, hörte man dessen umständ-

lichen mit düsterem Ernst vorgetragenen Be-

richt über seine Mission kaum noch in der

Erwartung eines Ergebnisses. Er weckte viel-

mehr auf den von dem Ereignis noch beschat-

teten Gesichtern stille Lichter der Heiterkeit,

Meerengel hatte sich in seine besten Kleider

geworfen — grauer Leibrock, Lackschuhe,

steifer Hut, Perle in der bunt karierten Kra-

watte, den schwarzen Ebenholzstock mit dem

geschnitzten Elfenbeiinknopf, dottergelbe Hand-
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schuhe in der Hand - und um die angegebene

Zeit vor dem Geschäft aufgestellt. Die Mädchen,

die einzeln herauskamen und die er anzureden

versuchte, -warfen bei seiner Annäherung scheue

Blicke um sich und entfernten sich so eilig, daß

es sich nicht geschickt hätte, ihnen nachzufolgen.

Dann kamen zwei, die mehr Mut zu haben schie-

nen, denn sie blieben stehen, stießen sich an und

lachten. Er lachte ebenfalls und wollte sie schon

anreden, denn er überlegte, daß aus zweien

mehr herauszuholen sein würde, wenn es bei einer

mißlänge. Da erschienen, wie aus dem Boden ge-

wachsen, zwei flotte junge Leute und entführten

jene beiden, die sich zurückwandten und ihm

lachend mit der Hand zuwinkten. Indessen waren

wieder einige vorbeigehuscht, und er fürchtete

schon, unverrichteterdinge abziehen zu müssen.

Es schien ihm deshalb am sichersten, sich ein-

fach mit ausgebreiteten Armen vor den Ausgang

zu stellen und zu sehen, was er so in sein Netz

bekäme, denn es dunkelte bereits. Es waren wie-

der zwei. Sie schrien auf, offenbar wirklich er-

schrocken, als er sie auf diese Art aufhielt, da

war er höflich zurückgetreten, den Hut in der
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Hand, und hatte sie folgendermaßen ange-

sprochen :

,,Meine verehrten jungen Damen, Sie werden

es mir hoffentlich verzeihen, daß ich Ihnen auf

diese ungewöhnliche Weise entgegentrete, wenn

ich Ihnen erkläre, daß ich in der anständigsten

Absicht komme. Ich habe nämlich ein Anliegen

S*
((

le . . .

,,Ein Anliegen?" hatte die Ältere gefragt, und

die Jüngere: „Was ist das, ein Anliegen?"

Das belustigte ihn sehr, er hielt es aber nicht

für richtig, gleich darauf einzugehen und bat sie

um die Erlaubnis, sie, indessen er sich sammle,

ein Stück zu begleiten. Die Jüngere bohrte mit

der Fußspitze in dem Boden, sah verstohlen zu

ihm auf und sagte:

„Meine Mutter erlaubt das nicht!"

Darauf habe er sofort geistesgegenwärtig ge-

antwortet :

„Glauben Sie, daß meine Mutter mir das er-

laubt hätte?"

Darüber waren beide in lautes Lachen aus-

gebrochen, das ziemlich lange dauerte und jede

ernsthafte Unterhaltung unmöglich machte. Dann
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tuschelten sie miteinander, schienen entschlossen

und sagten, sie wüßten eine gute Konditorei

in der Nähe, in die er sie einladen könnte, — da

liättcn sie nichts dagegen — denn hier auf der

Straße herumzustehen sei für sie kompromittie-

rend. Er war sehr froh, daß sie ihm damit zu-

vorkamen, denn er hatte schon die ganze Zeit

überlegt, wie er eine solche Einladung vorbringen

sollte. In der Konditorei tranken sie zweimal

Schokolade, aßen verschiedene Kuchen und

waren so eifrig damit beschäftigt, daß keine

rechte Unterhaltung in Gang kam, so sehr er sich

auch Mühe gab. Als sie fertig waren, sahen sie auf

die Uhr und schienen es sehr eilig zu haben.

Da sie drängten, mußte er endlich mit seinem

Anliegen anfangen. Er fragte sie mit aller ge-

botenen Harmlosigkeit, ob sie mit Fräulein Ma-

ger, die ebenfalls im Geschäft tätig ist, bekannt

seien . . . Das hatte nun eine ganz überraschende

Wirkung. Die Ältere sprang auf, riß ihre Tasche

an sich und fuhr ihn mit blitzenden Augen

an:

„So, gehören Sie auch zu der blöden Horde,

die um diese arrogante Person herumscharwen-
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zeit? — Dann wenden Sie sich an eine andere

Adresse. Ich habe es satt, das Gefrage!"

Und die Kleine erhob sich ebenfalls, strotzend

vor Entrüstung, sagte etwas, das wie : Fader Kerl

!

klang ... Es war vergeblich, sie auflialtcn zu

wollen. Sie entschwanden fauchend und ließen

ihn einfach stehen. Ihm war es peinlich vor

den anderen Gästen, welche die Szene mitan-

sahen.

Zenobi beruhigte ihn mit der Versicherung,

daß auch das ihm ein nützlicher Fingerzeig sei.

Fanny wußte nichts zu erzählen, oder wollte

es nicht, denn die Mienen der jungen Mädchen,

mit denen sie ein Gespräch anfing, verrieten zu

sehr eine beflissene Zurückhaltung, wie um zu

zeigen, daß sie mehr wüßten als sie zu sagen für

gut fanden. Dabei merkte man, daß sie nichts

Bestimmtes wußten. So wurde denn für die Fa-

milie, ohne daß es jemand aussprach, das Ge-

heimnis selbst zur Enthüllung, und während jeder

für sich daran herum riet, war das, was zu wissen

quälte, bereits offenbar, und nur die Sorge

täuschte der Mutter noch vor, daß sie eine Ent-

hüllung erwarte.

Für Zenobi war es freilich anders. Als er nach

einigen Tagen einen Brief von Annie in der Hand

hielt, — sie schickte ihn übrigens einfach ins

Haus, ohne sich der Deckadresse zu bedienen —

schlug sein Herz in jünglinghafter Erregung und

konnte sich lange nicht beruhigen. Nun kam

er also doch noch ins Spiel . . . doch was drin

stand, war ein Abschied, nicht mißzuverstehen.

Was er für ihre Auffindung unternommen und

der Erfolg sogar, den er mit dem Brief jetzt

greifbar in der Hand hielt, das war sein Spiel,

das mit der wirklichen Annie, die irgendwo ihr

eigenes Leben zu leben begann, gar nichts zu

tun hatte. Sie brauchte ihn nicht!... Er be-

trachtete die kraklig fahrige Jungmädchenschrift

und hörte traurig einen Klang sich entfernen.

Sie schrieb: Es gehe ihr gut und es sei gar kein

Grund, sich um sie zu sorgen. Er, Zenobi, dem

sie so vieles verdanke und der ihr den Blick

für die große Welt eröffnet habe, werde es der

Mutter am besten klarmachen, daß ein talen-

tiertes und, wie er zugeben werde, nicht häß-

liches Mädchen nicht im Winkel sitzen könne

und warten, bis sie jemand entdecke. Den
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Märchenprinzen gebe es nur in Märchen, die

Leute, die für einen etwas tun können, sehen

anders aus. Sie aber sei entschlossen, Kar-

riere zu machen, eme große Sängerin zu wer-

den, und das könne man nicht ohne Geld und

ohne Protektion. Im übrigen sei sie ein anstän-

diger Mensch. Der Mann, dem sie sich anver-

traue und der so viel für sie tue, könne ihrer

Liebe sicher sein. „Ich sage Ihnen auf Wieder-

sehen," hieß es am Schluß, „aber noch nicht jetzt

und nicht bald. Wenn ich in einer großen Rolle

auftrete, dann sollen Sie kommen und mich

sehen."

Zenobi, der noch überlegte, wie er es der Mut-

ter beibringen solle, fand Frau Mager still und

nachdenklich. Auch ihr hatte Annie geschrieben.

Er brauchte sie nicht aufzuklären. Zenobis Vor-

schlag, Annie doch eine Aussprache mit ihrer

Mutter nahezulegen, unterbrach sie mit einer

resignierten Bewegung.

„Wozu," sagte sie aufseufzend, ,,was soll ich

ihr sagen? Daß ich meinen Segen dazu gebe, oder

daß ich ihn nicht gebe? . . . Was brauche ich es,

daß sie sich vor mir schämt! . . . Es geschieht uns

iS3o

ganz recht dafür, daß wir die Kinder für kiemer

halten als sie sind. Seht das kleine Ding an .
.

.

Kümmert ihr euch nicht um mich, gut! ...

Und geht hin und schlägt die Tür hinter sich

mit Krach zu. Und man hat noch gar nicht

einmal richtig an sie gedacht. Denn da sind ja

die Größeren, die vorangehen. So em Kind und

so tapfer . . . Wir sollten uns wahrhaftig nichts

einbilden!"

Das war Frau Magers Abschiedsrede an Annie.
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ELFTES KAPITEL

Man hätte nicht sagen können, daß sich seit

Annies Fortgang im Hause etwas verändert habe,

und doch war es, als sei man darin weniger

sorglos, weniger unbekümmert geworden. Ging

auch alles seinen alten Gang, so war doch all-

mählich im Tun und Gehaben der Mädchen ein

stiller Eifer, ein gewecktes Zielbewußtsein ge-

wachsen. Ohne daß darüber gesprochen wurde,

versagte man sich häufiger ein Vergnügen, ver-

zichtete auf einen Ausflug, auf einen zerstreu-

enden Besuch. Fanny arbeitete für ihr Schluß-

examen und bewarb sich um eine Stelle in einer

kleinen Landstadt, für die ihr Aussichten eröff-

net worden waren. Zwischen Rosa und einem

älteren Bankangestellten, der im Hause wohnte,

schien sich eine Verbindung anzubahnen, und

Regine, königlich und bequem wie immer, saß

an den Abenden länger zwischen ihren Blumen,
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Bändern und Hüten und war auf die Ausdehnung

ihrer Kundschaft bedacht. Ihr schönes, weißes

Gesicht, in dem nur der Mund noch frisch und

rot war, nahm im Verblühen zarte Teerosenlöne

an, und ihre Stattlichkeit, wenn sie so gebeugt

unter der Lampe saß, war schon nahe der Fülle.

Ihre Gesundheit war dabei nicht die beste. Sie

saß viel, weil Bewegung sie rasch ermüdete.

Wenn Zenobi zuweilen einen wehmütigen Blick

der Mutler auffing, der verstohlen und liebkosend

ihre Gestalt streifte, empfand er es wie einen

stummen Vorwurf gegen sich . . . Die Zeiten waren

auch schwieriger geworden, öfter stand nun ein

Zimmer leer, wechselten die Bewohner, über

deren Unzuverlässigkeit Rosa sich zu beklagen

Anlaß hatte. Auch in der Öffentlichkeit war

auf einmal viel Unruhe. Man hörte von auf-

rührerischen Bewegungen in den entfernten Pro-

vinzen, die Zeitungen erörterten die Möglich-

keiten eines Krieges. Das Für und Wider erregte

leidenschaftliche Ausbrüche. Dann verstummten

die Gerüchte ebenso plötzlich, um nach einiger

Zeit begründeter und mit mehr Glaubwürdigkeit

aufzutauchen, wie ein unterdrücktes Feuer Aus-
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ELFTES KAPITEL

Man hätte nicht sagen können, daß sich seit

Annies Fortgang im Hause etwas verändert habe,

und doch war es, als sei man darin weniger

sorglos, weniger unbekümmert geworden. Ging

auch alles seinen alten Gang, so war doch all-

mählich im Tun und Gehaben der Mädchen ein

stiller Eifer, ein gewecktes Zielbewußtsein ge-

wachsen. Ohne daß darüber gesprochen wurde,

versagte man sich häufiger ein Vergnügen, ver-

zichtete auf einen Ausflug, auf einen zerstreu-

enden Besuch. Fanny arbeitete für ihr Schluß-

examen und bewarb sich um eine Stelle in einer

kleinen Landstadt, für die ihr Aussichten eröff-

net worden waren. Zwischen Rosa und einem

älteren Bankangestellten, der im Hause wohnte,

schien sich eine Verbindung anzubahnen, und

Regine, königlich und bequem wie immer, saß

an den Abenden länger zwischen ihren Blumen,
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Bändern und Hüten und war auf die Ausdehnung

ihrer Kundschaft bedacht. Hir schönes, weißes

Gesicht, in dem nur der Mund noch frisch und

rot war, nahm im Verblühen zarte Teerosenlöne

an, und ihre Stattlichkeit, wenn sie so gebeugt

unter der Lampe saß, war schon nahe der Fülle.

Ihre Gesundheit war dabei nicht die beste. Sie

saß viel, weil Bewegung sie rasch ermüdete.

Wenn Zenobi zuweilen einen wehmütigen Blick

der Mutler auffing, der verstohlen und liebkosend

ihre Gestalt streifte, empfand er es wie einen

stummen Vorwurf gegen sich ... Die Zeiten waren

auch schwieriger geworden. Öfter stand nun ein

Zimmer leer, wechselten die Bewohner, über

deren Unzuverlässigkcit Rosa sich zu beklagen

Anlaß hatte. Auch in der Öffentlichkeit war

auf einmal viel Unruhe. Man hörte von auf-

rührerischen Bewegungen in den entfernten Pro-

vinzen, die Zeitungen erörterten die Möglich-

keiten eines Krieges. Das Für und Wider erregte

leidenschaftliche Ausbrüche. Dann verstummten

die Gerüchte ebenso plötzlich, um nach einiger

Zeit begründeter und mit mehr Glaubwürdigkeit

aufzutauchen, wie ein unterdrücktes Feuer Aus-
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dehnung und Macht gewinnt. Indessen die Men-

schen, die sich an alles gewöhnen, in diesem

schwankenden und gefährlichen Zustand ihre

Lebensgier nur noch gesteigert fühlten. Zenobi,

wenngleich von alledem auf seine Weise ergrif-

fen und in diesen wiederkehrenden Wellen des

Gerüchts als in einem abenteuerlichen, ihm ge-

mäßen Element herumschwimmend, war doch

durch die Geborgenheit im Hause und von der

sanften Hand der Frauen unmerklich geführt,

im Begriffe, in ein fast gesichertes Dasein ein-

zulenken. Da die Gelegenheitsarbeiten immer

unergiebiger geworden waren, verschaffte ihm

Regine durch ihre Verbindungen den Eingang

zu den großen Mode- und Bekleidungsge-

schäften, und nach einer kurzen und erfolg-

reichen Versuchszeit hatte er da einen neuen

Beruf gefunden. Er verstand es, mit Phan-

tasie und Geschmack sehr wirkungsvolle Zu-

sammenstellungen feiner modischer Erzeugnisse

in den großen Schaufenstern und auf Po-

dien im Innern zu komponieren und erfand dabei

so effektvolle und neue Nuancen, daß er bald

eine gesuchte Spezialität war. Das eine Fenster,
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zum Beispiel, trug eine Tafel mit der Aufschrift

:

Der feine ältere Herr und gruppierte in ge-

schmackvoller Unordnung und in harmonischen

Farben Anzüge, Paletots, Schals, Hüte, weiße und

farbige Wäsche, Strümpfe, Krawatten, Stiefel,

Schuhe, selbst die Saflian-Reisepantoffel, Plaids

und Handschuhe zu verschiedenen Gelegenheiten

waren nicht vergessen. Eine Zusammenstellung

hieß: Die Teestunde, eine andere: Die elegante

Frau auf dem Lande. Den Geschäftsleuten, die

seine Dienste in Anspruch nahmen, trat Zenobi da-

bei als Amateur mit den Allüren des Künstlers ent^

gegen und ließ Andeutungen fallen, daß nur

seine Vergangenheit und der Gebrauch ihm die

unfehlbare Sicherheit gäben, zu entscheiden, was

wirklich fein und vornehm sei. Auch ihnen galt

er als der Herr Baron, ob sie es glaubten oder

nicht, und manche fanden sogar ihren Vorteil

dabei, denn dafür durfte man bei der Honorie-

rung etwas lässiger verfahren. Die Arbeit war

einträglich, an keine feste Zeit gebunden und

machte ihm zudem Vergnügen. Hier war das

Spiel der Verkleidungen zwar nach außen ver-

legt, aber er blieb so in seinem Element .

.
.
Da-
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neben hatte er noch seine Vorstadtsklientel als

Berater in Rechtssachen, als welcher er immer
mehr Vertrauen fand.

Man erzählte sich in der Straße mit Wohlge-
fallen von dem Erfolg seines Auftretens in dem
Mordprozeß einer jungen Arbeiterin, welcher

viel Aufsehen gemacht hatte. Sie war mit einem
jungen Manne verlobt und hatte ein Kind von
ihm bekommen. Kaum aus dem Wochenbett,
erfuhr sie, daß er eine andere zu heiraten

beabsichtige. Er kam sie besuchen, und als

er auf ihre dringliche Fragen, wie es sich

damit verhielte, ausweichende Antworten gab
und ihren verzweifelten Bitten, sein Ehever-

sprechen einzulösen, kühle Bedenken, verdäch-

tige Ausreden und schließlich brutale Ant-

worten entgegenhielt, schoß sie auf ihn in der

Verzweiflung aus einem Revolver und verwun-
dete ihn. Er genas nach kurzer Zeit, das Mäd-
chen aber stand vor den Geschworenen, wegen
Mordversuches angeklagt. Zenobi, der das Kind
nach der Verhaftung der Mutter untergebracht

und seine Vormundschaft zu übernehmen sich be-

reit erklärte, war vorgeladen, um sich über die
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materielle Lage der Angeklagten, die er kannte,

zu äußern. Er schilderte die Verhältnisse und den

bedauernswerten Zustand des Mädchens nach

der Entbindung und schloß mit den Worten:

„Es ist hier gesagt worden, der Mann sei wie

ein Marder in das Leben des Mädchens ein-

gebrochen, und ich möchte, um bei diesem Bilde

zu bleiben, mit Ihrer Erlaubnis hinzufügen:

Würden die Hühner in ihrer Todesangst auf

den Marder schießen, so würde niemand etwas

daran zu tadeln finden. Dabei würde es immer-

hin noch für den Marder sprechen, daß er den

Hühnern keine Kinder macht...'*

Die Zuhörer, die Geschworenen lachten, auch

der Gerichtshof konnte kaum seine Haltung be-

wahren. Der Vorsitzende hatte Mühe, seine

Würde aufrechtzuerhalten, um dem Zeugen

eine solche Ausdrucksweise zu verweisen. Und

obgleich der Ankläger scharfen Einspruch da-

gegen erhob, daß der Zeuge hier plädierte, und

die Würde wieder herstellte, war das ganze hoch-

notpeinliche Zeremoniell mit seinem mörde-

rischen Ernst einen Augenblick wie weggewischt,

und Alle hatte die Empfindung, daß eine harte
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Verurteilung unmöglich wäre. Was der Aus-

gang auch bestätigte.

Im Hause wurde Zenobi längst als ein Glied

der Familie betrachtet und mit jener Auszeich-

nung behandelt, welche die stille Erwartung aus-

drückt, daß ein anerkannter Zustand sich bald

in einem sichtbaren Akt manifestiere. Doch in

Regincns sanftem arglos hingebendem Wesen

war eine Schwere, die sie so schön in sich

selbst ruhen ließ und von beunruhigenden Ge-

danken nicht leicht in Bewegung zu setzen war.

Fordern hieße Spannungen erzeugen ; das war

anstrengend und unbequem. Auch Frau Magers

in dieser Zeit oft sorgenvolle Erwägungen ver-

anlaßtcn sie nicht zu einem geflissentlichen Vor-

treiben. Sie haßte Aussprachen und hatte den

frauenhaften Glauben, daß das Leben sich selber

helfe. Wohl wußte man nicht, was in diesem selt-

samen Mann vorging, wußte kaum, was ihn um-

trieb, aber er war gut, und er war nobel. Wenn
nur Regines Gesundheit besser gewesen wäre . . .

Im übrigen mochten die Leute denken und

reden, was sie wollten.

So ging die Zeit hin. Zenobi aber, dem es nicht
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gegeben war, über seine inneren Zustände sich

Rechenschaft zu geben, — denn sie deckten

sich entweder gar nicht oder vollkommen mit

seinen äußeren, und das Hinüberwechseln von

einem in den anderen hatte ihn nie beschwert

— wußte von sich selbst nur gleichsam auf Anruf.

Es war nach einem jener jetzt seltener gewor-

denen, von Meerengel selbst bereiteten kleinen

Soupers auf seinem Zimmer. Zenobi und Meer-

engel saßen an einem niedrigen, runden Tisch

einander gegenüber, auf dem ein zweiarmiger,

silberner Leuchter, zarte Reflexe der Mokka-

tassen, Flaschen und Likörgläsor aufblitzen ließ.

Sie waren beide im Abendanzug, und wer

sie in diesem Augenblick gesehen hätte, hätte

glauben können, sie seien übereingekommen,

ohne Zuschauer ein fein ausgedachtes Spiel

zu spielen, oder im Begriffe bei wer weiß

welchen feierlichen und festlichen Akt zu-

gegen zu sein. Aber es war nur ein verehrender,

liebenswürdiger Wirt und ein vornehmer Gast

nach einem Essen zu zweit, die sich hier zwang-

los, zwar, doch in gewissen Formen, die nur

ihnen geläufig waren, unterhielten.
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,»Unsere gute Frau Mager," sagte Meerengel,

,,ließ es sich nicht anmerken, wie sehr Fannys

Abreise sie bewegt hat."

,,Ich fürchte," meinte Zenobi, ,,daß sie sich

im stillen noch mehr um Annie sorgt ..."

Meerengel nickte nachdenklich.

j.Darf ich übrigens fragen, Baron, was man

von diesem Herrn von Berner weiß? . . . Kurios,

daß er Ihren höflichen Brief unbeantwortet

ließ."

,,Er hat nicht den besten Ruf, lieber Herr Dok-

tor, leider . . . Und sein Benehmen ist danach.

Ein Edelmann mußte wissen, was er der Mutter

schuldig ist . . . Ich würde ihn einmal stellen,

aber das könnte mißdeutet werden . . . Wie ver-

zwickt ist doch alles in der Wcltl Sich für

jemand einsetzen darf man nur, wenn man auf

den Menschen Anspruch macht. Sonst heißt

es gleich: was kümmert sich der drum, da

steckt etwas dahinter . .

."

„Man kann es nicht besser ausdrücken, ,was

einen Mann wie Sie von anderen unterscheidet."

sagte Meerengel mit einer Verbeugung. ,,Nur . . .

Ihre Gefahr ist, wenn Sie mir diese Bemerkung
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erlauben wollen, daß man Sie Ihrer universalen

Verpflichtung entzieht, wenn man Ihnen per-

sönliche Pflichten aufzuerlegen sucht."

,,Wie meinen Sie das?"

,,Nun, zum Beispiel: Wer ein junges Mädchen

und ein Kind, eine mütterliche Frau und eine

würdige alte Frau und eine schöne Frau von

dreißig, einen alten Mann und einen Knaben,

einen Unglücklichen und einen Helden, ich

meine, wenn einer jeden dieser Menschen auf die

ihm gemäße, ihm zukommende Art liebt, — liebt

ist vielleicht gar nicht das Wort, aber wir haben

für so vielerlei Arten der Anziehung nur das eine

Wort — was meinen Sie wohl, Baron, wird ein

Solcher Frau und Kind haben und für sie allein

sorgen?"

„Gewiß nicht," rief Zenobi lebhaft. „Das kann

ich verstehen ..."

Meerengel trank einen Schluck aus seinem

Glas, legte ein Bein über das andere.

,,Und wird ein solcherart Beschaffener," fuhr

er fort, als repetiere er einen platonischen Dialog,

, «nicht die mannigfaltigen Erscheinungen dieser

' Welt, ihre Vielheit so in sich aufnehmen, daß es

16 2^1
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ihn treibt, sie immer wieder zu suchen und sich

ihrer zu bedienen, sei es als ein so Seiender oder

ein an ihnen Teilhabender . . . oder wird er an

einem stillen Ort sich niederlassen und sich

ihnen entziehen?" Er lachte plötzlich glucksend,

bat um Entschuldigung und sagte: „Ich rede

wohl entwas konfus und bin abgekommen von

dem, was ich fragen wollte, Baron . . . Geht es

Fräulein Regine besser?"

„Danke. Sie klagt nicht mehr über Schmer-

zen, aber sie bleibt noch liegen."

Es entstand eine Pause. Da sagte Zenobi:

„Das ist nun einmal so. In meinen Angelegen-

heiten, da kenne ich mich nicht aus. Alle scheint es,

wissen, wie es sein soll, nur ich weiß das nicht .

.

.'

Meerengel sah aus seiner Zerstreutheit, in die

er nach seiner Gewohnheit verfallen war, wie ge-

weckt auf:

„Sie wissen es schon auf Ihre Weise ... Es
gibt eben Menschen, die mehr haben, als sie für

sich ausgeben können. Die Welt braucht sie.. . .

Sehen Sie doch, was Sie gestern in der Wahl-
Versammlung sprachen, hat Allen eingeleuchtet.

Der Beifall war groß . .
."
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„Aber dann stimmten sie für den anderen

Kandidaten!"

,,Ihre Rede war die eines Staatsmannes,

und die wollen doch nur einen Abgeordneten . . .

Sie haben ja auch gar nicht für Ihren Kan-

didaten gesprochen, sondern so, als wären Sie

selbst der Minister . .

."

Zenobi lachte:

,,Ja, so geht es mir immer. Man denkt sich da

hinein . . . Aber wenn sie dann kommen und fra-

gen, wieso und warum, dann kann ich es nicht

sagen!"

,,Sie können sich eben bei diesen Leuten nicht

legitimieren," nickte bestätigend Meerengel.

,,Legitimieren," wiederholte achselzuckend,

mit einem Anflug von Bitterkeit Zenobi. ,,Ja, das

ist es! Als wenn man etwas dafür könnte, daß

man leider nur einmal als der und der geboren

wurde und es schon hundertmal vergessen hat . .

."

Er zündete sich eine Zigarette an und sagte mit

einem liebenswürdigen Lächeln:

,,Ihnen, lieber Herr Doktor, danke ich es am

meisten, daß es aufgehört hat, mich zu beschwe-

ren. Sie brauchten keine Aufklärungen. Ich hätte
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sie auch nicht geben können. Aber früher, da

war es mir manchmal, als wollte man mich mit

Gewalt in eine alte Haut hineinzwängen, die

ich einmal getragen. Das war fast schmerzlich T*

Er rauchte behaglich und fuhr fort: ,,IIier im

Bezirk übrigens haben sie sich schon dran ge-

wöhnt, auch bei den Behörden. Wenn ich bei

einer amtlichen Gelegenheit sage: »Erlauben Sie,

daß ich meinen bürgerlichen Namen angebe,

den ich jetzt führe, so nehmen sie es als be-

kannt hin. Aber neulich war da einer, der von

mir nichts wußte, der war neugierig: ,Und was

waren Sie denn früher?' fragte er verwundert.

,Ein Tiger!' sagte ich. Und wir lachten beide.

Dann meinte er: ,Franz Xaver Zenobi ist

doch auch ganz schön! Klingt nach einem

ordentlichen Christenmenschen, was wollen sie

denn*? . .
."

Meerengel hatte einer seiner spasmischen,

Lachanfälle, nach welchen sein Gesicht sich zu

unheimlichem Ernst versteinerte.

„Nein," sagte er düster, ,,es ist ein unwahr-

scheinlicher Name für uns heute. So kann man
nur heißen, wenn man sich über sich selbst
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lustig machen will. Die beiden Vornamen
machen es nicht besser . . . Für mich sind und

bleiben Sie der Herr Baron . . . Und was Sie

sonst noch diesem Prädikat beifügen mögen . .

.

Sie müssen selbst kandidieren," beschloß er

plötzlich. „Wir wollen seiner Eminenz näch-

stens einen Besuch machen."

„Wenn ungewöhnliche Dinge in der Welt pas-

sieren," sagte Zenobi und gab offenbar einem Ge-

danken Ausdruck, der ihn viel beschäftigte,

,,dann hört man immer einen neuen Namen und

selten einen von den vielen, die man kennt."

„Ja," sagte Meerengel, ,,das ist merkwürdig,

und eigentlich doch nicht ! . . . Meist sind es Men-

schen, die schon vielerlei waren und schon vieler-

lei hießen. Früher übrigens kümmerte sich nie-

mand um Kirchenbücher und Standesregister.

Man suchte sich seinen Namen je nach den Um-
ständen. Ein richtiger Mann erhielt seinen Na-

men von seiner Tat. Die Gelehrten können meist

gar nicht feststellen, wie einer ursprünglich ge-

heißen hat ..."

Und Meerengel begann, nachdem er eine große

Zigarre angesteckt hatte, mit der ihm eigenen
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Umständlichkeit, von dem Fall des falschen Demc-

trius zu erzählen, Er war der Meinung, daß

Demetrius so falsch gar nicht gewesen sei, als

Zeit und Umstände um ihn es waren. Sie saßen

noch spät in der Nacht in ihre seltsame und

etwas feierliche Unterhaltung vertieft.
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ZWÖLFTES KAPITEL

Der verurteilte Bauunternehmer war nach

Abhuif seiner Strafzeit aus dem Gefängnis ent-

lassen worden. Er hauste kümmerlich in einem

kleinen Anbau seines früheren Eigentums, das

unterdessen verkauft worden war, und verzehrte

sich in vergeblichen Bemühungen um sein Recht.

Mit Hilfe IVIeerengels (und dank dem Eingreifen

einer hohen Persönlichkeit der Kirche war es Ze-

nobi gelungen, dem unglücklichen Mann eine

untergeordnete Beschäftigung bei einem Archi-

tekten zu verschaffen, der staatliche Aufträge

auszuführen hatte. Doch es hatte nicht den An-

schein, daß es ihm zu einem ersprießlichen

neuen Anfangen gedieh. Vor allem gab es Streit

mit dem neuen Besitzer des Hauses, dem der Ent-

lassene als einen Räuber und frechen Eindring-

ling in sein Eigentum bezeichnete und täglich

mit Streit und Klagen belästigte. Zcnobi sah den
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früh Gealterten oft, wie er vernachlässigt und

gebeugt, unverständliche Worte vor sich mur-

melnd, durch die Straßen wankte, zuweilen

stehenblieb und frühere Bekannte aufhielt, um
ihnen den Fortgang seiner Angelegenheit zu

erzählen. Die meisten hatten seinen Fall ver-

gessen und wußten auf die wirren Reden

kaum zu antworten, andere empfanden es als

peinlich und ließen ihn stehen. Dann konnte es

geschehen, daß er in Zorn geriet und den Davon-

eilenden Beschimpfungen nachschrie. Er kam

auch ins Magersche Haus, um immer wieder

von seinem Prozeß zu sprechen, und da es Zenobi

nicht über sich brachte, dem geschlagenen Mann

zu sagen, daß seine Bemühungen ohne Erfolg ge-

blieben seien, mußte er neue sinnlose Vorschläge

hinnehmen und sich anstel'en, als nutze er sie,

um die verlorene Sache weiter zu fördern. Schien

es Zenobi zuweilen, als sei es ihm gelungen, den

Mann bei einem Glas Wein heiterer zu stimmen

und ihm zum neuen Beginnen Mut gemacht zu

haben, so überzeugte er sich doch bald, daß jener

in seiner Besessenheit verharrte. Mit der Zeit

hatte der frühere Bauunternehmer die Gewohn-
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heit angenommen, mit den Schutzleuten auf der

Straße Händel zu suchen und in angetrunkenem

Zustand zu randalieren. In der Vorstadt kannte

ihn die Polizei und beachtete seine Reden nicht.

Man ließ ihn laufen. Eines Tages aber erhielt

Meerengel von dem Architekten, bei dem er den

Bauunternehmer untergebracht hatte, die Nach-

richt, daß dieser in einem entfernten Stadtteil

sich ungehörig aufgeführt, auf dem Kommissa-

riat die Beamten bedroht, Fenster eingeschlagen

habe und in Haft genommen worden sei. Ze-

nobi und Meerengel berieten, was zu tun sei.

,,Das ist doch nicht zu ertragen," rief Zenobi,

„daß dieser Mensch für Monate oder länger

wieder ins Gefängnis kommt! Jetzt werden sie

ihn schon als Rückfälligen behandeln! Das wäre

doch wahrhaftig der Triumph des Unrechts ! . .

.

Wir müssen ihn befreien."

Meerengel war der gleichen Meinung: ,,Jetzt

heißt es überlegen, an wen man sich da wendet,"

begann er.

Doch Zenobi unterbrach ihn ungeduldig:

„Das führt zu nichts! Wir selbst müssen es tun,

und ohne Aufsehen!**
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,,Ja, aber wie?"

,,Ich habe es! Und Sie sollen mir dabei hel-

fen!" Er entwickelte seinen Plan. Meerengel

stimmte zu und erklärte, es werde ihm eine Ehre

sein, dabei mitzuwirken. Zenobi drängte, und sie

machten sich unverzüglich an die Ausführung.

Sie begaben sich im Wagen nach dem ihnen

von dem Architekten bezeichneten Polizeibüro und

ließen sich zum Kommissar führen. Hier erfuh-

ren sie, daß der Häftling nach der Polizeidirekr

tion überführt worden war und von dort vielleicht

schon weiter. Doch Zenobis ruhiges und impo-

nierendes Auftreten bewirkte, daß sie genaue An-

gaben erhielten, an wen sie sich dort zu wenden

hätten.

In dem düsteren und weitläufigen Gebäude

wurden sie nach kurzem Warten zu einem älteren

Beamten in Zivil geführt, der sich entgegenkom-

' mend nach ihren Wünschen erkundigte. Zenobi

stellte sich als der Professor Klinghofer, Leiter

der Universitäts-Nervenklinik vor, und Meerengel

als seinen Assistenten Dr. Brunner. Sie wurden

höflich gebeten, Platz zu nehmen.

Ein bedauerlicher Fall führe ihn hierher, be-
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gann Zenobi mit kaum zurückgehaltener Ent-

rüstung. Infolge der Fahrlässigkeit des Per-

sonals sei ihm erst heute gemeldet worden, daß

ein in seiner Behandlung befindlicher Patient un-

beaufsichtigt die Klinik verlassen habe, und

eben erfahre er, daß der Kranke in Haft ge-

nommen sei. Wie er höre, sei es dabei zu Un-

zuträglichkeiten gekommen . .

.

„Der Name?" —
,,Ein Herr Steinwurz ! . . . Adalbert mit Vor-

namen."

„Böse Geschichte, Herr Professor," sagte der

Beamte, nachdem er einen Akt aus dem Regal

genommen und eingesehen hatte. ,,Sachbeschädi-

gung, Beamtenbeleidigung und Bedrohung,

Widerstand . .
."

„Ich bitte," unterbrach Zenobi mit Autorität,

„das interessiert uns gar nicht. Ich reklamiere

einen Patienten, der in meiner Behandlung und

unter meiner Aufsicht steht. Sein Zustand ist

allerdings von solcher Art, daß er, in Aufregung

versetzt, exzessiver Handlungen fähig ist, für die

er aber nach dem Gesetz nicht verantwortlich ge-

macht werden kann. Die Polizei hätte es mir

melden sollen ..."
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,,Er hat nichts in der Klinik gesagt . . . Nein.

Es steht nichts drin, Herr Professor!" sagte der

Beamte kopfschüttelnd.

,,Bitte, Herr Doktor," wandte sich Zenohi an

Meerengel, ,,lesen Sie dem Herrn Oberkommissar

die klinische Diagnose vor. Das wird ihn aui klären."

Meerengel entnahm seiner Mappe, die er fiuf

den Knien vor sich liegen hatte, ein Blatt und be-

gann:

,,Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Professor! . . .

Also: Es ist ein Fall von Paranoia im Anfangs-

stadium, die in der Form eines intermittierenden

Verfolgungswahnsauflritt. In solchen Momenten

zeigt der Patient bei Widerspruch starke Nei-

gung zur Aggression, die sich bis zur Tobsucht

steigern kann . .
."

,,Das ist es," bestätigte der Kommissar. ,,Er

scheint ja nicht schlecht gewütet zu haben, nach

dem Protokoll hier!"*

„Fahren Sie fort/' sagte Zenobi, zu Meerengel

gewandt.

,, . . . Damit ist neben einiger Affektion der

Bewegungsnerven zuweilen auch Amnäsie ver-

bunden . .
."

„Gedächtnisschwund," erläuterte Zenobi da-

zwischen.

„. . . besonders für kurz zurückliegende Ereig-

nisse und Zustände, während länger Vergangenes

leicht zur Reproduktion gebracht werden kann,"

schloß Meerengel die Vorlesung.

,,Der Mann ist meines Erachtens in der Besse-

rung begriffen," vervollständigte Zenobi. ,,Sie

können sich denken, welcher Gefährdung er

durch die beständigen Erregungen der Haft aus-

gesetzt ist!"

,,Ja, was machen wir da," sagte der Beamte un-

schlüssig. Und nach einer Pause: „Wollen die

Herren sich ein wenig gedulden, ich will mit dem
Herrn Regierungsrat sprechen."

Während sie warteten, wäre Meerengel fast aus

seiner Rolle gefallen. Es wandelte ihn eine so

heftige Lachlust an, daß bei dem Versuch, sie zu

unterdrücken, sein ganzer Körper in Erschütte-

rung geriet . . . Da sprach Zenobi von seinem

Platze aus, wo er in zwanglos würdevoller Hal-

tung sitzen geblieben war, so wie ihn der Be-

amte verlassen hatte, die denkwürdigen Worte,

welche Meerengel viel später mit tiefer Bewegung

'C^
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zu wiederholen pflegte, wenn er von Zenobi er-

erzählle: „Ich muß sehr bitten, Herr Doktor!

Lachen Sie nicht, wenn Sie im Dienst sind!"

Der Regierungsrat, zu dem der zurückgekehrte

Beamte sie dann geleitete, war ein Mann von aus-

gezeichneten Formen, d(Br Zenobi mit besonderer

Zuvorkommenheit behandelte. Er eröffnete ihm,

daß der Akt zum Glück noch nicht weitergeleitet

worden sei, und nachdem auch er von dem

Krankheitsbericht Kenntnis genommen fuhr er

fort:

„Auf Ihre dringlichen Vorstellungen hin,

Herr Professor, kann ich also die Enthaftung

anordnen. Ich würde es aber wegen aller

möglichen Eventualitäten vorziehen, den Mann

durch behördliche Organe an Ihre Klinik ab-

zuliefern, und das könnte allerdings nicht vor

morgen geschehen."

„Das ist ausgeschlossen," rief Zenobi abweh-

rend. „Bedenken Sie, Herr Regierungsrat, der

Kranke ist jetzt bereits drei Tage in Haft. Die

Pflichtvergessenheit des Personals fällt auf mich

zurück. Wenn ich auch Ihre Gründe würdige,

so bin ich vor allem Arzt ... Ich könnte auch
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den geringsten weiteren Aufschub nicht ver-v

antworten."

Die in liebenswürdigster Form ausgetauschten

Erklärungen zogen sich noch eine Weile hin,

schließlich willigte der Regierungsrat ein.

,,Wollen Sie ihn denn gleich mitnehmen?"

fragte er, -

„Dazu sind wir ja hergekommen," erwiderte

Zenobi einfach. „Mein Wagen wartet unten."

„Sie machen Ihrem großen Ruf als Arzt und

Mensch in gleicher Weise Ehre," sagte der Re-

gierungsrat mit einer Verbeugung und gab seine

Weisungen. ,,Indessen mache ich Sie aufmerk-

sam, Herr Professor, daß der Maun forn>alitcr

zunächst noch in Untersuchung bleibt. Wir

werden sie natürlich aufheben, sobald wir Ihr

ausführliches Gutachten haben. Solange aber

bleiben Sie der Behörde für ihn verantwortlich.

Eine Formalität nur, versteht sich . .

."

,,Ließe sich das nicht gleich erledigen?" fragte

Zenobi hastig. ,,Herr Dr. Brunner wird so

freundlich sein . .
."

„O nein, Herr Professor," unterbrach der Re-

gierungsrat. „Machen Sie das nur in aller Ruhe

255



in der Klinik ab und schicken Sie mir den Akt

morgen . . . Nur für dieses kurze Protokoll hier

bitte ich um Ihre Unterschrift ... So — und

nun möchte ich Sie nicht länger Ihren Patienten

entziehen."

Nach einer halben Stunde konnten sie in

einem kahlen Wartezimmer den verwilderten

und von seiner Befreiung völlig überraschten

Bauunternehmer in Empfang nehmen und das

Gebäude verlassen.

Am nächsten Tage schon schickte Meerengel

den von einer neuen Verhaftung bedrohten und

dadurch ernüchterten Mann mit einem Brief an

den Verwalter auf das Gut seiner Großeltern.

Diesen selbst schrieb er ausführlich, ohne jedoch

die letzten Ereignisse zu erwähnen, und bat sie,

sich des Unglücklichen anzunehmen, der durch

ein an ihm begangenes Unrecht ruiniert wor-

den sei.

Das hatte Erfolg. Der Bauunternehmer war

dort zunächst in Sicherheit und fand sich fern

seiner früheren Umgebung leidlich in eine neue

Tätigkeit auf dem Lande. Bedenklicher aber war

es um die Sicherheit seiner Befreier, besonders
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aber Zenobis bestellt, - Meerengel war während

der ganzen Aktion kaum beachtet worden — als

das erwartete Gutachten bei der Polizei nicht ein-

traf, dafür aber eine Anfrage in der Klinik bald

aufdeckte, daß man einem kühnen Handstreich

Unberufener beschämend erlegen war. Die Fahn-

dung nach dem Bauunternehmer, dessen Vor-

geschichte jetzt genauer erforscht wurde, schien

jetzt Nebensache. Ihren ganzen Eifer aber setzte

die Behörde in die Aufspürung des frechen,

raffinierten Hochstaplers, der alte, gewiegte

Polizeimänner so geschickt zu übertölpeln ver-

mochte, - und das in der Bolle einer stadtbe-

kannten Persönlichkeit, mit der er nach der

Beschreibung nicht die geringste Ähnlichkeit

hatte... Der Professor Klinghofer selbst er-

zählte die Geschichte lachend überall herum.

Sie kam dadurch, von allerhand Bemerkungen

begleitet, ausführlich in die Zeitung und sta-

chelte den Ehrgeiz der Polizei zur äußersten

Anstrengung. Im ersten Ansturm stieß sie in

Sackgassen vor. Es lag nahe, an irgendeinen

der Polizei bekannten Spezialisten zu denken,

der aus Rache oder aus reinem Übermut

17
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ihr einen Streich spielen wollte, denn die

Person des Befreiten war bedeutungslos. Man

forschte aber auch nach Übeltätern, die ihre

Strafe in der gleichen Anstalt und zu gleicher

Zeit mit dem Verhafteten verbüßt hatten. So

griff man erfolglos herum, während jene, welche

das Schicksal des Bauunternehmers kannten, bei

dem plötzlich auch für ihn erweckten Interesse

seine alte Angelegenheit wieder aufzunehmen An-

laß und auch den billigen Mut fanden, die kühne

Befreiung öffentlich als gute Tat zu preisen. Da-

durch wurde die Polizei auf eine andere Fährte

gelenkt, und die Spuren wiesen nach dem Hause

Mager. Als dann eines Tages ein etwas zu un-

auffälliger Herr erschien und mit der Miene

eines jovial tuenden Verschwörers Fragen an Frau

Mager richtete, deren Sinn zwar dunkel, deren

Absicht aber nicht mißzuverstehen war, hielten

Zenobi und Meerengel eine stille Beratung ab.

Sie kamen überein, daß dem Hause vor allem

jede Beunruhigung ferngehalten werden müßte.

Deshalb war es geboten, daß einer nach dem an-

deren ohne Aufsehen verreiste.

Es war mitten im Sommer, und der Anlaß
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leicht gefunden, der sie beide auch für längere

Zeit aus dem gefährlichen Umkreis der Nach-

forschungen entfernte. Zenobi begab sich als

erster auf eine Ferienreise ins Gebirge, der, wie

er ankündigte, noch eine Fahrt in Geschäften fol-

gen sollte, und Meerengel verließ einige Tage

später die Sladt, um seine Großeltern zu besuchen

und dann eine Studienreise ins Ausland anzu(-

treten. Auf dem Gute sollte er auch die Sicher-

heitsverhällnisse für den Bauunternehmer prü-

fen und nötigenfalls weiter für ihn sorgen.

Zenobi, der selten reiste, und für den Reisen

stets etwas Lockendes hatten, reiste diesmal in

einem wohlbegründeten Inkognito und recht

komfortabel. Seine Verhältnisse erlaubten ihm

das, und die Tätigkeit in den feinen Mode-

geschäften hatte ihn in Hinsicht auf Garderobe,

die schon stets Gegenstand seiner besonderen

Sorgfalt war, fast an das Ziel seiner anspruchs-

vollsten Wünsche gebracht. Er trug einen dunk-

len Flanellanzug, braune Schuhe, feingestreif-

tes Hemd, Foulard-Krawat;e und braunen weichen
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Filz. Er sah genau wie der feine ältere Herr auf

Reisen aus und besaß auch alles, was dazu ge-

hörte. In seinen Koffern lagen wohlverstaut

Kleider und Sachen, die ein längerer Aufenthalt

in den Bergen oder am Meer beanspruche!^

mochte, vom Bergsport und Tennis bis zur

Abendunterhaltung im Kasino. Er saß bequem

in seine*Fensterecke zurückgelehnt und betrachtete

hingegeben, wie es seine Gewohnheit war, das

große Drehpanorama der Welt, das der gewaltige

und unermüdliche Renner vor ihm in Bewegung

setzte. Gegen Mitreisende war er höflich, doch

zurückhaltend. Er war es längst gewohnt, daß die

Menschen in seiner Nähe Vermutungen aller Art

über ihn austauschten, und fand es jetzt am

besten, sie darin nicht zu stören. Man sprach viel

vom Krieg und riß sich um die Zeitungen. Ihm

war Krieg schönes, großes Heldenleben; die Er-

* innerung an seine eigene Soldatenzeit widersprach

durchaus nicht den Vorstellungen, die das viel-

gesprOchene Wort in ihm erweckten. Auf dem

Hügel waren die großen Generale mit ihrer glän-

zenden Suite versammelt, vorne sprengten die be-

rühmten Kavallerieregimenter zur Attacke vor-
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bei, und rasselnd, mit schönem Schwung, fuhr

die unerschrockene, leichte Artillerie — die beste

der Welt — im Galopp auf und eröffnete das

Feuer. . . Er zweifelte nicht, daß ihm selbst im

Kriegsfalle noch eine schöne Rolle vorbehalten

war. Im übrigen vertiefte er sich nicht weiter in

solche Vorstellungen. Nun er reiste, genoß er das

Reisen, mit allem, was selbst das stundenlange
^

Sitzen auf einer Polsterbank noch an Reizen bie-

ten mochte, bis zum rhythmischen Gestampf der

Räder, das wie Gesang war.

Nach dem Mittagessen war er in der Atmo-

sphäre von Kohle und Sonnenstaub, der in einem

schiefen Strahl vor ihm flimmerte, halb einge-

schlummert. Während er alles um sich, wie vor

einem Augenblick noch, wahrzunehmen glaubte,

schlief er fast. Er sah ein hügeliges Seeufer

mit Häusern und Gärten, das sich langsam ent-

fernte. Ein blaugrüner See verbreiterte sich,

goldgelbes Licht lag sanft über ihm und zitterte.

Man sah nicht, woher es kam, keinen Him-

mel .. . Dann stand alles still, wie in Ruhe er-

froren, war ringsumher leer und lautlos und

spiegelte Ruhe und Ferne, lustvoll beängstigend . .

.
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Und wiekas Auge überwältigt blinzelte und in

Angst vor dem Abschied die Erscheinung fest-

hielt, war das Licht, heiteres Lebewesen, noch

tiefer herabgesunken und hielt See und Ufer

selig umfangen, daß Herz und Auge die Lust

kaum ertragen konnten. Der da stand und es

sah, wußte, daß es nicht „Verboten" war und war

doch tränenbeschwert und schuldig . . . Ein lang-

gezogener heller Ton erklang anschwellend

immer näher . . . Schöne Welt ! flüsterte Zenobi

aufschluchzend, wiederholte noch einmal: Schöne

Welt! — und fuhr heftig aus dem Schlafe auf.

War es nicht Annie, die er gesehen hatte? . .

.

Er fühlte sein Gesicht naß werden und war

sehr verstört.

Der Zug, der kurz auf einer Station gehalten

hatte, setzte sich eben wieder in Bewegung. Der

zurückweichende, weinübersponnene Bahnsteig,

eine Frau mit einem Kind neben dem Zug her-

gehend und mit Taschentüchern winkend, der

gebückte Postbote, der träge seinen gelben Karren

schob, verscheuchten im Nu das Traumbild, und

Zenobi war verwundert über eine tiefe Er-

griffenheit, die in ihm nachzitterte. Was war
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es doch mit Annie? Man hörte nichts von ihr.

Er dachte plötzlich an Regine, an ihre traurig

lächelnden Augen beim Abschied. Es war von

einer gemeinsamen Reise die Rede gewesen, und

diese Sommerwochen waren dafür ausersehen.

Nun hatten die Umstände es anders gefügt,

und er fuhr allein. Ob er wohl Marianne noch

einmal begegnen würde oder Helenen? . . . Doch

wenn er die Augen schloß, war es Annies heller

Kopf, der emportauchte.

Wie würde es nun werden? Um seine Sicher-

heit sorgte er sich nicht viel. Er war für einige

Zeit mit Mitteln gut versehen, und später . .
.
Wie

ihn der Zug immer weiter der Stadt und seinem

Leben bisher entführte, war Rückkehr und Später

in eine Ferne gerückt, die bei der Unsicherheit

der Zeit noch jede Überraschung in sich bergen

konnte. Wie groß war die Welt und wie un-

durchdringlich! Und er schwamm recht wie ein

Korken obendrauf. Was lebte in diesen dichten

Wäldern, hinter jenen grünen Kuppen? Wie leer

war es, wenn man sich von den Städten entfernte,

wie gestorben die Siedlungen in der fahlen

Dämmerung ... Er wickelte sich fester in seine
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weiche Decke. Es mußte auch für ihn ein Irgend-

wo geben . .

.

Als die Lampen angezündet wurden, wich die

Trübe von ihm. Man näherte sich der Station,

von der die Zweigbahn ihn an sein Ziel, einen

tiefer in den Bergen gelegenen hübschen Kur-

ort bringen sollte. Er ordnete seine Sachen,

machte sich zum Aussteigen fertig und wurde

darüber wieder heiter. Es gab hier längeren

Aufenthalt. Wie er nun unter dem hellen

Abendhimmel, an dem vereinzelt Sterne auf-

tauchten, draußen stand, den frischen nach Holz-

rauch riechenden Wind atmete, und die an-

steigende Lichterkette der fremden kleinen Stadt

über dem Fluß still zu ihm herüberblinkte, be-

schloß er plötzlich, die Fahrt heute nicht mehr

fortzusetzen und in dem Ort zu übernachten.

Er beschritt eine von den Bahnlichtern schwach

erhellte Allee kugeliger Bäume, die in scharfer

Biegung an offenem Wiesenland vorbei zum Fluß

führte, und blickte tief Atem holend in das weite,

dunstige Tal zwischen den mächtigen schwarzen

Bergrücken. Stille und Abendduft umfingen ihn.

Er blieb gemächlich am Geländer der hallenden
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Holzbrücke stehen und sah die Lichter tanzen

über dem breiten, schnell fließenden Wasser.

Durch eine steil ansteigende, gewundene und

hochgieblige Gasse erreichte er bald einen un-

regelmäßigen, hell beleuchteten Platz mit einem

alten gotischen Brunnen, an dem auch der Gasthof

lag, der ihm an der Bahn genannt worden war.

Ein freundlicher Wirt führte ihn in ein holzge-

täfeltes Zimmer mit altmodischen Möbeln, öff-

nete eine hohe Balkontür und erkundigte sich

nach seinen Wünschen. Es gefiel ihm hier. Von

dem abendlichen Gang im Freien erfrischt, hielt

er sich nicht lange im Zimmer auf und begab sich

nach unten. Den Meldezettel, der ihm zum Aus-

füllen hingelegt worden war, ließ er achtlos

liegen. Einige Tische waren in dem niedrigen

langen Saal noch von Gästen besetzt, auf

der efeuumsponnenen, einige Stufen über dem

Marktplatz erhöhten Veranda tranken junge Jäger-

offiziere der nahen Garnison auf Krieg und Sieg.

Während Zenobi noch drinnen beim Abend-

essen saß, drangen durch die offene Tür gellende

Schreie, von Schreckensrufen gefolgt, vom Platz

herein. Alles stürzte hinaus, Zenobi unter den
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ersten. Menschen liefen auch aus den umliegenden

Häusern zusammen und drängten zum Brunnen.

An seiner untersten Stufe lag, das Gesicht mit

beiden Händen bedeckt, am Boden eine Frau, ein

Mädchen. Das aufgelöste Haar war ihr vornüber-

gefallen, das querverzogene Tuch von der bloßen

Schulter unter den nackten Arm gerutscht. Ihr

ganzer Körper w^urde von wildem Schluchzen er-

schüttert. Man versuchte sie aufzurichten, doch

die Hände an das Gesicht gepreßt, wehrte sie sich

verzweifelt und schrie. Sie war halbnackt, in

einem kurzen zerrissenen Rock und feinen, ver-

staubten Schuhen. Der eine Unterarm war ver-

letzt und blutete. Jemand brachte einen Mantel,

in den sie eingehüllt und auf die Stufen gesetzt

wurde.

Zenobi drängte ungestüm hinzu. Er war ganz

aufgewühlt. Warum mußte er jetzt wieder an

Annie denken ... Er fragte hastig, was ihr zuge-

stoßen sei, woher sie käme. Doch sie hielt den

eingezogenen Kopf vom Licht weggewendet und

zitterte nur. Sie trank das ihr dargereichte Wasser,

hüllte sich fester ein und brach wieder in Weinen

aus. Das braune, magere Gesicht kindlich tränen-
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überströmt, die Augen wie in Scham geschlossen,

wiegte sie unter leisen Klagelauten den Oberkör-

per hin und her. Zenobi, der sich um sie be^

mühte, sah mit Erstaunen, wie der Menschen-

knäul, kaum daß die erste Neugierde befriedigt

schien, sich rasch lockerte, wie die meisten;

ohne eine Aufklärung abzuwarten, achselzuckend

sich entfernten. Und einzelne Zurufe und Rede-

wendungen, die er hörte, ließen erkennen, daß die

Ortsansässigen den Vorfall offenbar zu deuten

wußten und sich darauf beschränkten, ein Wort

des Bedauerns oder ein finsteres Brummen von

sich geben, wie es Menschen tun, die einem Übel,

das sie kennen, nicht abzuhelfen wissen. Eine

herbeigeeilte Klosterschwester und einige Frauen

hoben die Zusammengesunkene auf und führ-

ten sie fort.

Zenobi kehrte mit den anderen in die Gast-

stube zurück. Jetzt wurde es am Tisch lebhaft.

„Es ist eine vom Schlößl droben," sagte ein

junger Bursche, der seine Pfeife rauchend in der

Nähe saß. „Der mit seiner Weiberwirtschaft

dort . . . Einmal fährt er sie vierspännig spa-

zieren, und ein andermal jagt er sie mit der
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Hundepeitsche bei Nacht aus dem Haus! Wie

es ihm gerade paßt, dem schwarzen Teufel!"

Zenobi erfuhr mehr. Es sei ein Herr ungari-

scher oder kroatischer Abstammung, — Nadar

heiße er — der das Schlößl, eine ansehnliche Be-

sitzung und eine Jagd in der Nähe habe. Er hause

dort wie ein Wilder und sei von allen gemieden.

Er bleibe nur einige Monate im Jahr da, und

stets gebe es Skandal. Er treibe es zu arg mit

den Weibern .. . Doch seitdem die junge Person,

eben die, die er in diesem Zustande gesehen habe,

bei ihm war, sei es eine Zeitlang ruhig gewesen.

Es hieß, sie sei eine entfernte Verwandle, und er

wolle sie heiraten. Vor einigen Tagen aber sei

eine andere angekommen, die man im Ort nicht

kannte, und nun habe er die Arme da so zugerich-

tet. So sei er eben, der Mann!

Zenobi hörte mit steigender Erregung zu. Er

schlug plötzlich auf den Tisch. Ja, sei denn nie-

mand hier, der dem Burschen das Handwerk

legt? — Erstaunte Blicke, spöttische Zurufe . .

.

Man sehe, er sei ein Fremder! Er kenne den

Mann nicht. Es mag niemand seine Haut zu

Markte tragen.
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Zenobi sprang auf, nahm Hut und Stock und

fragte, ob ihm nicht einer jetzt gleich einen Wa-
gen verschaffen könne, der ihn nach dem Schlößl

brächte. Ein Wagen, wurde ihm erwidert, sei

gar nicht nötig. Es seien nicht fünfhundert

Schritte den Berg hinan. Zenobi knöpfte seine

Handschuhe zu, sah herausfordernd um sich:

„Dann ist einer von Ihnen vielleicht so freund-

lich, mir den Weg zu zeigen?" fragte er. Ein

verlegenes Schweigen entstand. Einige lachten.

„Ich kann den Herrn schon hinführen," sagte

der Bursche. Auch der Wirt war dazugetreten.

„Ich möchte Sie warnen," sagte er höflich,

„keine Unbesonnenheit zu begehen. Der Mensch

ist gewalttätig, und jetzt in der Nacht. .
." Auch

andere rieten beflissen ab. Er könne schlimme

Dinge gewärtigen.

„Gehen wir," rief Zenobi ungeduldig.

Erregtes Geflüster erhob sich. Auch Bravo-

Rufe wurden laut. Viele standen auf, gingen

zögernd mit hinaus. Der Bursche langsam voran,

begannen sie eine enge Gasse seitlich vom Gast-

hof hinaufzusteigen. Auf dem Platze regte es sich.

Man rief sich die Neuigkeit zu . . . Immer mehr
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Neugierige schlössen sich an, so daß, als man die

hochgelegene freie Straße erreichte, an die zwanzig

Personen sich angesammelt hatten, die in einiger

Entfernung von den Vorangehenden sich hielten

und laut ihre Vermutungen austauschten. Zenobi

schritt hochaufgerichtet und schweigend neben

seinem Führer. Der Mond war aus einem Sattel

der gegenüberliegenden Bergwand emporgestie-

gen, und in seinem von Dunst und flockigen Wol-

kenbänken gedämpften Licht erreichten sie einen

breiten Weg, der am Rande des Hochwaldes an-

steigend die Berglehne umzog. Sie waren nicht

mehr weit. Kurz bevor der Weg in den Wald

hineinbog, warf das Schlössl seinen Schatten über

ihn. Mit seinem hohen Dach, über dem ein zwie-

belartiger Turm ragte, stand es in einem jähen

Winkel wie eine Sperre zum Weg, von dem

einige Stufen zur Gitterpforte hinaufführten.

Zenobi sprang mit einem Satz hinauf. Die

Pforte war offen. Er durchschritt einen ver-

wachsenen Pfad zu der breiten Tür, fand einen

eisernen Glockenzug, an dem er riß, hörte aber

keine Glocke. Er wartete. Er trat zurück und

sah zum Hause hinauf, von dem ein Teil im
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Mondlicht war. Mit seiner ganzen hohen Front,

die Fensterläden geschlossen, stand es dunkel

da, kein Laut ließ sich vernehmen.

Zenobi war wie im Fieber. Er riß wieder am

jGlockenzug, wartete aber nicht länger, sondern

trommelte mit heftigen Schlägen seines Stockes

unausgesetzt an die geschlossene Tür. Er sprang

zurück und begann wieder. Er ließ nicht nach,

und sein langer Schatten tanzte gespenstisch über

den Kies.

Einige Minuten vergingen, da schlug mit

heftigem Prall ein Laden an die Mauer, ein

Kopf beugte sich aus dem Fenster des ersten

Stockwerkes über ihm, schrie: „Achtung da!"

Und unmittelbar darauf krachten zwei Gewehr-

schüsse hintereinander über seinen Kopf hinweg.

Die Neugierigen, die am Waldrand sich zusam-

mengedrängt hatten, stoben fluchend ausein-

ander.

„Kusch dort, Gesindel!" brüllte es aus dem

Fenster. „Und Sie ..." - Zenobi war zurückge-

treten und sah hinauf -. „Wer sind Sie, was

wollen Sie?"

„Schießen Sie nur weiter aus dem Dunkel,"
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rief Zenobi mit erhobener Stimme, „wenn Sie

den Mut nicht haben, sich einem ehrenhaften

Mann zu stellen.**

„Oho," klang es höhnisch zurück. Das Fen-

ster klirrte, schneller als Zenobi denken konnte,

erdröhnte schon der Gang drinnen, woirde die

Tür aufgerissen, und in dem Licht, das plötzlich

über ihr aufflammte, trat ungestüm ein unter-

setzter, schwarzbärtiger Mann in einer Jägerjoppe

heraus.

„Hier bin ich, mein ehrenwerter Herr! Was

wünschen Sie von mir?" Er stand breitbeinig, mit

gesenktem Kopf da, wie ein Stier, bereit zuzu-

stoßen und sah lauernd zu Zenobi auf.

„Nicht hier draußen," begann Zenobi und

machte einen Schritt auf die Tür zu. ,,Bitte..."

Der Schwarze vertrat ihm den Weg.

,,In mein Haus kommt, wen ich dazu einlade,"

knurrte er verbissen. ,,Ich habe niemand ge-

beten! Nochmals, was wollen Sie?"

Die Leute hatten sich wieder genähert und

umdrängten das Gitter.

„Hier, diese Männer," rief Zenobi, „sind Zeu-

gen Hirer letzten Gemeinheit . . . Rechtfertigen

L

sollen Sie sich!" rief er in ausbrechendem Zorn.

„Das ist, was ich wünsche!"

Drohende Zurufe wurden laut.

„Ein Ritter, wahrhaftig ein Ritter," höhnte der

Schwarzbärtige, „und wie vom Himmel gefallen!

. . . Was hindert mich, Sie von meinen Knechten

durchprügeln zu lassen?... Dachten Sie ein

Gottesgericht hier aufzuführen, Sie Narr?"

„Genug,*' schrie Zenobi. „Ihre Schandtat sol-

len Sie büßen. Sie werden morgen von mir

üiiören!"

„Mit Vergnügen," gab der andere mit einer

zynischen Gebärde zurück. Einen Augenblick

sah er dem hastig sich Entfernenden nach,

ballte die Faust, zischte: „Marsch fort, Pack!"

und ging ins Haus.

Das Licht über der Tür erlosch. .
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EPILOG

Nach diesem sonderbaren Auftritt am Wald-
weg über der schlafenden, kleinen Stadt entweicht

Gestalt und Schicksal Zenobis ins Dunkle und
Ungewisse. Der weitere Bericht ist auf Zeugnisse

und Äußerungen angewiesen, von denen nur we-
nige authentische Prägung haben. Die Gescheh-
nisse der folgenden Tage überstürzen sich und
stürzen mit ihren Teilnehmern in den Schlund,

der alle Ereignisse der Zeit verschlungen hat —
in die große Nacht und Flamme des Krieges.

Marianne von Stauff, die als Krankenpfle-

gerin an der Front sich das Verdienstkreuz er-

worben und später einem Offizierslazarett im
Innern des Landes vorstand, halte eine Zeitlang

einige Offiziere des Jägerregiments in Pflege,

dessen Garnison nicht weit von der kleinen Stadt

lag, in der Zenobi damals eingekehrt war. Einer
von ihnen, ein Jägerhauptmann, durch de»
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Namen der Dame aufmerksam gemacht, wandte

sich einmal an sie mit der Frage, ob sie etwas

über das Schicksal eines Barons von Siauii

wisse, vermutlich ihres Verwandten, dessen Be-

kanntschaft er auf eine sonderbare Weise, einige

Tage bevor er ins Feld rückte, gemacht hatte.

Marianne von Stauff, durch diese Frage beun-

ruhigt und ungewiß, wie sie sich zu verhalten

habe, gab eine unbestimmte Antwort, setzte sich

aber freundlich an den Streckstuhl des Genesen-

den und verlangte die näheren Umstände zu hö-

ren. Der Hauptmann erzählte:

„An einem der letzten Julilage, am frühen

Vormittag erschien ein Mann in der Kaserne und

verlangte von der Torwache, ihn zu einem der

Herren Offiziere zu führen. Da ich mich gerade

auf dem Hof befand, wies ihn die Wache zögernd

an mich. Mißtrauisch, wie man damals mit Recht

war, sah ich mir den Mann genau an. Er trug

einen englischen Sportanzug von bestem Schnitt

und hatte auf dem Hut einen kostbaren Gams-

barl. Die Erscheinung war sehr distinguiert, das

Gesicht so, daß ich meinte, es schon einmal

gesehen zu haben oder von einem Bild her zu

18'1^
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kennen. Man hätte auf einen Diplomaten oder

höheren Militär geraten. In verbindlichster Weise

stellte er sich als Baron von Stauff vor. Es sei

wohl ungewöhnlich, was ihn herführe, aber

fremd wie er hier sei, habe er leider keine

andere Wahl. Kurz, er bat um meinen Beistand

in einem Ehrenhandel mit einem Herrn der Nach-

barschaft. Ich gestehe, ich war nicht sehr an-

genehm berührt, als ich den Namen des Part-

ners hörte. Es schien mir sonderbar, wie er an

den nur geraten war. Denn das war ein recht

wüster Herr, auch gesellschaftlich kaum ein-

wandfrei, man konnte nicht einmal wissen, ob

er sich den geforderten Formen in solchem Fall

fügen würde. Doch konnte ich es dem noblen

Mann unmöglich abschlagen, wenigstens die

ersten Schritte zu tun, ohne ihn in Verlegenheit

zu bringen. Ich nahm also einen meiner Leut-

nants mit, den braven Lechner — er ist bei Kowel

gefallen — und überbrachte dem Herrn die For-

derung. Er nahm es in besserer Haltung auf, als

wir erwartet hatten, erklärte aber, er sei über-

fallen worden, er sei der Beleidigte, und ihm

stehe die Wahl der Waffen zu. Da uns der Baron
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instruiert hatte, keinerlei Schwierigkeiten zu

machen und die Vorbereitungen zu beeilen, gaben

wir das unter Vorbehalt zu. Wir kannten ja den

Sachverhalt nicht. Als wir schon gingen, konnte

aber der Herr die hämische Bemerkung nicht

unterdrücken, ob wir ihm vielleicht sagen könn-

ten, wer eigentlich der vom Himmel gefallene

Ritter sei - ja, so drückte er sich aus - und

was ihn hergeführt habe, - er habe ihn in

seinem Leben nie gesehen. Ich verwies ihm

natürlich solche Ungehörigkeit. Unterwegs nach-

her waren wir auf einmal schweigsam, und

Lechner sagte: ,Mir gefällt die Geschichte nicht,

du wirst sehen, es geht bös aus!' - Nun, sehen

Sie, Gnädigste! Jetzt haben wir uns ja dran

gewöhnt, daß sogar auf einen einzelnen Mann

mit Kanonen geschossen wird oder daß eine

ganze Ortschaft mit allem darin rasiert wird,

wegen nichts. Das ist es ja auch, was den

Krieg so verpöbelt hat, damals aber dachte man

noch nicht so phantasielos und blutrünstig. Em

Zweikampf mit Feuerwaffen unter schweren

Bedingungen kommt vor, aber da wissen die

Leute auch, warum sie dieses Spiel auf Tod
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und Leben spielen. In dem Fall aber kannte man

sich nicht aus. Es war alles so mysteriös, und

fragen, das ging natürlich auch nicht ... Es

war also für den nächsten Tag abgemacht. Wir

leisteten dem Baron am Abend noch Gesellschaft,

da wir wußten, daß er allein war. Mir ist alles

noch genau in Erinnerung, w eil der Herr, wie soll

ich sagen, gar so merkwürdig war . . . Vornehm,

tadellose Haltung, aber schon zuviel Haltung fast.

Wer wird nicht ein wenig nervös sein oder zer-

streut, aber nicht einmal das erlaubte er sich.

'
Als hätte er einem eine Lektion erteilen wollen,

wie man sich am Abend vor einem schweren

Zweikampf zu benehmen habe. ,Großartig, aber

übertrieben,' sagte Lechner nachher. Ich will nicht

sagen, daß es Absicht gewesen ist, — nein, diesen

Eindruck hatte man durchaus nicht . . . Was

hätte das auch für einen Sinn? . . . Wir nahmen

an, daß er gedienter Offizier war, und das wird

er ja auch gewesen sein. Er nannte beiläufig ein

Regiment, und wir, um ihn abzulenken, begannen

von Dienstverhältnissen, von Bekannten zu reden.

Aber nein, er wollte uns unterhalten und erzählte
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von seinen Reisen in Dalmatien, sehr anschaulich

und lebhaft . . , und von Ragusa —

"

„Von Ragusa?" fragte Marianne von Stauff

unwillkürlich,

„Ja, wenn ich mich recht erinnere .
. . Und so

war er auch am nächsten Morgen. Vielleicht ein

wenig blaß, aber wenn man so früh aufsteht und

nicht gut geschlafen hat . . . Wir hatten ihm am

Tag vorher natürlich angeboten, sich auf unserem

Stande einzuschießen, aber er zeigte dabei keinen

besonderen Eifer, feuerte nur zwei, drei Schüsse

ab und ließ es dann sein. Also, mit dem Schie-

ßen, das war nichts, - das habe ich gleich ge-

sehen , . . Und richtig: Zuerst schoß der Gegner,

sehr knapp vorbei, darauf der Baron. Er feuerte

hastig, mit gebogenem Arm, ohne zu zielen und

war sehr erschrocken, als er den anderen ge-

troffen sah. Er ließ die Waffe fallen und wollte

auf ihn zueilen. Doch der wüste Mensch, ob-

gleich am Bein verwundet, wankte nur kurz, riß

sich zusammen, hob die Waffe und schrie:

Bleiben Sie stehen! - Das war nicht ganz fair,

aber wir hatten kaum Zeit dem Baron, der schon

einen Schritt gemacht hatte, zuzurufen, daß er



sich decke, — er stand da, wie auf dem Theater

— da fiel schon der Schuß und traf ihn . .

."

„Tot?" fragte Marianne.

„Beruhigen Sie sich, Gnädigste, und entschul-

digen Sie . . . Ich wollte Ihnen keine unnötige

Emotion verursachen . . . Eben das weiß ich

nicht, darum habe ich mir ja erlaubt, Sie zu

fragen! — Die Verwundung war schwer. Unser

Arzt ließ ihn unter einem Vorwand in das

Garnisonspital bringen, und als wir abrückten,

war er noch in bedenklichem Zustande. Vom

Feld aus habe ich mich dann noch erkundigt,

ich konnte aber nichts erfahren. Der Arzt war

fort, das Spital evakuiert und zur Aufnahme

der vielen Verwundetentransporte aus dem Feld

eingerichtet und vergrößert worden. Ein Todes-

fall wäre jedenfalls bekannt gewesen, sage ich

• <(

mir ...

Marianne, die schon lange nicht mehr im Zwei-

fel war, dankte dem Offizier.

„Von diesem Vetter," sagte sie, und es gelang

ihr, ihre Erregung niederzuhalten, „war bei uns

viel die Rede. Er lebte meist im Ausland, und ich

habe ihn nur flüchtig gekannt .
.

.
Wußte man
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auch nicht, was der Grund zu der Herausforde-

rung war? Eine Frau? ... Sie meinen, nicht? . . .

Nun, dank Ihnen können wir jetzt die Nach-

forschungen fortsetzen, hoffentlich mit besserem

Erfolg!"

Die Erzählung des Hauptmanns hatte sie, die

so vieles gesehen und erlebt hatte, erschüttert und

wirkte in ihr nach. Doch nicht allein aus Gefühls-

gründen trieb es sie, die Nachforschungen auf-

zunehmen, es war ihr auch nicht gleichgültig,-

ob noch jemand ihres Namens, dessen sie sich

früher nach Bedarf bediente, und der durch ihre

verdienstvolle Tätigkeit im Feld gleichsam sank-

tioniert worden war, in der Welt herumlief. Es

hatte zwa*r etwas Rührendes zu denken, daß Ze-

nobi, dessen wirklichen Namen sie nicht kannte,

in jenem Zweikampf ihren Namen zu Eliren

brachte. Aber man konnte nicht wissen, ob, wenn

er noch lebte, das nicht zu Unträglichkeiten und

Verwicklungen führte. Es war ein sehr zwiespäl-

tiges Gefühl in dieser erfahrenen und in ihren

Entscheidungen sonst so sicheren Frau. Sie

suchte sich jedenfalls Gewißheit zu verschaffen.

Nach Beendigung des Krieges fuhr sie nach der
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kleinen Bergstadt, die ihr der Hauptmann be-

zeichnet, und in welcher Zenobi an jenem Som-

merabend seine Reise zu unterbrechen sich ent-

schlossen hatte, und stieg in dem gleichen Gast-

hof ab. Ihre Erkundigungen waren bisher er-

gebnislos geblieben, und auch was der Wirt

wußte, der noch der gleiche war, war bereits

eine Art Legende, in der auch die Tatsachen, die

sie kannle, verzerrt und verschoben erschienen.

Doch als sie nach ihrer Gewohnheit im Fremden-

buch blätterte, fand sie eir^e nur wenige Monate

zurückliegende Eintragung, die sie fast er-

schreckte. In der Rubrik für Bemerkungen hatte

jemand neben seinen Namen mit sehr deutlicher

kalligraphischer Schrift hincingcschrieben :
„Wer

zweckdienliche Mitteilungen zur Auffindung des

verschollenen Barons von Stauff machen kann,

wende sich an Dr. Meerengel. Allfällige Kosten

werden zurückerstattet." - Als Adresse war ein

Gut in Mähren angegeben. - Mcerengel !
. . .

Marianne mußte über den Namen lächeln. Sie

beschloß, diesem einzigen Fingerzeig zu folgen.

An einem grauen Spätherbsttage erreichte sie

nach einer langen, durch viele Aufenthalte sich
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hindehnenden Fahrt in der melancholischen Ebene

am Nachmittag den Gutshof. Als sie in das nied-

rige weiträumige Zimmer eintrat, in welches sie

eine schweigsame alte Frau mit einem bunten

Kopftuch geleitet hatte, war es fast dunkel. Aus

einer entfernten, von einer hohen Stehlampe

schwach erhellten Ecke näherte sich ihr, am

Stock schwerfällig hinkend, ein Mann in einem

weiten kuttenartigen Gewände. Sie hatte nicht ge-

schrieben und nur sagen lassen, eine Dame

wünsche ihn zu sprechen. Jetzt nannte sie ihren

Namen.

In Meerengels Kopf erhob sich darüber ein sol-

cher Wirbel, daß es ihn schwindlig machte,

„So habe ich das Glück . . . die Witwe . . .
die

Frau . . . meines verehrten Freundes vor mir zu

sehen?" begann er ganz verwirrt und hob die

Hand an die Stirn. „Bringen Sie Nachricht von

ihm? ... Ja, wie ist das denn? ... Oh, verzeihen

Sie meine Unhöflichkeit, daß ich Sie stehen

lasse!"

Er geleitete sie zu einem Sessel und starrte sie

noch immer fassungslos an.

Sie schüttelte langsam den Kopf, lächelte, gab
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aber keine Aufklärung. Der Vorwand, den sie sich

zurechtgelegt hatte, war hier überflüssig, — das

sah sie auf den ersten Blick. Nein, sie sei nur im

Verlauf ihrer eigenen Nachforschungen in jener

kleinen Stadt auf seine Eintragung gestoßen

und in der Erwartung gekommen, von ihm etwas

zu erfahren . . .

Meerengel brachte stillschweigend eine große

Mappe herbei, setzte sich an den Tisch und be-

gann mit gewohnter Umständlichkeit und etwas

konfus seinen Bericht:

Ein Brief Zcnobis, offenbar am Tage vor

jenem Zweikampf geschrieben, enthielt nur die

kurze und seltsame Mitteilung, wenn er — Meer-

engel — innerhalb einer Woche nichts von ihm

höre, möge er hinkommen und im Gasthof nach

ihm fragen. Dann stand noch allerlei darin, was

nicht leicht zu erklären war. Das hatte ihn be-

greiflicherweise beunruhigt und er hatte be-

schlossen, schon früher zu reisen. Indessen war

die Mobilisierung plötzlich gekommen und der

Krieg und seine eigene Einberufung. Den ersten

Urlaub, allerdings Monate darnach, hatte er be-

nutzt, um hinzureisen. Man sprach von einem
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Unfall, von einer Schießerei in der Nacht, wußte

noch, daß der Schwerkranke aus dem Militär-

spital nach der nächsten großen Stadt gebracht

worden war. Er konnte aber seine Nachforschun-

gen damals nicht mehr fortsetzen, da sein Urlaub

ablief. Er selbst war dann verwundet worden und

hatte lange im Lazarett gelegen. Erst nach seiner

Entlassung und mit einigem System erst ^achf

Ende des Krieges konnte er durch öffentliche

Ausschreibungen und durch Laufzettel bei den

Sanitätsbehörden die Spur weiter verfolgen. An

einer Stelle aber, in dem vierten Krankenhaus

jener Gegend, riß der Faden ab, tauchte schein-

bar an einer anderen Stelle wieder auf, ohne daß

man sich Gewißheit verschaffen könnte . . .

Er breitete amtliche Auskünfte, Briefe, Zei-

tungsausschnitte vor ihr auf dem Tisch aus, las,

erläuterte, versank mitten in seiner nicht immer

klaren Darstellung zuweilen in tiefe Zerstreut-

heit, saß mit einem erstarrten höflichen Lächeln

da. Dann kam Licht in seine blassen Augen.

„Und doch," begann er wieder, wie aus dem

Schlaf auffahrend, ,,ein Mann wie er kann nicht

untergegangen sein. Ich kann es nicht glau-
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benl... Die Zeit braucht ihn. Ein russischer

Heimkehrer erzählte mir von einem Brigadier der

roten Armee, unter dem er gedient hat. Einzel-

heiten sind auffallend. Er könnte es sein! . .
.
Und

hier in der Nähe sprachen sie viel von einem äl-

teren Manne, der mit jungen Schwärmern durch

die Wälder zieht, nachts mit ihnen am Feuer sitzt,

sie Tänze lehrt und ihnen Reden hält
.

.
.
Auch

^as könnte er sein! . . . Ich komme nicht viel hin-

aus. Die Leute schreiben mir Briefe, die oft Un-

sinn enthalten und einen verwirren können...

Und doch meine ich, er könnte plötzl'Vh da durch

diese Tür eintreten, so wie Sie heute, gnädige

Frau!" schloß er mit einer Verbeugung.

Marianne von Stauff saß im hellen Kreis der

Lampe, und ihr Gesicht verjüngte sich, je mehr

der Abend vorrückte. Sie blieb noch lange und

ließ sich von Zenobi erzählen. —
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Ein jeder kannte Zenobi oder glaubte zu

wissen, wer er sei. Der über mittelgroße Mann,

von schwer bestimmbarem Alter, das jugendlich

angegraute Haar nach der letzten Mode ge- ^

schnitten, das lange, faltige Gesicht aufs sorg-

fältigste rasiert, die biegsame elegante Figur ein

klein wenig im Äußeren vernachlässigt, wie es

sich nur die ganz Vornehmen erlauben dürfen,

war ©ine bekannte Erscheinung. Wenn jemand

auf ihn aufmerksam geworden - und er erregte

stets solche Aufmerksamkeit -, bei Gelegenheiten,

da Neugierige sich ansammeln oder in Räumen,

wo viele Menschen ab und zu gehen, einen Dienen-

den oder Bekannten nach ihm gefragt hätte, so

würde er sicherlich einen Namen gehört haben,

von jenen bevorzugten Hundert, die man in einer

Großstadt berühmt heißt, angefangen von einem

gerade beliebten Filmschauspieler bis zu einem

populären Mitglied der Aristokratie. Und wäre

Ider Fragende einmal umgekehrt der Gefragte ge-

wesen, so hätte er bestimmt oder ungefähr irgend-

einen dieser hundert Namen genannt, ohne Ver-

legenheit und mit mehr als halber Gewißheit

überzeugt, eine richtige Auskunft gegeben zu

haben ; vielleicht auch, weil er es schmeichelhaft

für sich empfand, den Mann vom Sehen wenig-

stens zu kennen und Genugtuung, seinen Namen

zu wissen.

In Wahrheit aber wußte Zenobi, so alt er war,

selbst nicht mehr, wer er war, und damit hatte es

Beine eigene Bewandtnis.

Zenobi war in einem Winkel der südslawischen

Provinz des Reiches, nachdem er früh seine Eltern

verloren hatte, von wohlhabenden Verwandten in*»

ihr Haus aufgenommen worden und mußte in

liebloser Umgebung für die Wohltat seiner Er-

haltung in einer kleinen Handlung alle die niede-
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ren Dienste tun, die man von denen verlangt,

denen man Erziehung schuldet und Bedrückung

bieten darf, weil sie klein sind und bedürftig;

indes die Welt solche Strenge billigt und als Cha-

rakter bildende Vorbereitung für den Ernst des

Lebens als angemessen erachtet. Doch Zenobis

Gemüt war nicht weichlich und empfindsamer

Betrachtung nicht geneigt. Er aß gern und viel,

vielleicht weil er zu wenig bekam, und war stets

•. über etwas sehr erregt. Diese Erregung, die ihm

„den Atem raubte und in die heftigste Bewegung

versetzte, betraf nicht Dinge seiner gewohnten

Umgebung und Verrichtung, sondern entstammte

allem Außerordentlichen, das er wahrnahm und

das in ihn hineinfiel wie in einen tiefen Brunnen.

Es hatte damit begonnen, daß er einmal in der

blanken und duftenden Apotheke des Ortes über

einem der Mahagoniregale ein Bild erblickte.

Auf einem Tisch oder etwas ähnlichem, daß man

nicht gut unterscheiden konnte, lag da ein Leich-

nam — Zenobi hatte noch nie einen Leichnam

gesehen — , über ihn beugten sich Männer in

schwarzen Mänteln, breitkrempigen Hüten, steifen

Krausen, in einer geheimnisvollen Tätigkeit be-

griffen. Zenobi sah es, riß den Mund auf und

starrte lange. Als er nach Hause kam, streckte

er sich auf sein Lager und war ein Leichnam,

dann erhob er sich atemlos, drapierte sich mit

einer Decke, schnitt aus Papier einen steifen

Halskragcn, stülpte eine fremde Kopfbedeckung

auf sein Haupt und beugte sich als einer der dunk-

len Männer über sein Lager, auf dem er zugleich

als Leiche da lag. Er scheute sich auch nicht,

diese Vorstellung vor den jüngeren Hausgenossen

mit viel Schnaufen und wildem Gebaren zu

wiederholen, und es verschlug ihm nichts, wena

ßie sich weigerten, in seinem seltsamen Tun einen

von ihm wirr beschriebenen Vorgang zu erkennen
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oder überhaupt einen Sinn zu finden. Er beharrte

bei seinem : so ist eine Leiche oder so sind diese

Männer und war von einem fremden und wilden

Leben erfüllt. Bis etwas Neues ihn ablenkte und

anderen Stoff zum Spiel darbot. Denn das Un-

gewöhnliche ergriff ihn seitdem in verschiedener

Gestalt. Ein Zirkusieiter, ein Jongleur, ein Clown,

ein Läufer, die vorübergehend einigen Glanz in

die kleine Stadt brachten, waren abwechselnd

Gegenstand äußerster Hingerissenheit und atem-

raubender Nachahmungslust, und in dem Maße

seines übrigens gedeihlichen Wachstums, das ihn

kräftig aufschießen ließ, wuchs ihm eine Fülle

von Gestalten und Helden zu, eine Welt über

der ärmlichen, in welcher er in seiner sonder-

baren Weise sein Leben erhöht fühlte. In seiner

Kammer, im Laden sogar, wenn es die Umstände

erlaubten, auf dem Hofe nach Feierabend, pro-

duzierte er selbst genügsam für sich, oder auch

vor Zuschauern die Künste seiner Vorbilder auf

recht primitive Art und ohne, daß er versucht

oder gewagt hätte, durch Übung oder Kühnheit

von den bewunderten Fertigkeiten sich wirklich

etwas anzueignen. Ihm genügte die Andeutung

des Kostüms, eine Geste, ein Wort oder auch nur

ein hervorgestoßener Laut — das übrige füllte

seine Erregung aus, mit der er etwas auszudrücken

meinte. So mäßiger Leistung entsprechend war

auch Wirkung und Beifall gering, und seine von

so viel Hingebung, ja Inbrunst erfüllten Versuche

trugen ihm nur ein, daß er von seinesgleichen

lachend als Hanswurst, von über ilim Stehenden

kopfschüttelnd als einfältig und zurückgeblieben

behandelt wurde. Und wenn die Behandlung von

Seiten seines Verwandten und Vormundes auf ge-

legentlichen Tadel und Verweis sich beschränkend

dabei noch glimpflich blieb und ein so ärgerliches

Treiben nicht gar zu ernsten Zusammenstößen

I

V^

'A



)'

1

führte, so dankte dies Zenobi nicht nur seiner
unbefangenen und natürlichen Liebenswürdig-
keit, die ihm sein Leben, wie es fiel, als sein
zugemessen Teil hinnehmen und die Lasten, die
es auferlegt, leicht tragen ließ, sondern noch
mehr dem Umstand, daß es bei dem einfältigen
Spiel sein Bewenden hatte und daß Zenobi, so
sehr es ihn erregen mochte, sich doch nie ge-
trieben fühlte, einen Schritt aus seinem Lebens-
kreis hinaus zu tun oder gar zu versuchen, mit
emem Sprung jene andere Welt wirklich zu be«
treten. Solches Sinnen war ihm fem. Die Kraft
seiner Einbildung, die sein ärmlich dienend Leben
überstrahlte, entfernte zugleich die erregenden
Gestalten so sehr, daß ihr wirklicher Abstand für
ihn unermeßlich wurde. Auch mochte er ohne
Erfahrung wissen, daß er vor allem dabei sein
kärgliches Behagen, mit kindlicher List und
Handfestigkeit täglich errungen, zu opfern haben
würde - und das hieße in eine Leere treten, von
der sich nicht einmal eine Vorstellung gewinnen
ließ.

So träumte er denn wohl von einer wirklichen
und weiteren Welt abenteuerlicher Gestalten auf
seine Weise, ohne Schmerz, wenn auch nicht
ohne Sehnsucht, zumal ihm ihre Vertreter zu-
weilen in der fremdartig eleganten Erscheinung
famoser Geschäftsreisender leibhaftig und faß-
barer näherkamen, als die nur auf Distanz be-
wunderten Helden seltsamer Künste und Aben-
teuer. Um diese jüngeren Herren, in Kleidern
von sehr modischem Schnitt und auffallenden
Farben, in Hüten und Schuhen von selten ge-
sehener und doch so unmittelbar überzeugender
Fasson, mit blitzenden Ringen, Knöpfen und
Nadeln, silbernen und goldenen Krayons und
Etuis, war ein Wohlgeruch von feinen Wässern,
aromatischen Zigaretten und von noch etwas, das'
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der schnuppernden Nase Zenobis wie der Duft

^
: der Fremd« selbst erschien, der ^berwäll.genden. tf /'

fernen Welt, aus deren Überfülle zuweilen dieser

Tropfen bis zu ihm hinüberspritzte. Manchmal

durfte er ihnen einen Koffer ins Gasthaus oder

an die Bahn bringen, oder auch in der Konditorei

auf einen Auftrag wartend, kurz bei ihnen ver-

weilen - und jedesmal war er von der Fre.he.t.

mit welcher sie sich in so ausgezeichneten Räu-

men bewegten, von der Leichtigkeit, die Men-

schen um sich auf Wink und Anruf in Bewegung

zu setzen und von einer Art Heiterkeit und Ver-

bindlichkeil, durch welche sich die D.uge und

Verrichtungen um sie flink und gefällig ordneten

und abspielten, begeistert und tief bewegt. Sic

wurden ihm zu Vorbildern: Gang und Geste,

Haltung und Haartracht versuchte er oft. w.e

unter Zwang vor dem Spiegel, und in Gedanken

lebte er ihr freies und schönes Leben, das freilich

„och keinen anderen Inhalt für ihn hatte, als daß

es eben frei war und schön. Doch just, als es

durch die leere Wiederholung zu verblassen und

seinen Alltag um so grauer zu machen drohte,

winkte ihm Erfüllung.

Einem der Kaufleute aus der Landeshauptstadt

war bei seinen Besuchen der flinke, pausbäckige

und n.uer Dinge so begierige Knabe aufgefallen

und, da er ihn in seiner Handlung passend be-

schäftigen konnte, machte er dem Vormund den

Vorschlag. Zenobi in die gehobene Stellung die

nach der Hierarchie die ihm gebührende nächste

Stufe war, zu ihm ziehen zu lassen. Dieser, fast

geschmeichelt, auf ein solches Ergebnis seiner

Ausbildung mit Genugtuung hinweisen zu kön-

nen, wenngleich bei sich über die »tetigkei m

der Laufbahn des Mündels tief im Zweifel, ließ

ihn um so lieber gehen, als er dadurch seiner

Pflichten ledig, den Herangewachsenen und la
/
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seinen Augen etwas einfälligen Jungen, über
dessen Zukunft er sich nun einbildete stets be-
sorgt gewesen zu sein, auf gute Manier in d..
Welt, die ihn nichts kostete, entlassen konnte.

le

Wenn Zenobi erwartet hätte, daß er in dem
großen Strom, in den er plötzlich versetzt worden
war, gleich werde schwimmen können und so
Wie es ihm gefiele, dann wäre er sicherlich sehr
bald enttäuscht worden, und die harte Arbeit die
knappe Muße und das fragwürdige eines Berufes
>n welchem nur der bare Erfolg, der Reichtum
emen beachtlichen Platz zu sichern vermag, hätten
Ihn be, seinen geringen Aussichten ermatten und
bald verbittern müssen, besonders, da sie ihm den
Zutritt zu allem Schönen und Freien, das da sein
"H-ßle, beharrlich verwehrten. Doch Zenobi war
kern Kämpfer und kein Realist, der wirkliche
Hindernisse wahrnimmt, mit Bedacht ihre Über-
windung erwägt oder an seiner Schwäche Ver-
zweifelt. Er war einer von den seltenen Glück-
lichen, deren vage Erwartung so maßlos ist, daß
eine ungefähre und zufällige Erfüllung sie schon
beseligt, weil sie dadurch erst den Augenblick
benennen lernen, für den ihr träumendes Blut
noch kein Bild weiß. So nahm er alles beglückt
hm, was die Wirbel eines bewegten Lebens der
großen Stadt an die Oberfläche warfen, als da
waren.- der Korso, Truppenparaden, herrliche
Prozessionen, Standmusiken und alle frei zu-
gängigen Schaustellungen, die eine Gelegenheit
bieten mochte. Zwar lebte er nicht anders als
alle seinesgleichen, mühselig und leichtfertig zu-
gleich. Not und Kümmerlichkeit mit jugend-
licher Zuversicht mutig übertauchend, die Müh-
sal billig vergoldend, doch riß ihn die wachsende
Teilnahme an all den neuen Schauspielen des 1

/
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Lebens immer wieder aus seinen Niederungen

fort und bewahrte ihn davor, von der Lebens-

schwere seines Kreises gezogen, ins Gemeine

herabzusinken. Im Umgang mit seinen Kollegen

erschöpfte sich seine stets wache Neugier sehr

J3ald. Unterschied er sich auch kaum von ihnen,

so machte für ihn selbst ein steifer, hoher Kragen

ein Stöckchen, die Art seinen Hut einzuknicken,

ihn in seinen eigenen Augen zum stillen An-

gehörigen einer anderen Welt. Er hatte das große

Staunen in sich, das ursprünglich allen Menschei^

eigen ist, dazu aber auch die widerstandslose Hin-

gabe daran, wie ein beglücktes Horchen auf ferne

Musik, und er wäre in einer Welt, die auf solche

Zwecklosigkeit die Todesstrafe setzt, vielleicht

schon bald dem Untergang verfallen, wenn — ja

wenn — , nun wir werden ja sehen, wie seltsam

und folgerichtig er seine Rettung zu bewirken

wußte.

Eines Abends war er endlich in das Innere

des überwältigenden Baues eingedrungen, der

jeden Abend, wie er sehen konnte, mehr Men-

schen einschluckte, als in dem Städtchen, das er

verlassen, Einwohner zu zählen waren. Was da

vor dem in die Höhe gezogenen Blick sich auf-

baute, war kaum zu fassen: Stockwerk über

Stockwerk, frei schwebend, von bewegten Köpfen

wimmelnd bis an die Decke, die wie ein fremder

Himmel darüber stand. Ein tausendfältiges Ge-

glitzer von Glas, Gold und Spiegeln auf bewegten

und unbewegten Bildern, von schimmernden Säu-

len und Bogen eingefaßt, die selbst wieder Bilder

schienen. Nur eine Wand gegenüber blieb in

ihrer ganzen gewaltigen Höhe still, wenngleich

auch sie nicht unbevölkert war. Überlebensgroße

Frauen mit mächtigen, entblößten Gliedern, die

Gewänder gewaltig gebauscht, waren dort im Be-

griffe, mit üppigen Kränzen wilden Tieren und

ü



nackten Kindern eine gehein^e und a^dru^.

volle Handlung zu vollführen, deren Smn s. h

ihn. enuog. die sich ihn. aber nut den. ere. m -

schwangeren Wort Theater, das er schon oft ge

i durchaus natürlich und übereinst.n.n.end

verband. Nur konnte er sich den Fortgang e.nes

Spiels, das jenes Wort ebenfalls bedeutete, aus

dfesem gemalten Vorgang auf keine We.se ent-

wTckelt denken, obgleich er jedes Wunders ge-

wärtig war. Ratlos suchte er zu erkunden, wo

Innrer Schauplatz des Spiels sein sollte, da

der Raun, doch ganz ausgefüllt war - m d esen.

Augenblick wurde es dunkel, verschwand d.e

Wand mit den Frauen, Kindern T.eren, e.n
be-

lebender Lufthauch wehte durch das Haus- Ga^

hinten aus einer lichten, entrückten Welt d.e

durch Zauber plötzlich vollkommen dastand,

drangen Stimmen, bewegten sich Menschen, das

^^DasTrTeu und doch vertraut und schlug ge-

waltig in Zenobi ein. Sein beglücktes Staunen und

die unbefangene Freude galten mehr dem Ge-

fühl einer wunderbaren Bestäl.gung. Das also

-gab es. War so wirklich, wie man sich nur denken

konnte. Und nicht nur so, wie «Hes übr^e u.

einen herum alle Tage auch war. daß man es

^ka«m beachtete, sondern absichtlich w.rkl.ch^

daß die Menschen hingingen, um es zu sehen und

sich darüber freuten, sogar wenn es traur.g war.

T „r denn auch gar nicht so töricht, wenn
So war er denn aw." b

, . „i,„ft

er wilde Bewegungen vollführte, leidenschaft-

liche Stellungen vor dem Spiegel versuchte, von

einem fremden Loben erfüllt, von dem er n.ch

wußte, woher es in ihn gefahren war und

ihn um so stärker zwang, wenn er s.ch auch nur

vor einem Zuschauer befand, mochte er auch da

für auseelachl werden.

Mit aller Vorsicht und Beharrlichke.t. d.e .hm

)
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sein hartes Dasein von klein auf gelehrt hatte,

verschaffte er sich seitdem in dem wunderbaren

Haus seinen Anteil an dem freien und schönen

Leben, das jeden Abend sich hier neu gebar. Er

fand sich ohne Führung darin zurecht, mit der

Sicherheit, wie sie nur ein unstillbarer Trieb ver-

leiht, der weder aufgeklärt sein will über seine

Ziele, noch um das bekümmert ist, was andere

sich angelegen sein lassen. Er verstand, was hier

vor sich ging ganz unmittelbar: War hier einer

reich, so war er es nicht wie dieser oder jener,

bei dem man es mit Zahlen begrenzen konnte,

sondern eben reich, was gleichbedeutend war mit

unbeschränkt und mächtig bis an jene Grenze,

über welche hinaus kein Reichtum mehr nutzt,

da für ihn nichts mehr zu kaufen ist. War es

ein Liebender, so stürmte er als ein Held über

alle Hindernisse und Gefahren hinweg, nichts als

ein Liebender bis in den Tod, und ebenso war

es mit den Königen, Feldherren, Schurken und

Edlen. Es gab zuweilen wohl auch anderes, das

war, als wollte man die Menschen, die man

kannte, verdoppeln, und doch wurden sie schon

durch das Spiel vergrößert. Sie waren gehoben,

ein anderes Licht verklärte und machte bunt, was

sonst verwischt und grau blieb. Wirkten Geste

und Ton auch mit physischer Gewalt auf ihn<

ein, indem es ihn zwang, Bewegung und Miene

nachzubilden, so entschlüpfte er, sobald sich

ihm die einfachen Linien verwirrten und er

nicht weiter folgen mochte, in sonderbare und

verwegene Improvisationen. Dann war es am

schönsten.

Als seine geringen Mittel, die er zum Nach-

teil seiner Notdurft bereits überspannt hatte, zu

knapp wurden, um seinen wachsenden Durst

nach solcher Beglückung zu befriedigen, geriet

er als Statist auf die Rückseite des erhabenent
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Schauplatzes und in jene unmittelbare Berüh-

rung mit der Quelle der Illusion, welche angeb-

lich die große Enttäuschung herbeiführt. Doch

bei Zenobi war das anders. Er war weit davon

entfernt, Vergleiche zwischen Vorder- und Rück-

seite anzustellen. Sie waren ihm natürlich ge-

schieden, wie das Außerordentliche und das All-

tägliche. Beide waren in ihrer Weise wirklich. Er

aber hatte sich für das Höhere entschieden. Auch

Idie Menschlichkeit der Spieler lag für ihn auf

dieser höheren Ebene, und ihre Mittel gehörten in

das Reich des Abenteuers, in welchem sein in

solcher Umgebung stets erregter Sinn sich er-

ging. Es fehlte ihm auch nicht an gelegentlicher

Aufmunterung, sich von der unteren Stufe des

stummen Spielers den üblichen Weg zum Helden

des schönen und freien Lebens zu bahnen, aber

in seiner einfältigen Hingabe an das, was alle

Spiel nannten, er aber für sich gar nicht zu be-

nennen versuchte, war eine so natürliche Demut,

daß sein Inneres von gar keinem Ehrgeiz berührt

wurde. Als ein junger Theatereleve, dem sein

Eifer und seine Hingerissenheit auffielen, sich

Zenobi genähert hatte und ihn einmal zu seinem

Meister, einem namhaften Darsteller brachte; als

dieser weitläufig und salbungsvoll von der hohen

Kunst zu reden anfing, über Rollen und andere

fremdartige Dinge sich ausließ und mit starrer

Miene dazwischen schlüpfrige Scherze streute,

stellte sich Zenobi so blöde und verständnislos an,

daß der Mann bald merkte, daß es mit seinem

Erfolg vor diesem Burschen, in dem es wohl auf

eine sonderbare Weise rumorte, der aber von

allem, was ihm förderlich sein könnte, nichts zu

begreifen schien, sehr zweifelhaft bestellt war.

Denn nicht einmal ein Wort der Bewunderung

für den Meister konnte ihm entlockt werden, was

diesem fast schon beleidigend dünkte. So be-

i
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gnügte er sich denn damit, Zenobi vorerst ein

fleißiges Studium der Klassiker zu empfehlen
und ihn in majestätischer Haltung gemessen zu
entlassen. Dieser ganze bedeutungsvolle Vorgang
stellte sich in Zenobis Innerem so dar, als sei er

soeben der Gefahr der Beraubung entronnen,
wenn er auch nicht hätte sagen können, wessen
man ihn hatte berauben wollen. Oder auch als

hätte man ihn bei etwas ertappt, dessen er sich

schämen müßte, dessen sich zu schämen aller-

dings jener Mann nicht gewohnt war. Diese Emp-
findungen waren auch einigermaßen schmerz-
lich, denn sie lehrten ihn, daß die Laufbahn, die

anderen und auch ihm zuweilen so begehrens-
wert schien, ihm verstellt war durch etwas, das
nur ihn allein hinderte. Denn um sich herum
hörte er alle die Spielbeflissenen so reden, wie
jenen großen Mann oder noch kühner etwa, und
niemand schien sich verbergen zu wollen, viel-

mehr rühmten sie sich voreinander, indem sie

Verse deklamierten oder Stücke aus einem Spiel

sprachen, wobei sie sich verstellten. Er aber
konnte das nicht und mochte sich auch nicht

darum bemühen. Als nach einiger Zeit jener

freundliche Eleve Zenobi fragte, ob er nun eini-

ges studiert, um sich bald von dem Meister prü-
fen zu lassen, antwortete dieser nicht ohne
Befangenheit zwar, doch mit der Sicherheit,

mit der jemand einer peinlichen Sache ein

Ende bereiten will, er wisse wahrhaftig nicht,

was denn mit all den Reden oder Versen, die ein

Mann emmal einem anderen in den Mund gelegt

hat, für ihn anzufangen sei, davon abgesehen,
daß sie ihm nur zum Teil verständlich wären.
Aber das eben sei ja die Kunst des Spiels, sagte

der andere etwas verblüfft. Nun wohl, dann,

würde er, Zenobi, das nie können. Was hätte es

übrigens für einen Zweck, sich zu verstellen^

- >)
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wenn man dazu erst fremde Worte leihen müsse,
die man ftttch/ auswendig lernen soll. Dann sei

man ja gar nicht die vorgegebene Person. Darauf
wußte der Eleve allerdings kaum zu erwidern,
lachte und sagte: Wenn Zenobi sich seine Rollen
selber schreiben will, dann möge er es nur ver-
suchen. Am Ende ist er gar ein dramatischer
Dichter. Zenobi aber machte der Spott wenig
Eindruck. Es hatte sich in ihm etwas angesam-
melt, das spürte er und ohne es zu wissen, wartete
er auf eine Gelegenheit, sein Spiel zu spielen.

Zenobi bewohnte damals eine kleine, saubere
Kammer bei einer Offizierswitwe, deren Sohn
noch bei Lebzeiten ihres Mannes in der Ka-
dettenschule vorgebildet, als Leutnant in einer

ungarischen Garnison diente. Der junge Offizier,

kränklich und mit verlebtem blassen Gesicht,
das Spuren von Vornehmheit zeigte, befand sich
in Urlaub bei seiner Mutter, und war schon durch
seine Uniform der Gegenstand lebhaftester Auf-
merksamkeit für Zenobi. Es war aber in der Tat
eine besondere Uniform und vor der, die Zenobi
an den heimischen Kriegsleuten kannte, durch ein-

drucksvolle Schönheiten ausgezeichnet. Das Blau
war dunkel und tief wie Samt, die Knöpfe matt--

silbern, die Ärmel hatten einen blühendweißen
Tuchaufschlag mit breiten silbernen Streifen,

ebenso der Kragen. Am Beinkleid schnörkelte
sich unterhalb der Taschen eine silbergestickte

Arabeske wie ein feiner Triller in sich selbst zu-
sammen, und kein gewöhnlicher Mantel war es,

der diese Herrlichkeiten verdeckte, sondern ein

Dolman mit silbernen Schnüren verziert und
seitwärts umgehängt, hob die diskrete Pracht
erst ins rechte Licht und verlieh ihrem Träger
einen Zug von Kühnheit und Reitereleganz. Der

i
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Leutnant im Einerlei des Garnisondienstes früh

zu Ausschweifungen verführt, und nur noch

durch scharfe Genüsse oder waghalsige Reiter-

stücke erregbar, langweilte sich im Urlaub mehr

als in seinem Dienst und verbrachte die Zeit im

Hause seiner Mutter in schläfriger Untätigkeit.

Die engen Verhältnisse eines ärmlichen Haus-

halts, den reiche Verwandte geringfügig auf-

halten, drückten auf das jugendliche Gemüt, das

einen anderen Zuschnitt bei den meisten seiner

Kameraden kannte. Gähnend und halb angezogen

schlürfte er Zigaretten rauchend durch die dürf-

tigen Zimmer, stand verdrossen am Fenster und

sprach auch zuweilen mit Zenobi, wenn dieser

g^erade aus der Tür trat oder nach Hause kam.

Sprach — wenn man die abgehackte zur For-

mel erstarrte Redeweise so nennen kann. Sein

Wortvorrat war nicht eben groß und bewegte sich

zwischen den Eigenschaftsworten schneidig oder

scheußlich, zu denen die Objekte Wetter, Mäd-

chen, Essen, Pferde, je nach Redarf in Reziehung

'gesetzt wurden. Harmlosigkeit und unverlierbare

Zuversicht der Jugend, wie der weiche Flaum

des Gesichts ihnei/ beiden gemeinsam, erleich-

terte einen unbefariigenen Verkehr, zumal Zenobis

Sorgfalt auf seine äußere Erscheinung seine ge-

ringere gesellschaftliche Stellung wettmachte.

Zenobi bewunderte ihn. Für ihn war der Offizier

ein Held, ein Krieger, der im freien und schönen

Leben seinen unverrückbaren Platz einnahm.

Selbst die knappe und tso wenig ergiebige Art

seiner Rede, ja seine gelangweilte Verdrossenheit

regte Zenobis Einbildung an. Dahinter ahnte er

ungewöhnliche Erlebnisse und Abenteuer, zu

welchen Stand, Schmuck und Privilegiertheit

jenen gleichsam verpflichteten. Eine Verpflich-

tung für die auch er, Zenobi, aus Gründen, die

ihm nicht ganz klar waren, einzustehen hatte.

•//
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wenn anders die schöne freie Well Bestand haben

sollte. Er war glücklich, wenn er den Leutnant

vv^^ in Zivil zuweilen auf einem Spaziergang beglei-

ten durfte, so kümmerlich auch die Unterhaltung

dabei ausfiel. Zenobi lernte bei solchen Gelegen-

heilen mancherlei, das der andere gar nicht ahnte,

und bald schon sollte ihn ein Ereignis auf jene

Bahn bringen, die er fortan nicht mehr verließ.

Zu einem Ball in den festlichen Räumen des

alten Stadthauses lud eine patriotische und wohl-

tätige Gesellschaft eine große Anzahl würdiger

Familien, Offiziere und höhere Beamte ein. Auch

der Leutnant im Urlaub ward mit einer Ein-

ladung bedacht. Doch dem stand der Sinn durch-

aus nicht nach einem bürgerlichen Vergnügen

unter gespreizten Honoratioren und paradieren-

den Vorgesetzten. Er hatte die Nacht vorher mit

zufälligen Bekannten, deren Namen er nicht eui-

mal wußte, in dem Hinterzimmer einer Kneipe

spät gezecht und gespielt, war irgendwelchen

Leuten eine Summe Geldes schuldig geblieben

und hatte am Vormittag deshalb eine böse Aus-

einandersetzung mit seiner Mutter gehabt. Ze-

nobi, der am Abend neugierig anklopfte, um

seinen Helden im Schmuck der Uniform zum

Ball sich begeben zu sehen, fand ihn im Schlaf-

rock übelgelaunt auf dem Sofa liegend, die

Augen trüb und grau im Gesicht. Auf die im

freundlichen und bescheidenen Ton vorgebrachte

Frage, ob er sich denn nicht bald ankleiden

müsse', knurrte jener etwas Unverständliches, dann

schien ihm ein grimmiger Humor zu über-

kommen, der ihn leise lachen machte.

„Scheußliche Kopfschmerzen. - Wollen Sie

mich vielleicht vertreten?" Zenobi schwieg be-

troffen.

Na für eine Flasche echten Kognaks können

"Sie'das' Hauptvergnügen haben, ja? Na vorwärts"

i
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— Stieß er mit einer antreibenden Handbewegung

hervor.

^m Ernst." Langsam glättete sich in Zenobi

feein Wille.

„Los, los. — Keine Umstände."

I
Nun willigte Zenobi ohne Schwanken ein und

traf seine Vorbereitungen, bei denen ihm der

Leutnant an die Hand ging, mit einer Un-

{ befangenheit, die diesen in Erstaunen gesetzt

\ haben würde, wenn er in seiner Verfassung einer

klaren Erwägung fähig gewesen wäre. So schien

\. es ihm nur ein schneidiger Witz. Doch als Ze-

nobi prächtig verwandelt in seinem Kleide vor

ihm stand, die Hand lässig mit der sil-

^.
bernen Säbelquaste spielend, den Tschako vor-

/ schriftsmäßig unter dem Arm, ging ein Schatten

über das Gesicht des Offiziers, wenn es ilim auch

nicht bewußt wurde, daß dieses Bild einer Laune

seine Wirklichkeit übertraf.

enobi aber wurde in seinem neuen Kleid wie

in einer Wolke dahingetragen, die alle Hinder-

nisse vor ihm her trieb und zunichte machte. Tür-

steher, Diener, Empfangskomitee neigten sich,

der Saal wogte um ihn wie ein Ährenfeld. Dann
stand er im Kranz der Damen, sprach verbind-

Jiche und ehrerbietige Worte, winkte Kameraden

Haltung. Er nahm angeregt am Bankett teil,

tanzte leicht und leise sporenklirrend mit aus-

gezeichneten Schönheiten, die lässig in seinem

Arm lagen und fand sich um Mitternacht im

Schutze einer tiefen Fensternische einem jungen,

braunäugigen Mädchen gegenüber, das in hin-

gebungsvoller Haltung seine Hand gefaßt hielt,

Sie fragte:

„Werde ich Sie wiedersehen?'*

Zenobis Augen ruhten mit einem Entzücken,

das er nicht verbarg, auf der weißen Gestalt, auf

r
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dem anmutig geneigten Kopf, in dessen! dunklem

Haar eine Ros€ prangte. Er sprach:

r' \_^ „Morgen schon muß ich fort. Was ich heute

f Jiin, bleibe ich Ihnen und Sie mir. Es bleibt

1 Liebe."

^i In einer Wallung, diee das ganze Glück des

Abends mit einemmal an sein trunkenes und

törichtes Herz trug, drückte er das liebliche

Mädchen an sich. Wußte er von seinem Spiel,

, oder redete das geschaffene Bild kraftvoller

Jugend von festlicher Umgebung beflügelt, im

Einklang mit der schwebenden Musik aus ihm,

-— genug, er fand Worte, die ihn in der wunder-

lichen Lage, in die er sich ohne Bedenken be-

geben hatte, im Gleichgewicht erhielten. Er fuhr

fort

:

„Je mehr ich weiß, daß ich Sie liebe, um so

weniger darf ich bleiben. Jetzt hier, in diesem

Augenblick gehöre ich Ihnen ganz, morgen trägt

mich mein Pferd, mein Dienst — was weiß

ich — irgendwohin, wohin Sie mir nicht folgen,

können. Uns locken Gefahren, lockt das Unge-

wisse, selbst der Tod. Dies ist unser Mut, den

man rühmt, das einzige, worauf wir uns ver-

lassen können. Darum, Liebe, kein Versprechen,

nur Liebe."

Mit einer Bewegung, die seine Geste groß und

pathetisch machte, küßte er die halb Ohnmäch-

tige, dann ließ er sie sanft und zärtlich in einen

Sessel lehnen und entfernte sich rasch.

Unbeholfenheit überkam ihn mit Erschrecken,

als er sich allein auf dem hellen Platz vor dem
Hause fand. Die klirrende Kadenz seiner Schritte

stockte und verwirrte sich. Hätte ihn einen

Augenblick zuvor jemand angerufen, dann wäre

er wohl wie ein geweckter Nachtwandler auf der

Stelle hingestürzt. Vorsichtig suchte er die dun-

kelsten Gassen für den Heimweg, lief mehr als

/
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erging, bis er das Haus erreichte, und sein Herz-

schlag beruhigte sich erst, als er Kleider und

Waffe eiligst von sich getan und sie leise in den

Salon der Wirtin getragen hatte. In seinem Bett

endlich fühlte er sich kindlich geborgen und von

einem großen Gefühl durchwärmt. Eine Weile

noch wälzte er in seinem Kopf Pläne eines aben-

teuerlichen Wiedersehens und eines großen Auf-

stiegs, bis ihn gesunder Schlaf übermannte. In-

dessen träumte die junge Schöne, wach und

glücklich in ihrem Unglück den Traum des

Lebens von ihrem Helden.

Die denkwürdigen und so ungewöhnlichen Er-

eignisse jenes Abends bewirkten kaum eine Ver-

änderung im äußeren Lebensgange Zenobis, doch

in ihm selbst begann eine Wandlung, welche ihn

lehrte, seine Fähigkeiten, die ihm bisher nur die

dunkle Quelle verworrener und beglückender Er-

regungen waren, als solche zu erkennen und

weiter zu entwickeln. Ältere Schriftsteller wür-

den gesagt haben, es sei in ihm der seltsame

Drang gewesen, öffentliche Tugenden zu perso-

nifizieren, d. h. solche an Personen, die in der

Öffentlichkeit wirken, sei es durch einen aus-

gezeichneten Beruf oder durch die Vorzüge ihrer

Person. Wir aber, welche zwischen Tugend und

Laster, in ihrer Wirkung wenigstens nicht mehr

unterscheiden können, mögen uns begnügen, zu

sagen, daß Zenobis Empfindlichkeit von jeder

Wirkung in der Öffentlichkeit gereizt wurde,

ihrem Träger in sich nachzubilden und die be-

glückende Wirkung in seiner Vertretung zu

wiederholen oder, wo dies nicht tunlich war, ge-

nügte es ihm, an der Zclebrierung wenigsten^

teilzunehmen. So wuchs in ihm eine immer

9 /t^yl>
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lebhaftere Anteilnahme an Menschen der

Öffentlichkeit jeder Art, vielleicht weil das in

ihm rumorende Leben nur so einen Ausweg fand.

Wie ein Magnet nur Eisen und Eisenartiges an
sich zieht, so zog sein Wesen aus den mannig-
fachen Inhalten menschlichen Lebens und Tuns,
das sich ihm darbot, nur das an sich, was sich

unmittelbar als Geste und Ausdruck ihm mitteilte

und einprägte. Er brauchte kaum beobachten,

und was ihn aus Zeitungen und Büchern, guten
|und schlechten, zugänglich war, lieferte ihm eine

wachsende Vervollständigung seiner Kenntnisse.

Jede Art öffentlicher Schaustellung fand ihn all-

mähldch nicht nur als Zuschauer, er begnügte
sich nicht mehr damit, nur Zaungast zu sein. So
erschien er einmal beim Empfang eines hohen
Würdenträgers im schwarzen Kleid und hohen
Hut, eine bescheidene Rosette im Knopfloch,
fand durch die Unbofangenheit seines Auftretens

.,..-^hne weiteres Zutritt zu dem reservierten Raum
der Eingeladenen und wurde sogar mit einem
Händedruck des Erwarteten beehrt.

Bei einem großen Kirchenfest unter Assi-

stenz des Militärs und Musikkapellen auf dem
weiten Platz vor der Kathedrale wäre es ihm
einmal fast schlimm ergangen, als er mit der

Sicherheit des Zugehörigen durch das Spalier

sichreiten wollte und ihm ein Soldat mit vor-

gehaltenem Gewehr den Weg versperrte. Zenobis
Haltung war ganz Würde und Mißbilligung. Mit
einer Handbewegung, die den lästigen Störer

gleichsam unkörperlich beseitigte, versuchte er

vorzudringen. Der Soldat wurde grob, packte ihn
an der Schulter und drohte mit Arretierung. In

diesem kritischen Moment ging ein Offizier in

Parade-Uniform, Eichenlaub auf dem Tschako
in der Nähe vorüber. Zcnobi schüttelte die Hand
des Soldaten ab, winkte jenem verbindlich und i
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sagte lächelnd, mit leisem Ärger in der Stimme:

„Ich habe wirklich nicht daran gedacht, mich
von meinem Onkel mit irgendeinem Zettel ver-
sehen zu lassen."

Und mit einer ausdrucksvollen Verbeugung,
welche den Anspruch, der in den folgenden Wor-
ten lag, höflich mildern sollte, schloß er:

„Ich bin der Neffe des Herrn Erzbischofs."
Der Offizier errötete vor Vergnügen, grüßte

militärisch und geleitete Zenobi fast bis vor das
Kirchenportal.

Ein anderer Vorfall hätte ihm fast eine Art
Berühmtheit eingetragen, wenn er mit Rücksicht

.5"ti«'"e besonderen Umstände es nicht vor-
gezogen hätte, seine Anonymität dabei zu wah-
ren. In der Stadt war ^m alter Dichter gestorben
dessen Name in zehn Jahren noch auf aller Lip-
pen war, die den Anspruch machten, von der
T^oesie bewegt zu sein. Einige seiner Dichtungen
waren bereits in die neuen Schulbücher auf-
genommen; junge Leute, die auf sich hielten
wußten berühmte Verse auswendig. Es war auch
seinerzeit unter den Menschen viel die Rede von
seinem bewegten Leben gewesen, von der Lei-
denschaftlichkeit seiner Natur, die ihn umtrieb
und von den Konflikten, die sie in seiner Familie
verursachte. Aber auch die in bürgerlicher Sitte
Gebannten waren geneigt, über solche Extra-
vaganzen verzeihend hinwegzusehen bei einem
Manne von so außerordentlichen Gaben des Gei-
stes. Um so erstaunter war Zenobi, als er in Er-
wartung eines großen Andranges von Teilneh-
menden, von Abordnungen, Kranz- und Würden-
trägern, sich im Trauerhause eiiifand und durch
niedrige drei kleine Stuben, deren Türen inein-
ander geöffnet waren, zwei schwarz verschleierte
Frauen an dem einfachen Sarge stehen sah, einen
aufgeschossenen Knaben mit zu kurzen Bein-

4
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kleidern am Fenster und noch drei oder fünf

Menschen, die verlegen an den Wänden klebten.

Unterwegs schlössen sich noch eine geringe An-

zahl Leute dem kleinen Zuge an. Als am Grabe

die Reihe auch an Zenobi kam, die Schaufel zu

ergreifen, um dem Abgeschiedenen die drei

Schollen Erde auf den Sarg zu werfen und der

Geistliche umherblickend seine Kopfbedeckung

aufzusetzen im Begriffe stand, um die Zeremonie

zu beschließen, hörte er neben sich eine der ver-

schleierten Frauen in fast flehendem Ton leise

sagen

:

„Bitte, bitte, sprechen Sie doch einige Worte.'*

Zenobi war tief bewegt. Und als stünde er hier

für die ganze abwesende Welt, die den Dichter

vergessen hatte, begann er:

„Du großer Mensch, großes Herz der Men-

"T sehen, nun gehst du so still zur Ruhe ein."

/ Und dann sagte er, daß die Menschen mit

Recht vielleicht, durch äußeren Pomp jene ehren,

deren Abschied von der Welt sie auch der Ver-

gessenheit überliefere; wer aber die Unsterblich-

keit im Herzen der Menschen sich gesichert, der

bedürfe solcher Ehrung nicht. So wüßten die

Menschen auch nichts vom Tode ihrer großen

Männer, denn diese leben nicht nur in ihrem Ge-

dächtnis, sondern wirklich mit ihnen weiter.

Denn ihre Wirklichkeit sei doch nichts anderes

als ihr Werk. — Das alles sprach Zenobi, als lese

er es aus einem Buch oder es flüstere es ihm je-

mand unsichtbar zu, während neben ihm die

Frauen laut schluchzten und vorwurfsvoll fast,

wie es Zenobi schien, als wenn ihnen durch seine

Worte Abbruch geschehe.

Da wurde er unsicher in sich selbst, suchte

nach Worten und fand zum Abschluß solche, die

bei Trauernfeiern üblich sind und wie er sie oft

gehört oder gelesen hatte. Dann nahm er würdigj

4--
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und bescheiden den Dank der Trauernden ent-

gegen.

Tags darauf war in einer der hauptstädtischen

Zeitungen zu lesen, welch einen würdigen Ver-

jlauf die Bestattungsfeier des Dichters genommen

habe, besonders durch die bewegende Rede, die

^in naher Freund des Verschiedenen am Grabe

gesprochen habe. Die Wiedergabe war zwar un-

genau und sinnwidrig, doch bewirkte sie immer-

hin, daß einige repräsentative Personen sich ge-

troffen fühlten und im stillen bedauerten, diese

Gelegenheit sich darzustellen, versäumt zuhaben.

Wobei es nicht zu vermeiden war, daß sie einen

Augenblick auch an den toten Dichter dachten

und sich wunderten, wie er unter ihnen gelebt

hatte und gestorben war, ohne daß sie es recht

wahrgenommen haben.

Doch für die Dauer begann der Schauplatz für

sein ausgreifendes Leben in dieser Stadt Zenobi

zu eng zu werden, besonders da auch die Gefahr

wuchs, daß die gesteigerten Ansprüche an seine

Zeit auf Kosten seiner bürgerlichen Tätigkeit ihn

immer mehr in Verlegenheit bringen mußten.

Denn ohnehin konnte er nur noch mit Hilfe von

Ausflüchten und unter Vorwänden die häufige

Vernachlässigung seiner Pflichten rechtfertigen,

auf welche der Prinzipal immer aufmerksamer

wurde. Zenobi hatte indessen schon die zweite

Stellung gewechselt und sein neuer Herr fand

sich kaum mit ihm zurecht. Zenobi fühlte oft

jenes mißtrauischen und forschenden Blick auf

sich ruhen, und hätte nicht Not und Erfahrung

seiner dürftigen Jugend ihn gewarnt, so wäre er

wohl eines Tages mit einer verblüffenden Rede

vor den Mann hingetreten, die diesem bewiesen

hätte, in welchem Irrtum er sich befand, wenn

er meinte, einen Gehilfen namens Zenobi in sei-

ner Handlung zu beschäftigen. Es kam auch vor,

•^f - -ri
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daß Besucher und Kunden nachdenklich und

plötzlich slumm auf Zenobi blickten, als such-

ten sie in ihrer Erinnerung einen Zusammenhang

zwischen -einem Vorgang, der ihnen bekannt war,

und dieser Erscheinung. Einmal fragte sogar eine

Dame Zenobi geradezu, ob sie ihn nicht bei einer

tjrerichtsverhandlung getroffen, oder ob er einen

Bruder oder Verwandten habe, der ihm so auf-

fallend gliche. Ihm selbst wurde die große Stadt

schon zu klein. Er träumte von größeren Dingen

Er schien den Umkreis des hier Möglichen be-

reits durchlaufen zu haben. Er las die großen

Zeitungen der Residenz mit wachsender Sach-

kenntnis und erwog eine Veränderung, die ihm

einen höheren Einsatz im Spiele des Lebens ge-

währen sollte. Doch da sich ihm, je älter er

wurde, und er in das Doppelspiel hineinwuchs,

die Wirklichkeit seiner Notdurft fast zum Schein

verflüchtigte, während die wechselnden Gestal-

ten, die er annahm, den wahren Inhalt seines Da-

seins bildeten, geriet er bei allen solchen Erwä-

gen in einen Zustand, der einem fortwährenden

Schweben und Fallen glich. Er kam dabei auf

keinen Grund. Schien es ihm etwa, er müßte um

nach der Residenz zu kommen, sich um diese

oder jene ausgeschriebene Stellung beworben, so

begann er das Bewerbungsschreiben mit der An-

recTe: Ew. Exzellenz, hochmögender Herr Minister

— dann folgte eine wohlgesetzte Ansprache eines

Bürgermeisters der Stadt, die im übrigen ganz

vernünftige Vorschläge über die Einführung not-

wendiger Verkehrsverbesserungen enthielt. Oder

er hatte plötzlich den Einfall, sich dem Kaiser

als geheimen Gehilfen anzubieten, der ihm über

alles, was ilim wissenswert wäre, über die Zu-

stände der Länder und der Menschen unterrich-

ten würde. Dann sah er sich in geheimen Mis-

sionen mit besonderen Vollmachten ausgestattet, in

I
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dan Expreßzügen durch die Welt reisen. Er er-

^^^nfr hundert Dinge von größter Wichtigkeit, die

er zur Kenntnis des Herrschers brächte — wußte

aber dabei zugleich, daß er es auf eine sehr kleine

und einfache Weise anstellen müsse, wenn er

nach der Residenz gelangen wolle. Es fehlte ihm

auch nicht an einem gewissen Humor für seine

Lage, und keinesfalls hätte er sich während er

jene phantastischen Schriftstücke verfaßte, beim

Wort nehmen lassen, als glaubte er damit einen

wirklichen Schritt in der Richtung seiner Ab-

sichten zu tun. Während er nun so lässig auf

"einen Ausweg sann und bald wieder seiner Em-

bildung die Zügel schießen ließ, trug eine Woge

den sorglosen Schwimmer, der sich dem Element

überließ, wie von selbst an das Ziel seiner Wün-

sche.

Auf einem der riesigen Exerzierplätze, die in

der Nähe der Residenz und Weltstadt sich bis

an die Niederungen und Dickichte eines großen

europäischen Stromes hindehnen, spielten sich

an einem frischen Herbstmorgen jene bewegten

Szenen ab, die dem Auge eines die Ordnung und

das Vaterland liebenden Menschen ebenso wohl-

gefällig sind, wie sie das Herz des Kindes ent-

zücken. Doch diese unter dem strahlenden Him-

mel auf das noch taufeuchte Blachfeld ausge-

stre,uten regelmäßig abgeteilten Blöcke, exakt

wandelnde Vierecke, bald laufende, bald

kauernde Doppelketlen und Schnüre, die sich

wie Gummibänder zusammenziehen und ausdeh-

nen^ setzen sich aus richtigen, lebendigen Men-

schen zusammen, die meist gar nicht spielen!

' wollen. Und die Meister des Spiels wissen das und

haben allehrwürdige strenge Grundsätze und

Regeln zur Anwendung zu bringen, um sie dazu

zu zwingen. Sie kennen den Ernst und wissen das

t
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Ziel, wenn sie sich auch stellen, als sei ihnen das

Spiel selbst Zweck. Es ist nicht gut, daß die

Spielenden stets an den Ernst erinnert werden,

und es ist auch nicht gut, daß sie sich im Spiel

vergessen. Man läßt sich am besten auf gar

nichts ein. — Und deshalb auch haben sie zwi-

schen sich selbst und ihrem Objekt eine Grenze

gesetzt, die unüberschreitbar ist, und sie von

jenen so entfernt hält, wie die Sterne, deren Ab-

bilder in Gold und Silber sie auf Kragen

und Achselklappen tragen. Daß jemand willig

ist und eifrig bei seiner Arbeit, das mögen zivi-

Idstische Tugenden sein; hier spielen sie keine

Rolle und es kann nicht davon die Rede sein4

jDenn in der Tat, wie sollte man davon ohne Ver-

legenheit reden, wenn jene dazu gebracht wer-

den sollen, Gewalt und Tod ohne Besinnen gegen

ihresgleichen voranzutragen. Mit ihnen sollte

etwas Furchtbares, kaum Auszudenkendes ge-

schfchen, und |sie sollten es auch anderen zu-

fügen. Ist das eigentlich eine nach irgendeinem

beruflichen Maß zu bewertende Arbeit und nicht

vielmehr das Gegenteil von ihr? Darum spricht

man nur in Befehlen und Strafen und redet, wenn

es einmal sein muß, in Symbolen. Für den Mann,

der bestimmte Zeilen ohne Strafen im Dienst

hinter sich gebracht und gewisse Ziele der Aus-

bildung erreicht hat, gibt es ja die unlere Hier-

archie, die jedem genau zumißt, was ihm ge-

bührt. Der beste Soldat — übrigens gibt es keinen

besten Soldaten, alle sollen die besten sein — ist

deshalb in den Augen seiner Vorgesetzten der,

welcher in keiner Weise weder im guten noch

im bösen, sich bemerkbar macht; der als Teil

im Ganzen so sicher eingebaut ist und Jfunklio-

niert, daß er als Selbst unsichtbar wird. Denn

was ist einer, sei er wer und was immer, wo es

auf Tausende, ja auf Zchntausende nicht an-

''/
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kommt! - Und nun - man denke - war da in

einem schmalen Bande einer mäßigen Doppel-

reihe, die als ein ^mkcfljlauer Äe^eißger Fleck

mit einigen verstreulen Punkten herum sich in

der Näl.e der Pappeln weit östlich fortbewegte,

ein Soldat - ein Unikum von einem Soldaten,

der auf eine sonderbare Weise die Aufmerksam-

keit auf sich lenkte. Täglich fast kamen die

jüngeren Offiziere bis zum Hauptmann zum

Übungsplatz der dritten Kompagnie der Unter-

offiziersschule, deren rechter Flügelmann Zenobi

eine Art von Attraktion geworden war, eine an-

genehme Unterbrechung im Einerlei des täg-

lichen Dienstes. Nicht daß an seiner Haltung oder

an seinem Schritt oder an der Ausführung der

vorgeschriebenen Übungen etwas zu tadeln ge-

wesen wäre - im Gegenteil : an Exaklheit, Sicher-

heit und Raschheit übertraf er wohl die meisten

seiner Abteilung, die an sich schon eine Gruppe

von Bevorzugten war, mit der Anwartschaft auf

die untere Führung. Aber in der Art, wie er sein

Bein schwang, den Fuß setzte, wie die Hand ans

Gewehr fuhr, der Kopf die vorgeschriebene Wen-

dung machte, der Körper in Spannung verharrte

und beim Vorwärtsstürmen ausgriff, darin lag

ein freier spielender Rhythmus, ein kaum ge-

bändigter Elan, der zum militärischen Drill sich

verhielt, wie ein Meisterwerk zu seiner Kopie. Dem

militärischen Auge fiel da ein Mehr auf über die

geforderte Leistung, aber etwas, das eigentlich

komisch und unstatthaft war, und doch konnte

man den Mann deshalb nicht anfahren, oder ihm

sein Mißfallen ausdrücken. Die Offiziere standen

da, schmunzelten, verbissen ein Lachen, wenn die

Abteilung am Schlüsse vorbeidefilierle, und um

ihnen das Vergnügen länger zu gönnen, ließ der

befehlhabende Oberleutnant die Übung mehrmals

wiederholen. Dann konnte man Zenobis Gesicht
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beim Vorbeischreiten in einer sich steigernden

Ekstase leuchten,/die Glieder mit wahrer Ereftesie

werfen sehen ; wodurch es noch komischer wurde.

Wie auf dem Theater kam es ihnen vor, und sie

sagten es auch und hatten nicht viel Vertrauen

zu Zenobis militärischer Karriere. Es war auch

spaßig, ihn gelegentlich anzusprechen. Bei aller

vorschriftsmäßigen Dienstlichkeit der Haltung

und der Kürze der Antwort, stand er da wie ein

Prinz und Held, der sich der Übereinkunft der

militärischen Rangordnung in edler Bescheiden-

heit zu fügen gelobt hat. — Doch eines Tages

bei der großen Regimentsbesichtigung, als uti

Musik zum Schlußexerzieren mit einem feurigen

Marsch einsetzte und Zenobis Abteilung im dröh-

nenden Sturmschritt sich näherte, beugte sich

der Kommandierende plötzlich aus dem Sattel,

klemmte, wie um besser sehen zu können, sein

Glas ins Auge und schrie: >.,„^

,,Was tanzt dort für ein Clown daher? Was
ist denn das, Herr Hauptmann, mit dem Flügel-

mann? Verrückt geworden, was?"

In der Tat, mit Zenobi war etwas vorgegangen.

Das Gefühl der Vorbereitung zu einer Schlacht

hatte ihn schon am Morgen beim Ausrücken er-

griffen und wälirend der ganzen Übung sich ge-

steigert. Als nun die Kapelle einsetzte, die Trom-
peten erschollen und der aufgewirbelte Staub

wie Pulverdampf in die Höhe stieg, überwältigte

es ihn solchermaßen, daß er nichts mehr sah und

hörte und mit geschwungener Kappe brüllend aus

der Reihe stürzte. Er erhielt in Anbetracht seiner

guten Führung nur drei Tage Mittelarrest und

wurde dann als Schreiber in die Regimentskanzlei

versetzt.

Hier in der Rechnungsabteilung ging es ihm

nicht schlecht. Der Dienst war gemächlich, die

Vorgesetzten erträglich, und da nicht zu irgend

K
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jemandes persönlichem Vorteil gearbeitet wurde,
fehlte jener unangenehme geschäftliche Eifer, der
täglich etwas erraffen und vor sich bringen muß
und der ilim von jeher so zuwider war. Nachdem er

^

die erste Betäubung überwunden, begann er sich

I

in der neuen Stellung wohl zu fühlen. Er ruhte

\
eine Zeitlang von den Anstrengungen des letzten
Jahres aus und hielt auf dem neuen Schauplatz
Umblick. Denn was ihn dazu erst gefaßt hatte
in diesem Jahr und mit ihm verfuhr, als sei er
gar nicht er, sondern irgendein Ding, das jedem
Belieben ausgesetzt ist, hatte nicht die geringste
Ähnlichkeit mit irgend etwas, das er kannte, und
sicherlich nicht mit einem schönen und freien
Leben, wie er es geträumt. Doch wenn der
Zwang ihn drückte, entwich er ins Heldische,'

,

Äuch- hier war er in seinem Element. Mochte er
seinen Kameraden drum auch als Kauz erschei-
nen, mrt dem es nicht ganz richtig war, oder
den praktischen und so ganz unheldischen Unter-
offizieren mit seinem närrischen Eifer lächer-
lich, so war er es doch und nicht sie, der dem
Bilde des Soldaten, wie es in den Büchern stand,
und wie es ihnen auch bei. feierlichen Gelegen-
hehen von den Oberen gepriesen wurde, am

^^eislen und wirklich glich. Abei/ abgesehen von

I

seinem dienstlichen Eifer, war an ihm noch an-
deres, das die Kameraden mißtrauisch machte.
Zenobi indessen wunderte sich, wie hier alles

eigentlich umgekehrt war : Daß die Helden keine
sein wollten, wie es schien, dagegen einer, der

^

aaehfi tat «Is man mußte, über die Achsel an-
gesehlen wurde. Als dann an jenem Besich-
tigungstage die Katastrophe eintrat und er dazu
den Hohn und das Gelächter der Kameraden zu
trafen hatte, da war zum ersten Male kein Licht
in ihm und zum ersten Male füiOte er sich frag-
würdig und bedroht, —

1/
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Am Abend im Mannschaftszimmer, nach dem

großen Putzen, sagte sein Bettnachbar Zimmer-

mann, ein großer blonder Bursche, während er

den blanken Gewehrlauf prüfend gcgi^n das Licht

hielt, mit seinem tiefen Baß gleichsam in die Luft

hinein: !

. ,,Immer die Dummen haben's Glück! Jetzt

kriegst du deine Charge beim Federvieh noch

früher als unsereins und brauchst keinen Schieß-

prügel mehr anzurühren."

Er stellte das Gewehr bedächtig in den Stän-

der und wandte sich zu Zenobi um, der am Fuß-

ende des Bettes saß.

,,Und wenn es einmal gegen den Russen los-

geht, sie reden ja immer davon, da sitzt du fein

hinten bei den Bäckern und kannst dir ein schönes

Stück Geld verdienen. Ich aber werde auf meine

gesunden Knochen nicht einmal einen Dreier als

Hypothek kriegen — kannst du sicher sein!"

Und als Zenobi immer noch schwieg, sah ihn

Zimmermann prüfend an und schloß kopf-

schüttelnd :

„Wärst du nicht ein ausgemachter Narr und

Hanswurst, so könnte man meinen — ja, schlauer

hätt' man es sich gar nicht ausdenken können."

„Ach, was der kann," rief jemand aus dem

Halbdunkel in der Nähe, ,,das können wir noch

lange nicht. Der kann, wenn er will, gleich mor-

gen Tanzmeister werden!"

,,Oder Feldmarschall!" rief ein anderer in das

brüllende Gelächter hinein.

Zenobi saß ungewöhnlich still da, eingehüllt in

seine Niederlage und rang um einen Gedanken,

der ihn befreien sollte; denn er ertrug es nicht,

lange unter einem Übel zu leiden, das von

draußen kam und in ihn eindringen wollte. Die

Worte Zimmermanns und die Ausrufe ringsum

halfen ihm. Er schüttelte sich wie ein Vogel be-

{1:. %'
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vor er aufsteigt und rief mit seiner hellen Stimme

in das Getön hinein:

„Und was seid ihr? Wißt ihr es denn?"

Darauf wurde es bedrohlich still.

„Soldaten seid ihr nicht. Ein jeder würde mor-

gen wieder zp Haus sein, wenn man ihn ließe,

nicht?"

Wilde Flüche wurden hörbar.

„Und was einer zu Hause ist, ist er es denn

weil er so will, oder weil er muß, he?"

/ Er achtete nicht auf die Zurufe, stieg in die

Höhe:
'

„Seht, ein Baum steht da, wo man ihn hm-

gepflanz't hat, er kann sich nicht bewegen und

wo anders hingehen. Ein Hund, ein Pferd, ein

Ochse kann das wohl, aber man bindet sie und

zwingt sie, das zu tun, was man von ihnen will

und sie gewöhnen sich. ^ Und ein Mensch?

Kann nicht ein Mensch mehr? Ein Mensch kann

gehen wohin er will und sein was er will. Ein

Mensch kann alles sein!"

Da lachten sie wieder, aber er fühlte sich im

Recht und ließ sie hinter sich.

Hier in der Residenz war ein neues weites Ge-

biet, in dem er sich auf seine Weise ausbreiten

und verlieren konnte. Wenn man nicht ganz ge-

nau hinsah, konnte man meinen, alle seien ein-

ander gleich. Die Menschen schienen nur durch

die Kleidung unterschieden und innerhalb der

gleichen Kleidung war man offenbar bemüht,

besondere Erkennungszeichen zu erfinden, um

nicht miteinander verwechselt zu werden. Auf-

fallenderweise verschwanden fast diese Zeichen

- oder war das Auge noch nicht geübt? - je

mehr man sich der höheren Schicht näherte,

jener Sphäre der stillschweigenden und unan-

gefochtenen Geltung, welche in der Zeitung ihre

ständige Rubrik hat, als die Welt der Persönlich-

ff ,

>



30

keiten. Über die Zugehörigkeit zu dieser Welt

schwebte ein Geheimnis, das niemand keimt und

das alle zu respektieren doch übereingekommen

zu sein scheinen. Sie findet ihren volkstümlichen

Ausdruck in der Fülle von ruhenden und be-

wegten Abbildern, durch welche die illustrierten

Blätter in zahllosen und abwechslungsreichen

Folgen die ständige Teilnahme des Großstadt-

Yolkes am Leben und Wirken dieser Begünstigten

zu erregen suchen. Zenobi freilich, der mit sei-

nem angeborenen Sinn für Repräsentanz sich in

ihre wahre Musterkarte eifrig vertiefte, machte

erstaunt die Wahrnehmung, daß diese Bilder-

fülle, je mehr sie sich ausbreitet, weniger zum
Kennen und Erkennen der Persönlichkeiten, als

vielmehr zu ihrer Verwechslung beitrug. Sei

es, daß bei dem steten Zudrang und . in der

Hast des Betriebes tatsächlich Verwechslungen

vorkommen, was immerhin denkbar ist, oder

weil die gleichmäßige Arbeit der Repräsen-

tation allmählich die Merkmale verwischt —

-

jedenfalls ergab sich das Seltsame, daß man
nach einiger Zeit nicht mehr wußte: War es der

Minister X. oder der Boxer Y., der mit empor-

gehobenem Fuß die Stufen des Pariamen !s hinab-

stieg; war es der Kammersänger A., der im

Kreise der Seinen auf der Terrasse seiner Villa

leutselig lächelte oder der Botschafter B. in der

Sommerfrische! — Schließlich konnte man die

Töchter des Königs von Cappadozien nicht von

einem berühmten Damen-Quartett unterscheiden,

und der Vorsitzende der Sensationsprozesse war

in seiner Amtstracht dem Vorstande einer be-

kannten Karnevalsgesellschaft zum Verwechseln

ähnlich. — Daß Kleider Leute machen, ist wohl,

wie so viele ähnliche Sprüche, die in den Fibeln

stehen, totes Erbe einer Vergangenheit, da das

Kleid einen Stand ehrte, einen Bi3ruf bedeutete,

H /



*>^;

/,

was jetzt und das kaum noch, nur für den

höchsten Stand und die niedersten Berufe gilt.

Seitdem die Menschen nicht mehr das sind, was

sie darstellen und je weniger sie es sind, desto

mehr Persönlichkeiten gibt es. Und Persönlich-

keiten haben kein Kleid, oder vielmehr, sie haben

nur eins, das sich ihnen anpaßt und das merk-

würdigerweise so unpersönlich ist wie sie selbst.

Zenobi witterte sehr bald die Paradoxie /dej/

Nuancen, daß ein Schauspieler wie ein Diplomat

aussehen muß oder er ist noch nicht berühmt

genug; ein Diplomat wie ein höherer Landwirt

oder Viehzüchter, ein gut bezahlter Reporter wie

ein Minister, ein populärer Minister wie ein

Schullehrer, eine Bankiersgattin, die etwas auf

sich hält, wie eine Kokotte. Noch sj>aßiger war

es, daß ein Erzherzog wie ein feiner Lohn-

kutscher auszuseli€n für gut befand, eine wirk-

liche Herzogin wie ihre eigene Wäschebeschließe-

rin, ein General wie sein Pferdeknecht. Es war

Zenobis Begabung, daß er aus alledem mehr

lernte als andere aus dicken Büchern. Er fühlte

sich zugehörig und seine erste Sorge war, seine

vorteilhaft sich entwickelnde äußere Erschei-

nung, der die militärischen Exerzitien Sicherheit

und Beherrschung verliehen, in dieser Richtung

immer bildfähiger zu entwickeln. Und die Bild-

fähigkeit schien ihm sich mit dem unauffälligen

Kleid des Weltmannes zu decken, der die Mode

trägt, ohne sie zu unterstreichen. Mit der Findig-

keit und Umsicht, die er seinen Sonderbarkeiten

widmete, gelang ihm bald die Erscheinung leid-

lich, und wenn er seines Dienstes und seiner Uni-

form ledig, sich auf den großen Abendkorso be-

gab, konnte er immerhin für etwas Bemerkens-

wertes gelten.
[
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Als Zenobi das Haus seines Onkels verlassen

hatte, war er ein neugieriger, in die Welt sich

blind stürzender Knabe gewesen, dem das andere

Geschlecht Scheu und wenn es gleichen Alters

war, eine gewisse Verachtung sogar einflößte.

Es war ihm vor allem aber auch fremd, da er

von Kindheit an weder Mutter noch Geschwister

kannte. Das unbeaufsichtigte Leben während der

Zeit des Heranreifens in der großen Stadt seiner

ersten Erfolge, hatte ihn wie viele seinesgleichen

mit manchen Mädchen und Frauen in Berührung

gebracht, welche die Scheu überwinden halfen

und natürlichere Regungen seines Alters weckten.

Doch sei es, daß der unwiderstehliche Zug zu

jenem anderen Leben, das er suchte, ihn von dem,

das sich ihm willig darbot, ablenkte, und ihm

das Wort Liebe, das er um sich so oft sprechen

hörte, in die gleiche Ferne und Verklärung hin-

weg zauberte, als daß er es auf die Art Ver-

kehr, wie er ihn um sich sah, hätte passend fin-

den können, oder auch weil einfache Herzen wie

seines geheimnisvoller mit der Schönheit ver-

bunden sind, als wir und sie selbst es wissen, —

so blieben die gelegentlichen Annäherungen ein

befangenes Spiel der Geschlechter. Die beschei-

denen Reize rührten ihn kindlich, doch die

größere Erfahrung, die er meist vorfand, be-

schämte ihn und die Redensarten machten ihn

verlegen. Hätte er sich nur selbst einsetzen

können in diesem Spiel und auf seine Weise eine

Eroberung machen, so wäre es ein Roman nach

seinem Herzen gewesen. Doch dazu kam es gar

nicht. Was er gelten wollte, galt hier nicht und

was er sah, war ein einfaches banales Geben und

Nehmen meist dürftig und bald versiegend. Das

s<^hale Schmachten upd das grobe Renommieren,

\
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beides stimmte durchaus nicht zu den über-

raschenden Ergebnissen, daß hinterher eine Hoch-

zeit mit ihren komischen Feierlichkeiten zustande

kam oder daß ein uneheliches Kind geboren

wurde. So erlag er, als die Zeit erfüllt war, wie

alle die mit ungeübten Kräften nach dem Höhe-

ren streben, der ersten groben und wohlfeilen

Versuchung, robust genug übrigens, um aus die-

ser Niederlage mehr beruhigt als ernüchtert her-

vorzugehen. Gleichwohl war es ein Fall, der sich

// gelegentlich wiederholte und erst jenes Ereignis

der Ballnacht im Stadthause lehrte ihn, daß es

ihm nicht gegeben war, den Weg des Fleisches

zwischen Lust und Ekel zur Gewohnheit werden

zu lassen. So wurde ihm Liebe zum Traum von

Schönheit und die Gestalt der Nymphe, wenn sie

sich auch mit seinen eigenen Wandlungen wan-

delte, blieb doch stets jenes Frauenbild, das dem
Bilde seiner Jugend zuerst wahrhaft in Liebe be-

gegnete. Während seiner Dienstzeit hatte das

harte und zur Wachheit mahnende Leben alle

solche Regungen zurückgedrängt, jetzt, in dem
neuen, bequemeren Dasein tauchten sie als

weiche dunkle Wellen in langsam sich an-

drängender Bewegung empor. Die abendlichen

Schluchten der brausenden Stadt schienen ihm

köstliche Abenteuer zu bergen. Über dem Lichter-

spiegel des nassen Pflasters huschten eilige

schmale Schatten erregend, knäulten sich unter

den Sonnen großer Eingangstüren. Lachen, Sau-

sen der Fahrzeuge, abgerissene Klänge, Wind-

Stöße — die ganze große Brandung eines Herbst-

abends in der Stadt machten Zenobis Herz sehn-

süchtiger, als es Wiesen und Wälder der Jugend

je vermocht hatten. Er fühlte das andrängende

Leben in sich, das an allen teil ringsum hatte —
und war allein. Hier schienen ihm die Menschen

aufgeschlossen, die Frauen schöner und zart-

L /u
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lieber, alles war nah und offen. Es schien, man

brauche nur die Hand auszustrecken und doch

hatte er noch immer nichts greifen können.

Zwar hatte er mit seinen Erfolgen zufrieden sein

können und er fühlte sich auf dem rechten Wege.

Im Kino, als er an die Logenbrüstung getreten

war, hatte er es um sich flüstern gehört, dann

war der Name eines berühmten Darstellers ge-

fallen und viele Köpfe und lorgnonbewaffnete

Augen hatt sich ihm plötzlich zugewendet. Er

lächelte mit abgewendetem Gesicht, als wolle er

sein Inkognito nicht preisgeben, entfernte sich

rasch, als es hell wurde, nicht ohne manchem

dankbaren und bewundernden Blick mit kaum

merklicher Neigung des Kopfes höflich zu er-

widern. - Oder neulich abends im Cafehaus, als

von einem entfernten Tisch geschickt, an dem

sich eine Gesellschaft niedergelassen hatte, der

Kellner zu ihm, der am Fenster allein saß, mit

der Frage herantrat, ob er der Herr Kammer-

sänger Ysop sei und den Herrschaften das Ver-

gnügen machen wolle ein Glas Sekt mit ihnen zu

trinken. Zenobi, dem das unpassend schien, hatte

ihm kurz bedeutet, ör wünsche hier nicht be-

lästigt zu werden, was auf die Haltung des Boten

wie ein Druck von vielen Atmosphären wirkte,

so daß er vor Hochachtung fast zusammenknickte.

Einen Augenblick lang blitzte es in Zer^bis Kopf

vor Helligkeit aus diesem Anlaß auf :VEr wußte,

was es um das schöne Singen sei oder vielmehr,

er hörte es so schön, daß ihm vor Ergriffenheit

die Tränen fast in die Augen traten
;
und hätte

er sich entschließen können, an jenen Tisch zu

gehen, so wäre es den Leuten dort schon auf-

gegangen, welche Begnadigung dem Singenden

zuteil geworden und was das sei, - ein Kammer-

sänger. Aber er war solche Erfolge bereits ge-

wöhnt und vielleicht war es eben jene Sehnsucht,

/
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<3ie, weil sie seine Empfindung für alles steigerte,

ihn jetzt hemmte, das wohlfeile und erprobte

Spiel zu spielen. Er suchte sein Gebiet zu er-

weitern.

ir

L/ \ \

In diesem Drange nach Ausdehnung wurde

Zenobi^ Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt, das

ihm bei näherer Betrachtung eigens von (den

Menschen geschaffen schien, um ihren Begeg-

nungen den Reiz und die Erregung des Geheimen

und Zufälligen zu geben. Wenn er sich in die

dichten Spalten der kleinen Anzeigen in den Zei-

tungen vertiefte, geriet seine Phantasie in die an-

genehmste Bewegung. Hier war ein herrlicher

Tummelplatz. Hier verkehrte Unbekannt mit

Unbekannt, vermiltelst eines Systems geheimer

Zeichen, die schon an sich wie ein erregendes

Winken aus dem Dunkel waren. Aber nicht nur

wo der Mann die Frau suchte oder umgekehrt

und durch ihre Verborgenheit lockten, sondern

auch aus den mannigfachen Angeboten und

Wünschen, die sich hier zusammenfanden, hörlo

^r ein Rufen von Mensch zu Mensch, das wie

ein Schrei nach dem Abenteuer war. Die Frau,

die ihre Nähmaschine verkaufen wollte, schien

ihm, konnle das sehr wohl in ihrer Nachbarschaft

ausführen, sicherlich fände sie Leute genug in

ihrem Bekannlenkreise dafür, die wieder andere

wußten, wenn sie selbst kein solches Bedürfnis

hatten. Doch nein, sie wollte, daß eines Tages

ein Fremder erscheine, der selbst eine Über-

raschung war und etwas Neues hinzubrachte.

Nicht anders der und jener, welche angeblich be-

stimmte Sachen sich wünschten. Wollten sie

wirklich nur das, so fanden sie in den Spalten

nebenan der Hinweise genug, wo es zu erstehen

war. Es gab aber auch viele andere, die das

Abenteuer offenbar unter dem Vorwand einer ge-
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schäftlichen Anknüpfung oder einer Stellung

heranzulocken suchten und manche gar sagtea

es gerade heraus, daß sie nach Paraguay oder

Java wollten, gleichviel was sich ihnen dort bieten

mochte. Hier konnte man ungebundener
^
sich

auswirken. Zenobi überließ sich diesem Spiel mit

um so größerer Hingebung, je mannigfaltiger die

Stichworte waren, die ihm der Zufall hier in

reicher Fülle hinwarf. Und er wechselte die Rol-

len. Einmal war er der Anbietende, ein andermal

der, welcher suchte — er kam jedenfalls auf seine

Kosten.

Einmal hatte er mit einem Pächter, der nach

Argentinien auswandern wollte und zu einem

dortigen Landbesitzer Verbindung suchte, ein Zu-

sammentreffen verabredet. Er hatte ihm ge-

schrieben und ihn eingeladen, sich zu einer be-

stimmten Stunde am Abend in einem Restaurant

der inneren Stadt einzufinden. Zenobi, der mit

Absicht etwas später kam, erspähte schon von

fern an einem Tische den jüngeren, blondbärti-

gen Mann, dessen Hände und die fertig gekaufte

städtische Kleidung den Landmann verrieten.

Gleich bei der Begrüßung bemerkte Zejiobi das

Erstaunen in dem Gesicht des anderen und kam

seiner Frage zuvor.

„Ich bin natürlich nicht der Besitzer selbst,

sagte er nach einem Händedruck, während er es

sich am Tische bequem machte. — Ich bin der

Neffe. Ich bin bereits einige Jahre drüben und

kehre nach Santa Fe zurück, wenn ich meine Ge-

schäfte in Europa erledigt habe. Und nun lassen

Sie uns erst etwas zum Essen bestellen."

Während des Essens kam das Gespräch in

Gang. Der junge Pächter, dem der Wein, die Be-

haglichkeit des hellen Raums, die feingekleideten

Leute ringsherum und die fast herzliche Teil-

nahme des jungen argentinischen Gutsbesitzers
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warm machten, wnrde zutraulicher. Zögerncl erst^

und dann durch Zenobis Liebenswürdigkeit

immer mehr Vertrauen gewinnend, erzählte er

von dem Mißgeschick, das . er mit seiner Ver-

lobung hattet —

-

,,Also, Familie habe ich keine," erzählte er

weiter. ,,Mit harter Arbeit Tag und Nacht, Som-

mer und Winter, mit Leuten, die nicht viel teu-

gen, wirtschafte ich bei den schlechten Zeiten

nichts Rechtes heraus. Gewiß, man kann leben,

aber ich bin doch noch jung und habe nichts von

der Welt gesehen. Und drüben hört man, kann ein

Mann, der arbeiten will, eigenes Land, Wohl-

stand und vielleicht noch etwas mehr erwerben."

,,Ja," begann Zenobi, ,,die Welt ist weit und

groß bei uns dort. Ein Erdteil mehr als ein

Land."

Bei seinen eigenen Geschäften, dem Viehex-

port in Santa Fe, hielt er sich nicht lange auf, da-

für erzählte er von Fahrten auf dem gewaltigen

Parana, von Ilitten in den Pampas und wie er da

bei einem fürchterlichen Gewitter und Staub-

sturm fast in eine Herde wilder, galoppierender

Pferde hineingeraten wäre; von der merkwürdi-

gen Stadt Mcndoza mit ihren Silberminen und

ihrem Gewühl von Indianern, Schwarzen und

Mischlingen, am Fuße des gewaltigen Aconca-

gua . . . Und erst das südliche Meer, welch ein

Zauber und welch ein Schrecken! Auf einer

Rci 3e zwischen den Falklandinseln und der Küste

seien sie einmal fünf Tage lang mit ihrem Schiff

bald auf bis in die Wolken ragende Wellenberge

hinaufgeschleudert, bald in Abgründe gestürzt

worden, daß sie dachten, die Meerestiefen hätten

sich ges[)allen, um sie zu verschlingen. Wie

durch einen Engpaß von Wasserbergen mußte

das Schiff sich durchdrängen. Man hatte all-

mälilich das Gefühl verloren, auf einem von

/
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Menschenhand gelenkten Schiff zu sein. Man

meinte, auf der glatten, Wasser treifenden Haut

eines gewaltigen Fisches zu sein, der in dem

tobenden Wassergebirge nach Laune auf- und

untertaucht . . .

Der junge Pächter, erst befremdet, folgte mit

wachsender Spannung der lebhaften Schilderung.

Er stellte Fragen, die Zenobi anregten, sein Er-

zählung auszudehnen, zu steigern und war

schließlich fast enttäuscht, als dieser, zu der An-

gelegenheit, die sie zusammenführte, mit einer

plötzlichen Wendung zurückkehrend, ihn in der

ruhigen und fruchtbaren Landschaft zwischen

dem Parana und Uruguay absetzte.

,,Hier," sagte Zenobi, ,,dehnt sich unendlich

Idas fruchtbare und gut angebaute Land, mit Wäl-

dern und Siedlungen. Man glaubt zu Hause zu

sein."

Und sie sprachen noch lange von den Möglich-

keiten, die sich einem fleißigen Landwirt dort

boten.

Der Pächter wollte sich noch alles genau über-

legen und ihm schreiben. Als er dann im dünnen

Regen des späten Herbstabends durch die wim-

melnden Straßen seinem Quartier zustrebte,

fühlte er sich von der Unruhe, die ihm seine

Pläne wochenlang verursacht halten, plötzlich an-

genehm befreit, erleichtert. Dabei schien ihm

sein Vorhaben, auszuwandern, jetzt übereilt. Er

wußte nicht, daß er das Abenteuer Argentinien,

mit Hilfe Zenobis soeben vorweggenommen hatte.

Doch angenehm erregt, Wie er war, zog ihn das

Getriebe der Stadt, dem er sich sonst so fremd

fühlte, sonderbar an, und er war nicht abgeneigt,

sich hereinziehen zu lassen. —
Ähnlich erging es Zenobi mit manchem ande-

ren, der ihm auf diesen Wegen begegnete. Ihre

Wünsche, ihre Absichten schienen sich in der

h
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Phantasie dieses Partners zu erschöpfen, zu ver-

flüchtigen. Und er hörte seilen wieder von ihnen.

Nur ein Mann, ein kleiner, vergrämter Vierziger

mit gierigen Augen, der einen Teilhaber für ein

Fabrikunternehme'n suchte, war so hartnäckig,

allen Auseinandersetzungen Zenobis über neue

Absatzgebiete unerschütterlich die gleiche Frage

entgegenzuhalten: Mit wieviel Kapital er sich

beteiligen wolle. Bis Zenobis, durch diese unlieb-

samen Unterbrechungen geärgert, ihm schließlich

erklärte: Vor solcher ausgesprochenen Habsucht

und Geldgier erwache in ihm Mißtrauen. Er

«klaube nicht, daß dem Unternehmen mit Geld

^'eholfen werden könne.

Auf diesen Wegen begegnete er endlich auch

der Frau.

„Zwei Damen von auswärts" suchten einige

hübsche Zimmer in einer Gartenvilla mit guter

Verbindung nach der Stadt. Für diese Damen

interessierte sich Zenobi lebhaft. Er wollte sie

kennenlernen. Erst machte er bei einer Slreife

in der Umgebung in der Nähe eines schönen

Parks ein Haus ausfindig, in welchem man ge-

neigt war, einige Räume an distinguierte Perso-

nen zu vermieten. Dem Besitzer stellte er sich

als Beamter der höheren Verwaltungskarriere

vor, erzählte, er sei von zwei Damen seiner Be-

kanntschaft, die aus dem Auslande kämen, und

die er als zur besten Gesellschaft gehörig be-

zeichnete, gebeten worden, eine passende Unter-

kunft für sie zu suchen. Und an die Damen,

schrieb er unter dem gleichen Namen, er sei von

dem Villcnbesitzer beauftragt, ihnen ein Angebot

zu machen und lud sie unter Angabe von Tag

und Stunde ein, die Räume zu besichtigen, deren

Vorzüge er ins beste Licht setzte. Er erhielt dar-

auf eine zustimmende Antwort, die mit Frau

Bessener gezeichnet war. Zur bestimmten Zeit

y V -<
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wartete er in der Nähe des Hauses sehr gespannt,

doch für den Fall, daß die Angekündigten schon

nach ihrem Äußeren zu einem Fortspinnen des

Fadens niclit einladen sollten, entschlossen, sich

unbemerkt zu entfernen und die Angelegenheit

sich selbst zu überlassen.

Es war ein frostig trockener, sonniger Nach-

mittag im Januar, in der kahlen Allee knackte in

in der Stille zuweilen ein Zweig, eilte ein Fuß-

gänger Hände in den Überrocktaschen vorbei. Als"^

die Verspäteten zögernden Schrittes und die

Hausnummern an den Gittern der Vorgärten ab-

lesend, näherkamen, konnte Zenobi nichts an

ihnen ausmachen, was ihm zu einer Entschlie-

ßung helfen sollte. Es waren zwei fast gleich

große, in dicke, schwarze Mäntel bis zur Nasen-

spitze vermummte Gestalten, mit schwarzen

Krepphüten und Schleiern. Die eine etwas Klei-

nere stattlicher, die andere nur am federnden

Gang des schlanken Fußes mit dem hohen Spann

als die Jüngere kenntlich. Sie waren fast vor dem

Hause angelangt, wandten sich lebhaft sprechend

und wie suchend um, während Zenobi auf der

gegenüberliegenden Seite langsam in der gleichen

Richtung ging. Länger zu zögern schien ihm

nun unpassend. Er slcllte sich vor und sorgle,

daß sie bald ins Haus kamen. In der warmen

Diele Öffnelen die Damen ihre Mäntel, schlu-

gen die Schleier zurück - und Zenobi war

von der Schönheit der Jüngeren so betroffen,

daß es ihm die Sprache benahm, seine zwei-

deutige Lage zwischen dem Hausherrn und den

Fremden im Gleichgewicht zu erhalten. Er ver-

lor fast die Fassung. Während sie die. Räume

besichtigten und bei der Verhandlung war er

bald zu ihrer Rechten, bald zu ihrer Linken,

verwirrt, maßlos erstaunt, mit jedem offenen und

verstohlenen Blick immer neue Schönheit zu ent-

r-'^
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decken. Unter dem vollkommenen Bogen der

Brauen, hinter dem Schleier der langen Wim-

pern streifte ihn manchmal ein gedämpfter Blitz

abwehrend, doch ruhig . . .

Nein, es konvenierte den Damen nicht. Reso-

lut erklärte Frau Bessener, den Schleier ordnend

über die grauen Scheilel, es sei ihr zu teuer. Es

sei hübsch, aber sie w^erden, wie es scheint, sich

eben bescheidener einrichten müssen. Die Damen

kamen vom Westen, das hörte man ihrer

Sprache an. Zenobi folgte ihnen mitgezogen, als

sie unter Entschuldigungen das Haus verließen,

schloß sich ihnen an, bot ihnen eifrig seine

Dienste an.

Nach einigen Tagen waren sie mit seiner

Hilfe untergebracht, und er hatte die Erlaubnis,,

sie zu besuchen. Sie waren nicht Mutter und

Tochter, wie er gemeint hatte. Frau Bessener war

eine alleinstehende Verwandte des schönen Mäd-

chens, das Helene hieß, und mit der Elternlosen

seit langem beisammen. Stürmische Schicksalid

in der Familie, deren Spuren in gewissen Beson-

derheiten der beiden, so verschiedenen Frauen

sich ausprägten, zuletzt der Tod eines jüngeren

Bruders des Mädchens hatten die Auflösung des

Hauses in einer alten Stadt am Rhein herbei-

geführt und Helene bewogen, ihre in Schmer-

zen erworbene Freizügigkeit zu einer längeren

Reise zu nutzen. An ihrem Abschluß gefiel es

iJir hier so gut, daß sie beschloß, eine Zeitlang da-

zubleiben und vielleicht eine dauernde Nieder-

lassung zu erwägen. Ihre Verwandte sollte bei

ihr bleiben. Ihr vertrautes Verhältnis hinderte

nicht eine beiderseits respektierte Unabhängig-

keit. Man hatte in ihren Kreisen eine gehobene

•Meinung von der neuen Stellung der Frau.

Helene wollte indessen ihre an einer deutschen

Hochschule begonnenen Studien hier wieder auf-
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nehmen und auch andere Bildungsanstalten nut-

zen, die ihren Neigungen entsprachen.

Zenobi aber war schon von der ersten Begeg-

nung an geblendet und hingerissen. Er hatte noch

nie etwas so Schönes wie dieses Mädchen ge-

sehen. Ein Glanz umfing ihn. Er trieb närrische

Dinge, wenn er allein war. Mit geschlossenen

Augen konnte er lange still stehen und ver-

suchen, die hoheitsvolle Neigung ihres Kopfes,

die Bewegung der Hand, einen unwillkürlichen

Augenaufschlag, die leichte Öffnung des Mun-

des beim Sprechen in seiner Vorstellung mach-

zubilden und war beglückt, wenn ihm nur etwas

davon wieder zu erhaschen gelang. Dann summte

er vor sich hin oder brüllte wilde, improvisierte

Gesänge in die Dunkelheit hinein. Wenn Schön-

heit ein Verdienst ist, so ist sie es vielleicht auch

darum, weil sie ihre Verehrer kühn macht. Ze-

nobi aber lief schon .gleich Sturm und wußte

es kaum. Bei der ersten Gelegenheit, die er fand,

Helene allein zu sprechen — er begleitete sie von

einer Besorgung nach Hause — schüttete er in un-

geordneten Worten alles aus, was ihn bewegte, in

einem Ton, als spreche er von einer Abwesenden

und als heische er von einer an der Sache Un-

beteiligten begeisterte Zustimmung für etwas,

worüber seiner Meinung nach gar kein Zweifel

walten konnte. Sie standen an ihrer Haustür, im

Begriffe ßich zu verabschieden.

,,Gibt es wirklich so etwas Schönes," mur-

melte er, sie betrachtend, mit einem glücklichen

Lachen. ,,Wie soll ich eigentlich jetzt nach Hause

gehen?"

An Huldigungen üblicher Art gewöhnt, emp-

fand das Mädchen diese Ansprache doch zu form-

los, vielleicht auch zu dürftig. Sie hatte bis jetzt

geschwiegen oder mit einem Worte nur ab-

gewehrt. Nun hob sie die Schultern zu ihrem
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schmalen Kopf empor, - eine ausdrucksvolle

Geste von Kühle und verstärkter Abwehr - und

sagte halb erstaunt, halb vorwurfsvoll:

„Wie reden Sie denn zu mir, sonderbarer

Mensch?"

Zenobi war auch davon hingerissen, sah nur

auf ihren Mund, suchte ihre Augen, die sie weg-

gewendet hielt. Er sah nur, er hörte kaum.

„Bei Gott," sagte er treuherzig, „ich rede so,

wie' es mir ums Herz isti Vielleicht fällt mir

noch mehr ein. Was sage ich, vielleicht? -

Sicher, ich denke ja an nichts anderes! Sage»

Sie mir, wann ich Sie wiedersehen darf. Morgen,

in einem Monat, in einem Jahr! So, wie Sie jetzt
^

dastehen, Helene," er skandierte den Namen J

langsam und freudig, „wahrhaftig, ich sage: He-

lene I Das wäre für ein Leben genug!"

„Aber ich kenne Sie ja kaum!" sagte sie stirn-

runzelnd. Er ließ sie nicht ausreden. -^

„Oder sagen Sie gar nichts. Ich werde schrei-

ben. Ich werde kommen, wenn ich es nicht aus-

|

halte, Sie nicht zu sehen. Lassen Sie mir noch ,

Ihre Hand." —
Er küßte glühend ihre Hand, schwang seinen

Hut wie eine Fahne und eilte davon, als wollte

er durch keine Entgegnung oder ein störendes

Wort sich von seinem Glück etwas nehmen

lassen.

Er tat, wie er sagte. Er schrieb, und er kam.

Ließ sie sich lange nicht treffen, dann tauchte

er auf die unerklärlichste Weise überall auf, wo

Helene sich hinbegab, begegnete ihr in der Tram,

in Kaufläden, in Konzerten, im Theater. Erschien

mit dem Spürsinn eines Tieres und der Allwissen-

heit eines Engels begabt, in allem, was sie be-

traf. Er war dabei nicht zudringlich, wartete bis

sie ihn ansprach oder unterhielt sich mit Frau

Bessener, die in ihrer Begleitung war. Er beklagte

A.
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sich auch nie, war heiter und aufgeräumt und

war glücklich, ihr jedesmal eine neue Schönheit

zu sagen, die er an ihr entdeckt hatte. Das alles

blieb nicht ohne 'Eindruck. Helene war nicht im

gewöhnlichen Sinne gefallsüchtig, das Leben in

ihrer Umgebung, und die Art sich anzuziehen,

war nicht danach gewesen, um Frauenschönheit

besonders ins Licht zu stellen. Jetzt fing sie an,

sich anders zu sehen, mit Zenobis Augen zu

sehen. Sie fühlte sich schöner, — und war dabei

auch eine kleine ärgerliche Scham zu überwinden,

so gab es dafür ein neues, erhöhtes Wohlgefühl,

berauschend wie ein aromatisches Bad. Sie war

davon auf eine eigentümlich körperliche Art ge-

rührt und dem Urheber dankbar. Er brachte es

dahin, daß sie ihm, als die Trauerzeit um war, er-

laubte, sie bei ihren Einkäufen zu begleiten.

Einmal suchte sie Band und Blumen zu einem

Kopfschmuck für ein Abendkleid. Die Modistin

nestelte und probierte an ihr herum vor dem gro-

ßen Stehspiegcl, Zenobi stand diskret betrach-

tend beiseite.

"^
„Unmöglich," flüsterte er händeringend, als

die Verkäuferin sich entfernte, um etwas ande-

res in ihren Kartons zu suchen. „Wie können

Sie Rot nehmen! Weil es jeder Brünetten steht?

Sind Sie denn jede Helene? Ich flehe Sie am,

decken Sie doch um Gottcswillen diesen gött-

lichen Haaransatz nicht auch noch zu! Bitte las-

seu Sie mich etwas aussuchen I"

Sie ließ ihn lächelnd gewähren. Mit einem Eifer

und einer Sachkenntnis, als hätte er sein Lebtag

nichts anderes getan, machte er sich darauy

sie zu schmücken. Er nahm ein Grün, pro-

bierte, fand die richtige Nuance, unter der ihr

mattgelber Teint wie eine Frucht erglühte, kom-

binierte es mit einem satten Orange, das aus dem

blauschwarzcn Haar wie eine Flamme heraus-

U
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schlug, fand zum Abschluß ein Samtband für

den Hals, das eine kühne Harmonie ergab. Es war

vielleicht etwas phantastisch, doch als sie sich da-

mit im Spiegel sah, strahlte ihr eine so packende

fremde Schönheit entgegen, daß sie eine Weile

selbst gebannt blieb. Er stand dabei, und sein

Herz schlug in großen Rhythmen vor Verehrung

mid Stolz.

Eine Abendunterhaltung, bei der getanzt

wurde, und zu der er sie bewogen hatte mit-

zugehen, brachte sie ilim näher. Sie wurde sehr

gefeiert und nicht immer auf zarte Weise, war
aber gelöst und ließ sich etwas gehen. Ihre wohl-

lautende Stimme trat wie aus einer Deckung her-

vor, hatte tieferen Klang. Die vollendeten Arme
und Schultern, aus der gewohnten Dezenz befreit,

waren eine kühne, unbekümmerte Herausforde-

rung. Sie stützte sich auf seinen Arm, während

sie durch den musikerfüllten Saal schritten.

„Es ist etwas an Ihnen, was mir gefällt," sagte

sie. „Ich weiß nicht einmal, was es ist. Ich sehe

Sie gern. Sie bringen mir etwas, was mir fehlt.

Ich glaube sogar, ich könnte sehr mit Ihnen be-

freundet seinT*

„Helene!"

„Aber bedrängen Sie mich nicht!"

„Bedrängen? Womit? Helene, Angebetete, was

tue ich denn? Sieh doch, ich bin nichts als

Freude, jeden Augenblick."

„Jetzt duzen Sie mich schon wieder," unter-

brach sie ihn, nicht so unwillig, wie es klang,

„und ich habe Sie doch so gebeten . . . Und dann :

Angebetete!"

„Verzeih, verzeihen Sie! Aber wenn ich Tage

und Tage allein Du zu Ihnen sage, wie soll ich

denn jetzt gerade Sie zu dir, Sie zu Ihnen —
nein —

"

Sie lachte über die drollige Art, wie er aus dem

/
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Satz nicht herausfand, drückte seinen Arm:

„Bedenken Sie doch, ich bin ein einfaches

Mädchen,'* und mit einem tiefen Blick in seine

Augen, „ein Mädchen, sonst nichts!"

,,Sonst nichts!" wiederholte er in heller Ent-

rüstung. ,,Was sagen Sie das? Göttlich, alles
—

"

Vor Überschwang kam er nicht weiter;

„Also göttlich," sagte sie aufgeräumt, „meinet-

wegen! Jetzt will ich aber tanzen, dabei können

Sie wenigstens nicht kniend anbeten!"

Er kam weiter in der Gunst des schönen Mäd-

chens. Unbekümmert um die Zukunft lebte er

seinen Roman, wie er ihn geträumt. Es kam ihm

dabei gar nicht zum Bewußtsein, daß er auch

hier eine repräsentative Rolle spielte. Denn daß

er für sie nicht der Titular-Rechnungsfeldwebel

Zenobi, sondern der Statthaltereibeamte Ossitz-

ky war, mit akademischem Grad und Aussicht

auf eine große Karriere, das focht ihn nicht wei-

ter an. Wenn sie ihn liebte, was er manchmal

glaubte, liebte sie eben ihn und nicht seinen

Namen. Aber auch ixvct das war er unbekümmert,

genügte es nicht, daß er sie liebte? Und irgend-

wann wird er den großen Sprung Sichon tun. Das

Leben war ohne Anfang und ohne Ende . .

.

Indessen war es doch gut, daß der Fabrikan-

tensohn Leischnigg, der ihm in seiner Kanzlei

zugeteilt war, für manche Erleichterungen im

Dienst und um seinen Vorgesetzten bei guter

Laune zu erhalten, sich als ein so netter Bursche

erwies, der ihn freigebig mit Zivilkleidern ver-

sorgte und ihm, wenn er knapp wurde, oft auch

mit einem Darlehen beisprang. Was machte das

dem steinreichen Jungen schon aus, dafür hatte

er es ja auch gut unter ihm: durfte froh sein, in

der Kanzlei des Divisionskommandos zu sitzen,

statt sich auf dem Exerzierplatz kujonieren fu
lassen. (Er war doch ein nobler Kerl, der Ze-

1 . .

r^j

••<• > c^^-CZ . ''«-'-/>«*-/

\
v



,

f 47

nobi.) Mit seinem alten Obersten kam er glän-

zend aus. Das Amt war groß und das Gebäude

weitläufig; war man einmal nicht zur Stelle, nun,

so war man eben wo anders mit einem Akt oder

einer Rückfrage. Er hatte es sich so geschickt ein-

gerichtet, daß er bei dem Uniformschneider um
die Ecke sich im Nu umkleiden konnte. Und um
Vorwände um Tagesurlaub war er nie verlegen.

Im übrigen arbeitete er seine Sachen flott auf,

wenn er sich an sie machte, es war ein Kinder-

spiel ! Er hatte die besten Aussichten auf Beför-

derung . .

.

»

Sie saßen an einem Sommernachmittag am
Rande einer Waldwiese. Es war ein Sonntagsaus-

flug: Sie waren früh aufgebrochen, hatten sich

nach einer Stunde lärmender, heißer Bahnfahrt

auf weiten Waldwegen müde gelaufen, in einer

Gartenwirtschaft gegessen und waren weiterge-

wandert. Die Luft war leicht um sie. Sie ver-

loren sich in Gesprächen, die vom Nahen zum
Fernen übersprangen, von Überraschungen des

Weges unterbrochen, von Summen und Pfeifen

melodischer Bruchstücke, die in Lachen und

Ausrufen ausklangen. Vertraulichkeit war in

Blicken, in zufälligen Berührungen der Hände,

der Kleider, im Gleichtakt der Schritte, Helene,

wissend, daß irgendein neuer Ansturm sie erwar-

tete, verscheucbte mutwillig die Gelegenheiten,

wie Kinder Streichhölzer auspusten, entwischte,

wenn Gefahr drohte mit Flattern ihrer hellen

Röcke einige Schritte in den Wald, auf die

Wiese, bückte sich angelegentlich über eine

Pflanze, brachte eine Blume zurück, einen Zweig,

warf sie, wie um ein Hindernis zu verstärken in

ihren Hut, den er in der Hand trug.

Jetzt ruhte sie halb liegend, auf die Ellenbogen



e

L •

48

gestützt, die Füße im niedrigen Graben, |ieiß,

müde, angenelim wehrlos und dachte, mag es

nun kommen.

Doch es kam lange nicht. Zenobi saß auf dem

Grabenrand, vornüber geneigt, ihr gegenüber, in

ihren Anblick verloren, entrückt. Und sein gan-

zer Mut entsank ihm in die schmale Rinne, die

sie mehr zusammendrängte als trennte und in der

ihre Füße sich fast berührten, wie in einem Ab-

grund. Doch nicht so, daß es ihn bekümmerte,

oder daß er es als Verlust empfunden hätte, als

wenn ihm eine schwere Last entfallen wäre, die

ilin niederhielt, schwang er sich auf und die

Erscheinung vor ihm wandelte sich in das unsag-

bare, unnahbare Wunder, das sie für ihn von»

Anbeginn war und bei aller Nähe und Vertraut-

heit blieb.

Helene sah durch halbgeschlossene Lider auf

sein ekstatisches Gesicht, lächelle, streckte,

ohne ihre Lage zu verändern, den herabhängen-'

den freien Arm aus, berührte mit den Finger-

spitzen sein Haar, bog, als er ihre Hand zu er-

haschen suchte, seinen Kopf sacht und mit sanf-

tem Druck zu sich heran. — Da küßte er sie

fremd und erschrocken auf den leicht atmenden

Mund und da sie fest hielt, tat er es immer wieder

und wieder."

Darauf aber folgte eine Rede, welche das

schöne Mädchen mit Staunen und Stirnrunzeln

hörte, da sie der Lage, wie ihr schien, so gar nicht

entsprach.

,,Helene, Helene, Helene/' dreimal rief er sie

aUj wie man eine Gottheit oder einen Dämon be-

schwört. ,,Sage mir, was ich tun soll, was ich

für dich tun soll. Sage, was ich werden soll.

Du allein weißt es." Er warf dabei den Kopf

zurück, streckte die Arme in die Luft, mit

einer Bewegung als wollte er davonfliegen. Es

\
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sah sonderbar und ein wenig beängstigend aus.

Unwillkürlich zog sie den Kopf zwischen die

Schultern, hatte ihre hoheitsvolle Mie.ie. Er

spürte plötzlich die Veränderung und «Uerbrach

sicH. Er war im Begriffe, ihr alles zu sagen. In

ihrer Nähe fühlte er sich auf sicherem Grund,

in ihrer Schönheit wurzelte er, wenn er irgendwo

wurzelte. Sie war Heimat und alles, was er nie

gekannt und was er, ohne zu wissen, suchte, wenn

er sich dem Leben hingab. Würde sie ihm nichts

sagen? Doch, sie lenkte ab, fand, daß es spät war

und begaim dann harmlos nach seinem Amt, nach

seiner Täligkeit zu fragen. Da wurde er stdl, gab

einsilbige Antworten. Der Heimweg war von

Schweigen und Nachdenklichkeit beschallet und

Zenobis Glück war nur noch in ihm selbst.

' _/
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In eijiem der alten, schönen Gasthausgärten,

welche die Ucbenhügel der südlichen Vorstädte

der Residenz sanft hinanslelgen, saßen m emer

Laube einige Herren beim neuen Wein. Rings

um sie lärmte unter Begleitung schmelzender

Schrammelmusik bereits jene rasch zunehmende

Weinscligkeit, mit welcher u.iter dem Vorwand

eines heiteren Winzerfestes das Großstadtvolk

sein Bedürfnis nach Trubel befriedigt. Ein Prinz

des kaiserlichen Hauses, sein militärischer Be-

gleiter, einige Eingeladene vom Hochadel und

ein preisgekrönter Heimatdichter saßen hier,

wenngleich im Gewand des Bürgers und mit ge-

flissentlicher Ungezwungenheit an dem volks-

tümlichen Vergnügen teilnehmend, etwas ab-

gesondert und benommen, zumal der Wirt von

der ihm widerfahrenen Huld zerschmelzend, trotz

wiederholten Abwinkens seine Devotion zu be-

kunden nicht aufhörte und der Siehgeigcr mit

y
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patriotischen Weisen sich bemerkbar machte.

Der Prinz, der am Vormittag eine unerfreuliche

Stunde mit dem Herrscher, der ihn nicht liebte,

und dann ein langweiliges Repräsentieren bei

einer militärischen Feier hinter sich hatte, war

verdrossen. Der Preisgekrönte, mit dessen Ein-

ladung der prinzliche Hofmarschall eine beson-

dere Feinheit beabsichtigt hatte, dem Prinzen

einen sachkundlichen Führer und Gesellschafter

für diese Gelegenheit zu geben und damit zu-

gleich eine gebotene Einladung des Dichters zu

einem Abendempfang, wo er störte, zu sparen,

versagte völlig. Er, der durch seine Trinkfestig-

keit berühmt war, und dessen bodenständiger Hu-

mor die Hofräte entzückle, war hier im Freien,

im Angesicht des Volkes befangen, fast linkisch.

Bei jeder Ansprache des Prinzen strammte sich

seine untersetzte Gestalt und hob sich unwillkür-

lich vom Stuhl. Er verstand schlecht, gab stot-

ternde Antworten, wagte sein Glas nicht aus-

zutrinken und seine beweglichen Augen irrten

hinter der dicken Brille aufgeregt von einem zum

andern. Der Prinz zuckte leicht die Achseln,

lächelte höflich. Er dachte an Aufbruch, über-

legte, daß die für den Abend angesagte Bera-

tung ihm eine Stunde noch ließ, mit der nichts

anzufangen war, fragte zerstreut einen der Herren

nach dem Befinden seines Vaters, fand immer

mißmutiger, wie oft seine ihm geneidete Popu-

larität ihn aussetzte, sich vor versammeltem Volk

mit seinem viel photographierten Lächeln stun-

denlang zu langweilen, nur damit die Zeitungen

wieder einmal melden konnten, wie sehr er der

Bevölkerung ans Herz gewachsen sei, und wofür

er, der bewährte Mehrer der Volkstümlichkeit der

D^nasüc, vom Kaiser irgendeine neue rafiinierle

Bosheit zu gewärtigen hatte.

Er sah wieder zufällig auf das gerötete Ge-

.y
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sieht des Dichters. ,Was für ein Idiot,' dachte er,

,nicht einmal unterhalten kann er einen — und

es ist doch eigentlich sein Beruf.* Und er hob

lächelnd das Glas gegen ihn. Der Dichter gab

sich einen Ruck und begann umständlich von den

alten Bräuchen der Weinlese in dieser Gegend zu

sprechen und was davon sich noch erhalten, rühmte

die Triiikfreudigkeit des gemeinen Mannes, der,

dank der Gottesgabe der heimatlichen Rebe, seine

sprichwörtliche goldene Heiterkeit sich bewahrt

habe . . .

Der Prinz, dereine Weile zu der Nachbarlaube

hinübergesehen hatte, wo es sehr heiter zuging,

sagte mit einem Anflug von Dialekt, der den

Ernst seiner Worte mildern sollte:

,,Arg strapaziert, die goldene Heiterkeit, lieber

Poktor! Nix wie Radau! In den Trams, die

abends zur Stadt fahren, werden Frauen insul-

tiert, Scheiben zerschlagen, Wachmänner an-

gerempelt . - . Lesen Sie den Polizeibericht

morgen."

Dabei ärgerte er sich, daß er seiner schlechten

Laune so deutlich Ausdruck gegeben und fuhr,

wie ablenkend, fort:

„Die dort scheinen sich übrigens wirklich zu

amüsieren," er zeigte nach der Laube, „scheint

spaßig, der Mann da."

Dort stand Zenobi mit einem gefüllten Glas

in der erhobenen Hand und hielt eine Art Rede

oder Ansprache, die von Lachen und Beifall häu-

fig unterbrochen wurde. Als er im Kreise sich

bewegend sah, daß man nebenan auf ihn auf-

merksam wurde, improvisierte er in bester Laune

hinüber

:

,,Und Sie, meine gefrorenen Herren, tauen Sie

etwas auf. Es ist Feuer genug für alle da. Was

sitzens denn dort, wie im Herrenhaus, wenn die

Erbschaftssteuer beraten wird. Hohes Haus, aller-
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höchstes Haus, gestatten Sie einem armen Wein-
^

Schlucker folgende Resolution zur Annahme zu^

empfehlen: Wer allein trinkt, oder beim Weine

schweigt, wird von der Öffentlichkeit ausge-

schlossen, dahingegen wird die Staatsanwalt-

schaft beauftragt, ein Sittlichkeitsdelikt an sich

selbst zu begehen in Anwesenheit der Presse und

aller benachbarten Länder. Widrigenfalls wird

der Manefikant rückwärts auf ein Pferd gesetzt

und den tarpejischen Felsen um den Hals zum

Tantalus hinabgestürzt. Wer aber ist Tantalus,

meine Herren? TanAlus ist der Mann, ,der an

allem schuld hat, der alles möchte und der nichts

kann. Will er, daß ihm die gebratenen Hühner

in den Mund fliegen. - He, Kellner, ein Brat-

huhn! - Ich sage, nieder mit
j
Tantalus, vivat

Bacchus, Bacchus lebe! Bacchus ist ein braver

Mann. Indessen, prost, meine Herren! -

Der Prinz lachte, daß ihm die Tränen her-

unterliefen und tat ihm Bescheid. Die Herreni

folgten.

„Ein prachtvoller Narr" rief er. „Tolle Rede!-

Bringen Sie ihn her, Schönburg."

Der Dichter machte eine Bemerkung über die

auffallenden Associationen in der Trunkenheit

und daß Vivat Bacchus tatsächlich von Mozart

sei. „Der ist nicht betrunken," sagte der Prinz.

Die Herren stimmten ihm zu. Einer meinte, er

sähe so bekannt aus und würde sich gewiß als

jemand entpuppen, den alle kennen, vom Theater

oder ^onstwo her.

Nein, Zenobi war nicht trunken vom Wein.

Das erwies sich bald, als er unbefangen am Tisch

^ Platz nahm, sein Monokel ins Auge klemmte und

heiler mit graziöser Pointierung eine Geschichte

anfing, von einem angetrunkenen Engländer, der

im Omnibus einer einsteigenden Dame mit Ge-

walt seinen Platz aufzwingen will und nicht be-

r' *,<, 1

/

h.i

«-H



/
II

r>

l:

\\

53

greift, warum sie so verlegen und beharrlich ab-

lehnt, bis er vom Schaffner, den er fragt, auf-

geklärt wird, daß die ganze Bank, auf der er

sitzt, leer ist. Der Dichter aber, der meinte, nun

habe er ein Objekt gefunden, auf dessen Kosten

man sich erheitern könne und nun mit anzüg-

lichen Redensarten ihn herausforderte, setzte er

zur Genugtuung des Prinzen so flink und schlag-

fertig auf den Sand, daß der sich innerlich grol-

lend zu einem anderen Ton bequemen mußte.

„Sie sind wohl Künstler?" hatte der Dichter

gefragt.

„Jawohl," antwortete Zenobi mit einer Gri-

masse, ,,ich klann Gedrucktes lesen und dabei

einen Teller Suppe löffeln.'*

„Das soll eine Kunst sein? Das kann ich

auch."

,,Ich wette, daß Sie es nicht treffen."

Das knallte wie ein Schuß und machte den

Dichter stutzig. Er fand, daß er sich auch dann

lächerlich machen würde, wenn es ihm gelang.

Man konnte aber auch nicht wissen, ob nicht

irgendein verruchter Schabernack dahinter

steckte. Er hielt es für ratsamer abzulenken und,

da er sich ärgerte, wurde er ausfällig/

„Sie sind wohl Stimmungsmacher von Beruf?"

„Nein, wahrhaftig," versichterle Zenobi treu-

herzig. „Doch was immer Ihr Beruf sein mag,

sind Sie nicht berufen, mir meine Stimmung zu

verderben. Lassen Sie mich lieber Ihnen eine Ge-

schichte erzählen."

Und er erzählte:

„Der brave Haushund ärgerte sich über das

stolze Getue des Hahns und daß der nach Be-

'

lieben krähen durfte, während ihm das Bellen

nur aus.nahmsweise gestattet war. Meist aber

wurde er dafür verwiesen. Da er niemand ande-

ren fragen mochte — wer hätte es auch gewußt

'/
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_ begab er sich also zum Hahn selbst und erkun-

digte sich, nach dem Grund seiner Sonderstel-

lung Der Hahn hob einen Fuß und zeigte seinen

Sporn. ,Wenn du das hast,' sagte er stolz ,dann

bist du wer und brauchst dich um niemand wei-

ter zu kümmern.' Das merkte .ich der kluge

Hund, ging darauf stracks in die Kleiderkammer

seines Herrn, nahm dessen Reitsporen vom Kasten

und band sie sich geschickt um die Hinterpfote

Drauf erschien er bei seinem Herrn, stellte sich

aufrecht und bellte stolz und nach Herzenslust.

Der Herr, als er solche Künste seines Hundes

sah, war sehr erfreut und verkaufte ihn an einen

Zirkus, wo der Hund jeden Aband ängstlich und

schwindlig ein kleines wildes Pferd reiten muß.

Und wenn er dabei einen Gedanken noch fassen

kann, so wundert er sich, warum es der Ha^in

dem es mit seinen zwei Beinen leichter .falle,^

würde, nicht tun muß. Bellen aber darf er auch

ietzt nicht wo und wann es ihm gefällt.

Der Dichter, der mißtrauisch eine Anspielung

hinter der Geschichte vermutete und sie doch

nicht gleich fand, da Zenobi seine Einfälle von

sich gab. wie sie ihm kamen, sagte, schon ubcl-

^'^.'oas soll wohl eine Fabel sein, aber man ver-

steht ihren Sinn nicht."
, . • k

„Dafür ist sie wahr." erwiderte Zenobi, „ich

habe den Hund persönlich gekannt."

Der Prinz amüsierte sich. Er fühlte sich von

Zenobis Laune, die sein Incognito respektierte,

menschlich angerührt und ließ sich m seinem

wachsenden Behagen von der Neugier seiner Be-

gU-ilung, die ihre Annahme gern bestätigt ge-

sehen hätte, nicht weiter stören. Die späte Dam-

.uerung, die in der letzten Sonne verglühenden

Hügel die banalen Walzerklänge, ja selbst der

•

trunkene Lärm, der in der zunehmenden Dunkel-

77
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heit immer mehr anwuchs, fügten sich mit dem

Aroma des prickelnden Weins zu einer angeneh-

men Einheit und erhielten ihren Sinn in einem

sorglosen selbstvergessenen Gewährenlassen. Auf

eine wohlgesetzte Rede des Dichters, die dem Lob

des Weines galt, erhob Zenobi sein Glas und rief:

„Es lebe die Freude 1 Auf vieles kann der

Mensch verzichten, vieles entbehren, aber wenn

er keine Freude mehr kennt, da ist es aus mit

ihm. Das Kind freut sich, dasTier freut sich, und

wir lieben das Kind und das Tier um der Freude

willen. Bedauernswert die Armen, die im Glase

Vergessen suchen und Betäubung. Bedauerns-

werte Pedanten, die bedächtigen Weinkenner .
.

.

Ich, ich könnte brüllen vor Vergnügen darüber,

daß ich mich so freuen kann. Entschuldigen Sie,

meine Herren, aber ich freue mich. Freuen Sie

sich mit mir, hoch die Freude! —

Er war vollkommen glücklich, und das Glück,

das sein Wesen ausstrahlte, /to^' die Vornehmen /C ^^^ ^

und Zurückhaltenden >€44-^e4H-sttiiien ßam>fdaß ^ i^
^

in der Laube die ungezwungenste Heiterkeit sich

ausbreitete.

Beim Aufbruch bot ihm der Prinz einen Platz

in seinem Wagen an, der sie zur Stadt brachte.

Dem Begleiter des Prinzen, der ihn beim Ab-

schied um seinen Namen bat, antwortete Zenobi

lachend: „Er steht nicht im Gotha... und ein

anderer, nicht wahr, ist Schall und Rauch! ' Der

junge Offizier glaubte darauf nicht weiter in-

sistieren zu sollen.
'

«

Einige Tage darauf bat ein allerer, dem Aus-

sehen nach zur guten Gesellschaft gehörender

Mann Zenobi, der in einem eleganten Cafe in

einer Nische Zeitungen las, um die Erlaubnis;

sich an seinen Tisch zu setzen. Auf die höflich

<-"m^
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einladende Bewegung Zenobis nahm er dankend

Platz und begann in allgemeinen Wendungen, die

aber den Kenner verrieten, eine Unterhaltung

über politische Dinge. Während er bestimmte

Äußerungen oder Urteile vermied, wollte er

offenbar seinem Partner nur Slichworte hinwer-,

fen, welche diesen veranlassen sollten, aus seiner

Zurückhaltung herauszutreten. Zenobi hatte sich

aber bereits bei aller Verbindlichkeit seiner Hal-

tung jene undurchdringliche Miene angeeignet,

welche Personen von Bedeutung geziemt, wenn

sie sich vor den Zudringlichkeiten aller Welt

wahren wollen. Und es gelang ihm so vollkom-

men, daß der kluge undl in seinem Beruf erfah-

rene und geschickte Mann sich gezwungen sah,

die Methode zu wechseln. Er rückte näher heran,

wurde vertraulich und bedeutsam, versicherte,

daß die für die Politik maßgebenden Teile der

Gesellschaft, die bei aller humanitären und frei-

heitlichen Gesinnung dem Prinzip einer gesun-

den Autorität huldigen, in loyalster Ergebenheit

nach wie vor ihr Vertrauen in die Dynastie set-

zen, so wie er selbst, der nicht geringen Einfluß

auf jene Kreise besäße, überzeugt sei, daß sie

allein die Mittel kenne und zur Anwendung brin-

gen würde, welche die Schwierigkeiten der

innerpolitischen Lage beseitigen und das Land zu

Ruhe und Wohlfahrt führen werde. Aber -

hier wurde sein Ton leiser und dringender -

gerade in letzter Zeit sei man über die bei Hof

herrschenden Absichten völlig im Dunkeln, be-

sonders seit der Ernennung des neuen Minister-

präsidenten, was die Entstehung und Verbreitung

von allerhand beunruhigenden Gerüchten zur

Folge habe. Man vermisse leider irgendeinen

Wink, einen Hinweis, der die anhängliche Be-

völkerung über den Kurs, den man jetzt ein-

schlagen will, aufklären könnte. Zumal selbst der

Ph
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wegen seiner Ritterlichkeit und Leutseligkeit von

allen bewunderte Prinz Albrecht und sein An-

hang sich seitdem völlig in Schweigen zu hüllen

beliebe. Hier wurde Zenobi aufmerksam, zog die

Brauen hoch und neigte, wie um besser zu hören,

den Kopf nach der Seite des Sprechers. Dieser

nickte dreimal bedeutungsvoll, hob schweigend

den Finger, als wollte er sagen: Achtung, da

wären wir also! Und fuhr dann etwas rascher

fort

:

„Ich will ohne Umstände sprechen. Sie sind

im Vertrauen seiner Hoheit. Man weiß das. Ich

selbst hatte ja die Ehre, Sie mit ihm zu sehen.

Was denkt der Prinz, was sagt er?"

„Der Prinz will das Beste," sagte Zenobi.

„Daran zweifelt niemand, der ihn und sein

Herz kennt, das für alles Hohe und Erhabene

schlägt. Die Wahl seiner Umgebung schon zeugt

von staatsmännischer Klugheit und Umsicht;" Er ,

verbeugte sich vor Zenobi. „Doch seine Zurück-

haltung muß jetzt auffallen."

„Es ist nicht im Interesse seiner Hoheit, ge-

rade jetzt hervorzutreten," meinte Zenobi oben-

hin. Der andere horchte auf.

„Ah," sagte er wie bedauernd, „offenbar weil

er diesem Schritt des Hofes fernsteht. Oder -

ihn nicht billigt? Andererseits . .

."

„Andererseits," nahm Zenobi rasch auf, ,,muß

natürlich auch nur der Anschein einer frondie-

renden Haltung vermieden werden."

„Man kann diese Vorsicht nur bewundern," be-

merkte der andere. „Seine Hoheit hat freilich

einer Situation Rechnung zu tragen, die nicht

leicht delikater sein kann. Ohne die Würden und

Lasten eines Thronfolgers ist er nach mensch-

lichem Ermessen doch der, auf den man in nicht

zu ferner Zukunft als Lenker des Staates rechnet,

ja, ich darf sagen, hofft . .

."

»^^ £-*-• v-rf
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Nun war Zenobi nicht mehr zu halten.

,,Und er hat die kaiserliche Gesinnung dazu,"

begann er. ,,Man wird sich wundern!"

Der andere hielt den Atem an, um nicht durch

die leiseste Bewegung die endlich entsiegelte

Quelle in ihrem Ausbruch zu stören.

„Vor allem," fuhr Zenobi fort, ,,wird endlich

dies Feilschen und Paktieren mit den Parteien

und Politikastern aufhören. Entweder oder. Es

stehen die neuen Männer schon bereit, ,welche

die großen Aufgaben zu lösen haben werden, die

seit einem halben Jahrhundert nicht vom Fleck

kommen. Ein Staat, der blühen könnte, wie kei-

ner, wird seit Jahrzehnten nur durch kleinliche

Eifersucht Ehrgeiziger gehemmt, die nach dem

Grundsatz: ,Teile und herrsche' sich notdürftig

an der Macht halten. Der Prinz denkt an eine

andere Macht."

,,Die Autonomie," warf der andere begierig

ein.

,,Ja natürlich, die Autonomien," griff Zenobi

auf, der ganz entrückt schien, ,,warum nicht.

Warum einander das Leben nicht gönnen? War-

um dieser ewige Hader um einen Gerichtsspren-

gel, eine Schule? Für alle ist Platz, wenn einer

will."

,,Gewiß . . . des Herrschers Wille —

"

,,Der Prinz ist kein Tyrann. Man darf ihn nicht

verkennen. Sein Gedanke ist groß: Die Völker

des Reiches können und sollen in Frieden mit-

einander leben, wenn gerechte Ansprüche befrie-

digt werden."

,,Und die nationalen Minderheiten?"

,,Es gibt keine Minderheiten, wenn die Ver-

fassung ihre Rechte garantiert."

,,Also Verfassungsrel'orm?" Der Mann trautp

seinen Ohren nicht.

/ Ox
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Doch Zenobi war nun einmal im Zuge und

ließ sich nicht stören.

„Ein Herrscher darf nicht ängstlich vor Wor-

ten sein," sagte er stolz. „Es soll eben eine neue

Epoche beginnen und da muß manches Alte und

Gewohnte fallen. Der Prinz ist der Mann dazu,

sich an die Spitze eines neuen Zeitalters zu setzen,

und die befreiten Völker werden ihm willig und

mit Jubel folgen.**

Er sah begeistert auf sein Gegenüber. Der

Mann schwieg, indessen entging es Zenobi nicht,

welchen Eindruck seine Worte hervorriefen, und

den der andere kaum verbergen konnte. Und er

fügte hinzu:

„Natürlich bilde ich mir nicht ein, alle Inten-

tionen Sr. Hoheit zu kennen. Ich bitte Sie, das

als meine private Äußerung aufzufassen." Der

andere dankte und verbeugte sich höflich.

Bevor er ging, nahm er den Kellner bei-

seite und fragte:

„Kommt der Herr oft hierher?"

,,Manchmal."

„In Gesellschaft?"

„Neinl"

„Passen Sie auf. Es würde mich interessieren,

mit !wem er verkehrt."

Dann sagte er mit geheimnisvoller Miene und

leise

:

„Es ist eine sehr wichtige Persönlichkeit bei

Hofe."

Als Zenobi zahlte und zum Gehen sich an-

schickte, lief ihin der Kellner mit dem Stock

nach, den jener auf der Bank hatte liegen lassen

und in dem Bestreben, seiner tiefsten Ehrerbie-

tung vor einem solchen Mann, der dazu noch so

tat als wäre er es gar nicht, besonderen Ausdruck

zu verleihen, stotterte- er:

„Ihr Herr Stock, gnädiger Herr!" __

/
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sten Kreise habe der Prinz die Bemerkung ge-
macht, er hätte nie geglaubt, daß nüchterne und
erfahrene Politiker auf solche faustdicken Phan-
tasien hereinfielen, wie sie jener Artikel in be-
zug auf ihn enthielt. Darauf meinte sein alter
Erzieher, berühmter Völkerrechtslehrer an der
Hochschule, der auch wegen seiner Offenheit und
Integrität Weltruf hatte: Nein, Hoheit, sie glau-
ben nicht daran, aber sie fürchten sich vor
jedem großen Gedanken.'

„Aber es ist doch eine bare politische Unmög-
lichkeit," warf jemand ein.

„Leider," sagte der alte Herr und blickte still

vor isich hin.(

Zenobi hörte das und schmunzelte.

l
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Wenn Zenobi Helene nicht zu Hause fand,
blieb er gern auch eine Stunde bei Frau Edith''

Bessener sitzen, die ihn stets mit gleichmäßiger
Freundlichkeit empfing. Mit ihr konnte er von
Helene sprechen. Und wenn sie auch seinen Über-
schwang dämpfte, so war sie doch für ihn der
Mensch, 'der in der gleichen Atmosphäre mit
Helene lebend, des Wunders teilhaftig war und
seinen Glanz widerstrahlte. Sie wieder hatte ihre
Freude an dem heiteren, redegewandten jungen
Mann, der mit allen Dingen der großen Stadt
vertraut, über Personen und Ereignisse stets auf
dem laufenden eine lebendige und unterhaltsame
Zeitung war. Zudem war er so offen, anständig,
man faßte Vertrauen zu ihm. Es lag nicht in ihrer
Art, viele Gedanken daran zu verlieren, ob Ze-
nobi sich Hoffnungen auf Helene machte, und
wie weit er damit kommen mochte. Da er stets

ungetrübt und glücklich erschien, so mußte er
wohl seine Gründe dafür haben, und sie hätte
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es ihm auch gegönnt, daß es so bliebe. Kam sie

aber mit Helene gelegentlich auf ihn zu sprechen,

so begegnete sie abwechselnd einer Verlegenheit,

einem Achselzucken oder auch der Versicherung,

er sei ein zuverlässiger Freund und man könne

ihm vertrauen. Das gleiche meinte übrigens auch

Edith.

Zenobi hatte in der letzten Zeit Helene wenig

gesehen, sehnte sich sehr und kam eines Abends

sie aus einer Vorlesung abholen, von der er wußte,

daß sie sie regelmäßig besuchte. Ungewiß, wie

sie es aufnehmen werden - deniv sie liebte solche

Überraschungen nicht, - war er glücklich, als

sie ihn herzlich begrüßte, seinen Arm nahm und

nach einigen Schritten auf der Straße ihn in ein
^

Gfrf^iaus hineinzog.

„Ich bin so froh, daß Sie ~ daß du gekom-

men bist." Dieses Schwanken zwischen ,Du' und

,Sie' war ihr schon zur Gewohnheit geworden.

„Hier ist es so angenehm warm, und ich habe

solchen Hunger!" Sie strahlte vor Freude, warf

schöner als je in ihrem taubengrauen Cape mit

der gleichfarbenen Toque tief in die Stirn und

drückte ihm die Hand unter dem Tisch. Sie trank

vergnügt ihren Kaffee, scherzte, ihre Wangen

röteten sich und plötzlich fing sie an

:

„Höre. Es ist jetzt so trübe in der Stadt und

draußen ist es gewiß noch schön. Nächste Woche

haben wir zwei Feiertage, Sonntag und Montag.

Wie wäre es, wenn wir nach Gröbendorf hinauf

gingen? Es ist da das nette kleine Hotel, du er-''\

iiinerst dich, das wir gesehen haben, als wir im

Sommer eiiunal vorbei kamen. Ich hätte solche

Lust, einmal wieder im Freien zu sein. Willst

du?"

Ob er wollte.

„Wir können schon am Samstag fahren,"

meinte sie. Er ließ sich den Fahrplan bringen!

/ e
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und sie sahen, eifrig die Köpfe zusammenstck-

kend, die Züge nach.

,,Freust du dich? — Ich auch."

Sie sah ihn zärtlich an, senkte die Stimme.

,,Ja! Nun habe ich aber noch eine Bitte an

dich! Es kommt in den nächsten Tagen ein

Jugendfreund von mir hierher. Er ist Techniker

oder Ingenieur, ich weiß das nicht genau. Ich

habe ihn lange nicht gesehen. Wir kennen uns

schon seit — wie wir noch so klein waren — ein

netter Junge, ein bißchen kränklich. Er ist wie-

der krank gewesen, schreibt er. Ich möchte, daß

er die Tage, die er frei hat, nicht in der Stadt

versitzt. Ich dachte nun, hast du etwas dagegen,

daß er mitkommt?"

Zenobi statt zu antworten, fragte:

,,Ihr seid sehr befreundet?"

Helene hatte ihr kurzes Achselzucken.

„Ich sagte schon, ich habe ihn lange nicht ge-

sehen! Er war mit meinem Bruder befreundet,

weißt du! Und hat sehr an ihm gehangen. Er

ist ein nicht sehr glücklicher Mensch. Immer in

irgendwelchen Schwierigkeiten und sehr anleh-

nungsbedürftig. Sicher hat er jetzt wieder etwas

mit sich auszumachen. Er war immer schon so.

Er kam viel zu uns, er glaubte, ich könne ilim

helfen! Und ich möchte es ja auch gern. Er ist

nicht sehr glücklich."

,,Ja," sagte Zenobi, ,,es gibt solche Menschen;"

und dann gerührt, ,,wie gut du bist, Helene! Nun

ich freue mich, ihn kennenzulernen! Schon weil

es jemand ist, der viel mit dir zusammen war!"

Er tüpfle leicht mit dem Finger auf ihre Hand,

die auf dem Tische lag. Sie ließ es lächelnd

geschehen, sah ihn mit einem verdunkelten Blick

lange an.

,,Und dann möchte ich dich noch um etwas

bitten. Du wirst es verstehen. Ich möchte nicht,

/
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daß du — daß wir uns in seiner Gegenwart flu

sagen, ja?"

Zenobi seufzte, nickte.

,,Fällt es dir so schwer?"

Er antwortete nicht, sah sie lange an.

,,Dafür werden wir zwei Tage beisammen

sein." Sie sagte es leise, ganz nahe an 3einemj

Gesicht. Zenobi rührte sich nicht, atmete nicht.

Als sie sich zurücklehnte, zitterte er.

Er fuhr em folgenden Samstag schon am
Nachmittag hinaus. Helene und ihr Gast sollten

abends folgen. Es war später Oktober. In der

Stadt hingen die Nebel tief herab, draußen, je

weiter er kam, drang immer mehr die Sonne J
durch. Er nahm es als Zeichen, als Vorbedeu-

tung, sah in die goldene Luft zweier unerrd-

lieber, glückhafter Tage, die noch nicht begonnen

hatten. Er suchte Zimmer aus in dem fast leeren,

winddurchwehten Hotel auf der Höhe, ließ sie

heizen, stellte fahlrote und violette Dahlien auf

Helenes Tisch, besprach mit der Wirtin das

Abendessen. Dann war er draußen. Die Wald-

hügel standen dunkel mit einem rötlichen Schim-

mer, die welligen Wiesen waren tiefgrün. Er

hatte noch Stunden vor sich, wollte einen weiten

Spaziergang machen und auf Umwegen dann den

Bahnhof erreichen. Aber er durchstürmte nur

die blätterraschelnden Waldwege kreuz und quer

in steigender Ungeduld. Das Rauschen in der

großen Stille machte ihn bange. Die langsaame

Dämmerung traurig. Er lief ins Hotel zurück,

setzte sich in das für Helene bestimmte Zimmer

an den Tisch und schrieb:

, .Helene, sei gegrüßt und willkommen! Ich

habe mich in Dein Zimmer gesetzt, in dem Du
noch nie warst und doch schon gegenvvärlig bisl,

weil ich drin bin. Denn wo immer ich bin, da bist

Du. — Schon stocke ich und halte die Feder ah
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und war doch, als ich hiiiauflief, voll von tau-

send Dingen, die ich Dir zu sagen hatte. Warum

verwirrt mich die Vorstellung Deiner Gegenwart

so sehr? fände ich doch Worte, die Dir

sagen könnten, was Du bist, was Du mir bist!

Warum sage ich mir? Wer bin denn ich und was

liegt an mir? Du allein, sonst nichts. Ich sehe

mich um' und staune. Hier in diesem kleinen

Raum wirst Du bald sein. Deine Füße werden

ihn durchschreiten. An diesem Tisch wirst Du

sitzen. Du wirst ans Fenster gehen und mit Dei-

ner Hand den Vorhang heben und Deine Augen

werden auf dem stillen Garten ruhn, den ich

jetzt vor mir sehe."

Er schaltete Licht ein und schrieb weiter:

,,Und auch ich werde da sein. Ich, jetzt noch

nichts als ein ohnmächtiger Ruf, ein fernes

Echo von Dir, werde unter Deinen Augen sein.

Doch, ich will nichts voraus denken. Ich will

warten auf Dein Licht . .

.

Er schrieb noch lange.

Als der Zug nach kurzem Halten mit einem

Pfiff die kleine Station verließ, lief Zcnobi auf-

geregt den zwei Gestalten entgegen, die im spär-

lichen Licht einer Laterne den knirschenden

Kiesweg herabkamen. Er begrüßte Helene, die

ohne Eile sich näherte, und wandte sich ihrem

Begleiter zu. Der blasse, junge Mann, in einem

vertragenen Touristen-Anzug, ließ seinen Ruck-

sack in der Hand herabhängen und musterte Zc-

nobi mit einem ruhigen, nacklen Blick von Kopf

bis zu den Füßen. Auf Zenobis ihn herzlich will-

kommen heißende Begrüßung, die etwas feier-

lich klang, nickte er unzeremoniell .mit einem

leisen ,,Danke", indessen Helene sich besorgt er-

kundigte, ob er nicht friere. Er nahm wortlos die

ihm dargebotene Decke, hing sie nachlässig um,

wie jemand, der eine übertriebene Sorgfalt sich

-^
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Wortlog gefallen läßt. Da der Abendwind sich'

verstärkt hatte, suchten sie ei% das Hotel zu er-

reichen und gingen auf ihre Zimmer.
Zenobi wartete nicht lange an dem bereits ge-

deckten Tisch, auf dem in einem blauen Topf
Herbstblumen standen. Er hatte sich frisch
rasiert, in seinen besten dunkeln Anzug umgeklei-
det und hatte feiertägliche Gefühle. Die anderen
kamen bald in ihren Reisekleidern herunter,
waren hungrig und besprachen einen Ausflug für
den nächsten Tag, zu dem man früh aufbrechen
wollte. Zenobi wurde gebeten, mitzukommen.
Helene in ihrem erdfarbenen Kostüm schien sich

Mühe zu geben, ihrem Gaste sich anzugleichen.
Sie war fast unwillig, als Zenobi sie bat, das
Barett wenigstens abzulegen, errötete plötzlich
und dankte ihm für die Blumen. Der Ingenieur
widmete sich mit einiger Hast dem Essen. Kurze
Fragen und Antworten gingen zwischen ihm und
Helene. Zenobi blieb fast ausgeschaltet.; DliT

Unterhaltung wurde 'immer einsilbiger. Helene
war ganz in Anspruch genommen. Sie >lkfidmel

sich ihrem Gast.

Zenobi hatte sich den Abend anders vorgestelltT

Helene glücklich an seiner Seite, ihr Jugend-
freund verehrungsvoll zu ihr aufschauend, wie
er selbst, doch im gehörigen Abstand von zwei
Liebenden, deren Einverständnis er fühlen
mußte. Gewiß, er wollte es an Diskretion nicht
fehlen lassen und auch nicht an Freundlichkeiti
für Helenens Gast, der dadurch eine Art sympa-
thischer Verwandter war. Und nun, was war ge-
schehen! Eigentlich nichts! Helene saß ja an sei-

ner Seite ^und an dem Gast war ©ig^ntlich auch
nichts auszusetzen. Vielleicht lag es an ihm
selbst? Er mußte nur seine Stellung wieder ein-

nehmen, die Unterhaltung beleben. Allmählich
kam er in Schwung, machte Andeutungen, daß

l^

L

^ ^%

i



; ,

^
'^

er bald aus seinem AnU in ein anderes übergehen

;7erde, da er zu einer wichligen diploauUischcu

Mission ausersehen sei. Er habe allerdings scho.r

Beweise solcher Fähigkeilen geliefert, welehe -

in aller Bescheidenheit sei es gesagt - die Aut-

merksamkeit des Ministeriums auf ihn ge enkt

haben. Der Ilofrat Klein habe ihn einmal die

tele forte der Statlhallerei genannt - und das

wolle etwas sagen. Und die Geschichte mit dem

Prinzen ... Er lächelte geheimnisvoll.

Sie haben sicherlich auch davon gebort . .

.

ja,' wenn ich reden wollte." Er füllte die G äser

sah mit einem großen Blick Helene an und bat,

auf ihr Wohl anstoßen zu dürfen. Sie ta ihm

etwas verlegen Bescheid, der junge Mann lehnte

höflich ab. Er trinke nicht. Er schob sein Glas

beiseite, sagte:
t , Wr,

Wohl bekomm's, Lenel" Es klang fast iro-

;dsch. Zenobi fühlte, daß seine letzte Rede wie

in der Luft hängen geblieben war. Das bald be-

;-ndete Mahl wollte nicht recht heiter werden Der

junge Mann zupfte einsilbig an seinem Bar chen

auf der Oberlippe, unterdrückte ein Gähnen.

Auch Helene erklärte, sie sei müde. Man ging

früh auseinander, um am Morgen rechtzeitig auf-

zubrechen. In seinem Zimmer hörte Zenobi noch

ihre Stimmen auf dem Korridor, bald laut, bald

leise, Türen gingen, klappten zu und wurden

wieder geöffnet, dann war es still.

Der Morgen war trübe, als man früh aufbrach.

Niedrig ziehende, schwere Wolken kündigten

Regenwetter an. Doch Helene und ihr Gast waren

aufgeräumt und wanderlustig gestimmt. Sie er-

Ilhlte von gemeinsamen Partien, die sie zusam-

men im Gebirge früher gemacht hatten und bei

denen sie „toll" eingeregnet waren, in Aus-

drücken eines seltsamen Jargons, wie er unter

:;;rtraulen Kindern derselben Schule üblich ist.

•?>:
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Sie stampften mit großen Wanderschritten im

Gleichtakt voran, so daß Zenobi Mühe hatte,

nachzukommen und an Helenes Seite zu bleiben.

Sie schien das Bewußtsein ihrer hoheitsvollen

Schönheit plötzlich eingebüßt zu haben. In ihrem

Toirzen Rock, der sie kleiner machte und mit der

keck aufs Ohr geschobenen Mütze hüpfte sie wie

ein Schulmädchen in den Ferien über Steine und

Wasserrinnen, eine steile Halde am Wege hinauf,

schrie nach Richard, daß er nachkäme und kam

dann Hand in Hand mit ihm in atemlosem Galopp

zurückgesprungen.

Zuweilen verloren sie sich, hintereinander her-

jagend, hinter Bäumen, in Büschen, an einem

vorbeifließenden Bach, aus dem sie plötzlich an-

wandelte, Wasser zu trinken. Zenobi hörte ihre

Stimmen sich entfernen, wartete oft lange und

ängstlich bis sie an einer anderen Stelle des

Weges wieder auftauchten und durch Zurufe sich

bemerkbar machten. Helene erkundigte sich stets

mit gleicher Freundlichkeit, ob es Zenobi nicht

ermüde, ihr tat es gut, sich zu trainieren, und

Richard, wenn auch noch angegriffen, schade es

nichts, der sei ein alter Tourist und 'iFußgänger

und habe noch andere Partien gemacht. Richard

aber war schweigsam und nahm von Zenobis An-

wesenheit nur Kenntnis, wenn er von ihm ange-

sprochen wurde. Als dann der Regen aäh und

Dauer versprechend einsetzte, ließen sich die bei-

den unter einer iTanne nieder, breiteten einen

Lodenmanter über 'ihre Schultern und begannen

mit sachlichem Ernst Päckchen auszuwickeln, die

der junge Mann in seinem Rucksack mit hatte.

Sie aßen mit kleinen Bissen Biskuits, Schoko-

ladenbohnen und winzige, getrocknete Früchte)

und taten unbekümmert um den Regen. Auch

Zenobi erhielt eine Handvoll zugeteilt. Und

Helene, die mit andächtiger Miene fast einen

/c^L
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Ritus zu vollziehen schien, bemerkte in einiein

Ton, der wie ein Vorwurf klang, er werde es

wohl nicht zu würdigen wissen, es sei Touristen-

proviant. Zenobi stand in seinem Stadtpaletot,

den Kragen hochgeschlagen, unter der triefenden

Tanne und fröstelte mit einem Gesicht, das

sauer wurde vor krampfigen Läcbelo.

Er kehrte im strömenden Regen, nachdem er

die beiden, die voraus eilten, aus den Augen ver-

loren, und auf aufgeweichten Feldpfaden verfehlt

hatte, spät ins Hotel zurück. Die anderen waren

chon vor ihm angekommen. Als er an Helenes

Tür klopfte, scheuchte ihn ihr erschreckter Zu-

ruf:

4^ ,,Um Gotteswillen, nein, ich bin im Bett!"

davon.

Auch der Ingenieur ließ sich nicht blicken.'

Erst am Abend fand man sich wieder bei Tisch

zusammen. Helene ausgeschlafen, frisch und
strahlend, in einem schwarzen Kleide mit Spitzen.

Der junge Mann schien ebenfalls aufgemuntert,

erzählte, wie er vor dem Feuer in der Küche seine

Sachen getrocknet und in einem geliehenen Kut-

schermantel auf einem Schemel der Wirtin die

Kaffeemühle gedreht habe. Er sei sich wie in

einer Alpenhütte vorgekommen. Zenobi, der

einen trüben Nachmittag voll quälender Unruhe

verbracht hatte, fand in Helenes Anblick seine

gute Laune wieder. Er fühlte sich wieder oben-

auf. Die anderen liefSen ihn gewähren.

Doch er schlief schlecht in dieser Nacht. Die

Nähe Helenes machte ihn fiebern. Verwirrende

Bilder bestürmten ihn. Es fiel ihm plötzlich

schwer aufs Herz, daß ein Tag von den zwei

glücklichen dahin war, und nun sah er Helene,

wie unter einem Glassturz, elfenbeinern und kost-

bar, mit dem Rücken zu ihr stand Richard,

gleichgültig, kühl und blickt ihn mit einem un-

f_/
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verschämten Lächeln an. Das war lästig und

quälte ihn, wie das nicht aufhörenwollende Sum-

men einer Fliege über seinem Kopf. Oder war es

wirklich nur die Fliege — er stand auf und trank

Wasser. Ein heftiger Wind warf sausend Regen-

tropfen gegen die Fensterscheiben, die leise klirr-

ten. Ob Helene wohl schlafe? — Was war das für

ein seltsamer Mensch, dieser unbewegte Richard,

daß er mit Helene so umging, als wäre es ein be-

liebiges Mädchen, eine Nachbarin, die man kennt

und von der man alles weiß; mit der man redet
•

oder schweigt, als wäre es nicht das größte Wun-
der, daß sie da ist. Oder war es möglich, daß

jemand in Helene nichts als ein schönes Mäd-

chen sah? — Eine Frau — begehrenswert? — Er

stöhnte. Ein quälender und tief erregender pe-

danke, der ihn zu vernichten drohte. Faßte ihn

jetzt ein Zweifel über sein Dasein und drohte ihn

schwindlig ins Bodenlose hinabzustürzen? INem,

nein! Im Sturz sah er ihre Augen. Sie hielten,

ihn. Da war eine Hoheit und ein Strahlen über

jeden Wunsch und Zweifel. Andere waren Frauen,

sie aber war Schönheit, vollkommen, unnahbar^

Und in der unruhevollen Halbwachheit von Bil-

dern bedrängt, sah er sie in allen Verwandlungen,

die sein Phantasiespiel ihm nur bieten mochte,

und immer stand er am Ende vor der gleichen be-

glückenden Grenze, ob er der Niedersten einer

oder der Mächtigsie war. Und wäre er der kaiser-

liche Prinz selbst, so war und blieb sie Helene.

Und doch, einmal, und war der Tag noch so fern,

daß man seinen Schein noch nicht ahnen konnte,

da wird er vor sie treten . . . Das war sein Ge-

heimnis für ihn allein.

Als der Morgen bereits heraufdämmerte, lag

er mit geschlossenen Augen lächelnd und führte

ein halbgeträumtes, halbgedachtcs Gespräch mit

Richard. Der stand in kurzen Hosen mit der

<
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Miene eines unverschämten Schülers, der sich

herausreden will, vor ihm. Zenobi aber, sehr

überlegen, ganz Nachsicht, gab sich den An-

schein, als wüßte er von nichts und sagte:

„Behalten Sie Ihre Erklärungen für sich — ich

bin gar nicht neugierig.!" ^
„Erlauben Sie! Wir sind es von früher so ge-

wöhnt, da ist nichts dabei."

,,Brav, brav!" nickte Zenobi. ,,Sie sind sehr

bescheiden, mit ihr gewöhnt zu sein. Aber trauen

Sie sich nicht zuviel zu. Vielleicht verstellt sie

sich nur? — Und wenn Sie auch ein großer Berg-

steiger sind, so hoch können Sie gar nicht stei-

gen, daß Sie sie erreichen. Merken Sie denn nicht,

daß Sie nicht durch die Wand können, wenn sie

auch von Glas ist?"

Richard aber machte ein scheinheiliges Ge-

sicht und sagte:

,,Ich darf mich nicht mit Ihnen messen. Sie

sind wohl ein großer Herr — darf ich Ihren Na-7

men "wissen?" "^

Zenobi schien es, daß er dabei leise kicherte.

Eine Weile fühlte er sich wie unter einem Alb-

druck . . . Stand er nicht vor aller Augen da, bloß,

wie am Pranger und konnte sich nicht rühren? —
Er holte tief Atem. Die Lider lagen ihm bleiern,

auf den Augen. Aber er lächelte wieder . . .

,,Ja, Sie heißen Richard und sind ein Inyo^enieur.

So gewaltig Ihnen das scheint, ist es auf dieser

Wage weniger als nichts."

Und er hatte die Genugtuung, daß nach diesen

Worten Richard lautlos in einem langen, dunk-

len Gang verschwand.

Er erwachte gestärkt mit dem Vorsatz, an

einem gemeinsamen Ausflug nicht teilzunehmen,

Klarheit zu schaffen, Helene zu bitten, ihrem

Freunde die Lage zu erklären. An diesem Tage

wollte er ihr endlich alles sagen. Doch als er

\^
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hinunterkam und im Gastzimmer am Tisch He-

len« allein fand, schlug ihm das Herz. Sie war

sehr blaß und antwortete nur leise auf seine Be-

grüßung, ohne ihm die Hand zu geben. Bei seiner

Frage, wie sie geschlafen habe, flog eine leichte

Böte über ihr Gesicht, dann sagte sie:

„Bichard war in der Nacht nicht wohl . .

."

Er fragte besorgt:

, »Etwas Ernstes?"

Sie überhörte die Frage.

„Er brauchte meinen Beistand," fuhr sie fort.

„Ich bin bei ihm geblieben."

Er sah betroffen an ihr vorbei und fragte mit

Anstrengung

:

„Wie, ist er krank?"

Sie hatte ihr ungeduldiges Achselzucken.

,,Er will heute schon zurückreisen, und ich^

werde ihn begleiten." Es klang kurz und bündig.
|

Einen Augenblick lang glaubte er noch ini"

Traum und Albdruck der Nacht verstrickt zu

sein, suchte einen Halt.

„Und ich, Helene?"

„Nicht, nicht," rief sie abwehrend und stand

auf.

Jetzt erst sah er, daß sie im Beisekleid war,

indessen sich die Tür öffnete und Bichard seinen

Bucksack in der Hand, wie er ihn an der Bahn

sah, ruhig eintrat.

,,Bist du fertig, Lene?"

,,Ja, im Augenblick!" Sie ging rasch an Zenobi

vorbei zur Tür hinaus. Zenobi stand wie erstarrt /

mitten im Durchgang zwischen den Tischen. —
/f-->\

VII M
Zu einer Sitzung in der Kammer der Abgeord-

neten war Zenobi an einem freien Nachiniltag mit

einem nachlässigen Gruß an dem Auiseher vor-

.'-«MBMMIi
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bei in die Dlplomalenloge eiiigetreleii, und wurde
dann in der Pause während seines lierumschlcn^
derns in den Gängen von zwei Studenten um
Billete zur Tribüne angegangen, die er ihnen

mühelos von einem Abgeordneten verschaffte,

mit dem er sich gerade über die Tagesordnung
unterhielt. Später war er im Wandelgang mit
einer jungen Frau, die ihn eine Weile von ihrem
Sessel in ei-ner Nische beobachtete, in ein Ge-
spräch gekommen. Sie war ungezwungen auf ihn

zugetreten und fragte ihn um seine Meinung über
den Ausfall der heutigen Abstimmung. Zenobi
wurde sofort sachlich und erörterte die Chancen
mit dem Eifer eines Tiefbeteiligten. Die Dame /

hatte interessiert zugehört, hier und da eine Frage
dazwischengeworfen, schien aber mehr auf die

Art, wie Zenobi sprach, die ihr ungewohnt war,
zu achten, als darauf, was er sagte. Ihm wieder
fiel an der blonden jungen Frau, die man hübsch
nennen konnte, etwas auf, was er bis jetzt noch

(

nicht kannte
:
Daß sie ohne höfliche RedensarteiT

nicht kannte
:
Daß sie ohne höfliche Redensarten,

sprach, der weder vertraulich, noch abweisend
oder fremd war. Sie konnte aufhören oder das
Gespräch fortsetzen, das eine wäre ohne Ver-
legenheit, das andere ohne Zwang gewesen. Es
war da etwas Müheloses, Leichtes, als hätte sie

ihn unsichtbar bei der Hand genommen und in

einen schwebenden Tanz geführt. Und ohne daß
er es wußte, nur aus einem inneren Wohlgefallen
heraus, paßte er sich ihrer Führung an, bis auf
-die Tonhöhe der Stimme, die nicht laut, aber

auch nicht leise war. Ebenso war ihre Haltung,
Sie stand zuweilen ganz nahe bei ihm, wie es eine

Bewegung beim Aufmerken erforderte, ohne daß
er Nähe spürte und sie trat zurück und war des-

halb doch nicht entfernter. Und bis auf das Kleid,

das man als dunkel hätte bezeichnen können, das
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aber satt von Farbe war und nur nicht glänzte,
ordnete sich alles an ihr zu einer Einfachheit,
deren Kostbarkeit nur zuweilen von einem stahl-
blauen, klaren und etwas harlen Blick erhellt
wurde. Die Unterhaltung dauerte nicht lange. Die
junge Frau verabschiedete sich, indem sie ihm
freundlich die Hand gab, als ein alter Herr, in
hohem Hut und mit grauen Bartkoteletten, der
langsam den Gang herunterkam, bis auf einige
Schritte sich ihnen genähert hatte, und ging, den
Alten behutsam unter dem Arm stützend, dem
Ausgang zu.

Als Zenobi einige Tage später auf seinem
Abendspaziergang, in die blendende Halle eines
Hotels hineinsah, glaubte er seine Unbekannte in
einer Dame wieder zu erkennen, die in die Lek^
türe einer Schrift vertieft schien. Entschlossen
ging er durch die Drehtür auf die breite, eichene
Schranke los, warf dem hinter ihr stehenden ße-
amten einen Namen zu, erbat auf den erwarteten
Bescheid, der Betreffende sei noch nicht einge-
troffen, Papier, um eine Mitteilung zu hinter-
lassen und stand, als er es erhielt und einen Platz
zum Schreiben suchte, einige Schritte entfernt
in der Tat A^v Fremden gegenüber, die ihn be-
reits bemerkt hatte und auf seine Verbeugung
ihm freundlich zunickte.

„Interessant, Sie wieder zu sehen." Sie gab ihJT"
die Hand. „Wohnen Sie hier?"

„Nein. Bekannte."

„Sie erwarten sie? - Ah, ich sehe, Sie wollen
schreiben ..."

„Es hat keine Eile!"
^

„Wollen Sie sich zu mir setzen?"

Während die Drehtüre nicht stillstand von den
kommenden und gehenden Menschen zu dieser
frühen Abendstunde, sprach sie mit ihrer gleich-
mäßig hellen Slimme von einem Hochstapler,

*

^
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dessen Verhaftung unter allerlei merkwürdigen
Umständen die Zeitungen gerade meldeten.

,,Das Schrecklichste für diese Art Menschen,

die soviel für ihre Unabhängigkeit wagen, muß
doch das Gefängnis sein, die Freiheitsberaubung.

Verbrechern aus Leidenschaft, denke ich mir,

muß der Kerker willkommen sein ! Sie brauchenl
Ruhe und eßsinnung. Aber solche Zugvögel ein-

j

sperren ist wahrhaft grausam. Grausame Rache 1

jener, die es nicht so gut haben ..." [

Zenobi widersprach:

,,Aber ich bitte Sie, es sind Betrüger wie an-

dere."

Sie sah ihn mit einem scharfen Blick eine

Weile schweigend an.

,,Doch nicht schmutzige Betrüger aus Hab-
sucht. Sie kgen nichts zurück. Sie nehmen am
liebsten aus der Fülle, wo der Schaden kaum ge-1
spürt wird. Großjuweliere, Banken. Und wo es^
Geschädigte gibt, so sind sie doch auf eine

honette Weise vorher entschädigt worden und
sollten sich eigentlich schämen, zu Gericht zu 1

laufen. Wenn die Gans einige Monate wirklich

glaubte, mit einem Baron oder einem Malteser-

ritter verlobt zu sein, warum will sie sich das

nicht etwas kosten lassen und weint um ihre Er-

sparnisse! — Od€r jener Restaurateur, den nach-

her die schönen Sektgelage reuen, bei denen er

so tapfer mittat . . . Ein Adliger aber, der so

instinktlos ist, für einen guten Tip beim Rennen
sich auf Vertraulichkeiten einzulassen oder sich

von einer protzigen Equipage imponieren läßt,

dürfte nicht auf Betrug klagen. /

Zenobi fand solche Ansichten verkehrt un

machte Einwendungen. Es seien doch meist kläg-

liche Gesellen, die zwischen äußerster Not und
Gefängnis sich hin und wieder einen üppigen Tag
machen, wohl wissend, daß das Vergnügen von

i i
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kurzer Dauer ist. Er dachte an eiife Gerichtsver-

handlung, bei der er vor kurzem als Zuhörer an-

w^esend war. Und dann ging es mit ihm durch.

,,Ich hatte vor kurzem einen solchen Fall bei

Gericht — einen Heiratsschwindler. Der Bursche

sah aus wie ein kleiner Handwerker oder ein bie-

derer Briefträger aus der Provinz. X-beinig, un-

ansehnlich mit einer stupiden Glatze ... Er hatte

da so einen Trick mit Erbschaftsdokumenten,

deren Orthographie einem Schulknaben auf-

gefallen wäre. Man sollte es nicht glauben, daß /

dieser Mann fast ein Dutzend Frauen verführt

und geschädigt hat, darunter junge und hübsche,

abgesehen von den respektablen."

,,War er nicht liebenswürdig?" -

,,Sie fanden es wohl. Es war komisch, wie er^^

ihnen noch im Gerichtssaal süße Augen machte

und wie ungern und zögernd sie gegen ihn aus-

sagten. Nur eine ältliche Lehrerin, die sich in-

dessen wieder verlobt hatte, war unerbittlich und

haßerfüllt." Er lachte. ,,Er hatte wahrhaftig

nichts von einem Helden."

,,Er liebte die Frauen.

_ Zenobi sah erstaunt auf bei diesen Worten sei-

ner Partnerin, über den bestimmten und abschlie-

ßenden Ton, mit dem sie diese Worte sprach.

rDoch sie lächelte wieder, sah ihn aber dabei rasch

und prüfend an, als sie fortfuhr:

,,Man soll nicht Allgemeinheiten reden — es

kommt dabei nicht viel heraus. Die Erfahrungen

anderer sind unsere Vorurteile. Man soll seine

eigenen machen. Besonders bei den Frauen! Ich /

will Ihnen trotz unserer kurzen Bekanntschaft

ein Geheimnis verraten. Männer haben viel Ab-

lenkung, Frauen eigentlich nie. Sie lassen sich

selten täuschen über das, was ihnen fehlt : Jemand,/

der sie liebt. Ob sie nach dem Roman heiraten

oder nach dem Leben unglücklich werden, oder

/
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umgekehrt, eines Tages wissen sie mit eincr^

Sicherheit, der nichts gleichkommt, — voraus-
|

gesetzt natürlich, daß sie nicht dumm sind und

nicht einen suchen, der sie versteht, sondern sich
'

seihst verstehen, — sie v^issen, daß der Mann, der

sie liebt, nicht so aussieht w^ie ein Romanheld,

auch nicht wie der ehrbare oder verlogene Vater

ihrer Kinder, noch wie der lyrische und ver-

ehrungsvolle Hausfreund, sondern vielleicht wie

Ihr Handwerker oder Landbriefträger, mein

Herr! -Oder..."

Sie schien noch etwas hinzufügen zu wollen,

brach aber mit einem kurzen Lachen ab.

Zenobi war in Aufruhr. Er fühlte sich ver-

sucht, von sich selbst zu sprechen, sich dieser

Wissenden anzuvertrauen, aber ihr Blick, als sie

abbrach, wenn er auch fragend auf ihm zu haf-

ten schien, warnte ihn. Einer Eingebung folgend,

beugte er sich schweigend nieder und küßte ihre

Hand, die auf der Sessellehne ruhte. Als sie auf-

brechen mußte, verabredeten sie, sich bald wieder

zu treffen. Sie sahen sich wieder.

Einige Wochen später erbat Zenobi, der im
Amt befördert worden war, in dringenden Fa-»

milienangelegenheiten einen Urlaub und begab

sich auf eine Reise.

- }

A

< ^^' •

Oben auf der Höhe des Felsens, hinter dem
eisernen Geländer, an das gelehnt, die Fremden

seinen jähen Abfall zur Adria bewundern, bis zur

Straße, die an dieser Stelle eine sanft hinabstei-

gende Krümmung zu den gewalligen Quadern

des Nordtors der alten Seestadt macht, lag ein

sonnenversenkter mäßig großer Grasplatz, wie eiiil

fleckiger, vernutzter Teppich, auf dem zwischen

Agaven, Oleandern, mageren Palmenwedeln, die

eine dicke Staubschicht erdfarben gemacht hatte.

/

/ «
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eine Anzahl roher Tische und Schemel verstreut

waren. Das niedrige türkische Cafehaus mit sei-

nen geschwärzten, fensterlosen Öffnungen nach

dem kleinen Platz lag w^ie ein zusammengekauer-

tes, langleibiges Tier in der heißen Stille des_

Mittags. Ein fezbedeckter, hemdärmeliger Al-

baner, mit blaurasierten Backen, trägt behutsam

auf einer ziselierten Messingplatte die kleinen

dampfenden Schalen über die steilen Stufen der

Küche zu den Tischen, an denen zu dieser Stunde

in der brodelnden Schirokkoluft nur wenige

Besucher sich eingefunden haben. Es ist die

Zeit, da die wechselnden Bewohner des großen

Fremdenhotels, das jenseits der Straße in seinem

immergrünen Park hinter dem hohen Gitter, ein

riesiger blauweißer Würfel, aus den schwarzen

Spießen der Zypressen ragt, in den verdunkelten

Zimmern oder auf der der Sonne abgekehrten}

Terrasse in ihren Liegestühlen ruhen. Nur der

weißgekleidete, schlanke Herr fehlt fast nie zu

dieser Stunde. Der Albaner kennt ihn gut. Er

läßt sich Tiscvh und Schemel bis ans Geländer

tragen, trinkt in langen Abständen seine »zwei,

drei Tassen, raucht die dicken Zigaretten pine

nach der andern und wird nicht müde, aufs Meer

hinauszusehen. Es muß ein feiner Herr sein. Es '

vergeht eine Stunde und mehr, dann kommt rasch

den Staub der Straße kreuzend von drüben die

junge, blonde Frau, ebenfalls ganz in Weiß,
j

winkt mit dem Sonnenschirm, ihr Ruf, den sie

zuweilen ausstößt, ist wie der Schrei eines Vogels.

Sie sitzen dann noch eine Weile beisammen und^

gehen Arm in Arm fort. Der Albaner sieht ihnea

nach, wie sie unten im Torbogen verschwinden,

oder einen Wagen besteigen, der vor dem Gitter

hält. Auch am Abend, wenn einige bunte Papier-

lampions zwischen den Bäumen den Sternenhim-

mel noch höher hinauflieben und die drei Zi-

1
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geunermusikanten die anwachsende Brandung zuT
übertönen suchen, kommt das Paar oft herüber. I

Er schwarz mit blendender Hemdbrust und (miT
bloßem Kopf, die junge Frau einen Schal um'
die bloßen Schultern, eine Blume im Haar, um
ein Scherbet zu essen, am Geländer zu lehnen und
das Rauschen der nächtlichen See zu hören.

Zenobi ist verzaubert. Seit jenem Morgen, als

sie über den rotgoldenen Schild der frühen Sonne
der Küste sich näherten, und aus dem streifigen

Dunst das Land von den ragenden Zacken der
w^eißen Berge aufflammend bis zum Gewimmel
des Kais und des Hafens Stück um Stück empor-
tauchte, war für Zenobi die nächtliche, stür-

mische Fahrt, die vorangegangen war, wie ein

Sprung über einen Abgrund, der eine selige Welt
von der anderen trennt, aus der er kam. Die Ver-

wandlung war völlig. Sobald er seinen Fuß auf
diese Erde gesetzt hatte, nahm ilm ein Leben auf,

das keinen anderen Anspruch an ihn stellte als

den einen, von ihm gelebt zu werden. Er tat es mit
der Hingebung, die seit er denken konnte, nur auf
eine solche Aufforderung wartete. Der nie ge-

trübte Himmel, das weile Meer, das wie zärtliche

blaue Seide sich fältelte, die leicht zu atmende,

streichelnde Luft waren eine tägliche Bestätigung

und sagten zu allem Ja. Und die Frau an seiner

Seite war ein Element wie sie, Leib dieser Wasser,
dieser orangenen Erde, Nymphe der immer-
grünen Haine, zärtlich wie die Abendbrise. Land
und Meer gehörten ihnen. Leichte Schiffe miti

bunten Segeln brachten sie zu den nahen InselnT

die paradiesische Wildnisse oder steile, von bun-
tem Volk belebte Fclsennester aus den Wassern
stiegen. Stille Fahrten auf flachen Booten zu den
Quellen der Flüsse, wie weite opalene Spiegel,

verdämmernder Farben der belebten Ufer. Fahr-

ten durch gewundene Täler honigfarbener ßer^e,
- J ^
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gleicherweise Privilegierten wie auf einem höhe-

•^ Wein und Nelken duftend in der Mittagsglut.

Wilde Schreie der Winzer in bunten Fetzen auf

dem Wege, Männer und Weiber in Schweiß und

Traubensaft getaucht, Esel mit strotzenden Wein-

schläuchen beladen, beizender Rauch aus Dorf-

hütten. Und am Ende der Fahrt, wie eine Oase

zwischen stillen Bächen eine Grasflur mit sil-

bernen Pappeln, eine klappernde Mühle hinter

einer Schleuse, Geruch von Wasser und Abend-

schatten ...

Das fremde Land, das Leben im Hotel unter

ren Absatz der Menschheit, machte die Verwand-

lung vollkommen. Er konnte seine Phantasie

i^iihen lassen. Hier war keine widerstrebende Um-

welt zu überwinden. Dem Baron und der Baronin

von Stauff kam man überall mit der gebührenden

Ehrerbietung und Zuvorkommenheit entgegen,

und im engeren Kreise der Gesellschaft, der sich

hier vorübergehend um das glänzende Paar bil-

dete, genoß Zenobi die Vorzüge seiner natür-

lichen Liebenswürdigkeit, seines Geschmacks und

seiner heiteren Laune, als den Erfolg von Eigen-

schaften, die selbst in diesem Stande in solchem

Maße selten, ihm eine bevorzugte Stellung ein-

1
räumten. Der Glanz, der ihn umgab, brachte alle

Vorzüge seiner Erscheinung erst zur Geltung. Das

-dichte braune Haar lag wie eine feste Haube auf

dem Kopfe, an den Schläfen lockte es sich leicht

und gab seinem ausdrucksvollen schmalen Ge-

sicht gleichsam kleine Flügel des Aufschwunges.

Die militärische Gewohnheit des fcslgeschlosse-

nen Mundes und leicht gehobenen Kinns riß

auch die weichen Partien der Wangen zu .einer

noblen Energie zusammen und die früher schwei-

fende Unruhe der Augen wurde durch das Ver-

trauen, das von überall ihm entgegenkam, zur

Treuherzigkeit gefestigt. Drückte er das Monokel

' -I )
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I ins rechte, so gab es nicht einen Akkzent von

Überheblichkeit und Schärfe, vielmehr fast etwas

wie Schcrzhaftigkeit in dem Ensemble von

Heiterkeit und enlschlössener Lebensfreude. Ein

scharfer Beobachter hätte vielleicht ein leises

Schnaufen durch die Nase und eine gewisse Hast

beim Essen als Reste einer älteren Bildung unter

der vollendeten Oberfläche erkannt. Bei Marir-

anne weckte es zuweilen nur ein Lächeln der

Nachsicht in den hellen Augen. Ln übrigen war

i^Vw

...

sie mit ihm zufrieden. Nach stürmischen Zeilen

eines bewegten Auf und Ab, das sie übrigens ge-

[ wohnt war, und zuletzt nach Monaten erzwunge-

ner Einschließung an der Seite des alten Herrn,

T5as sie sich auferlegt hatte, gönnte sie sich diese

Reise als eine Erholung. Es war zugleich ein Ex-

periment, wie es mit diesem seltsamen Partner

ausgehen würde. Oft freilich war sie sich nicht

klar darüber, ob er ihr so sehr an Raffinement

.'überlegen sei, daß sie auf der Hut sein müsse,

jund es verwirrte sie, je länger dieser idyllische

Zustand dauerte, Zenobi eben so zuverlässig als

Liebenden, wie unerschütterlich in seiner Rolle

zu sehen.

Es /war/ frischer Wind von der See, und sie

waren gleich nach dem Mittagessen Arm in Arm

T zu dem türkischen Cafehaus hinüber gegangen.

Der Albaner hatte in der Ecke vor dem Gitter zu-

vorkommend ein Sonnensegel aufgespannt, das

lustig über ihren Köpfen knatterte.

,,Hattest du eine Absicht, daß du der Generalin

sagtest, wir müßten auf die gemeinsame Fahrt

morgen verzichten?" fragte Marianne von Stauff

iijfen Kaffee schlürfend.

r ,,Absicht? Nein! Wie kommst du darauf? Ich

meinte, wir sind glücklicher, einen Tag mehr

allein beieinander zu sein . . . Oder ist dir sehr an

\dem Ausflug gelegen?"

>
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^ar nicht ! Aber denk dir, sie nahm mich im / •

>

Garten beiseite, sagte es falle ihr auf, daß wir

uns so wenig beteiligten. Ob uns nicht zufällig

die Post ausbliebe, ob wir vielleicht in Verlegen-

heit wären, es komme ja vor auf Reisen . . . Oh,

sie war sehr diskret, kurz," Marianne lachte, ,,sie

bot mir Geld an."

,,Ah, wie zudringlich!" sagte Zenobi unange-

nehm berührt. ,,Du hast doch abgelehnt?"

Sie sah ihn rasch prüfend von der Seite an.

,,Ja, das habe ich. Doch um nicht unhöflich

zu sein, sagte ich, man kann es eigentlich kaum,

wenn es einem auf so reizende Weise angeboten

wird. Und daß ich mir ein Vergnügen ^machen

werde, in Verlegenheit zu kommen, nur um sie

darum zu bitten . . . Aber du glaubst nicht, wie

mir das Eindruck machte."

,,Warum?" fragte 2^nobi verwundert.

,,Sehr einfach! Weil das solche Leute selten,

sehr selten tun!"

,,So," sagte Zenobi mit hoheitsvoller Nach-

lässigkeit. „Es ist halb so schlimm, meine ich(

Neulich Abends am Spieltisch wollte mir die

Baronin mit Gewalt 5o Louis aufdrängen. Der ""

Italiener lieget mir schon zum dritten Male an,

wir möchten doch im Herbst auf seinem GuL in

j
der Romagna seine Gäste sein. Ja, sogar der

Direkto.r des Hotels macht ein beleidigtes Gesicht,

wenn ich die Rechnung zahlen will, als wollte

ich ihm das Geld schenken. Und besteht dai>^

auf, alle unsere Einkäufe und Auslagen zu be-

zahlen ..."

„Und was folgerst du daraus?"

„Nichts! Oder, daß dein Kredit so groß ist, wie [_ . .

deine Liebenswürdigkeit!" ,,0h, noch lange nicht

so groß . . . Und ich bin glücklich!"

Fast wandelte sie Rührung an vor dem leuch-

tenden Blick, mit dem er sie umfing. Aber das

"^©ier<»'
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Mißtrauen, das ihre Erfahrung sie gelehrt, gebot

ein aufsteigendes Gefülil nicht zu verraten. Sie

fühlte mit einiger Verwirrung^, wie sehr ihr Ver-

halten in diesen kurzen Wochen von ihm be-

stimmt war und daß sie die Führung verloren

hatte. Er hielt sie im Netz seiner Liebe gefangen,

so daß sie fast weich wurde. Es tat wohl, so ge-

hegt zu werden, aber auch sein persönlicher und

gesellschaftlicher Erfolg war erslaunlich. Dieser

Mensch war nicht zu fassen. Er spielte seine

Rolle so vollkommen, daß nichts seine Absichten

verriet. Das reizte sie. Sie versuchte eine Über-

rumpelung.

,,0h, du bist mir über!" sagte sie, ganz nahe

an seinem Gesicht. ,,Du hast etwas vor. — Habe

ich dein Vertrauen nicht verdient? Was planst

du?"

Er sah sie mit so offenem Erstaunen an, daß

sie fast die Fassung verlor.

,,Laß uns doch wieder zu jener kleinen Insel

hinüber fahren," bat er und wies aufs Meer. „Der

Direktor sagte, sie sei billig mit dem Haus zu

kaufen. Sollte es nicht möglich sein?"

Sie verbiß ein Lachen, sah ihn kopfschüttelnd

an und sagte:

,»Warum nicht, erkundige dich doch!"

#

Sie waren wieder in der Stadt zurück. Zenobi

fand sich schwer in seine Tätigkeit. Vage erwar-

tete er eine Veränderung.

Es war Sonntag. Die hohe Tür, die auf die

Gartenterrasse führte, stand auf. Das leise Plät-

schern eines Springbrunnens, Vogelgezwitscher

und ein leichter Fliederduft drangen in das helle

Zimmer, in dem der Diener eben den Frühstücks-

tisch abgeräumt hatte. Marianne von Stauff in

ihrem weißen Tennisdreß lehnte sich im Sessei,

zurück und sagte:

..<i^ * •
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„Mein Lieber! Mit deiner Erziehung, denke ich

manchmal, ist es nicht weit her, und doch bist

du eine Art Gentleman. Verzeih^ ich sage das

nicht, um dich zu kränken, aber ich muß dar-

über sprechen. Du führst Rechnung über unsere

Ausgaben wie ein Buchhalter und erklärst dich

für deinen Teil als mein Schuldner. Was ist das

für eine Pedanterie? Dazu steht doch das Bank-

[guthaben auf deinem Namen 1"

„Das eben ist mir peinlich, Marianne!" erh

widerte Zenobi, der ihr gegenüber saß und

schnipste mit dem Finger über das silberne Ziga-

retleji-Etui, das vor ihm auf dem Tisch lag. Sei-

nem glatten, tief gebräunten Gesicht stand der

grauweiß gestreifte Flanellanzug vortrefflich.

„Ich habe mich drein ergeben in Ragusa, damit

wir keine Schwierigkeiten vor den Leuten haben.
^

^^Y)(i selbst hast es auch nicht anders aufgefaßt.'

/ S^
t Bis sich meine Angelegenheiten, die etwas in

Verwirrung geraten sind, seit dem, du weißt, in

Ordnung habe; nur so lange noch. Ich kann's

doch nicht, verstehe mich. Ich bin doch nicht mit

difjverheiratet."

^,Was würde das auch nützen! Du wärst, des-

halb doch nicht der Baron von Stauff. Und was

war das schon! - Möchtest du, daß wir wieder

reisen .-^

Zenobi antwortete nicht gleich. Er stand auf,

ging bis zur Terrassentür und sah eine Weile in

den Garten hinaus. Sie wartete gespannt.

„Ich kann nicht sagen, daß ich mich hier wohl

fühle," sagte er langsam zurückkommend. „Du

bist seit einiger Zeit so verändert. Hast mit so

vielen Leuten zu tun. Empfängst spät abends,

wenn ich fort bin, noch große Gesellschaften . .

.

Was waren wir doch glücklich in Ragusa!"

Sie zog ihn an der Hand zu sich heran und hielt

ihn fest.

\
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,,Wir könnten wieder reisen. Vielleicht werden

wir es sogar müssen. Aber wie in Ragusa wird

es nicht wieder sein. Man muß für sein Glück

auch etwas riskieren. Du bist schrecklich naiv,

mein Junge — und bequem. Es werden jetzt

immer Leute um mich sein, die ich brauche.

Statt daß du mir gewissenhaft deine Rechnungen
^ präsentierst, könntest du dich z. B. für diese

Dame Friedrich interessieren, die dir Augen
^^ macht, so groß . .

"

,,Ein Scherz, Marianne?"

,,Kein Scherz ! Sie ist sehr reich . . . Zieh das

Gesicht nicht so in die Länge, es sieht dumm
aus.'*

,,Ich verstehe dich nicht!"

/ ,,Das sehe ich, leider! Und du hast doch sonst

Phantasie. Ich muß deutlicher werden. Ich

i brauche den Bankier Tugendhat, wie du die Frau

1 Friedrich. Unsere Mittel sind bald erschiöpft."

,,Meine, meinst du. Gewiß. Ich werde arbeiten.

Ich überlege eine Veränderung. Aber du?"

Sie sah ihn fragend an. Er fuhr fort:

,,Gehört nicht das Haus dir? Und das Gut in

Kärnten?"

Sie lachte:

,,Ja, auf dem Mond!"

,,Wie? Bist du nicht ^ **

Sie sah ihm kalt in die Augen, und plötzlich

verstand er.

,,Ach, das ist jetzt gleichgültig, was ich bin.

Weiß ich denn, wer du bist? Ich habe dich nie

darnach gefragt ..."

,,Aber ich liebe dich doch, Marianne!"

,Das glaubte ich. Ich dachte, du gehörst zu

mir! Aber du schläfst, du hast etwas von einem

Nachtwandler an dir, das ist mir unheimlich.

\ Darum will ich dich wecken."

,,Was noch?"

Werk: Frisch, Zenobi.
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„Weißt du, wer meine Abendgesellschaft ist?**

„Wer?"

^ „Spieler p
„Spieler?"

„Kupplerinnen, ausgehaltene Frauen, Männer,
die sie verkaufen oder verspielen 1"

„Und du, Marianne?"

„Soll ich dir Rechenschaft geben, du NarrI"

Zum ersten Male, seit er sie kannte, hörte er

ihre Stimme laut werden. Sie klang heiser (Und

rauh, wie gesprungen. Sie hatte die Hände in-

einander verkrampft und sah ihm mit einem har-

ten drohenden Blick gerade in die Augen.

„Ist es dir jetzt klar? — Und jetzt habe ich die

Polizei im Nacken. Sie wird immer unverschäm-

ter. Ich habe kein Geld mehr, um sie zu be-

stechen."

Das hier eine Scheinwelt zusammenbrach,
machte Zenobi weniger Eindruck. Aber der

Schlag, der seine Liebe traf, in der er sich so

geborgen fühlte, machte ihn einen Augenblick

wanken. Und bei dem Aufschrei Mariannes
^ k'. i<.4iAJ-

dachte er flüchtig an jenen Tag der Defilierung,

als seine militärische Karriere ein so rasches Ende
nahm. Er war bereit, jedes neue Abenteuer hin-

zunehmen, sich durch Gefahren zu schlagen, es

mit Gegnern aufzunehmen. Aber für die Rolle,

die ihm jetzt zugedacht war, hatte er kein Ver-

ständnis.

„Wir müssen fort, entscheide dich!" sagte sie

hart.1

_^Gut! Und dann? Was soll ich?'*

„Das mußt du jetzt wissen! Ich habe dir einen

Weg gezeigt. Keine Illusionen. Es gilt ständig auf

dem Qui vive zu sein. Gelegenheiten zu nützen.

Mit Überlegung, doch rasch und kühn zu han-

jdeln ._^2 Sie wurde wieder zutraulicher.

„Du hast ja ausgezeichnete Eigenschaften. Du

y
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siehst nach etwas aus. Hast ein sicheres Auftreten.

Du bist sprachgewandt und lernst leicht dazu,

und vor allem, du erweckst Vertrauen! — Der

Erfolg ist dir sicher, wenn du nur willst. Pack

T nur einmal richtig zu und du bist auf der Höhe \

,
Hast dein schönes, freies Leben!"

^ Sie hatte ihre Ruhe und natürliche Haltung

wiedergefunden, während sie fortfuhr, Pläne zu

entwickeln. Zenobi aber, der ihr aufmerksam zu-

zuhören schien, hatten die letzten Worte ifest-

gehalten und abgelenkt. Er hörte zum ersten Male

von einem anderen aussprechen, was der geheime

Inhalt seiner Vorstellungen von jeher war, und

es befremdete ihn. Er fühlte so etwas wie Scham.

Dazwischen dachte er: ,Wie seltsam? Ein schöner

Tag folgt auf den andern. Man ist heiter mit

dem Wetter, mit dem Sonnenschein, freut §ich

rüber
Bäume, Läden, Häuser, Menschen, und wie-

der ist ein Tag und man geht in froher Erwartung*

aus, und auf einmal ist nichts mehr freundlich

und alles ist verändert und verzerrt. Man weiß

nicht warum . .
.*

Er vermochte nicht zu überlegen, fühlte sich

nur einem fremden Zwang Untertan, unter dem

seine rasche Einbildungskraft erlahmte. Er sah

auf die Frau, die auf ihn einsprach, sah zum

ersten Male erschreckend ihre fremde Schönheit, /

fern seinen Wünschen, eine Macht, die ihmlScheu

einflösle. War sie ihm je wirklich nahe ge-

wesen? Wer war sie in den verschwiegensten

Augenblicken ihrer Liebe? — Er wußte, daß er

i»*..
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ihr folgen würde, da sie es verlangte. Doch das

schien ihm in diesem Augenblick nicht einxnal ' ^

wichtig I

Marianne war mit ihren Ausführungen zu

Ende. Ein leeres Schweigen entstand. Mit einem

Blick nahm sie die Veränderung wahr, an seiner

starren und entfremdeten Haltung, an dem ge- -

—

7

, /

V



88

spannten und zugleich verlorenen Ausdruck sei-

nes Gesichts, das älter erschien. Er fragte:

„Wann werden wir reisen?"

Sie sagte: „Morgen 1** v^

Dann besprachen sie die notwendigen Anord-

nungen.

Als Zenobi am nächsten Tag zur verabredeten

Zeit vor dem Bahnhof eintraf, überreichte ihm
ein fremder Mann, der vor dem Eingang wartete,

unauffällig einen Brief und entfernte sich eilig.

Mit einer Sicherheit, die ihn später selbst eif

staunte, stieg Zenobi in den noch wartenden

Wagen und fuhr zur Stadt zurück. In dem Brief

stand

:

,,Vermeide sorgfällig, Dich in der nächsten

Zeit vor der Villa zu zeigen. Sie wird beobachtet

werden. Behalte die Summe, die ich Dich gestern

zu beheben bat, was Du hoffentlich getan hast.

Verwende sie für Dich! Solltest Du vernommep,

werden, dann leugne hartnäckig jede Kenntnis

von mir ab. Es ist aber nicht wahrscheinlich, denn

es weiß niemand Deinen Namen. Verzeih', daß ich

anders beschlossen habe. Es ist nicht Dein Weg!'*^

ii

VIII

Es konnte bei dieser Hingabe Zenobis an seine

Improvisationen nicht ausbleiben, daß seine bür-

jrliche Laufbahn gefährlichen Peripetien aus«

gesetzt, eines Tages den Sturz herbeiführen

mußte. Wenn er ihm bis jetzt noch wie durch ein

Wunder entgangen war, so dankte er dies weniger

seiner Vorsicht, als jenem Gesetz der großen

Zahl, das wir Zufall nennen und das bewirkt, daß

eine erstaunlich konstante Anzahl von Menschen

im gleichen Zeitraum auf den Straßen einer gro-

ßen Stadt überfahren wird, daß aber der und

jener, den wir nicht kennen, nicht von der ver-

K ö
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hängnisvollen Slalistik ergriffen wird. Oder
^auch, weil die Welt gegen materielle Einbrüche
besser beschützt ist, als gegen sozusagen geistige.
Denn unsere Welt, so fest und zugemauert sie
unten ist, wird nach oben zu immer lockerer und
je höher, um so luftiger in Beziehung auf alles,
was erlaubt und verboten ist. Die gleiche Frei-
heit gilt allerdings auch unter den Fundamenten,
dort, wo die Abwässer der Gesellschaft sich sam-
meln. Aber schließlich kann auch der sonder-
barste Rechnungsfeldwebel im eleganten Zivil
nicht ungestraft alles tun, was ihm gefällt. Und
so geschah es, daß Zenobi eines Tages, an dem«
seine Rolle weniger anspruchsvoll war und er
sich vielmehr einem Gemeingefühl mit gewohnter
Begeisterung bift^ugeben freute; - daß er gerade
dabei aus der bürgerlichen Welt mit einem Krach
hinausfiel.

Er hatte sich an der jährlichen großen Maf-
feier der Arbeiterschaft beteiligt nnd sich d.-^nn
dem gewaltigen Demonstrationszug mit fliegen-

den Fahnen, Emblemen und blumengeschmück-
ten Mädchen angeschlossen, hatte freudig die-

Freiheitslieder mitgesungen und in seiner Gruppe
das Hoch und Nieder kommandiert. Als man
später in dem weiten öffentlichen Park vom
prächfigsten Wetter begünstigt in den Biergärten

sich niederließ und unter die aufgebauten Zelte

sich verstreute, hörte man, die Erholung genie-

ßend, da und dort einen Redner zu. Da fühlte

sich auch Zenobi gedrängt, dem jungen Volk,

das eich heiter um ihn bewegte, sich vom Her-

zen mitzuteilen. Er stieg auf einen Stuhl, und
da er gleich mit Klatschen und Zurufen emp-
fangen wurde, war er bald im besten Zuge. Doch
gerade wie er im Begriffe war, sich über die

Segnungen des Achtstunden-Tages auszubreiten,

erhob ein überwachender Kommissar Einsprucli
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und erklärte, solche zum Klassenhaß aufreizen-

den Worte nicht zu dulden. Dagegen erhob sich

tumultuöser Protest. Man sei hier unter sich, es
sei keine offizielle Versammlung. Der Beamte
aber, sei es infolge der Strapazen der Über-
wachung den ganzen Tag über schon nervös oder
weil ihm die Gesten Zenobis nicht gefielen, wurdle
durch den sich kundgebenden Widerstand nur
hartnäckiger und bestand auf seiner Weisung^
Die erregten Zurufe der Menge brachten Zuzug
von allen Seiten, der sich schon bedroht fühlende
Polizeimann pfiff eine in Bereitschaft stehende ' M.
Gruppe von Schutzleuten herbei, Ordner dräng-
ten sich durch den Knaul, und Zenobi, der immer
noch auf dem Stuhl stand, in der Hoffnung, mit
einer lustigen Wendung den Zwischenfall zu be-
enden, war bald von Polizei und Ordnern einge-

kreist, und der Kommissar verlangte mit erregter

Stimme, sein Notizbuch in der Luft schwingend,
daß er Name, Stand und Domizil angebe. Zenobi

war um einen Namen nicht verlegen, doch die

Ordnung war damit nicht zufrieden. Ausweis!

herrschte sie. Einen Ausweis habe er freilich nicht

bei sich ! . . . Darauf höhnisches Lachen des

Hüters, lange Gesichter der Genossen Ordner . . ,

Ob der Name oder die Person den Ordnern be-

kannt sei. — Nein, sie wüßten nicht. Das sei

allerdings sehr bedauerlich. Zwischen der Partei-

Teilung und der Polizei habe man, um Unzuträg- ^ / -^r^

lichkeiten zu vermeiden, vereinbart, daß ^jeder

Redner einen abgestempelten Ausweis mit sich

führe. Da könne man nichts machen. Zenobi

müsse mit aufs Kommissariat. Einige Heiß-

sporne, die es empörend fanden, daß das Volk

an seinem Feiertage solche Schmach sich bieten

lassen müsse, waren bald zur Ruhe gebracht,

Mißtrauische, welche die Ordner unterstützten,

riefen laut: Provokaleurl
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Zenobi war der Spaß verdorben. Er fühlte

sich plötzh'ch so allein, daß es ihn fröstelte. Doch
in stolzer Haltung betrat er die in der Nähe ge-

legene Polizeiwache. Hätte er es gewollt, mit dem
subalternen dort Amtierenden, der wahrscheiri-

lich aus der gleichen Laufbahn kam, die er bald

verlassen sollte, in der intimen Sprache zu reden,

die mit einem Zwinkern aus den Augenwinkeln
sich über die gegenseitige Unverletzlichkeit ver-

ständigt, so würde man die gräßliche Tatsache,

daß ein Angehöriger der bewaffneten Macht bei

der Maifeier der Roten Reden schwang, als einen

Hauptspaß hingestellt, belacht und darüber zum
Schluß vielleicht ein kameradschaftliches Glas

geleert haben. Aber Zenobi war jetzt ganz Oppo-

rsition gegen die Gewalt, die ihm angetan. Opfer/ / .

des beleidigten Volks, von Verachtung geschwellt.

Zu dem Protokoll, das nun seinen wirklichen

Namen und Stand enthielt, verlangte er hoheits-

voll den Zusatz, daß er. Mann aus dem Volke,

energisch Protest erhebt. &^0or» A'.n, v^^\^t <, -»-»-

gewährleisteten Redefreiheit. Der Diensthabende

war fassungslos.

„Mensch 1" brüllte er fast. ,,Sind Sie bei Trost!

Wollen Sie sich mit Absicht ins Unglück stürzen

!

Hat man so was gehört! Ein nobler Mann :wie

Sie, der Aussichten auf den Rechnungsoffizier

hat, Herrgott! Sagen Sie doch wenigstens, Sie

haben eins über den Durst getrunken, bei dieser

Hitze! Wir werden es dann schon machen!...'*

Doch Zenobi, dem die schmutzige Polizeistube

und der schwitzende Mann mit den blauen Glotz-

augen plötzlich hefligcn Widerwillen einflößten,

erklärte, so unwürdige Zumutungen ablehnen zu

müssen und bestand auf dem Seinem. Darauf

T wurde der Beamte eiskalt, murmelte wütend beim

Schreiben etwas von Elementen und Widerstand

/

,*- t-»v
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' ten, bis er seine Instruktionen eingeholt habe.

Nach einer Stunde war er entlassen. Die An-

gelegenheit nahm ihren amtlichen Fortgang.

r^ Zenobi wurde zunächst vom Dienst suspendiert'

und erhielt den Befehl, sich zur Verfügung des

Militärgerichts zu halten, von dem eine Unter-

suchung eingeleitet war. Doch während das Ver-

fahren gegen ihn monatelang schwebte und Akten
sich häuften, war er bereits dem Kreis seiner

früheren Tätigkeit so weit entrückt, daß die Re-
solution seiner Verabschiedung einen fremden
Mann erreichte, der sich an den strammen Mili-

tärbeamten, den er einst dargestellt hatte, kaum
noch zu erinnern schien.

Er versuchte es gar nicht, seinen Beruf vor der

Militärzeit wieder aufzunehmen, aber er machte
sich auch um einen neuen nicht allzu viele Sor-

gen. Er wußte bereits: In der Stadt arbeitete man
nicht zu seinem Vergnügen, und die Unternehmer
berechneten g^enau. wnfiir cii» fiaKhor» q;,» ««lock-

ten nicht, daß einer, der seine ganze Notdurft

bei ihnen verdiente, auch nur das geringste

darüber ao Zeit oder Freiheit für etwas anderes

für sich behielt. Denn das betrachteten sie als

einen Raub an ihrem Verdienst, auf dem die

W^ohlfahrt der \yelt beruht. Er hatte in der Stadt

etwas gelernt: Nur dort, wo die Menschen nicht

rechneten, konnte man gelegentlich durch-

schlüpfen. Dafür aber mußte man mit Erniedri-

gung bezahlen. Nichts war umsonst. Er aber war

nicht gesonnen, für eine kümmerliche Existenz,

mit sich selbst zu bezahlen. Man mußte zusehen,

/^ie man da durch kam. Er fühlte in sich Eigen-

1 Schäften und Fertigkeiten, die auf dem Arbeits-

I
markt vielleicht nicht viel wert waren, doch sie

I
mußten ihm helfen, sein Leben zu behaupten^

r Wenn er sich im Spiegel betrachtete, fand er,

1 daß ein Mann, wie er ihn da vor sich sah, in

^

I
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der Welt zu etwas anderem da war, als sich in

täglicher Mühsal zu verbrauchen. Er hatte eine

ArV Respekt vor sich selbst, den er wahren mußte,
wie er ihn übrigens vor anderen würdigen und

/
repräsentativen Personen natürlicherweise emp-

/
fand. Er suchte und fand ohne Schwierigkeit Ge-

^legenheitsarbeiten, die für kurze Zeit eine
größere Anstrengung erforderten, dafür aber
besser bezahlt wurden. Bei Ausverkäufen in

Warenhäusern, bei Inventurarbeiten, bei Auf-
nahmen für die Volkszählung, Werbearbeiten für
neue Unternehmungen, die sich rasch und groß-
zügig beim Publikum einführen wollten. Seine
Erscheinunjg, die heitere und umgängliche Art
mit Menschen, ein gewisser Schwung, der von
ihm ausging, und sich seinen Mitarbeitern mit-
teilte, machte ihn für dergleichen besonders ge-
schickt und erfolgreich, so, daß er vorübergehend
in bevorzugte Stellungen kam. Dieser Rhythmus
von Arbeit und Mufk war ihm gemäß. Er ver-
mehrte nun um eine mehr die Tausende von Üxi-

stenzen, die mit den Bedingungen der Großstadt

und ihrem Hazard vertraut, wie aus einem gro-

ßen Wasser ihre Nahrung fischen. Nur, daß er

es ohne Gier tat und ohne Verdrossenheit, da er

sich für Tage der Arbeit oder erfindungsreicher

Kombinationen mit Tagen freien schönen Lebens

entschädigen durfte. Mußte er dabei zuweilen

auch einen Ring, ein Stück der sorgfältig ge-

schonten Garderobe für eine Zeitlang ins Leih-

haus tragen, so war ihm dringende Not schon des-

halb fern, weil die Menschen, unter denen er

jetzt lebte, in ihrer sorglosen und erfahrenen

Ualbarmut, ebenso leichtlebig wie hilfsbereit

waren.

Es war ein altes, von außen unansehnliches,

innen recht geräumiges und bequemes Haus, in

einer langen, volks- und garlenreichen Vorstadt-

^»,//r//^*«^'
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Straße, die sich mit ihren Hunderten von Num-
mern und diesen wieder angehängten Buchstaben,
die manchmal bis zum „K" gingen, lan^ und
krumm bis an den Fuß der waldigen Hügel des

Südwestens hinzog, wo die Villenkolonie der Rei-
chen begann. Es gehörte der Frau Elisabeth

Amalie Henriette Mager, die es mit ihren vier

Töchtern und einer wechselnden Anzahl von
Pensionären bis hinauf zu den verschnörkelten

eiförmigen Luken der Mansarden füllte. \ Ihr

Mann, der Zeit seines Lebens bei zweifelhaften

Unternehmungen beteiligt, nach vielen Fehl-

schlägen und in vorgerücktem Alier sem Glück
in Südamerika gesucht halte, war dort seit Jahren
verschollen. Frau Mager, an Enttäuschungen ge-

wöhnt, aber durchaus nicht verbittert, fühlte sich

nach seiner Abreise nicht verlassen, vielmehr zu

ihrem eigenen Erstaunen von der Unruhe :und

Gespanntheit ewiger Glückserwartungen nur an-

genehm befreit. Und sie verlor keinen Augeur
blick an neue Hoffnungen auf diese abenteuen^
liehe Fallit. Oiv^ «c»lxAx» *^»ii i^wii^^^— ir 1

gutem Verstände, den sie gegen die verkehrten

Ambitionen ihres Ludwigs nie zur Geltung brin-

gen konnte, ihre Angelegenheiten selbst in die

Hand und fand das Leben dabei ganz erträglich.

Sie war gern unter Menschen, und ein schüch-

terner Humor für ihre Torheiten hinderten $ie

nicht, aufrichtigen Anteil an ihnen zu nehmen.

Ihre Töchter 'hatte sie tüchtig erzogen, / doch

dressierte sie sie weder auf die Männer, noch

glaubte sie, ihr Schicksal lenken zu können. Sie

liebte es, wenn es um sie heiler war; die Familie,

die einen großen Bekanntenkreis halte, versäumte

ungern einen Polterabend, ein Tanzvergnügen

oder eine Geburtstagsfeier. Sie vernachläSvsigte

aber dabei nicht ihre Arbeit, wenn man sich auch

Anstrengungen nicht gern zumutete. Man hatte

V

/ /
/ /
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Ganz- und Halbpensionäre und nur möblierte
Werr«n. Gymnasiasien, Studenten und ältere
Junggesellen. Mit den kleineren befaßle sich die
tüchtige und resolute Rosa, blond und locker in
Ihren Bewegungen und nie um eine Auskunft ver-
legen, wenn es Schwierigkeilen gab; die hoch-
busige und stattliche Regine, geschickte und ge-
schmackvolle Modistin, vertrat als Älteste die
Hausfrau, Anni lernte Singen und war halbtags

,

schaftxgt, und Fanny die Jüngste, besuchte das
Lehrermnen-Seminar. Alle, von der Mutter an-
gefangen, tranken gern Kaffee und waren sehr
musikalisch. Man kümmerte sich nicht viel um-
einander und bildete doch mit den Hausgenossen
eine Art zusammenhängender Familie. Wer be-
sondere Ansprüche machte und nicht hinein-
paßte, ging bald fort. Es kam nicht darauf an
daß ein Zimmer oder ein Platz am Tisch leer
blieb. Man gab, was man natte, einmal reictir-

lich, einmal kärger. Man präsentierte dafür auch
keine regelmäßigen Rechnungen am Monatsende,
sondern wartete, bis einer kam und mit Regine
und ihrem langen Hausbuch sich auseinander

rechnete.,

Hier hatte Zcnobi in einem hübschen, nach
dem hinteren Garten gelegenen Zimmer Unter-
kunft gefunden. Er wurde halb scherzhaft der
,,Herr Baron" genannt und war bei allen sehr be-

liebt. Das Haus und seine Bewohner waren ein

Bestandteil der volkreichen Straße, die Strafte

ein gewaschenes Organ bewegten Volkslebens.

Sorglose Armut, verschämte Armut, Kleinhänd-
ler, Handwerker mit einem Rest Gediegenheit,

hie und da bereits eindringendes Proletariat be-

völkerten sie bunt. Privatgelchrte mit schmaler
Rente, auf sich selbst gestellte Studenten, welche
spät Nachts am grünen Lampenschirm ihre hoch-
fliegenden Gedanken nährten, Existenzen, die/

W
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abgestürzt, in der halben Ländlichkeit der
Vorstadt ihre Zuflucht suchten, andere, die von
hier aus ihren Flug zu nehmen sich anschickten,
hafteten da noch auf gemeinsamem Boden, den

teinernen Schluchten der Stadt noch nicht
erreicht hatten und den eine Krume gemeinsamer
Menschlichkeit bedeckte. In das Haus, das billige

Gastfreundschaft gewährte, kam mancherlei Be-
such. Am Abend saß man in dem großen, nied-
rigen Erdgeschoßzimmer, Frau Mager mit ihrem
runden, noch hübschen Gesicht und den grauen,
wohlwollenden Augen vor ihrer erkalteten

Kaffeetasse, immer nach Neuigkeiten begierig,
aber auch mit echter Teilnahme die Ereignisse
in ihrem nahen und fernen Bekanntenkreise be-
sprechend. Oft kam einer, der sich in einem
schwier%en Prozeß befand, dessen Chancen er-
örtert wurden. Ein anderer ^snrht*. ^.'non K^ijnfpr

für ein Objekt; ein junger Erfinder erklärte seine

komplizierten Zeichnungen und man beriet, wie

man die Mittel zur Herstellung eines Modells be-

schaffe; angehende Künstler erzählten von ihren

ersten Erfolgen oder dem Mißgeschick, das ihnen

zugestoßen. Aber auch Unglück und Leid der

Armen drangen hierher, wo man Rat und Unter-

stützung erhoffte und manchmal fand. Kinder,

die plötzlich verwaist waren, von ihren Männern

verlassene Frauen, Leute, die ihre Beschäftigung

verloren haben, waren der Gegenstand häufiger

Hilfsaktionen, die, wenn sie auch nicht immer

erfolgreich waren, den Unglücklichen Zuversicht

einflößten und ihnen über die ersten Schrecken

, halfen.

j
liier hattö' Zenobi ein neues, großes Feld für

seinen Ausdehnungsdrang gefunden, das seine

Phantasie/ befriedigte, ohne ihn vom Alltag zu

entfernen. Oft boten ihm wirkliche Erfolge hier

eine Genugtuung von einer Art, die er vorher

i
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mcht kannte. £r war mit' seiner Flinkl.eit über H .?^lles auf den. laufende^, Er vermittelte Ver-

J"''!,'""^'«««-«
Stellen, er kannte die '

Anwalte, d.e für bestimmte Prozesse in Betracbt
kamen; er sprach bei der Bezirksverwaltung un.i
he. den Steuerbehörden für die Schwachen vor-

'

er verfaßte Gesuche für die Vormundschaft.-'
behorde; er besuch«, Mäzene im Interesse auf-
strebender Talente und setzte wirksame Anzeigen
auf, um Kapitalisten für neue Unternehmungen

/ :;
"";-----• Und nicht alle diese Künste die/e en wKkd.e, waren brotlos. So verwischte sich

allmahbch d« Grenze zwischen Beruf und RolleEr war nach einiger Zeit in der Straße und all

-

n^ahhch m, ganzen Bezirk bekannt. Den eineawar der Baron im Hause Mager eine Art Spitz-
name, an den man sich gewöhnt hatte, den andern^^n merkwürdiger, aber hilfreicher Mann, um den

/
ui der Tat em Geheimnis walten muß; denn er

H" -eigennützig. Da er es sich nicht nehmen
l.oß, be. fe.erlichen Anlässen des Bezirks imhohen Hut und schwarzen Rock, meist in Be-gleuung der schönen und eleganten Regime zu er--hemen. meinten die Drahtzieher, es wäre viel-
leicht sem Ehrgeiz, mit der Zeit für irgendein
Ehrenamt zu kandidieren. Aber über die Äuße-
rungen, d.c er einem der einflußreichen Partei-
sekretäre gegenüber i« einer Unterhaltung getan

\
haben sollte, schüttelten sie die Köpfe. Er habe
Phantasusche Projekte entwickelt, erzählte man
die erst den Eindruck machten, als wolle er sichan die Spitze eines großen gemeinnützigen Kre-
ditUnternehmens setzen. Aber schließlich stellte
es sich heraus, daß es dabei nichts zu verdienen
gab. Er habe von einer ausgedehnten Rechtshilfs-
orgamsation gesprochen, die aber überparteilich
se.n sollte. Er habe die Mängel der Krankenver-
sicherung aufgezeigt, und bewiesen, wie die Ver-

merk: Frisch, Zenobi.
Verlag: Bruna Cassirer.

Buchdr. Oswald Schmidt, n„.
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jyaltungskosten jede ausreichende Hilfe für die

Betroffenen aussichtslos machen. Nein, das war

kein Mann für die Parteien. Und ehrgeizig schien

^jöfe.übrigens auch nicht zu sein. So bildete sich

eine Art Legende um ihn, die verschiedene Be-

standteile enthielt. Die einen erzählten, er sei ein

wirklicher Adliger, der infolge eines schweren

Konfliktes in der Familie, einer Ehegeschichte,

Namen und Titel abgelegt habe, die anderen woll-

ten wissen, — und damit begründete man sein

lebhaftes Interesse für Gericht und Behörden, —
daß er früher ein bekannter und hochbezahlter

Anwalt, einem Klienten, den er nicht retten

konnte und der zu einer langjährigen Zuchthaus-

strafe verurteilt worden war, auf dessen drin-f

gende Bitte, Gift ins Gefängnis geschafft, daß

er deshalb verurteilt und aus seinem Stand ge-

stoßen, sich in dieses Viertel unter einem ange-

nommenen Namen zurückgezogen habe. Aus bei-

den Kombinationen ergab sich, noch interessan-

ter, ein adliger Richter, dem die Geschichte mit

dem Gift passiert sein sollte. Dem widersprachen

freilich Züge und Äußerung^en überschweng-

licher, ja kindlicher Art, wie man sie bei einem

Manne von seiner Erscheinung und seines Alters

recht auffällig fand. Sei/ne Musikbegeisterung

kannte keine Grenzen und nichts schien ihn so

zu bewegen, als wenn am Abend die Töchter des

Hauses sangen oder spielten. Er konnle sich kaum
enthalten mit einer tiefen Stimme mitzusumnien,

pathelische Arm- und Handbewegungen zu

machen und vor Ergriffenheit lange zu schwei-

gen. Ja, manchmal konnte man ihn mit Kindern

von der Straße an der Hand, einer vorbeizichenr

den Musikbande im Takt folgen sehen. Dabei

grüßte er Vorübergehende und Bekannte gravi-

tätisch, winkte ihnen zu, als wollte er sie auffor-

dern, an dem Vergnügen teilzunehmen. Er saß

/
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auch oft nach Feierabend mit Handwerkern, Ar-

beilern und allerhand Volk beisammen, erörterte

bei einem Glase mit ihnen ihre Angelegenheilen,

gab Schnurrpfeifereien zum besten und konnte

in einem plötzlichen Ausbruch die Hand eines

Nachbarn ergreifen und rufen: ,Ich liebe dich,

Bruder, du sollst sehen, dir will ich helfen!"

Von den Bewohnern des Hauses nächst Ze-

nobi,^einender ständigsten und der, der sich ihm
am meisten anschloß, war der Student Meerengel.

Seit seinem ersten Semester, als er in der Vor-

stadt herumstreifend in wohlgefälliger, kenneri-

scher Betrachtung vor dem Hause stehen geblie-

ben war, und dann auf seine, mit düsterer Maje-

stät vorgebrachte Frage, ob man geneigt sei, einen

Wohnraum hier abzugeben, zustimmende Ant-

wort erhielt, hatte er sich im Hause zum Teil

mit eigenen Möbeln eingerichtet und gehörte da-

zu. Es waren seit dem viele Semester vergangen.

Mcerengel hatte mancherlei Examina bestanden

und war auch bereits mit dem Titel versehen,

der anderen Abschluß und Krönung ihrer Lehr-

zeit bedeutele. Doch ihm, der ängstlich ¥Ot jedem
Berufleine Veränderung seiner bequemen Lebens-

weise scheute, war es nicht darum zu tun, seine

Einsichten, wie er es nannte, für irgendwelche

Zwecke zu verwerten. Er hatte keine Eltern^ den
sehr alten Großeltern, reichen Gutsbesitzern im
Mährischen, blieb er durch Zeit und W^achslum

unverändert ein zärtlich umworbenes Enkelkind,

dessen Dasein allein ihre Sorge lohnte. Er war
fromm und gelehrt. Wenn es Semmel gibt, muß
es folgerichtigerweise einen Bäcker geben, da-

mit war für ihn der Beweis für das Dasein Got-

tes erbracht. Im übrigen meinte er, gäbe es/unter

anständigen Menschen keine Diskussion über

solche Dinge. Er tat nicht gern das, was andere

taten. Ohne Absicht und mehr aus einer tiefen

tSo'vw I
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Zerstreutheit seines Wesens Irug' sein Leben und

v^ seine Handlungsweise oft manchen Zug, der ihn

sonderbar erscheinen litß. So gehörte er als Ka-
tholik keiner schlagenden Verbindung an, doch
focht er unter schweren Bedingungen ein

Pistolenduell aus, weil ein Kollege vom heiligen

Thomas von Aquino in Ausdrücken gesprochen
hatte, die ihm beleidigend dünkten. Der juristi-

schen Fakultät zugehörig, befaßte er sich mit
ethnologischen und historischen Studien und
blieb lange Zeit von einem Gegenstand gefesselt,

der seinem Gebiete ganz fern lag. Eines Tages
brachte er vertrauensvoll dem Dekan der juristi-

schen Fakultät eine gelehrte Arbeit über die Kul-
tur der Irokesen und konnte sich über das Erstau-
nen des Professors nicht genug wundern. Der Ge-
lehrte glaubte, ihn darauf aufmerksam machen zu
müssen, daß er mit ihm eine Studie übler die

Rechtsnachfolge in Byzanz ausgemacht habe.

Meerengel lächelte verbindlich. Ja, er erinnere
"^siCh jetzt. Indessen habe er doch soviel Zeit ver-

loren, meinte der Professor. Zeit, erwiderte Moer-
engel würdevoll, Zeit könne man nicht verlieren,;

:
-- Bei seiner Jugend bereite von einer gewissen

i
Körperfülle, die er seiner Neigung zur Bequem-
lichkeit dankte, hatte er ein höfliches, etwas zere-

monielles Betragen und achtete auch bei anderen
auf gute Umgangsformen. Er war im Hause nur
Mieter. Die beiden Zimmer, die er nach seinem
etwas bizarren Geschmack einrichtete, blieben

zu seiner Verfügung, auch wenn er monatelang
abwesend war. Seinen Tafelansprüchen hätte das
hier Gebotene nicht genügt, denn er verstand sich

auf gute Küche und konnte selbst eine Anzahl
feiner Speisen, die er je nach der Zusammenset-
zung als ein kleines Diner oder ein kleines Souper
bezeichnete, selbst zubereiten, wobei er ' hemd-
ärmelig und in einer langen weißen Schürze vor-

fi C -L-*-\,
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sichtig und pedantisch mit Pfannen und Kasse-

rolen in der Küche hantierte. Er verachtete aher

durchaus nicht zuweilen auch am gemeinsamen

Tisch zu essen, aus Zerstreutheit, wenn er sitzen

blieb, oder auch, weil er ein Gespräch fortsetzen

oder mitanhören wollte. Dafür lud er aber auch

gern den einen oder anderen Hausgenossen zu

einem selbstberciteten kleinen Diner oder Souper

auf seinem Zimmer ein, wobei er den heiteren,

liebenswürdigen Wirt und zugleich seinen eige-

nen zeremoniellen Haushofmeister machte. Am
häufigsten war 2^nobi sein Gast. Moerengel

lionnte nicht nmde werden, mit ihm zu sprecheii

und behandelte ihn mit besonderer Auszeichnung.

Er ist ein wahrhaft vornehmer Mann, sagte er

A>f^' mit dem ihm <'igenen melancholischen Ernst.

Nur in der Unterhall ung mit Zenobi konnle man
bemerken, wie sich sein Wesen plötzlich ver-

änderte und seine Gehallenheit oft im schroffsten

Übergang einer kindlichen, ja kindischen Hciter-

I

keit wich, die sich zuweilen bis zu wahren Aus-

(^brüchen des Lachens steigern konnte.

Im Hause wohnte damals auch ein russischer

oder polnischer Emigrant mit einem unauß;-

sprechlichen Namen, ein stiller, alx3r unruhiger

Mann, der Nächte lang an irgendwelchen Maim-

7 v^ Skripten schrieb, die man s^t nie zu sehenibükani

;

der sehr höflich war, aber auf interessierte Fra-

gen nur kurz und sehr bestimmt antwortete. Auch

er fand sich zuweilen zu den abendlichen Zu-

sammenkünften ein, saß meist schweigenid daJ

Man konnte den klugen Augen hinter der schar-

fen Brille ansehen, daß er hier eine Stunde der

5 Ruhe mid des Behagen genoß, soweit seine Natur

eines solchen passiven Zustandes überhaupt fähig

sein mochte. Auch er schien nur Zenobis wegen

zu kommen. Er zeigte für ihn eine Art Neugier

oder Teilnahme, wie sie ein Naturforscher felw^
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für Jen« Studienobjekte hat, die einen Grenzfall -

in seiner Wissenschaft bedeuten ;und an denen er /
gewisse Theorien erhärten oder gezwungen sein
kann zu revidieren.

Eines Abends sprach man von dem Fall eines
kleinen Bauunternehmers in der Straße, der, weil
er angeblich Zeugen zum Meineid verleitet hatte,
zu zwei Jahren schweren Kerkers verurteilt wor-
den war. Es war eine verzwickte und traurige
Geschichte. Die Leute sagten, er habe sich aus
Überempfindlichkeit, aus Wichtigtuerei selbst ins
Unglück gebracht und seine Existenz ruiniert. Es
hatte damit begonnen, daß er wegen einer Über-

1 tretung von der Polizei eine Strafe erhielt und/
|_da er überzeugt war, es sei zu unrecht geschehen,

strengte er einen Prozeß an. In diesem wollte er
beweisen, daß die Angaben des Polizisten, die
seine Bestrafung herbeigeführt haben, nicht der
Wahrheit entsprachen und brachte dafür Zeur
gen bei, welche den Sachverhalt, wie er ihn dar-
stellte, bestätigten. Darauf veranlaßte die Be-
hörde den Schutzmann, eine Verleumdungsklage
gegen ihn einzubringen und bei der Verhandlung -

nahm der Polizist die Anzeige, die er gemacht
und die Tatsachen, auf denen sie beruhte, auf

'
seinen Diensteid und der Bauunternehmer wurde
verurteilt. Er legte Berufung ein und führte
jenen anderen Prozeß gegen die Polizei weiter. - ^

Indessen wurde auf Grund dieses Urteüs eine
Untersuchung gegen ihn eingeleitet. Den Zeugen,
die für ihn ausgesagt hatten, traten andere gegen-
über, welche die Aussagen des Schutzmannes be-
stätigten, einer von seinen Zeugen, ob einge-
schüchtert, oder durch die Bestimmtheit der
Gegenbehauptung, welche die Autorität der Be-
hörde für sich hatte, unsicher gemacht, wollte
sich bei der Gegenüberstellung nicht mehr gc-
Hau an alles erinnern. Der von seinem Vcrteidi-
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gcr beantragten Vertagung wurde zwar stattge-

geben, doch bei der neuerlichen Verhandlung war
alles bereits so verfilzt und dämonisiert, daß dem
-Mehf in seinem Recht gekränkt fühlend««', gehetz-

ten und durch den Prozeß nalie an den Ruin ge-

brachten Mann, den man zu meiden angefangen

hatte, auch die letzten Siützen zusammenbrachen:

Von den ihm günsligten Zeugen fehlton jetzt

schon zwei, die anderen wurden gegenüber (der

geschlossenen Plialanx der Behörde als unglaub-

würdig hingestellt, und da der nur noch um seine

Wahrheit und seine Reputation verzweifelt

Kämpfende sich zu Ausbrüchen des Hasses und
zu Drohungen hinreißen ließ, verscherzte er alle

Sympathien des Gerichts und erschien als rabia-

ter Querulant, Er wurde besonders hart verurteilt

und auch gleich in Haft genommen. Zenobi, den

diese Angelegenheit sehr beschäftigte, hatte es

sich in den Kopf gesetzt, (rlert Verurteilten zu sei-

nem Recht zu verhelfen. Er rief:

,,Ich kenne ihn Mann und bin von seiner Un-
schuld überzeugt L Wenn nichts hilft, gehe ich/'

bis zum Kaiser!"

l^ie allkluge Fanny, die sich trotz ihrer acht-

zehn Jahre über mancherlei Dinare erhs\e Gedan-

ken machte, sagte niedergeschlagen:

,,Merkwürdig, daß das meiste Unglück . der

armen Leute entweder mit der Polizei anfängt

oder zu ihr hinführt.' Auch das Unglück hat bei

ihnen ein anderes Gesicht als bei den Reichen!"

,,So ist es/ wahrhaftig!" besiätigte Zenobi/ '

,,und Vv^ts^-eiue-m dabei auffällt i Jene da oben den-

ken nicht richtig, haben von allem verkehrte Vor-

stellungen, aber sie handeln richtig, das heißt,

nicht richtig, sondern nützlich, für sich nützliche.

Die Armen dagegen, denken und wissen meistens /

das Richtige, aber sie tun das Falsche . .
."

"Anni und Rosa sahen sich an. Anni kicherte:

1|
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,,Verstehe ich nicht! Was muß ein se kleiner

Mann sich auf so etwas einlassen!" sagte sie weg-

werfend.

Frau Mager klirrte mahnend mit dem Löffel

an ihre Tasse.

Da mischte sich der Russe ins Gespräch und
sagte, während eine leichte Röte über sein bärr

tiges Gesicht flog:

,,Eben, eben . . . Man muß auch den ZusamT
menhang sehen. Weil jene das Richtige tun, ist

das, was die Armen unternehmen, meist ganz

tfalsch. Verstehen Sie. Es ist kein Platz für ihr

Richtiges."

Zenobi erzählte von seinem Besuch bei einem

bekannten Anwalt, den er zu überreden versuchte,

sich dieser Sache anzunehmen. Unheilbare Ge-

schichte, hatte dieser erklärt. Nichts zu machen.

Der Mann habe nichts gelan, das glaube er. Er sei

nur unvorsichtigerweise in das Getriebe der

Justizmaschine geraten; eine sehr undank;b|a,r!e

'

Sfteh«. Ja, aber es sef ihm doch unrecht ge-

schehen. Darauf habe der wilzige Mann gemeint:

1
Bloß Recht haben, das ist zu wenig, man muß
auch wer sein, um Recht zu behalten.

Der Russe nickte vers'ändnisvoll.

,,Und dann," fuhr Zenobi fort, ,,habe ich den

großen Volkstribun Meißner aufgesucht, ein

Mann wie ein Slier und sehr gutmütig ... Ja, das

sei nichts Neues. Er kenne viele solche Fälle, aber

mit dem da sei gar nichts anzufangen, ^crglei-

chen interessiere keinen Zeilungsleser! Ich fragle,

ob das Büro für Rechtshilfe «i^h-der Strebe nicht

amielimen wolle^ Da lachte der Riese. Er würde

mir,-flur dankbarJsein, wenn ich eine der großen

Kanonen bewegen wollte, für die Rechishilfe un-

entgeltlich zu arbeiten. Er kann nur ralen, den

Manji seine Zeit absitzen zu lassen. Es sei ja keine

Ewigkeit. Denn bis auf dem Schneckenwege, den

/^
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/ solche Sachen gewöhnlich kriechen, auch nur
etwas erreicht werde, werden die zwei Jahre
längst um sein."

Meereiigel meinte, man sollte die höhere Geist-

lichkeit für dGw Mann inlercssieren. Den Erz-
bischof vielleicht.. Der Bauunternehmer sei als

^ guter Katholik bekannt. Alan überlegte, nannte

j
Namen. Zenobi war empört. Er d^adtt^ an ein

selbstverfaßles Gesuch an den Justizminister,

unter das eine stattliche Anzahl von Unterschrif-

l^JßU im Bezirk gesammelt werden sollte.

>>Sie werden sich bei dieser Affäre den Kopf
j
einrennen!" sagte der Russe. „Und es wird Ihnen

i
nur recht geschehen . .

."

I

\

>*y V A^-/,
.

- r i^j ^ ..{ M. ; H_^

-^

t^ntj einige Tage später, als er Zenobi allein.^>

fand, 'fing er von selbst an und es war ihm dabei
anzusehen, wie ihndas letzte Gespräch anhaltend?
beschäftigte.

^

„Alle diese guten Menschen," sagte er, „welche
die Welt für eine friedliche Lämmerweide halten,
wie sind sie komisch und schädlich! - Sie haben
keine Ahnung von der Gewalt des Bösen, dem
man nur mit Bösem begegnen kann. Und auch Sie,

Baron, mit Ihren charmanten Eigenschaften hät-
ten in eine andere Zeit geboren werden sollen;

denn wer heute das Richlige will, muß sehr hart,
'^

sehr entschlossen und mit doppelten Bosheit ge-

\ wappnet, ganz lief hinabsteigen, um seine Bun"-

Ljrjesgenossen zu suchen/ i

Zenobi, der ihn noch ('ie so lange hatUpi

sprechen hören, sah ihn neugierig und etwas be-
troffen an.

,,Um was zu tun?" fragte er.

„Um neue Ordnung zu schaffen!" rief jener
aus. ,,Das kann man nur mit wirklichen Men-
schen. Wenn einer so aus der Welt ^inaus-

ff
/ujL,

gefallen ist, daß er nur noch in Gottes Hand steht,

der allein weiß das Wahre, das brennt und das

^ / ^ y
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\ Böse vernichtet. Ich wundere mich manchmal,

1 woran Sie eigentlich haften ..."

^^„Ach! mir scheint die Welt ganz in Ordnung.

Aber mit den Leuten stimmt es nicht immer,"

sagte Zenobi nachdenklich. ,,Sie sind sehr klug,

Sie verstehen das vielleicht besser als ich ..."

/ Und als wäre etwas in ihm angerührt, wory-

über er sich noch niemals Rechenschaft gegeben

hatte, suchte er nach Worten und fand sie nicht

gleich. Es wurde eine etwas wirre Rede.

„Wi€ kann man denn aus der Welt herausl-

fallen? begann er, indem er an diesen Ausspruch

anknüpfte, der ihn am meisten verwunderte.

,,Das wäre so, als sollte ich aus meinem Körper

1 herausfallen, Man kann sein« Kleider wechseln,

urn nur recht viel und auf die verschiedenste

Weise in der Welt zu sein. Um nicht immer daran

I
zy denlijen, daß man der und der ist, der wie

eine Spinne in seiner Ecke sitzt und immer nur

V das Seine spinnt. Die ganze Welt ist ja mein Kör-

\ per, das heißt, nicht die ganze, aber man möchte

es und meint es mit allen aufrichtig und herz-

lich . . . Und nicht so, wie es einen freut, etwas

für sich zu haben, als der man zufällig ist, son-

dern wie bei einem großen Fest, das man ge-

nießt, weil alle dabei sind. Wie kann man da

hinausfallen, wo es so vieles gibt? Heule hier und

I
morgen wo anders — es könnte tausend Jahre

dauern. Was kann einem denn geschehen? Es

kann einem so wohl dabei sein, daß man auf die

verrücktesten Gedanken kommt. Man möchte ein

Hund sein und bellen, oder ein Tenor und singen,

-i- und man kann alles sehr wohl, wenn es auch

die anderen nicht hören. Und trifft es sich, daß

die anderen es fühlen, so haben sie nur Freude

daran und sind noch ein Stück Welt mehr als

man hat, und von der man nicht genug haben

kann!j3ann ist einem schon geradezu ^feierlich

K/c^r
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zumute und so, als wenn man schvvcbfe und fort-
getragen würde. Und genau dasselbe ist es, wenn
man einem Gutes erweisen will oder ihm helfen.
Was macht man denn soviel Wesens davon? Die
Welt wird dabei nui- immer weiter und weiter

Hier verlor der Russe aber schon die Geduld.
„Es scheint Ihnen jede Fähigkeit abzugehen,

irgendeine Sache zu denken, die nicht unmittel-
bar mit Ihrem Wohlbefinden zusammenhängt,"
sagte er achselzuckend.

^

„Und Sie können das?" fragte Zenobi mit auf-
richtiger Bewunderung. „Und wozu?"
Da machte der Russe nur eine Bewegung, als

wollte er sagen: „Vergebliche Mühe" und ließ
ihn ptehen.

IX.

Ein großer Monarchen-Empfang stand bevor
und Zenobi fühlte das Bedürfnis, wieder einmal
die Luft der großen Welt zu atmen. Die Zei-
tungen waren bereits voll von kurzen Ankündi-
gungen der Fesllichkeilen und Zeremonien, die
zu Ehren des hohen Gastes stattfinden sollten.:
Es war das Stimmen der Instrumente, das dem
großen Begrüßungskonzert voranging. Äußerun-
gen und Charakterzüge des mächtigen fremden
Fürsten füllten die Spalten. Alle Welt schien den
König plötzlicb genau zu kennen und nannte ihn
vertraut bei Vornamen. Tribünen wurden in den
Hauptstraßen des Liurchzuges gebaut, Illumina-
tionskörper vorbereitet, und die Geschäfte mach-
ten das Publikum mit Farben und Flaggen des
großen fremden Reiches bekannt, damit es sich
rechtzeitig mit den nötigen Stoffen zur .Aus-
schmückung versehe.

Die Angelegenheit des verurteilten Bauunter-
nehmers war »oek nicht weitergekommen. Es
hatte sich wohl t^im An^valt gefunden, der die

AV^^
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\ Sache in die Hand nahm, aber man hörte nichts

von dem Fortgang. Zenobi erbat und erhielt die

Erlaubnis, den Verurteilten zu besuchen ; er wollte

den Unglücklichen trösten und ihm Mut zu-

sprechen. Er fand aber weder einen verzweifelten

noch einen gebrochenen Mann, sondern einen

stillen Besessenen, der im Gefängnis an nichts als

aiTdie Führung seines künftigen Prozesses nach

Wiedererlangung seiner Freiheit zu denken

schien. Zenobi erkannte ihn kaum. Die unter-

setzte Gestalt, um welche die zu weiten Sträf-

lingskleider schlotterten, den bärtigen Kopf unter

V^emer grauen Mütze, hing affenartig mit beiden

\ Fäusten am Gitter des Besuchsraums und lächelte

ihm, der freundlich nach seinen Bedürfnissen

fragte, listig zu. Er habei es gar nicht so schlecht.

I
Die Beamten seien wohlwollend, und so viel Zeit

wie hier habe er wohl nirgends, um mit der nöti-

gen Ruheian seine Sache zu denken. Zum Bei-

j spiel/ habe er erst jetzt entdeckt, welchen Fehler

er beging, daß er auf die Gegenüberstellung des

Zeugen Grünberg verzichtet habe; welche Ein-

wände zu erheben gewesen wären, statt deren,

die sein Anwalt vorzubringen für richtig hielt.

Oh, ihm sei gar nicht bange. Er werde es schon

durchsetzen. Manchmal freilich fühle er sich

etwas schwach und das Atmen werde ihm

schwer . . .

Zenobi war mit einem Gefühl des Schreckens

geflohen. Die Siimlosigkeit dieses von Menschen

dem Menschen zugefügten Leids, von dem nie-

mand außerhalb dieser Mauern etwas zu wissen

T schien und daß sogar der Betroffene unempfind-

lich dagegen wurde, quälte ihn. Er atmete mit

doppelter Lust die freie Luft ein.

Er saß eine Stunde etwa vor dem anberaumten

Empfang des Königs noch auf der Terrasse eines

Cafchauses in der Stadt, mit Gleichmut die schon

—
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lange zu den Einfahrtsslraßen drängenden

Menschen betrachtend. Er, der das Geheim-

nis der großen Schaustellungen kannte, war

auch mit allen Anordnungen vertraut, durch

welche sie zustande kamen. Er hatte genaue

Kenntnis von der Aufstellung der Wagen,

der Verteilung der Schutzmannkordons, des

Spaliers und der verschiedenen Kennzeichen

für die Überwachung. So wußte er, daß die Kut-

^scher der zum Empfang zugelassenen, öffent-

lichen Fuhrwerke, ein besonderes Abzeichen

trugen und sie außerdem, wenn sie einen Einge-

ladenen fuhren, diesmal im Ärmelaufschlag eine

^t blauem Rand versehene Karte stecken hatten.

Als er die Zeit für gekommen hielt, stieg er hin-

ab, fand einen eleganten Zweispänner mit dem

Abzeichen, gab dem Kutscher genau an, welche

Auffahrt er wählen und vor welchem Eingang er

halten solle und fuhr zum Bahnhof.

Er fuhr ungehindert durch alle Absperrungen,

reihte sich in den langen Zug der Equipagen ein,

die im Schritt dem für die Eingeladenen reser-

vierten Pavillon zustrebten. Aus der dicht-

gedrängten Menge hinter dem Spalier winkte ihm

jemand zu. Er sah Meerengel, der mit dem hohen

Hut ihn ehrerbietig grüßte. Er wartete ruhig, bis

sein Wagen das mit Flaggen und Tamienreisig

geschmückte Portal erreichte, obwohl er sah, wie

selbst manche Würdenträger erregt und eilig

schon vorher ihre Wagen verließen, und stieg die

mit Teppichen belegten Stufen zu den Empfangs-

räumen hinauf. Den hohen, seidenglänzenden

Hut ein klein wenig nach hinten geschoben, den

Rock mit den langen Seidenreversen bequem ge-

öffnet, in dessen Knopfloch zwei schmale Bänd-

chen, ein rotes und ein grünes sich mehr beschei-

den verbargen als zur Schau getragen ^vurden,

den hellen Paletot nachlässig über den linkeii

Werk: Frisch, Zenobi.
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Arm geworfen, betrat er den Vorraum und

durchschritt den Saal ohne einen Blick nacl|

rechts oder nach links zu werfen.

Nur sehr unerfahrene Polizeibeamte oder

solche, die mit den Allüren hoher Standesper^

sonen nicht vertraut sind, hätten es gewagt, einen

Mann von seiner Erscheinung einen Augenblick

aufzuhalten, oder ihm unerbeten eine Weisung zu

geben. Doch die Sicherheitsorgane, die hier ihres

Dienstes walteten, waren eine siebenfache ge-

siebte Elite, die wußte, daß auf einer gewissen

Stufe Formalitäten peinlich werden und selbst die (\

I taktvollste Anrede üble Laune hervorrufen kann

;

l was man besser vermeidet. Man mußte sich da

1
auf seinen sicheren Blick verlassen.

Vor dem weiten Türbogen, der sich auf den

Bahnsteig öffnete und in dem ein höherer Poli-

zei-Offizier stand, hob Zenobi zwei Finger der

rechten Hand nicht ganz bis an den Rand des

Hutes und sagte, den Beamten mit einem flüch-

1
tigen Blick streifend, nur:

] j^

'
,,Englische Botschaft!" worauf dieser im

dienstlichen Ton:

( ,
»Dritter Bogen rechts!" erwiderte, grüßend

zurücktrat und mit einer Verbeugung, gleichsam

außerdienstlich, hinzufügte:

„Seine Excellenz sind bereits eingetroffen!" Er

bemerkte mit Genugtuung, daß der gravitätische

Herr nach einem freundlichen ,,Danke" seinen

Schritt in der angegebenen Richtung beschleu-

nigte.

Zenobi kam gerade in dem Augenblick, als aus

dem weiter links gelegenen Fürstenzimmer die

prunkvolle Gruppe des Hofs, den Thronfolger

an der Spitze, wie ein Pfauenschweif sich aus-

breitend, heraustrat, und unter schrillem Kom- / (^ »v«

mando die Griffe der Ehrenkompagnie erklirr-

ten. Ordonnanzen und Beamte in Gala liefen

/>.
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hochrot vor Eifer in scheinbarer Unordnung der

^^ Gruppe voraus und ihr entgegen, während die

eben noch schwirrende Unterhaltung im raschen

Abnehmen verhallte und verstummte. Die War-
tenden rückten enger aneinander und nahmen
Haltung an. Zenobi wußte, daß die vielgerühmte

Pünktlichkeit der Hofzüge eine ausgemachte

Fabel war, wie vieles andere, das über solche

Dinge in der Zeitung stand. Hier waren auch nur

Menschen am Werk. Sie mußten bei so gefähr-

licher Verantwortung vor allem auf die aller-

größte Sicherheit bedacht sein, zugleich aber

peinlich darauf achten, daß der königliche

Wagen an einer genau vorher bestimmten Stelle

der Halle zum Stehen komme. Sie konnten beides

nur erreichen, dadurch daß sie die Geschwin/-

digkeit so frühzeitig derabsetzten, daß eine ge-

wisse Verzögerung entstand, die man aber des-

halb nicht in Rechnung setzen konnte, weil sonst

die andere Gefahr heraufbeschworen worden
wäre, daß der Zug in die Halle einlief bevor der

Hof, dem man keine Eile zumuten durfte, recht-

zeitig und bequem zur Stelle war. Das Halten

des Wagens an dieser Stelle gelang meistens nicht

einmal, so viele Proben oft auch vorangingen.

Wer Zenobis Leben ergründen könnte, würde es

vielleicht verstehen, warum er sich auch dafür

interessierte. Jedenfalls benützte er die für alle

peinigende, unendlich sich dehnende Zeit-

spanne des Wartens im letzten Augenblick, um
/ den Reihen entlang ungehindert bis fast an den

/ Rand des freigelassenen Raumes ohne Hast vor-

/ zudringen.

Sehr langsam näherte sich der Hofzug. Man
hörte das schwere Schnaufen der Maschine, dann

schob sie sich und mit ihr die lange, blaue

Wagenreihe in die plötzlich verdunkelte und da-

durch einen ganz anderen Anblick als vorher dar-

/
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bietende Halle. Zenobi sah die offenbar miß-

glückte Begrüßung der hohen Herren am Fuße

der kleinen Treppe. Die traditionelle Umarmung

war arg behindert dadurch, daß der Thronfolger

überschlank und der fremde Herrscher in sei-

nem beträchtlichen Leibesumfang ihm kaum bis

zur Schulter reichte. Der erste suchte in seinem

Eifer oder aus Zuvorkommenheit es dadurch aus-

zugleichen, daß er den Gast auf den Stufen fest-

halten, während der König erst sicheren Boden

unter den Füßen gewinnen wollte. Dabei stieß

der Schnabel seines Tschakos, den er im Begriff

war abzunehmen, gegen den Arm des Prinzen und

wäre ihm fast vom Kopf gefallen. Als er endlich

unten stand, machte er eine Bewegung, um die

Begrüßung auszuführen, doch der Prinz, ver-

legen, wagte es wohl nicht mehr, so legte denn

der alte Herr den Arm- um jenes Taille, ^er

andere seinen um den Hals des Königs, standen

einen Augenblick so und drückten sich dann ver-

legen die Hände. Nach den üblichen kurzen Vor-

stellungen, unter den noch betäubend forthallen-

den Blechklängen der fremden Nationalhymne,

denen man nicht nur die gewaltige Lungenkraft

der Ausführenden, sondern auch ihre hochrot

aufgeblasenen Backen und hervorquellenden

Augen anzuhören meinte, begannen die hohen

Herren, während nun die Trommeln wirbelten,

die Ehrenkompagnie abzuschreiten.;^

Dann näherte sich eine Abordnung, deren Füh-

rer den König begrüßte. Als sie zurücktrat, be-

fand sich der Herrscher gerade dem Platz gegen-

über, wo Zenobi stand. Der König war einen

Augenblick lang seiner Begleitung etwas voraus

und machte eine unschlüssige Bewegung. Er

wußte offenbar nicht sicher, ob er eine neue Ab-

ordnung zu erwarten hatte. In der Tat stand diese

an einer etwas entfernten Stelle, und eine Ordo-



113

iianz eilte schon, sie herbei zu holen. Diesen

Augenblick benützte Zenobi. Fand er ihn schon

bei der Begrüßung ein wenig komisch und rüh-

rend, so tat ihm der etwas hilflose alte Herr jetzt

geradezu leid. Er sah in der Nähe wie ein wohl-

habender, guter Onkel aus, der aber auch ein-

mal böse werden konnte. Seine Laune schien

nicht die beste. Einen Augenblick lang traf der

matte Blick des Königs den seinen. Der Raum
zwischen ihnen war leer. Da konnte Zenobi nicht

widerstehen. Er trat mit einer anmutigen .Ver-

beugung näher und sagte:

,,Ich bin glücklich, Sire, Sie nach Ihrer schwe-

ren Krankheit im vorigen Jahre wiederhergestellt

und bei bester Gesundheit ehrerbietigst wieder

begrüßen zu dürfen. Offenbar die Wirkung der

Marienbader Kur!"

Der König suchte in seiner Erinnerung, jdachte

an jemand, der während jenes Kuraufenthaltesi

in seiner Umgebung gewesen sein mochte — ein

Arzt vielleicht. Der Mann sah sympathisch aus.

„Ich danke Ihnen," erwiderte er freundlich.

„In der Tat, die Kur hat mir sehr gut getan."

„Eure Majestät sollten sich noch schonen,"

setzte Zenobi ungezwungen fort, „um der näch-

sten großen Segelwoche durch Ihre Teilnahme

den alten Glanz wiederzugeben."

Jetzt dachte der König an einen der Yacht-

herren, die er in Cowes oder in Nizza traf . . . Ein

sehr liebenswürdiger Mann, in der TatI Sicher,

eine Segelfahrt im Kanal wäre komfortabler, als

diese militärische Strapaze. Nein, Paraden und

Uniformen waren nicht nach seinem Geschmack/

Heute gar mußte er sich in diese knallrote und

zu enge Jacke und in die prallen Hosen einzwän-

gen lassen, die einem Tierbändiger angestanden

hätten, nur weil er der Inhaber irgendeines

Reiterregiments war, das er nie gesehen hatte.

^^fCf^*^ <
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Es war sehr heiß unter dem Glasdach, und der

steife Tschako drückte auf Kopf und Stirn, die

^^^che Filzhüte gewohnt war.

Mit einer leichten Handbewegung wehrte er

den sich zu seiner Linken vorbeugenden Erzengel

im goldenen Helm ab, der über die programm-
widrige Unterbrechung konsterniert auf die war-

tende Abordnung aufmerksam machen wollte. Es
war auch eine kleine Bosheit dabei, wie sie ver-

wöhnte alte Leute zuweilen anwandelt, wenn man
sie stört, auch ein Protest gegen das steifleinene

Zeremoniell, wie er es bei sich nannte. Warum
sollte er sich nicht einen Augenblick mit diesem

netten Mann da unterhalten, den er offenbar ken-

nen mußte ... Er trat näher an Zenobi heraij

und sagte mit einem Anflug von Humor:
„Da Sie, wie ich annehme, kein General sind,

darf ich wohl, ohne jemand zu kränken, diese

prächtige Kopfbedeckung abnehmen.

Er nahm den Tschako in die Hand, tupfte sich

die Stirn.

,,Ja, man hat mir versprochen, das neue Boot
bis dahin fertig zu machen. Ich bin begierig auf

seine Leistung."

„Es wird schwer sein, die Alexandra zu über-

treffen!" bemerkte Zenobi.

„Schöner Sport hier zu Lande?" fragte der

König und machte ein paar gemächliche Schritte,

wie um den gewohnten Gebrauch seiner Beine

zu fühlen, Zenobi in gemessenem Abstand ihm
zur Seite. Die ganze Suite folgte zögernd.

„Wenig, außer Pferden!" erwiderte Zenobi.

„Dabei welch herrlicher Strom. Eure Majestät

sollten sich die Fahrt hinunter bis Ensberg nicht

entgehen lassen! Vielleicht die schönste Flußland-

schaft der Welt."

„Die Vergnügen, die mir hier vorbehalten sind,

l^
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werden von anderer Art sein — leider!" sagte der

König.

Zenobi suchte nach einer Überleitung.

,
„Ja," begann er zögernd, „das Land hat poli-

tisch allerhand Schwierigkeilen." [_
« ^

»Vielseitiger Mann', dachte der König und blieb

stehen. Wenn auch seine Neugier geweckt war,

so ging es doch nicht an, sich hier in eine poli-

tische Privatunterhaltung einzulassen. Leider. Er
bedauerte es fast.

„Nun wollen wir uns aber vom Herrn Hof-
marschall nicht ausschimpfen lassen," meinte er

gutgelaunt, „daß wir uns eine kleine Erholung
gegönnt haben. Es war sehr freundlich von Ihnen,

herzukommen," er reichte ihm die Hand, „und
ich hoffe, Sie wieder zu sehen."

Zenobi trat in die Suite zurück, die ihm ehr-
erbietig Platz machte und schloß sich an. Wäh-
rend des folgenden Cercles tauschten die Diplo-

maten ihre Vermutungen aus über den unbekann-
ten Freund des Königs, der hier plötzlich aufge-

taucht war und sich im übrigen sehr reserviert

verhielt. Zenobi aber, wenn' auch vom Glanz be-

rauscht, dachte jetzt daran, die Lage zu nützen
und kritzelte eilig auf ein Blatt, das er aus sei-

nem Taschenbuch herausgerissen hatte.

Nach der Abfahrt des Hofes näherte er sich

dem Minister-Präsidenten, der auf seinen Wagen
wartete und sagte:

„Exzellenz, darf ich Sie in diesem ungeeigne-

ten Moment stören, um Ihre Aufmerksamkeit auf
einen Fall zu lenken, der mich lebhaft intei^

essiert . .
.**

„Zu Ihren Diensten," erwiderte zuvorkom-
mend der geschmeidige Mann, neugierig auf die

Eröffnung des aufsehenerregenden Fremden.
„Es handelt sich um einen Unschuldigen,"

sagte Zenobi rasch.
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„Um einen Unschuldigen," wiederholte die

Exzellenz, schon etwas herabgestimmt. „Wollen

^ie mich gelegentlich darüber unterrichten?" Der

r Wagen war vorgefahren.

^H „Gewiß," sagte Zenobi schnell. „Indessen »bw

I nehmen Sie diese kurzen Daten zur Kenntnis.

Der Minister nahm den ihm hingehaltenen Zet-

tel und las, während der Wagen sich in Bewegung

setzte:

'
"Adalbert Sleinwurz, unschuldig verurteilt,'Tag

und Datum waren verzeichnet, drunter stand

noch: sitzt in Döbersdorf.

Wahrlich ein ungeeigneter Moment, dachte er

verstimmt und steckte den Zettel in die Westen-

tasche. Sonderbare Manieren, echt englisch. Im

Augenblick war Wichtigeres zu bedenken.
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Zenobi hatte auf diesen kühnen Griff große

Hoffnungen gesetzt und war verwundert, )5ei sei-

jnen Erkundigungen im Ministerium keinen Be-

scheid zu erhalten. Dem Zettel nämlich war es \

recht bewegt ergangen, nachdem er in jenem

glanzvollen Moment in den Strom der hohen

\ Politik hineingeraten war.

Nach Wochen, als es einmal wieder eine Mi-

nisterkrise gab, kam der Ministerpräsident, der

eben dem Kaiser über die Lage Vortrag gehalten

hatte, in der gleichen Galauniform in die stür-

mische Kammersitzung. Während er etwas ner-

vös, mit dem Daumen in der Westentasche, einem

Redner zuhörte, dem er erwidern sollte, kam ihm

der Zettel unter die Finger. Er überflog ihn stirn-

runzelnd, erinnerte sich undeutlich und legte ihn

mit einen kurzen Noliz vor sich hin. Nach seiner

Rede überreichte er ihn dem Justizminister, der

ihn nach Schluß der Sitzung mit anderen Papie-

ren in seine Mappe steckte. Das Kabinett mußte
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zurücktreten. Am meisten persönlich von dem

/ Sturz betroffen fühlte sich der ehrgeizige Justiz-

minister, der im mühsamen Aufstieg die Würde

des hohen Amtes erklommen hatte und sie schon

nach einigen Wochen verlieren mußte. Er am

meisten grollte bitter dem Ministerpräsidenten,

welcher wußte, daß er bei einer der nächsten

Kabinettsbildungen an die Leitung wieder be-

rufen werden würde und leichten Herzens das

Opfer des Rücktritts in diesem Moment bringen

konnte, während nach Lage der Dinge eine so

günstige Konstellation für ihn selbst aller Wahr-

scheinlichkeit nach nicht mehr wiederkehren

würde. Als er in seinem Arbeitszimmer die

tj Mappe leerte und sich zum letzten Male an seine

\ Akten setzte, fand er den Zettel: „Adalbert Stein-

} würz, unschuldig verurteilt . . . sitzt in Döbers-

dorf." Hinter „verurteilt" war mit blauem Stift

des Ministerpräsidenten ein großes Fragezeichen

und auf der Rückseite die Notiz : Englischer Lord

interessiert sich für den Fall, dahinter wieder ein

Fragezeichen. Dieser Zettel brachte plötzlich die

ganze angesammelte Wut des Ministers zum Aus-

bruch. Er war in seiner Jugend Lehrer gewesen

und dafür gefürchtet, daß er keine noch so ein-

leuchtende Entschuldigung gelten ließ. Und auch

jetzt schien es ihm, als wollte ihn ein fauler

Schüler mit Ausreden anführen. „Ach was, un-

schuldig," schrie er, wie um sich Luft zu machen,

„niemand is unschuldigt ! Bin ich etwa schuldig?"

Er zerriß den Zettel und warf die Fetzen auf den

Teppich.

ZEHNTES KAPITEL

Am Abend nach dem Empfang des Königs hat-

ten Zenobi und Meerengel sich in der Stadt ge-

troffen und miteinander eine gehobene und auf-

geräumte Stunde verbracht. Zenobi, noch strah-

1
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hnd im Glanz des Tages, erschien die prächtige

Illumination wie die Ausdehnung seines Trium-
phes in die Nacht und in die Zukunft, während
Meerengel in aufrichtiger Bewunderung wie ein

I
Trabant das ausströmende Licht wieder strahlte.

Er wurde nicht müde, Zenobi immer wieder nach
den kleinsten Umständen der Begegnung und des

Gesprächs auszufragen, und es verschlug ihm
nichts, daß bei der Wiederholung immer neue

Varianten und Erweiterungen zum Vorschein ka-

men. Er hörte zu wie ein Kind, das sich von den

\
VVendungen eines Märchens, das es schon kennt,

immer wieder überraschen lassen will und nur

den Wunsch hat, in dieser Freude schwelgerisch

zu verharren. Doch als sie ziemlich spät und in

ausschweifenden Gesprächen nach Hause zu-

rückkehrten, fanden sie die Familie noch wach
und in jener tiefen Niedergeschlagenheit, wie sie

einer großen Erregung folgt. Frau Mager saß

noch mit Hut und Umhang, wie sie vor einer

Stunde aus der Stadt zurückgekehrt war, zu-

sammengesunken auf einem Stuhl und wehrte

schweigend die rallosen Ausführungen Regi-

nens mit Kopfschütteln ab, Rosa hätte rot-

geweinte Augen, und Fanny stierte in einen Brief,

den sie auf dem runden Tisch unter der Lampe
vor sich liegen hatte. Auf ihre erschrockene Frage

erfuhren die Eintretenden, daß Anni verschwun-

den war. Sie war schon am Nachmittag fort-

gegangen, angeblich zu einer befreundeten Fa-

milie, die sie eingeladen hatte, den Abend mit

ihr zu verbringen. Sie wußte, daß Mutter und
Schwestern am Abend zur Stadt fuhren, die Hlu-

mination zu sehen und nützte diese Gelegenheit,

um ihren offenbar lange vorbereiteten Plan aus-

zuführen. Abends, als jene schon fort waren, war
sie ins Haus zurückgekehrt, hatte in aller Ruhe,

wie aus der Ordnung in dem mit Fanny gemein-

\t
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Samen Zimmer zu schließen war, eine Anzahli

ihrer Sachen gepackt und in einem Brief, den sie

auf dem Tisch liegen ließ, ziemlich kurz und
schroff mitgeteilt, sie verreise und werde m kur-

zem selbst ihren Aufenthalt bekannt geben. In-

dessen möge man nur ja nicht versuchen, sie aus-

zuforschen oder ihr Hindernisse in den Weg zu

legen, das würde alles nur verschlimmern und sie

,ins Unglück stürzen'. Sie fühle sich selbständige

genug, um für sich einzustehen.

Bei der befreundeten Familie, zu der Fanny
im ersten Schreck hingeeilt war, sagte man ihr,

die Schwester sei wohl am Nachmittag kur^ da

gewesen, um sich für den Abend anzusagen, sei

aber nicht wiedergekommen.

Die Ankunft Zenobis und Meerengels, der ver-

trautesten Hausgenossen, erregte durch die Erzäh-

lung des Vorfalls die erste Verstörtheit der Be-

troffenen wieder und einen Tränensausbruch der

Mutter. Keine Vermutung gab irgendeinen An-

halt, zu wissen, wer Annis Begleiter war und sie

zu diesem Schritt bewogen hatte. Denn daß es

sich um eine Art Entführung handelte, pchien

sicher. Fanny glaubte zu wissen, daß die Flüch-

ttige

unter einer Chiffre auf der Post zuweilen

Briefe empfing und erinnerte sich auch, daß die

Schwester in ihrer kokett-leichtsinnigen Art ein-

mal von der Begegnung mit einem sehr eleganten

Herrn gesprochen. Doch man fand nichts in den

ausgeräumten Schubladen, das als Spur hätte die-

nen können, mit Ausnahme eines neuen kleinen

Goldstücks, was auffiel und beunruhigend

wirkte. Denn man wußte, daß Anni wohl mit

Kleingeld nicht haushälterisch war, daß aber eine

Münze von diesem VV^ert auch für sie eine be-

trächtliche Summe bedeutete. Rosas Vorschlag,

trotz der Drohung, die Polizei zu benachrichtigen

und sie zu bitten, diskret zu verfahren, fand keine
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Zustimmung. Frau Mager wollte nichts davon

wisssen.

„Man soll mir das Kind nicht hetzen," rief

sie auch. „Ich werde es nicht ertragen, sie rohen

Fragen und Verhören ausgesetzt zu sehen."

Auch Zenobi meinte, die Polizei, einmal in Be-

wegung gesetzt, sei ein zu grober Apparat.

Da sagte Meerengel, der sein melancholisches

Cäsarenhaupt auf die Brust hatte sinken lassen:

„Sie selbst, Baron, müssen die Sache in die

Hand nehmen. Wer wäre denn geeigneter dazu,

als Sie mit Ihrer Weltkenntnis und Ih^em Scharf-

sinn?"

Frau Mager nickte heftig, und Regine, indem

sie eine Hand auf Zenobis Schulter legte, sagte:

,/^, der Herr Doktor hat recht. Sie werden

sicher ein' Mittel finden!"

Zenobi war sehr verstört. Es war, als hätte der ^ J,

Vorfall einen Schleier von seiner Seele gerissen.

Er^ hätte Regine, wie sie da über ihn gebeugt

stand, unter Tränen umarmen mögen und sie fest

an sich drücken. So überkam es ihn. Und ge-

weint hätte er nicht aus Gefühlsüberschwang für

Regine, der er von Herzen zugetan war, sondern

um Anni, die Heitere, mit ihrer hellen Glöck-

chenstimme, ihrem blitzenden jungen Übermut.]

— Er hatte große Pläne mit Anni und gerade

heute, noch im Glänze seines großen Erfolge^,

geschah das Unerwartete. Hatte ein Griff aus dem

Dunkel sie ihm, ja ihm entrissen. Er konnte kaum

sprechen. Und als hätte er die Erregung der

anderen von ihnen abgelöst, sahen sie seine Be-

wegung, ehrten sie und schienen beruhigt Zu-

versicht zu fassen.'^Nur Fanny dachte sich ihr

'Teil. Sie kannte die Verschlagenheit der Schwe-

ster und ihre stille Entschlossenheit. Meercngel

dnückte ihm schweigend die Hand./"
^" Tags darauf hatte Zenobi seinen Plan gefaßt
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und ging ans Werk. Seine Erregung wandelte-

sich in den Spürsinn und die Entschlossenheit des

Jägers, der ein kostbares und seltenes Wild jagt.

Er nahm die Leitung in die Hand und verteilte

d« Posten. Fanny sollte unter den Mädchen in

der Nachbarschaft unauffällig zu erfahren

suchen, ob Anni in Begleitung gesehen .worden

sei oder irgendeine Äußerung /in dieser Be- ^ r

Ziehung getan habe': Auf neugierige Fragen sollte fj '^ «^"^ ^'°'

es heißen, Anni werde sich jetzt ganz ihren Ge-

sangsstunden widmen und sei zu Professor Wei-

ner nach Absdorf. Auch Meerengel erhielt eine

Mission. Er sollte sich um die Schlußstunde vor

das Geschäft begeben, in welchem Anni ihre
*

Halbtagsarbeit hatte, sich einem der jungen Mäd-

chen nähern und versuchen, eine Bekanntschaft!

anzuknüpfen. Meerengel war einen Augenblick

perplex, sammelte sich langsam und meinte be-

_dächtig:

•V

mLc K »\ /-c

,,Wenn ich dabei abblitze, brauche ich das

nicht als persönliche Kränkung aufzufassen, nicht

wahr?"

„Gewiß nicht," sagte Zenobi. ,.Es wird Ihnen

aber nicht schwer fallen. Sie müssen dabei nur

vorsichtig zu Werke gehen und sich Ihr Inter-

esse nicht anmerken lassen! Mehr brauche ich /•

Ihnen nicht zu sagen!"

Er war ganz Detektiv und erteilte gemessen

seine Aufträge. Meerengel verbeugte sich wie ein

Beamter. Zenobi selbst begab sich in das Kon-

servatorium, in dem Anni studierte und ließ sich ge-

heim Direktor als d^ Leiter einer der größeren

Bühnen im Reich anmelden. Er versäume es nie,

setzte er dem durch den Besuch Geschmeichelten

auseinander, wenn er nach der Residenz komme

und seine Zeit es erlaube, sich in den bewährten

Instituten ein wenig nach dem künstlerischen

Nachwuchs umzusehen, er habe schon in man-

Werk: Frisch, Zenobi.

Verlag: Bruna Cassirer.
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chen unscheinbaren Anfängern die künftige

Größe vorgeahnt . .

.

Ob er etwas Bestimmtes im Auge habe, fragte

der Direktor.

,,Ja," sagte Zenobi; ,,es wäre mit der Zeit

Aussicht für eine entwicklungsfähige Sopranistin

rim
jugendlichen dramatischen Faclih. Sic müßte

aber auch Koloraturpartien singen.^ Der Direk-

tor blätterte, während er liebenswürdig das Ge-

spräch fortsetzte, in seinem Verzeichnis. Es seien

drei, die in Betracht kämen, meinte er, und er

! wolle sich erkundigen, wann man sie hören

1
könne. Zenobi sagte, er habe Zeit und wolle war-

ten. Indessen betrachtete er angelegentlich die

Photographien, die in großer Anzahl an den

Wänden hingen. Darunter entdeckte er bald ein

Bild von Anni 'in einei? Rolle,' i«-der sie bei den

letzten Schulaufführungen aufgetreten war und

das er übrigens kannte, da es auf Frau Magers

kleinem Sekretär stand. Er blieb, wie zufällig,'

davor stehen, setzte sein Augenglas auf und sagte:

„Sehr reizvolle Bühnenerscheinung! Versteht

ein Kostüm zu tragen! ...Begabt?"

,,Sehr," antwortete eifrig der Direktor. Er

wurde auf einmal lebhafter. ,,Sie habeji Blick!

ist ein Fräulein Mager. Schöne, noch etwas
I

Eli

I
kleii
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A

eine Stimme. Sehr musikalisch. Aber noch in

der Entwicklung begriffen!"

Zenobi klopfte mit dem Mittelfinger auf das

Bild.

,,Trotzdem, verehrter Herr Direktor! Tolzdem!

Würde mich sehr interessieren!..."

Der etwas korpulente Herr, mit dem schütteren

Musikerhaarkranz um den runden, in der Mitte

kahlen Schädel, lächelte verständnisvoll und

nahm den Hörer vom Telephonapparat.

,,Wollen sehen, wollen sehen! Einen Augen-

blick!'*
^ '
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^ Nach einigen Minuten betrat etwas atemlos und'

Y

erregt eine untersetzte Dame unbestimmten
Alters, in einem sausenden schwarzen Taftkleid
und einem Federhut das Zimmer, nickte flüch-
tig auf Zenobis Gruß und ging mit ausgebreiteten
Armen auf den an seinem Schreibtisch lehnenden
Direktor zu.

„Wie unangenehm, lieber Freund," rief sie mit
dem Affekt der alleren Bühnenkünstlerin, „wel-
ches Pech! Vor einer Stunde ist mir dieser Brief
von Fräulein Mager übergeben worden. Welcher
Eigensinn! Ich habe es ihr so ausgeredet. Sie
schreibt sehr lieb, bedankt sich für alle Förde-
rung, na und so weiter. Aber sie wolle jetzt ver-
suchen, sich auf eigene Füße zu stellen . . . Za.
früh, meine ich, viel zu früh, nicht wahr, lieber
Freund? ... Ah, sehr angenehm. Ja, bei mir hat
sie studiert! Ja, reizendes Wesen, sehr musika-
lisch, aber unberechenbar, nervös .... Wohin

;
sie geht?" Sie kramte in ihrer Tasche, fand den

ij§rief. „Da steht nichts drin. Sie verlasse
die Stadt, sonst nichts!"

Zenobi war bereit, zwei andere junge Damen
aus der Klasse der Meisterin zu hören, was diese

.
ji^Tr schmeichelhaft fand. Er vergaß schon fast,

'

'

was ihn hergeführt hatte,/ bezeichnete die Ge-

,

I

sangsstücke, die er zu hören wünschte und war
ganz bei der Sache, Die jungen Künstlerinnen!
gaben sich Mühe, sangen brillant und wurden

\
vorgemerkt. Es entging ihm nicht, daß der Vor-

^ ^
fall auch auf den Leiter der Schule einen tiefen

/.kAa
I

Eindruck machte, und er hatte seine eigenen Ge-
/ danken darüber.

^ Bevor er das Haus verließ, trat er in die Por-
tierloge, um den alten, «twas gebrechlichen Mann,
_der,ihn angemeldet hatte und der auch beim Vor-
singen in Bewegung gesetzt worden war, etwas
in die Hand zu drücken. Die über das Übliche
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hinausgehende Gabe machte das von allen Vor-

gängen im Hause wissende Faktotum gesprächig.

„Das ist heute schon zum drittenmal," sagte

er kopfschüttelnd, „daß nach dem Fräulein

TMager gefragt wird. Erst war da die Frau Pro-

fessor Brühl-Adame, dann beim Herrn Direktor,

und jetzt wieder ein junger Mann. Dort steht er

noch vor der Anschlagtafel."

""^»Eine sehr gesuchte Persönlichkeit, das kleine

Fräulein!" scherzte Zenobi. „Na, man kann sich

ja zu Hause einmal erkundigen. Sie haben ja hier

die Adresse?"

„Habe ich wohl, aber -" der Alte machte eine

r

geheimnisvolle Miene, „die Mädchen sagen, sie

i«€i fortJ wissen aber nicht Genaues'. Am Mitt-

woch noch, ja, ajn Mittwoch, da (War sie hier

und hat am Tisch dort Briefe geschrieben. Ein

bissei aufgeregt und pressiert, lebhaft, wie das

Fräulein Mager halt ist, da denkt man sich nichts

/. . . 1 dabei. Und jetzt erinnere ich mich, — nach der

Adresse vom Dollinger hat sie gesucht, wissen

Sie, von dem Agenten — und ich habe ihr das

neue Adreßbuch holen müssen, das drin im Büro

liegt."

„So, so," sagte Zenobi gleichgültig, „es pas-

siert eben allerlei." Im Vorübergehen faßte er

den jungen Mann ins Auge, der immer noch vor

der Tafel stand und die Anschläge zu studieren

^hien. Als er sich beobachtet fühlte, wandte er

sich um und hastig wieder weg. Und Zenobi sah

einen Augenblick lang in ein knabenhaft hüU-

sches, doch vor Qual fast fassungsloses Gesicht
.

.

.

Der Direktor, der junge Mensch - alsoi so war

Anni!

In der Agentur Dollinger ergaben sich erst un-

.Yorhergesehene Schwierigkeiten. Niemand wollte

etwas wissen. Er versuchte es mit einer Überrum-

pelung und erklärte, die ihm befreundete junge

/..•
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Sängerin habe ihm vor ihrer Abreise mitgeteilt, die

Agentur würde sich für sie um ein passendes En-

gagement bemühen. Nun habe ihm sein Freund,

/ley Direktor Albert, gerade geschrieben, und es sei

da, wie er hoffe, Aussicht für Fräulein Mager

Darauf mußte er ziemlich lange warten. Ein

zweiter Herr kam, ließ sich das Anliegen wieder-

holen und erklärte, von nichts zu wissen. Wäh-
rend Zenobi nach einem neuen Angriffspunkte

suchte, erschien ein dritter, und als er den

Namen, den der zweite auf einen Zettel geschrie-

ben hatte, überlas und den Besucher prüfend ge-

mustert hatte, bat er Zenobi, ihm zu folgen. In

einem kleinen, mit Klubmöbeln eingerichteten

Zimmer wurde er aufgefordert, Platz zu nehmen.

Der modisch gekleidete Herr von großer Beweg-

lichkeit und mit einer fettigen, in die Stirn ge-

— kämmten schwarzen Locke, streckte sich ge-

wichtig in einen Sessel ihm gegenüber aus. Ze-

nobi wiederholte ; unerschütterlich zum dritten

Male was ihn herführe und fügte etwas indi-

gniert hinzu, er habe den Eindruck, daß man sich

hier für die junge Dame nicht sonderlich inter-

essiere. Das erkläre sich daraus, sagte der Agent

beschwichtigend, daß er diese Sache dem Büro

nicht weitergegeben habe, aber er persönlich, er

wiederholte das Wort mit ausdrucksvoller Geste,

interesisiere sich für sich. <

„Sie sind ja vom Fach, wie ich sehe," fuhr er

mit einem vertraulich einweihenden Lächeln fort

und tippte Zenobi aufs Knie. ,,Sie können sich

wohl denken, daß ein Haus wie das unsere, ein

Haus von Weltruf, ich bitte Sie, sich nicht gerade

um die Vermittelung von Anfänger-Engagements

zerreißt."

„Oh," unterbrach Zenobi kühl, ,,dann be-

daure ich, gestört zu haben. Meines Wissens übri-

gens müssen auch die großen Künstler einmal an-

fangen.'*

k̂-\^
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„Wem sagen Sie das? Lassen Sie mich aus-

reden. Was uns an bedeutenden Künstlern am

Tage durch das Haus läuft, damit könnte man

drei Opernhäuser reichlich versorgen ... Sie sind

mit Fräulein Mager befreundet? Entzückende

'i^^erson. Dann kennen Sie ja wohl auch den Herrn

' Doktor von Berner?"

Zenobi inickte.

„Das ist ein Mann, nicht wahr? Der hat Be-

ziehungen bis hoch hinauf! Bis sehr hoch hinauf!

Sehen Sie, darauf kommt es an. Und da er mich

persönlich darum gebeten hat, konnte ich natür-

lich nicht Nein sagen. Die junge Dame hat sich

beeilt, mir das Material zu schicken. Als wenn

es darauf ankäme . . . Naiv, — nicht wahr? ... Sie

wollen also, wenn ich Sie recht verstanden habe,

wir sollen uns mit Direktor Albert wegen eines

Engagements in Verbindung setzen? Na, unter

uns, ich glaube nicht, daß es dem Herrn Doktor

von Berner sehr eilig damit ist." Er lachte plötz-

lich laut.

„Und woraus schließen Sie das?"

„Woraus ich das schließe? Na, hören Sie!"

„Dann wird es vielleicht dMv-wohl/ richtiger

sein," bemerkte Zenobi zögernd, „daß ich selbst

mit Herrn von Berner darüber spreche! Ist er

/

oCq,
/>

^uy

noch in der Stadt?"

„Eben nicht, eben nicht!" rief der Agent wie

tjriumphierend aus und lachte wieder. Doch als

wäre plötzlich Mißtrauen in ihm aufjgestiegen,

lehnte er sich zurück und fragte wie nebenbei:

„Wie war doch der werte Name, Herr...?"

„Baron Stauff," erwiderte Zenobi und erhob

sich
.

—

^

—
"""^"^ann bitte ich um Entschuldigung, Herr Ba-

ron!" Er stand ebenfalls auf und verbeugte sich

mehrmals rasch — „für den Irrtum ... Ich habe

Sie für den Sänger 4—j^ Na, habe ich/ftic^t üb-

/..
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rigens schon die Ehre gehabt, Herr Baron?*' Er

€'

i. >
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schien in seinem Gedächtnis zu suchen.

„Wohl möglich," sagte Zenobi liebenswürdig

und verabschiedete sich.

Schon in der Tür wandte er sich halb zurück

^ und fragte

:

„Sie können mir gewiß sagen, wo ich Herrn
von Berner erreiche?"

^
Das war offenbar ein Fehler, denn der Agent

verlor auf einmal seine Redseligkeit, hob be-

dauernd Hände und Schultern und sagte nur:

„Tut mir leid, da kann ich nicht dienen."

Er behielt den Kopf der Tür, durch die er den

Besucher hinausgelassen, eine Weile in der Hand
und sah dem durchs Vorzimmer sich Entfernen-

den mit zugekniffenem Auge nachdenklich nach.

Zenobi fühlte, daß er sich 5#t«t beeilen müsse,

wenn er einer wahrscheinlichen Warnung von

seilen des mißtrauisch gewordenen Agenten zu-

vorkommen wollte. Er wai? ganz von seinem

Jagdinstinkt besessen und setzte sich auf die er- 1

forschte Fährte sofort in Bewegung, Er brauchte

etwa eine Stunde, um die Wohnung des Herrn

von Berner, den er als einen Legationsrat a. D.

ausmachte, — es waren noch andere dieses

\ Namens verzeichnet — zu erreichen. Er war eifer-

süchtiger Liebhaber, war mitbetroffenes Glied

einer schwerbetroffenen Familie, besorgter Gön-

ner einer jungen, aussichtsvollen Künstlerin,

und wachsamer, findiger Detektiv zugleich. Alle

diese widersprechenden Empfindungen gewan-

nen abwechselnd im Laufe des Tages Gewalt über

ihn, je nach der Lage, in die ihn seine Nachfor-

schungen heute versetzten. Vorherrschend blieb

eine quälende Unruhe, die auf dem Grunde lag

und ihn nicht verließ. Die Gestalt Annis und ihr

Dasein enthüllte sich in ««uem Licht, entfaltete

sich und wuchs nach allen Richtungen, ein eigen-
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willig junges iHMl zart starkes Wesen, das sich

unbekümmert Licht und Leben aus allem sog,

was ihm frommte. In dieser Stunde während der

Fahrt konnte er es immer deutlicher sehen. Hatte

er nicht einen großen Anteil daran und wieviel?

Hatte er es mit seinen Reden nicht gef|i)rdert, .

daß es so weit kam? - Etwas schmerzte ihn.'
j

War er berufen, hier hemmend einzugreifen, im^
Tvr„ A^r. FnrYiilJfi Rechte eeltend zu machen,

iA K.(k-t^tA-^

U y-^ i-v

Namen der Familie Rechte geltend zu machen,

oder als moralische Polizei aufzutreten, - das

r^alles wurde sehr fraglich! Einzig darauf kam es

/ an, wer und was dieser Herr von Berner war,

1 aber dann schien es ihm, daß es auch daraufl

nicht ankam.

Während er in solchen Gedanken, die unklar

auftauchten, dahinfuhr, fühlte er den detektivi-

schen Elan fast von sich weichen. Auch seine

Eifersucht schien ihm verspätet. Was ihn noch

trieb war die alte Lebensneugier, von Wehmut

"beschattet . , i

Auf sein Läuten an der Wohnung wurde ihm

zu seiner Überraschung bald geöffnet. Er faßte

sich und war wieder völlig in seiner Rolle. Er

sei der Baron Stauff und wisse, daß Herr von /

Berner verreist ist. Doch er habe ihm dringend /

<*etwas mitzuteilen.

Der junge Diener öffnete höflich eine Tür, die

aus dem Vorraum in eines der Zimmer führte,

machte Licht und bat Zenobi einzutreten;

„Der Herr Sekretär ist jetzt leider nicht mehr

anwesend, aber wenn der Herr Baron zu schrei-

ben wünschen..." er ordnete Schreibzeug und

Papier auf einem Tisch, schob einen Stuhl heran;_
|

„Ein Brief wird Herrn von Berner morgen mit
!

der übrigen Post zugeschickt werden, ganz zu-

verlässig . .

.' ^

Zenobi setzte sich kurz entschlossen an den

Tisch und schrieb an Anni, während der Diener,

/..
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der noch eine Lampe herbeigebracht hatte, in

respektvoller Entfernung in der Nähe der Tür

blieb.

„Ich habe ganz zufällig Deinen Aufenthalt

erfahren, erschrick nicht und üb€rstürze Deine

Entschlüsse nicht. Niemand verfolgt Dich! Man

ist zu Hause traurig und besorgt, aber ich will sie

beruhigen, ohne ihnen zu sagen, w^as ich w^eiß,

I

wenn Du mir gleich Nachricht gibst und mir er-

/laubst. Dich zu sprechen. Du wirst Dich ja nicht

aus lauter Angst vor Deiner Mutter verstecken,

die so verständig ist. Es wird Dich ja nur in allem

: hemmen. Aber wenn es Dir schwer ist, bediene

•pich meiner, und ich stehe Dir dafür ein, daß

man Dir auf Deinem Wege in die Freiheit keine

Hindernisse legen wird. Von mir sage ich nichts."

Er fügte vorsorglich eine postlagernde Adresse

an, steckte den an Anni adressierten Brief in

einen zweiten Umschlag, auf den er den Namen

des Herrn von Berner setzte und schärfte dem

mit einem reichlichen Trinkgeld bedachten Die-

ner ein, den Brief, der von größter Wichtigkeit

für seinen Herrn sei, so rasch als möglich zu be-

fördern.

Nun, da er seine Aufgabe befriedigend, wie

ihm schien, gelöst hatte, ergab er sich einem an-

genehmen Gefühl der Genugtuung und kam in

bester Laune zu Hause an.

„Ich habe eine Spur gefunden," erklärte er den

ihm gespannt Entgegenharrenden, ,,in zwei, drei

Tagen wird sich alles aufklären. Indessen stellen

Sie mir keine Fragenjind warten Sie ruhig ab. ' IcK

bin überzeugt, daß alles zum Guten sich wendet!"

Seine Sicherheit hatte die gewünschte Wir-

kung, der Druck löste sich, und als auch Meer-

engel hinzu kam, hörte man seinen umständlichen

jbnd etwas konfuseiV Bericht über seine Mission

kaum noch in der Erwartung eines Ergebnisses.
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jh^ Er erweckte vielmehr auf den noch von dem br-

^
eignis beschatteten Gesichtern stille Lichter der

Heiterkeit. Meerengel hatte sich in seine besten

Kleider geworfen - grauer Leibrock, Lack-

schuhe, steifer Hut, Perle in der bunt karierten

Krawatte, den schwarzen Ebenholzstock mit dem

geschnitzten Elfenbeinknopf, dottergelbe Hand;

schuhe in der Hand - und sich um die an-

gegebene Zeit vor dem Geschäft aufgestellt. Die

Mädchen, die einzeln herauskamen und die er

anzureden versuchte, warfen bei seinem Anblick

sich Blicke zu und entfernten sich so eilig, daß

es sich nicht geschickt hätte, ihnen nachzufolgen.

Dann kamen zwei, die mehr Mut zu haben schie-

nen, denn sie blieben stehen, stießen sich an und

lachten. Er lachte ebenfalls und wollte sich schon

ihnen nähern, denn er überlegte, daß aus zweien

mehr herauszuholen sein würde, wenn es bei einer

mißlänge. Da erschienen, wie aus dem Boden ge-

wachsen, zwei flotte junge Leute und entführten

jene beiden, die sich zurückwandten und ihm

lachend mit der Hand zuwinkten. Indessen waren

wieder einige vorbeigehuscht, und er fürchtete

schon, unverrichteterdinge abziehen zu müssen.

Es schien ihm deshalb am sichersten, sich ein-

fach mit ausgebreiteten Armen vor den Ausgang

zu stellen und zu sehen, was er so in sein Netz

bekäme, denn es dunkelte bereits. Es waren wie-

der zwei. Sie schrien auf, war^n wirklich er-

schrocken, als er sie auf diese Weise aufhielt, da

war er höflich zurückgetreten, den Hut in der

Hand und hatte sie folgendermaßen ange-

sprochen :

„Meine verehrten jungen Damen, Sie werden r§^

mir hoffentlich verzeihen, daß ich Ihnen auf diesü,

Nn^ ungewöhnliche Weise entgegentrete, wenn ich

Ihnen erkläre, daß ich in der anständigsten Ab-

ll
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Sicht komme. Ich habe nämlich ein Anliegen an

''

Ein Anliegen," hatte die Ältere gefragt, und

die' Jüngere: „Was ist das, ein Anliegen?

Das belustigte ihn sehr, er hielt es aber nicht

für richtig, gleich darauf einzugehen und bat sie

um die Erlaubnis, sie, indessen er sich sammele,

ein Stück zu begleiten. Die Jüngere bohrte mit
^

5^ ihrer Fußspitze i« dem Boden, sah verstohlen zu

ihm auf und sagte:
^

»_^

Meine Mutter erlaubt das nicht!"

Darauf habe er sofort geistesgegenwärtig ge-

antwortet:
.

„Glauben Sie, daß meine Mutler mir das er-

laubt hätte?"

Darüber waren beide in lautes Lachen aus-

gebrochen, das ziemlich lange dauerte und jede

ernsthafte Unterhaltung unmöglich machte. Dann

tuschel.en sie abseits miteinander, schienen ent-

schlossen und sagten, sie wüßten eine gute Kon-

ditorei in der Nähe, in die er sie einladen konnte
^

_ da hätten sie nichts' dagegen '- dem, ll.ier c*,ui< <i^Aj

Straße herumzustehen sei für sie kompromittie-

rend. Er war sehr froh, daß sie ihm damit zu-

vorkamen, denn er hatte schon die ganze Zeit

überlegt, wie er eine solche Einladung vorbringen

sollte In der Konditorei tranken sie zweimal

Schokolade, aßen verschiedene Kuchen und

waren so eifrig damit beschäftigt, daß kerne

rechte Unterhaltung in Gang kam, so sehr er sich

auch Mühe gab. Als sie fertig waren, sahen sie auf

'-aie Uhr und schienen es sehr eilig zu haben, da

mußte er endlich mit seinem Anliegen anfangen.

Er fragte sie, ob sie mft Fräulein Mager, die

ebenfalls im Geschäft tälig ist, bekannt seien. Das

hatte nun eine ganz überraschende Wirkung. Die

\ Ältere sprang auf, riß ihre Tasche an sich und

\ fuhr ihn mit blitzenden Augen an

:
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„So, gehören Sie auch zu der blöden Horde,

die um diese arrogante Person herumscharwen-

zeln? — Dann wenden Sie sich an eine andere

Adresse. Ich habe es satt, das Gefrage."

Und die Kleine erhob sich ebenfalls, strotzend

vor Entrüstung, sagte etwas, das wie :
Fader Kerl

!

^ klang. Es war vergeblich, sie aufhalten zu wollen.

1 Sie entschwanden fauchend und ließen ihn

•1 stehen. Ihm war es peinlich vor den anderen

l Gästen, welche die Szene mitansahen.

1^ Fanny wußte nichts zu erzählen, oder wollte

es nicht, denn die Mienen der jungen Mädchen,

mit denen sie ein Gespräch anfing, verrieten zu

sehr, daß sie Zurückhaltung spielten, nut um zu •

zeigen, als wüßten sie mehr als sie zu sagen für

gut fanden. Dabei merkte man, daß sie nichts

Bestimmtes wußten. So wurde denn für die Fa-

milie, ohne daß es jemand aussprach, 4as Ge-

heimnis selbst zur Enthüllung, und während jeder

für sich daran herum riet, war das, was zu wissen

quälte, bereits offenbar, und nur die Sorge

täuschte der Mutter noch vor, daß sie eine Ent-

hüllung erwartet.

Für Zenobi war es freilich anders. Als er nach

einigen Tagen einen Brief von Anni in der Hand

hielt — sie schickte ihn übrigens einfach ins

Haus, ohne sich der Deckadresse zu bedienen —

schlug sein Herz in jünglinghafter Erregung und

Pkonnte sich lange nicht beruhigen. Was er für

j ihre Auffindung unternommen und der Erfolg

1 sogar, den er mit dem Brief jetzt greifbar in der

A Hand hielt, schienen ihm ein Spiel, das mit der

j wirklichen Anni, die irgendwo ihr eigenes Leben

zu leben begann, gar nichts zu tun hatte. Und

seine Pläne? — Sie brauchte niemand, auch ihn

nicht! Er betrachtete die kraklig fahrige Jung-

mädchenschrift,Und war traurig. Sie schrieb: Es

gehe ihr gut uiid es sei gar kein Grund, sich um
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sie zu sorgen. Er, Zenobi, dem sie so vieles ver-

danke und der ihr den Blick für die große Welt

eröffnet habe, werde es der Mutter am besten

klarmachen, daß ein talentiertes und, w^ie er zu-

geben werde, nicht häßliches Mädchen nicht im

Dunkel sitzen könne und warten, bis sie jemand

entjdecke. Den Märchenprinzen gebe es nur in

Märchen, die Leute, die für einen etwas tun köm-

nen, sehen anders aus. Sie aber sei entschlossen,

Karriere zu machen, eine große Sängerin zu wer-

den, und das könne man nicht ohne Geld und

ohne Protektion. Im übrigen sei sie ein anstän-

diger Mensch. Der Mann, dem sie sich anver-

traue und der so viel für sie tue, könne ihrer

Liebe sicher sein. „Ich sage Ihnen auf Wieder-

sehen," hieß es am Schluß, ,,aber noch nicht jetzt

und nicht bald. Wenn ich in einer großen Rolle

auftrete, dann sollen Sie kommen und mich

sehen."

Zenobi, der noch überlegte, wie er es der Mut-

ter beibringen solle, fand Frau Mager still und

nachdenklich. Auch ihr hatte Anni geschrieben.

Er brauchte sie nicht aufzuklären. Zenobis Vor-

schlag, Anni doch eine Aussprache mit ihrer

Mutler nahezulegen, unterbrach sie mit einer

resignierten Bewegung.

,,Wozu," sagte sie aufseufzend, ,,was soll ich

ihr sagen? Daß ich meinen Segen dazu gebe, oder

daß ich ihn nicht gebe? — Was brauche ich es,

daß sie sich vor mir schämt! Es geschieht uns

ganz recht, daß wir die Kinder für kleiner halten

/ als sie sind. Seht das kleine Ding an . . . Kümmert

ihr euch nicht um mich, gut! Und geht hin und

schlägt die Tür hinter sich mit Krach zu. Und

man hat noch gar nicht einmal richtig an sie ge-

dacht. Denn da sind ja die Größeren, die voran-

gehen. So ein Kind und so tapfer . . . Wir soU-

i ten uns wahrhaftig nichts einbilden!"

Das war Frau Magers Abschiedsrede an Anni.

Werk: Frisch, Zenobi.

Verlag: Bruna Cassirer.

Buchdr. Oswald Schmidt, G. m. b. H., Leipzig.
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Man hätte nicht sagen können, daß sich seil

Annis Fortgang im Hause etwas verändert hätte,

und doch war es, als wäre man darin weniger

sorglos, weniger unbekümmert geworden. Ging

auch alles seinen alten Gang, so war doch all-

mählich im Tun und Gehaben der Mädchen ein

stiller Eifer, ein gewecktes Zielbewußtsein ge-

wachsen. Ohne daß darüber gesprochen wurde,

versagte man sich häufiger ein Vergnügen, ver-

zichtete auf einen Ausflug, auf einen zerstreu-

enden Besuch. Fanny arbeitete für ihr Schluß-

examen und bewarb sich um eine Stelle in einer

kleinen Landstadt, für die ihr Aussichten eröff-

net worden waren. Zwischen Rosa und einem

älteren Bankangestellten, der im Hause wohnte,

schien sich eine Verbindung anzubahnen, und

Regine, königlich und bequem wie immer, saß

an den Abenden länger zwischen ihren Blumen,

Bändern und Hüten und war auf die Ausdehnung

ihrer Kundschaft bedacht. Ihr schönes, weißes

Gesicht, in dem nur der Mund noch frisch und

rot war, nahm im Verblühen zarte Teerosentöne

an, und ihre Stattlichkeit, wenn sie so gebeugt

unter der Lampe saß, war schon nahe der Fülle.

Ihre Gesundheit war dabei nicht die beste. Sie

saß viel, weil Bewegung sie rasch ermüdete.

Wenn Zenobi zuweilen einen wehmütigen Blick

der Mut'er aufJing, der verstohlen und liebkosend

ihre Gestalt streifte, empfand er es wie einen

stummen Vorwurf gegen sich. Die Zeiten waren

auch schwieriger geworden, öfter stand nun ein

Zimmer leer, wechselten die Bowoluicr, über

deren Unzuverlässi^^keil Rosa sich zu beklagen

Anlaß hatte. Auch in der Öffentlichkeit war

auf einmal viel Unruhe. Man hörte von auf-

rührerischen Bewegungen in den entfernten Pro-

Z
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vinzen, die Zeitungen erörterten die Möglich-

keiten eines Krieges. Das Für und Wider erregte

leidenschaftliche Ausbrüche. Dann verstummten

^ie Gerüchte ebenso plötzlich, um nach einiger

/Zeit mit um so mehr Glaubwürdigkeit aufzu-

Q tauchen, wie ein unterdrücktes Feuer Ausdeli-

i nung und Macht gewinnt. Indessen die Men-
schen, die sich an alles gewöhnen, in diesem

schwankenden und gefährlichen Zustand ihre

Lebensgier nur noch gesteigert fühlten. Zenobi,

wenn auch von alledem auf seine Weise ergrif-

fen und in diesen wiederkehrenden Wellen des

Gerüchts als in einem abenteuerlichen, ihm ge-

mäßen Element herumschwimmend, war aber

durch die Geborgenheit im Hause und von dec
sanften Hand der Frauen unmerklich gezähmt, im

/ Begriffe, in ein fast -&ta}>iles Dasein einzulenken.

/ Da die Gelegenheitsarbeilen immer uni^icherer

I
geworden waren, verschaffte ihm Regine durch

\ ihre Verbindungen den Eingang zu den großen

\ Mode- und Beklcidungsgeschäflen, und nach

einer kurzen und gelungenen Versuchszeit hatte

er einen neuen Beruf gefunden. Er verstand es,

mit Phantasie und Geschmack sehr wirkungsvolle

Zusammenstellungen feiner modischer Erzeug-

nisse in den großen Schaufenstern und auf Po-

ien im Innern zu komponieren und erfand dabei

so effektvolle und neue Wirkungen, daß er bald

eine gesuchte Spezialität war. Das eine Fenster

zum Beispiel trug eine Tafel mit der Aufschrift

:

Der feine ältere Herr und gruppierte in ge-

schmackvoller Unordnung und in harmonischen

Farben Anzüge, Paletots, Schals, Hüle, weiße und
farbige Wäsche, Strümpfe, Krawatten, Stiefel,

Schuhe, selbst die Saffian-Rcisepantoffel, Plaids

und Handschuhe zu verschiedenen Gelegenheilen

waren nicht vergessen. Eine Zusammenstellung

hieß: Die Teestunde, eine andere: Die elegante

\
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Frau auf dem Lande. Den Geschäftsleuten, die

seine Dienste in Anspruch nahmen, trat Zenobi da-

bei als A-mateur mit den Allüren Ues Künstlers ent^

gegen und ließ Andeutungen fallen, daß nur

seine Vergangenheit und der Gebrauch ihm die

unfehlbare Sicherheit göben, zu entscheiden, was

wirklich fein und vornehm sei. Auch ihnen galt

er als der Herr Baron, ob sie es glaubten oder

nicht, und manche fanden sogar ihren Vorteil

dabei, denn dafür durfte man bei der Honorie-

rung *lwas lässiger verfahren. Die Arbeit war

r
einträglich, an keine Zeit gebunden und machte

ihm zudem Vergnügen. Hier war das Spiel der

Verkleidungen zwar nach außen verlegt, aber er

blieb so in seinem Element. Daneben hatte er

noch seine Vorsladlklientel als Berater in Rechts-

sachen, als welcher er immer mehr Vertrauen

fand. _
Man erzählte sich in der Vorstadt lachend von

dem Erfolg seines Auftretens in einem Prozeß

gegen eine junge Arbeiterin, welcher viel Auf-

sehen gemacht hatte. Sie war mit einem jungen

Manne verlobt und hatte ein Kind von ihm be-

kommen. Kaum aus dem Wochenbett, erfuhr sie,

daß er eine andere zu heiraten beabsichtige. Er

kam sie besuchen, und als er auf ihre dringliche

Fragen, wie es sich damit verhielte, ausweichende

Antworten gab und ihren verzweifelten Bitten,

sein Eheversprechen einzulösen, kühle Bedenken,

verdächtige Ausreden und schließlich brutale

Antworten entgegenhielt, schoß sie auf ihn in der

Verzweiflung aus einem Revolver und verwun-

dete ihn. Er genas nach kurzer Zeit, das Mäd-

chen aber stand vor den Geschworenen, wegen

Mordversuches angeklagt. Zenobi, der das Kind

nach der Verhaftung der Mutter untergebracht

und seine Vormundschaft zu übernehmen sich bc-

Preiterklärte, war geladen, um sich über die^ate-

U
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^^ Helle Lage der Angeklagten, die er kannte, zu

äußern. Er schilderte die Verhältnisse und die

/Bedauernswerte Lage des Mädchens und schloß

mit den Worten

:

„Es ist hier gesagt worden, der Mann sei wie

ein Marder in das Leben des Mädchens ein-

gebrochen, und ich möchte, um bei diesem Bilde

zu bleiben, mit Ihrer Erlaubnis hinzufügen:

Wenn die Hühner in ihrer Todesangst auf den

Marder schießen würdeil, so wird niemand etwas

daran finden. Dabei würde es immerhin noch für

den Marder sprechen, daß er den Hühnern keine

\Kinder /macht.**

/^^Die Zuhörer lachten, die Geschworenen lach-

/ ten, der Gerichtshof konnte kaum seine Haltung

/ bewahren. Selbst der Vorsitzende hatte Mühe,

/ seine Würde aufrechtzuerhalten, um dem Zeu-

I gen eine solche Ausdrucksweise zu verweisen,

j
Und obgleich der Ankläger scharfen Einspruch

J^
dagegen erhob, daß der Zeuge hier plädierte und

~clie Würde wieder herstellte, war das ganze hoch-

notpeinliche Zeremoniell mit seinem mörde-
/^ Tischen Ernst einen Augenblick wie weggetvlscht

und alle hatten die Empfindung, daß eine harte

/ Verurteilung unmöglich war (was der Ausgang
(^auch bestätigt).

Im Hause wurde Zenobi längst als ein Glied

der Familie betrachtet und mit jener Auszeich'^

nung behaKdelt, welche die stille Erwartung aus-

drückt, daß ein anerkannter Zustand sich bald

in einem sichtbaren Akt manifestiere. Doch in

Reginens sanftem, arglos hingebendem Wesen war,

eine gewiss^ Schwere, die sie so schön in sich

selbst ruhen ließ und von beunruhigenden Ge-
danken nicht leicht in Bewegung zu setzen war.

/'rordern hieße Spannungen erzeugen, das war an-

(^trengend und unbequem. Und auch Frau Magers
in dieser Zeit oft sorgenvolle Erwägungen ver-

//
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anlaßten sie nicht zu einem geflissentlichen Vor-

treiben. Sie haßte Aussprachen und hatte den

frauenhaften Glauben, daß das Leben sich selber

helfe. Wohl wußte man nicht, was in diesem selt-

samen Mann vorging, wußte kaum, was ihn um-

trieb, aber er war gut, und er war nobel. Wenn
nur Regines Gesundheit besser gewesen wäre. Im

übrigen mochten die Leute denken und reden,

was sie wollten.

So ging die Zeit hin. Zenobi aber, dem es nicht

gegeben war, über seine inneren Zustände sich

echenschaft zu geben, denn sie deckten sich ent-

weder gar nicht oder vollkommen mit seinen

äußeren und das Hinüberwechseln von einem in

den anderen hatte ihn nie beschwert — wußte von

sich selbst nur gleichsam auf Anruf.

Es war nach einem jener jetzt seltener gewor-

denen, von Meerengel selbst bereiteten feinen

Soupers auf seinem Zimmer. Zenobi und Meer-

engel saßen an einem niedrigen, runden Tisch

einander gegenüber, auf dem ein zweiarmiger,

silberner Leuchter Mokkatassen, Flaschen und

Likörgläser aufblitzen ließ. Sie waren beide im

Abendanzug, und wer sie in diesem Augenblick

gesehen hätte, hätte glauben können, sie seien

übereingekommen, ohne Zuschauer ein fein

ausgedachtes Spiel zu spielen, oder im Begriffe

bei wer weiß welchem feierlichen und festlichen

Akt zugegen zu sein. Aber es war nur ein ver-

ehrender und liebenswürdiger Wirt und ein vor-

nehmer Gast nach einem Essen zu zweit, die sich

hier zwanglos zwar, doch in gewissen Formen,

die nur ihnen geläufig waren, unterhielten.

„Unsere gute Frau Mager," sagte Meerengel,

„ließ es sich nicht anmerken, wie sehr Fannys

Abreise sie bewegt hat."

„Ich fürchte," meinte Zenobi, ,,daß sie sich

im stillen noch mehr um Anni sorgt . .

."

A
/



w

i

i f

i ^f

139

\' „Darf ich übrigens fragen, Baron, was man

diesem Herrn von Berner weiß? Kurios, daß

hren höflichen Brief unbeantwortet ließ."

^r^ „Er hat nicht den besten Ruf, lieber Herr Dok-

tor! Leider! Und sein Benehmen ist danach. Ich

woUte ihn einmal stellen, aber das könnte miß-

deutet werden. Wie verzwickt ist doch alles in

der Welt! Sich für jemand einsetzen darf man

nur, wenn man auf den Menschen Anspruch!

macht. Sonst heißt es gleich, was kümmert sich

der drum, da steckt etwas dahinter ..."

„Man kann es nicht besser ausdrücken, >>vas

einen Mann wie Sie von anderen unterscheidet!"

siagte Meerengel mit einer Verbeugung. „Ihre Ge-_

fahr ist, wenn Sie mir diese Bemerkung/erlau-

rben
wollen, daß man Sie Ihrer universalen Ver-

pflichtung entzieht, wenn man Ihnen persönliche

Pflichten aufzuerlegen sucht."

„Wie meinen Sie das?"

,,Nun zum Beispiel: Wer ein junges Mädchen

und ein Kind, eine mütterliche Frau, und eine

würdige alte Frau und eine schöne Frau von

dreißig, einen alten Mann und einen Knaben,

einen Unglücklichen und einen Helden, ich

meine, wenn einer jeden dieser Menschen auf die

ihm gemäße, ihm zukommende Art liebt — liebt

ist vielleicht gar nicht das Wort, aber wir haben

für so vielerlei Arten der Anziehung nur das eine

Wort — , was meinen Sie wohl, Baron, wird ein

solcher Frau und Kind haben und für sie allein

sorgen kennen?"

„Gewiß nicht," rief Zenobi lebhaft. ,,Das kana

(ich schon verstehen ..." Meerengel trank einen

I Schluck aus seinem Glas, legte ein Bein über das

/andere.

„Und wird ein solcher Art Beschaffener," fuhr

er fort, als repetiere er einen platonischen Dialog,

„nicht die mannigfaltigen Erscheinungen dieser^

nücA
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Welt, ihre Vielheit so in sich aufnehmen, daß es

ihn treibt, sie immer wieder zu suchen und sich

r ^^ ihrer zu erfreuen, sie es als ein so Seiender oder

ein an ihnen Teilhabender . . . oder wird er an

einem Ort sich niederlassen und sich ihnen ent-

ziehen?" Er lachte plötzlich glucksend, bat um

Entschuldigung und sagte: „Ich rede wohl etwas

konfus und bin abgekommen von dem, was ich

fragen wollte, Baron!... Geht es Fräulein Re-

gine (besser?"

„Danke! Sie klagt nicht mehr über Schmer-

zen, aber sie bleibt noch liegen!"

Es entstand eine Pause. Da sagte Zenobi:

„Das ist nun einmal so. In meinen Angelegen-

heilen da kenne ich mich nicht aus. Alle, scheint

es, wissen, wie es sein soll, nur ich weiß das

' nicht . .

."

Meerengel sah aus seiner Zerstreutheit, in die

er nach seiner Gewohnheit verfallen war, wie ge-

weckt auf:

/... (^' „Sie wissen es auf Ihre Weise. Es gibt eben

\ Menschen, die mehr Kraft haben, als sie für sich

iQ^Z^cUix i verbrauchen können. Die Welt braucht sie! Sehen

/ Sie doch, was Sie gestern in der Wahlversamm-^

/ )ung sprachen, hat dee^ allen eingeleuchtet.^ Der

( Beifall war groß."

^^ „Aber sie stimmten für den anderen Kan-

didaten!"

„Ihre Rede war die eines Staatsmannes, eehen

SiQ, und die wollen doch nur einen Abgeordneten,

.\\ Und Sie haben ja auch gar nicht für Ihren Kan-

didaten gesprochen, sondern so, als wären Sie

selbst der Minister . .

.**

Zenobi lachte:

„Ja, so geht es mir eben. Man denkt sich da

hinein . . . Aber wenn sie dann kommen und fra-

/ gen wieso und warum, dann kann ich es nicht

sagen 1"

4^
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„Sie können sich eben bei diesen Leuten nicht

lejilimieren/' nickte bestätigend Meerengel.

„Legitimieren!" wiederholte achselzuckend,

mit einem Anflug von Bitterkeit Zenobi. „Ja, das

ist es! Als wenn man etwas dafür könnte, daß

man leider nur einmal als der und der geboren

wurde und es schon hundertmal vergessen hat . .

."

Er zündete sich eine Zigarette an und sagte mit

einem liebenswürdigen Lächeln:

„Ihnen, lieber Herr Doktor, danke ich es am

meisten, daß es aufgehört hat, mich zu beschwe-

ren. Sie brauchten keine Aufklärungen. Ich hätte

sie auch nicht geben können. Aber früher, da

war es mir manchmal, als wollte man mich mit

Gewalt in meine alte Haut hineinzwängen, die

ich einmal getragen. Das war fast schmerzlich!"

Er rauchte behaglich und fuhr fort: „Hier im

Bezirk übrigens haben sie sich schon dran ge-

wöhnt, auch bei den Behörden. Wenn ich bei

f~iiner
amtlichen Meldung sage: ,Erlauben Sie, daß

'

ich meinen bürgerlichen Namen? den ich jetzt

führe,' angebe, so nehmen sie es als bekannt hin.

Aber neulich war da einer, der von mir nichts

wußte, der war neugierig: ,Und was waren Sie

denn früher?' fragte er verwundert. ,Ein Tiger!*

sagte ich. Und wir lachten beide. Dann meinte

er : ,Franz Xaver Zenobi ist doch auch ganz schön

!

Klingt nach einem ordentlichen Ghristenmen-

schen, was wollen sie denn?"

^ -- Meerengel hatte einer seiner spasmischenj

Lachanfälle, nach welchen sein Gesicht sich zu

unheimlichem Ernst versteinerte.

„Nein," sagte er düster, ,es ist ein unwahr^

/^ scheinlicher Name. So kann man nur heißen,

S wenn man überhaupt nicht heißen will. Die bei-

den Vornamen machen es nicht besser ... Für

mich sind und bleiben Sie der Herr Baron!...

Und was Sie sonst noch diesem Prädikat bei-

— /
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fügen mögen! Sie sollten selbst kandidieren,** be-

schloß er plötzlich, „Wir wollen seiner Eminenz

nächstens einen Besuch machen.**

,,Wenn ungewöhnliche Dinge in der Welt paS'

sieren,'* sagte Zenobi und gab offenbar einem Ge-

danken Ausdruck, der ihn viel beschäftigte,

,,dann hört man immer einen neuen Namen und

picht einen von den vielen, die man kennt.**

_ „Ja," sagte Meerengel, ,,das ist merkwürdig

und doch eigentlich nicht! Meist sind es Men-

schen, die schon vielerlei waren und schon vieler-

lei hießen. Früher übrigens kümmerte sich nie-

mand um Kirchenbücher und Standesregister..

Man suchte sich seinen Namen je nach den Um-
ständen. Ein richtiger Mann erhielt seinen Na-

men von seiner Tat. Die Gelehrten können meist

gar nicht feststellen, wie einer ursprünglich ge-

heißen hat . .
.**

Und Meerengel begann, nachdem er eine große

r

Zigarre angesteckt hatte, mit der ihm eigenen

Umständlichkeit, von einem solchen Fall zu er-

zählen. Sie saßen noch spät in der Nacht in ihre

seltsame und etwas feierliche Unterhaltung ver-

tieft.

ZWÖLFTES KAPITEL

Der verurteilte Bauunternehmer war, nach

Ablauf seiner Strafzeit, aus dem Gefängnis ent-

lassen worden. Er hauste kümmerlich in einem

kleinen Anbau seines früheren Eigentums, das

unterdessen verkauft worden war und verzehrte

sich in vergeblichen Bemühungen um sein Recht.

Mit Hilfe Meerengels (und dank dem Eingreifen

einer hohen Persönlichkeit der Kirche war es Ze-

nobi gelungen, dem unglücklichen Mann eine

untergeordnete Beschäftigung bei einem Archi-

tekten zu verschaffen, der staatliche Aufträge

Ht-M ^(
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auszuführen hatte. Doch es hatte nicht den An-

Tschein, daß es ihm zu einem neuen Anfangen ge-

j
dieh. Vor allem gab es Streit mit dem neuen Be-

sitzer des Hauses, den der Entlassene als einen

Räuber und frechen Eindringling in sein Eigen-

tum bezeichnete und täglich mit Streit und Kla-

gen belästigte. Zenobi sah den Armen oft, wie er

vernachlässigt und gebeugt, unverständliche

Worte vor sich murmelnd, durch die Straßen

schritt, zuweilen stehenblieb und frühere Be-

kannte aufhielt, um ihnen den Fortgang seiner

Angelegenheit zu erzählen. Die meisten hatten

seinen Fall vergessen und wußten auf die wirren

Reden kaum zu antworten, andere empfanden es

peinlich und ließen ihn stehen. Dann konnte es

geschehen, daß er in Zorn geriet und den Davon-

eilenden Beschimpfungen nachschrie. Er kam
auch oft ins Magersche Haus, um immer wieder

von seinem Prozeß zu sprechen, und da es Zenobi

nicht über sich brachte, dem geschlagenen Mann
zu sagen, daß seine Bemühungen ohne Erfolg ge-

blieben seien, mußte er neue sinnlose Vorschläge

hinnehmen und sich ai stel en, als nutze er sie,

um die verlorene Sache weiter zu fördern. Schien

es Zenobi zuweilen, als sei es ihm gelungen, den
Mann bei einem Glas Wein heiterer zu stimmen
und ihm zum neuen Beginnen Mut gemacht zu

haben, so überzeugte er sich doch bald, daß jener

in seiner Besessenheit verharrte. Mit der Zeit

hatte der frühere Bauunternehmer die Gewohn-
heit angenommen, mit den Schutzleuten auf der

Straße Händel zu suchen und in angetrunkenem

Zustand zu randalieren. In der Vorstadt kannte

ihn die Polizei und beachtete seine Reden nicht.

Man ließ ihn laufen. Eines Tages aber erhielt

Moerengel von dem Architekten, bei dem er den

Bauunternehmer untergebracht hatte, die Nach-

richt, daß dieser in einem entfernten Stadtteil

(
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sich ungehörig aufgeführt, auf dem Kommissa-
riat die Beamten bedroht, Fenster eingeschlagen

habe und in Haft genommen worden sei. Ze-

nobi und Meerengel berieten, was zu tun sei.

„Das ist doch nicht zu ertragen," meinte Ze-

nobi, „daß dieser Mensch wieder für Monate
oder länger ins Gefängnis kommt! Das wärejdoch

schon wahrhaftig der Triumph des Unrechts ! Wir
\ müssen ihn befreien." Meerengel war der glei-

' eben Meinung:

(^,Jetzt heißt es überlegen, an wen man sich da
wendet r* begann er. Doch Zenobi unterbrach ihn

ungeduldig: ~^

Das führt zu nichts! Wir selbst müssen es tun

und ohne Aufsehen!"

„Ja, aber wie?"

„Ich habe es! Und Sie sollen mir dabei hel-

fen!" Er entwickelte seinen Plan. Meerengel

stimmte zu und erklärte, es werde ihm eine Ehre
sein, dabei mitzuwirken. Zenobi drängte, und sie

t
machten sich unverzüglich an die Ausführung.

Sie begaben sich im Wagen zu dem ihnen von
em Architekten bezeichneten Polizeibüro und

ließen sich zum Kommissar führen. Hier erfuh-

ren sie, daß der Häftling nach der Polizeidirekr

tion überführt worden war und von dort vielleicht

schon weiter. Doch Zenobis ruhiges und impo-
nierendes Auftreten bewirkte, daß sie genaue An-
gaben erhielten, an wen sie sich dort zu wenden
hätten.

In dem düsteren und weitläufigen Gebäude
wurden sie nach kurzem Warten zu einem älteren

Beamten in Zivil gebracht, der sich entgegenkomr-

mend nach ihren Wünschen erkundigte. Zenobi
stellte sich als der Professor Klinghofer, Leiter

der Universitäts-Nervenklinik vor und Meerengel
als seinen Assistenten Dr. Brunner. Sie wurden
höflich gebeten, Platz zu nehmen.
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Ein bedauerlicher Fall führe ihn hierher, be-

r ^ann Zenobi. Infolge der Fahrlässigkeit des Per-^

^^onals sei ihm erst heute gemeldet worden, daß

ein in seiner Behandlung befindlicher Patient un-

**T)eaufsichtigt die Klinik verlassen habe, und der

^ Kranke in Haft genommen sei. Wie er höre, sei

/ es zu Unzuträglichkeiten gekommen . . .
' Der

Name? — Ein Herr Steinwurz
!

' Adalbert mit

l Vornamen."
^**^

„Böse Geschichte, Herr Professor," sagte der

rSeamte, nachdem er ein Akt von dem Regal ge-

/ iiommen und eingesehen hatte. „Sachbeschädi-

gung, Beamtenbeleidigung und Bedrohung,

Widerstand . .
."

„Ich bitte," unterbrach Zenobi mit Autorität,

„das interessiert uns gar nicht. Ich reklamiere

einen Patienten, der in meiner Behandlung und

unter meiner Aufsicht steht. Sein Zustand ist

allerdings von solcher Art, daß er, in Aufregung

versetzt, exzessiver Handlungen fähig ist, für die

er aber nach dem Gesetz nicht verantwortlich ge-

macht werden kann. Die Polizei hätte es mir

melden sollen . .

."

„Er hat nichts von der Klinik gesagt . . . NeinI

Es steht nichts drin, Herr Professor!" sagte der

Beamte kopfschüttelnd.

„Bitte, Herr Doktor," wandte sich Zenobi an

Meerengel, „lesen Sie dem Herrn Oberkommissar

den Krankheilsbericht' vor. Das wird ihn auf-

klären." '

Meerengel entnahm seiner Mappe, die er ^uf

den Knien vor sich liegen hatte, ein Blatt und be-

gann:

„Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Professor!...

Also: Es ist ein Fall von Paranoia im Anfangs-

stadium, in der Form eines zuweilen auftretenden

Verfolgungswahns, in welchen Momenten bei

Widerspruch starke Neigung zur Aggression auf-
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tritj^ie sich bis zur Tobsucht steigern kann . .

.**

„Das ist es," bestätigte der Kommissar. „Er

scheint ja nicht schlecht gewütet zu haben, nach

dem Protokoll hier!"

„Fahren Sie fort," sagte Zenobi, zu Meerengel

ffewandt.

f ^„Damit ist neben einiger Affektion der Bewe-

/ gungsnerven zuweilen auch Amnäsie verbun-

den . .

."

„Gedächtnisschwund," erläuterte Zenobi da-

zwischen.

„. . . besonders für kurz zurückliegende Ereig-

nisse und Zustände, während länger Vergangenes

leicht zur Reproduktion gebracht werden kann,'*^

schloß Meerengel die Vorlesung.

„Der Mann ist meines Erachtens in der Besse-

rung begriffen," vervollständigte Zenobi. Sie

können sich denken, welcher Gefährdung er

durch die beständigen Erregungen der Haft aus-

gesetzt ist!"

,,Ja, was machen wir da," sagte der Beamte un-

schlüssig. Und nach einer Pause: „Wollen die

Herren sich ein wenig gedulden, ich will mit dem

Herrn Regierungsrat sprechen."

Während sie warteten, wäre Meerengel fast aus

seiner Rolle gefallen. Es wandelte ihn eine so

heftige Lachlust an, daß bei dem Versuch, sie zu

unterdrücken, sein ganzer Körper in Erschütte-

rung geriet. Da sprach Zenobi von seinem Platze

aus, wo er in würdevoller Entrüstung sitzen ge-

blieben war, so wie ihn der Beamte verlassen

hatte, die denkwürdigen Worte, welche Meer-

engel viel später mit tiefer Bewegung zu wieder-

holen pflegte, wenn er von Zenobi erzählte:

,,Ich muß sehr bitten, Herr Doktor! Lachen Sie

nicht, wenn Sie im Dienst sind!"

Der Regierungsrat, zu dem der zurückgekehrte

Beamte sie dann geleitete, war ein Mann von aus-
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gezeichneten Formen, der Zenobi mit besonderer

Zuvorkommenheit behandeile. Er eröffnete ihm,

daß der Akt zum Glück noch nicht weitergeleitet

/ Fworden sei und fuhr danri fort: „Auf Ihre dring-

Lt^ 'l liehen Vorstellungen hin, Herr Professor, kann

/V.

^ >. »

V Vti-^'

m
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I
ich also die Enthaftung anordnen. Ich würde es

aber wegen aller möglichen Eventualitäten vor-

/ ziehen, den Mann durch behördliche Organe an

/ Ihre Klinik abzuliefern und das könnte allerdings

/ nicht vor morgen geschehen."

„Das ist ausgeschlossen,** rief Zenobi abweh-

rend. „Bedenken Sie, Herr Regierungsrat, der

Kranke ist jetzt bereits drei Tage in Haft. Die

Pflichtvergessenheit des Personals fällt auf mich

zurück. Wenn ich auch Ihre Gründe würdige,

l^*^ bin ich vor allem Arzt und könnte auch den ge-

/ ringslen weiteren Aufschub nicht verantworten."

' Die in liebenswürdigster Form ausgetauschten

Erklärungen zogen sich noch eine Weile hin,

schließlich willigte der Regierungsrat ein.

„Wollen Sie ihn denn gleich mitnehmen?"

fragte ei. -

,,Dazu sind wir ja hergekommen," erwiderte

Zenobi einfach. „Mein Wagen wartet unten."

„Sie machen Ihrem großen Ruf als Arzt und

Mensch in gleicher Weise Ehre," sagte der Re-

gierungsrat mit einer Verbeugung und gab seine

Weisungen. „Indessen mache ich Sie aufmerk-

sam, Herr Professor, daß der Mann zunächst

noch in Untersuchung bleibt. Wir werden sie na-

türlich aufheben, sobald wir Ihr ausführliches

Gutachten haben. Solange aber bleiben Sie .der

Behörde für ihn verantwortlich. Eine Formalität

nur, versteht sich . .
."

„Ließe sich das nicht gleich erledigen?" fragte

Zenobi hastig. „Herr Dr. Brunner wird so

freundlich sein ..."

„0 nein, Herr Professor," unterbrach der Re-

C^O^/w-
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gierungsrat. „Machen Sie das nur in aller Ruhe
in der Klinik ab und schicken Sie mir den Akt

morgen. Nur für dieses kurze Protokoll hier bitte

ich um Ihre Unterschrift ... So — und nun
möchte ich Sie nicht länger Ihren Patienten ent-

ziehen."

Nach einer halben Stunde konnten sie in

einem kahlen Wartezimmer den verwilderten

und von seiner Befreiung völlig überraschten

Bauunternehmer in Empfang nehmen und das

Gebäude verlassen.

Am nächsten Tage schon schickte Meerengel

den von einer neuen Verhaftung bedrohten und
dadurch ernüchterten Mann mit einem Brief an

den Verwalter auf das Gut seiner Großeltern.

Diesen selbst schrieb er ausführlich, ohne jedoch

die letzten Ereignisse zu erwähnen und bat sie,

sich des Unglücklichen anzunehmen, der durch
ein an ihm begangenes Unrecht ruiniert wor-
den sei.

Dies hatte Erfolg. Der Bauunternehmer war
dort zunächst in Sicherheit und fand sich fern

seiner früheren Umgebung leidlich in eine neue

Tätigkeit auf dem Lande. Bedenklicher aber war
es um die Sicherheit seiner Befreier, besonders

aber Zenobis bestellt — Meerengel war während

^
der ganzen Aktion kaum beobachtet worden— , als

"^ das erwartete Gutachten bei der Polizei nicht ein-

^^af >und eine Anfrage in der Klinik bald auf-

y^eckte, daß man einem kühnen Handstreich
• Unberufener blamabel erlegen war. Die Fahn-

düng nach dem Bauunternehmer, dessen Vor-

\ geschichte jetzt genauer bekannt wurde, war

I
ISebensache. Ihren ganzen Eifer aber setzte die

Behörde in di'ö' Aufspürung des frechen, raffi-

nierten Hochstaplers, der alte gewiegter/ Polizei-

l männer so beschämend zu übertölpeln vermochte,

/ und das in der Holle einer stadtbekannten Per-
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sönlichkeit, mit der er nach der Beschreibung»
*•

nicht die geringste Ähnlichkeit hatte. Der Pro-'

fessor Klinghofer selbst erzählte die Geschichte

lachend überall herum. Sie kam dadurch in die

Zeitung und stachelte den Ehrgeiz der Polizei
^

zur äußersten Anstrengung. Im ersten Ansturm

stieß sie in Sackgassen vor. Es lag nahe, an

irgendeinen der Polizei bekannten Spezialisten zu

denken, der aus Rache oder aus reinem Über-

mut ihr einen Streich spielen wollte, denn die

Person des Befreiten war ja- bedeutungslos. Man

forschte aber auch nach Übeltätern, die ihre

Strafe in der gleichen Anstalt und zu gleicher

Zeit mit dem Verhafteten verbüßt hatten. So

griff man erfolglos herum, während jene, welche

das Schicksal des Bauunternehmers kannten, bei

dem plötzlich auch für ihn erweckten Interesse

seine alte Angelegenheit wieder aufzunehmen An-

laß und auch den billigen Mut fanden, die kühne

Befreiung öffentlich als gute Tat zu preisen. Da-

durch wurde die Polizei auf eine andere Fährte

gelenkt, und die Spuren wiesen nach dem Hause

Mager. Als dann eines Tages ein etwas auf- I

fallender Herr erschien und mit der Miene eines

jovial tuenden Verschwörers Fragen an Frau

Mager richtete, deren Sinn zwar dunkel, deren

Absicht aber nicht mißzuverstehen war, hielten

Zenobi und Meerengel eine stille Beratung ab.

Sie kamen überein, daß dem Hause vor allem

jede Beunruhigung ferngehalten werden müßte.

Deshalb war es geboten, daß einer nach dem an-

deren unauffällig verreiste.

Es war mitten im Sommer und der Anlaß

leicht gefunden, der sie beide auch für längere

Zeit aus dem gefährlichen Umkreis der Nach-

forschungen entfernte. Zenobi begab sich als

erster auf eine Ferienreise ins Gebirge, der, wie

er ankündigte, noch eine Fahrt in Geschäften fol-
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gen sollte, und Meerengel verließ einige Tage
später die Stadt, um seine Großeltern zu besuchen
und dann eine Studienreise ins Ausland anzu{-

treten. Auf dem Gute sollte er auch die Sicher-

heitsverhältnisse für den Bauunternehmer prü-
fen und nötigenfalls weiter für ihn sorgen.

arrr-
< -TY^^'

T
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Zenobi, der selten reiste, und für den Reisen
stets etwas Anziehendes hatten, reiste diesmal in

einem wohlbegründeten Inkognito und recht

komfortabel. Seine Verhältnisse erlaubten ihm
das, und die Beschäftigung^ in den feinen Mode-
geschäften hatten ihm in Hinsicht auf Garderobe,
die schon stets Gegenstand seiner besonderen
Sorgfalt war, fast an das Ziel seiner anspruchs-
vollsten Wünsche gebracht. Er trug einen dunk-
len Flanellanzug, braune Schuhe, feingestreif-

tes Hemd, Foulard-Krawat?e und braunen weichen
Filz. Er sah genau wie der fein« ältere Herr auf
Reisen aus und besaß auch alles, was dazu ge-
hörte. In seinen Koffern lagen wohlverstaut
Kleider und Sachen, die ein längerer Aufenthalt
in den Bergen oder am Meer beanspruche!^
mochte, vom Bergsport und Tennis bis zur
Abendunterhaltung im Kasino. Er saß bequem
in seine Fensterecke s^urückgelehnt und betrachtete

hingegeben, wie es seine Gewohnheit war, das
große Drehpanorama der Welt, das der gewaltige
und unermüdliche Renner vor ihm in Bewegung
setzte. Gegen Mitreisende war er höflich, doch
zurückhaltend. Er war es längst gewohnt, daß die
Menschen in seiner Nähe Vermutungen aller Art
über ihn austauschten und fand es jetzt am
besten, sie darin nicht zu stören. Man sprach viel

vom Krieg und riß sich um die Zeitungen. Ihm
war Krieg schönes, großes Heldenleben; die Er-
innerung an seine eigene Soldatenzeit widerspracl^'
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durchaus nicht den Vorstellungen, die das viel-

gesprochene Wort in ihm erweckten. Auf dem
Hügel waren die großen Generale mit ihrer glän-

zenden Suite versammelt, vorne sprengten die be-

rühmten Kavallerieregimenter zur Attacke vor-

bei und rasselnd, mit schönem Schwung, fuhr
die unerschrockene, leichte Artillerie — die beste

der Welt - im Galopp auf und eröffnete das

Feuer. Und er zweifelte nicht, daß ihm selbst im
Kriegsfalle noch eine schöne Rolle vorbehalten

war. Im übrigen vertiefte er sich nicht weiter in

solche Vorstellungen. Nun er reiste, genoß er das

Reisen, mit allem was selbst das stundenlange

Sitzen auf einer Polsterbank noch an Reizen bie-

ten mochte, bis zum rhythmischen Gestampf der

Räder, das wie Gesang war.

Nach dem Mittagessen war er in der Atmo-
sphäre von Kohle und Sonnenstaub, der in einem
schiefen Strahl vor ihm flimmerte, halb einge-

schlummert. Während er alles um sich, wie vor

einem Augenblick, noch wahrzunehmen glaubte,^

schlief er fast. Er sah ein Sceufer mit Häusern
und Gärten, das sich langsam entfernte. Ein blau-

grüner See verbreiterte sich, goldgelbes Licht lag

sanft über ihm und zitterte. Man sah nicht, woher
es kam, kein Himmel. Dann stand alles still, wie
in Ruhe erfroren, war ringsumher leer und laut-

los und spiegelte Ruhe und Ferne, lustvoll be-

ängstigend, daß das Herz stillzustehen drohte.

Und wie das Auge überwältigt blinzelte und in^
Angst vor dem Abschied die Erscheinung fest-

hielt, war das Licht, heiteres Lebewesen, noch
tiefer herabgesunken und hielt See und Ufer iii

seliger Ruhd umfangen, daß Herz und Auge die

Lust kaum tragen konnten. Der da stand und es

± sah, wußte, daß es nicht „Verboten" war und war
jpcloch tränenbeschwert und schuldig ... Schöne

j
Welt! flüsterte Zenobi aufschluchzend, wieder-
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\ holte noch einmal: Schöne Welt! — und fuhr

^ \ heftig aus dem Schlafe auf. War es nicht Anni, / "^

l die er gesehen hatte? — Er fühlte sein Gesicht

! naß werden und war sehr verstört.

f ^^Der Zug, der auf einer Station gehalten hatte, v rv«.

I setzte sich eben wieder in Bewegung. Der zurück-

/ weichende, weinübersponnene Bahnsteig, eine

J
Frau mit einem Kind, neben dem Zug hergehend

I und mit Taschentüchern winkend, der gebückte

I
Postbote, der träge seinen gelben Karren schob,

verscheuchten im Nu das Traumbild, und Zenobi

war verwundert über eine tiefe Ergriffenheit, die

in ihm nachzilterte. Was war es doch mit Anni?

Man hörte fast/ nichts mehr von ihr. Er dachte

plötzlich an Regine, an ihr traurig lächelndes Ge-

sicht beim Abschied. Es war die Rede gewesert

von einer gemeinsamen Reise, und diese Sommerr

wochen waren dafür ausersehen. Nun hatten die

Umstände es anders gefügt, und er fuhr allein.

Ob er wohl Marianne wieder einmal begegnen

würde oder Helene? — Doch, wenn er die Augen

schloß, war es Annis heller Kopf, der empor-

Itauchte.

Wie würde es nun werden? Um seine Sicher-

heit sorgte er sich nicht viel. Er war für einige

Zeit mit Mitteln gut verschen und später . . . Wie

ihn der Zug immer weiter der Stadt und seinem

Leben bisher entführte, war Rückkehr und Später

in eine Ferne gerückt, die bei der Unsicherheit

der Zeit noch jede Überraschung in sich bergen

konnte. Wie groß war di»? Welt und wie un-

durchdringlich! Und er schwamm recht wie ein

Korken obendrauf. Was lebte in diesen dichten

Wäldern, hinter jenen grünen Kuppen? Wie leer

war es, wenn man sich von den Städten entfernte. /

Wie gestorben die Siedlungen in der fahlen

Dämmerung. Er wickelte sich fester in seine

weiche Decke. Es mußte auch für ihn ein Irgend-

wo geben . .

.
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Als die Lichter angezündet wurden, wich die "tT

Trübe von ihm. Man näherte sich der Slation,

von der eine Zweigbahn ihn an sein Ziel, einen in\ '

—

einem Seitental tiefer in den Bergen gelegenen
j

hübschen Kurort bringen sollte. Er ordnete seine l

Sachen, machte sich zum Aussteigen fertig und

und war darüber wieder heiter geworden. Es gab !

hier längeren Aufenthalt. Wie er aber unter dem

hellen Abendhimmel, an dem vereinzelte Sterne i

auftauchten, draußen stand, den frischen nach
j

Holzrauch riechenden Wind atmete und die an-/

steigende Lichterkette der fremden kleinen Stadt

über dem Fluß still zu ihm herüberblinkte, be-

schloß er plötzlich, die Fahrt heute nicht mehr

fortzusetzen und hier zu übernachten.
^

Er beschritt eine von den Bahnlichtern schwach

erhellte Allee kugeliger Bäume, die in «charfer

Biegung an offenem Wiesenland vorbei zum Fluß

führte, und blickte tief Atem holend in das weite,

dunstige Tal zwischen den mächtigen schwarzen

Bergrücken. Der Abendduft umfing ihn. Ef^ ^'

blieb gemächlich am Geländer der hallenden
(

Holzbrücke stehen und sah die Lichter tanzen

über dem breiten, schnell fließenden Wasser.

Durch eine steil ansteigende gewundene, hoch-

gieblige Gasse erreichte er bald einen unregel-

mäßigen, hell beleuchteten Platz mit einem alten

gotischen Brunnen, an dem auch der Gasthof lag,

der ihm an der Bahn genannt worden war. Ein

freundlicher Wirt führte ihn in ein holzgetäfel-

tes Zimmer mit altmodischen Möbeln, öffnete

eine hohe Balkontür und erkundigte sich nach

seinen Wünschen. Es gefiel ihm hier. Von dem
abendlichen Gang im Freien erfrischt, hielt J
er sich nicht lange im ,Zimmer auf und begab sich

nach unten. Den Meldezettel, der ihm zum Aus-

füllen hingelegt worden war, ließ er achtlos

liegen. Einige Tische waren in dem niedrigen

^
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langen Saal noch von Gästen besetzt, auf

der efeuumsponnenen, einige Stufen über dem

Marktplatz erhöhten Veranda tranken junge

Jägeroffiziere der nahen Garnison auf Krieg und

Sieg. K

Während Zenobi noch drinnen beim Abend-

essen saß, drangen durch die offene Tür durch-

dringeiide Schreie, schrill« Schreckensrufe vom

Platz herein. Alles stürzte hinaus, Zenobi unter

den ersten. Menschen liefen auch aus den umlie-

genden Häusern zusammen und drängten zum

Brunnen. An seiner untersten Stufe lag, das Ge-

sicht mit beiden Händen bedeckt am Boden ein,

Mädchen. Das aufgelöste Haar v^ar ihr vornüber-

gefallen, das querverzogene Tuch von der bloßen

Schuller unter den nackten Arm gerutscht. Hir

ganzer Körper wurde von wildem Schluchzen er-

schüttert. Man versuchte sie aufzurichten, doch

die Hände an das Gesicht gepreßt, wehrte sie sich

verzweifelt und schrie. Sie war halbnackt, in

einem kurzen zerrissenen Rock und feinen, ver-

salubten Schuhen. Der eine Unterarm war ver-

letzt und blutete. Jemand brachte einen Mantel,

in den sie eingehüllt und auf die Stufen gesetzt

wurde. ^

Zenobi drängte hinzu. Er war ganz aufge-

wühlt. Warum mußte er immer wieder an Anni

denken. Er fragte hastig, was ihr zugestoßen sei,

woher sie käme. Doch sie hielt den eingezogenen

Kopf vom Licht weggewendet und zitterte. Sie

trank das ihr dargereichte Wasser, hüllte sich

fester ein und brach wieder in Weinen aus. Das

braune, magere Gesicht, kindlich tränenüber- .

strömt, die Augen wie in Scham geschlossen,
|

wiegte sie unter leisen Klagelauten den Oberkör-

per hin und her. Zenobi, der sich um sie be^

mühte, sah mit Erstaunen, dal^ der Menschcn-

knäul, kaum daß die erste Neugierde befriedigt
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langen Saal noch von Gästen besetzt, auf

der efeuumsponnenen, einige Stufen über dem

Marktplatz erhöhten Veranda tranken junge
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Während Zenobi noch drinnen beim Abend-

/ essen saß, drangen durch die offene Tür durch-

fi dringelide Schreie, schrille Schreckensrufe vom

i Platz herein. Alles stürzte hinaus, Zenobi unter

den ersten. Menschen liefen auch aus den umlie-

genden Häusern zusammen und drängten zum

Brunnen. An seiner untersten Stufe lag, das Ge-

sicht mit beiden Händen bedeckt am Boden ein

Mädchen. Das aufgelöste Haar war ihr vornüber-

gefallen, das querverzogene Tuch von der bloßen

Schulter unter den nackten Arm gerutscht. Ihr

ganzer Körper wurde von wildem Schluchzen er-

schüttert. Man versuchte sie aufzurichten, doch

die Hände an das Gesicht gepreßt, wehrte sie sich

verzweifelt und schrie. Sie war halbnackt, in

einem kurzen zerrissenen Rock und feinen, ver-

satubten Schuhen. Der eine Unterarm war ver-

letzt und blutete. Jemand brachte einen Mantel,

in den sie eingehüllt und auf die Stufen gesetzt

wurde.

Zenobi drängte hinzu. Er war ganz aufge-

wühlt. Warum mußte er immer wieder an Anni

denken. Er fragte hastig, was ihr zugestoßen sei,

woher sie käme. Doch sie hielt den eingezogenen
j

Kopf vom Licht weggewendet und zitterte. Sie

trank das ihr dargereichte Wasser, hüllte sich '

fester ein und brach wieder in Weinen aus. Das

braune, magere Gesicht, kindlich tränenüber-

.

strömt, die Augen wie in Scham geschlossen,
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schien, sich rasch lockerte. Wie die meisten, ^ /

ohne eine Aufklärung abzuwarten, achselzuckend

sich entfernten. Und einzelne Zurufe und Rede-

wendungen, die er hörte, ließen erkennen, daß die

Ortsansässigen den Vorfall offenbar zu deuten

wußten und sich darauf beschränkten, ein Wort
des Bedauerns oder ein finsteres Brummen von

sich geb^n, wie es Menschen tun, die einem ÜbeU
das sie kennen, nicht abzuhelfen wissen. Eine

herbeigeeilte Klosterschwester und einige Frauen

nahmen die Zusammengesunkene auf und führ-

ten sie fort.

Zenobi kehrte mit den anderen in die Gast-

stube zurück. Jetzt wurde es am Tisch lebhaft.

„Es ist eine vom Schlößl droben," sagte ein

junger Bursche, der seine Pfeife rauchend neben

ihm saß. ,,Der mit seiner Weiberwirtschaft^dort.

Einmal fährt er sie vierspännig spazieren und ein

j andermal jagt er sie mit der Hundepeitsche bei

Nacht aus dem Haus! Wie es ihm gerade paßt,

dem schwarzen Teufel!"

V*^ Zenobi erfuhr mehr. Es sei ein Herr ungari-

scher oder kroatischer Abstammung — Nadar

heiße er — der das Schlößl, eine ansehnliche Be-

sitzung und eine Jagd in der Nähe habe. Er hause /
wie ein Wilder und sei auch von allen gemieden. T

Er bleibt nur einige Monate im Jahr da und stets
( /

Ll^> gibt es da Skandal. Er treibe es zu arg mit den i

Weibern. Doch seitdem die junge Person, eben

die, die er in diesem Zustande gesehen habe, bei

ihm war, sei es eine Zeitlang ruhig gewesen. Es

hieß, sie sei eine entfernte Verwandle und er i

wolle sie heiraten. Vor einigen Tagen aber sei

eine andere angekommen, die man im Ort nicht

kannte, und nun habe er die Arme da so zugerich-

tet. So sei er eben, der Mann!*^ U
Zenobi hörte mit steigender Erregung zu. Er

schlug plötzlich auf den Tisch. Ja, sei denn nie-

U}
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mand hier, der dem Burschen das Handwerk

lege? — Erstaunte Blicke, spöttische Zurufe. Man

sähe, er sei ein Fremder! Er kenne den Mann;

nicht. Es mag niemand seine Haut zu Markte tra-

gen. —

'

Zenobi sprang auf, nahm Hut und Stock und

fragte, ob ihm nicht einer jetzt gleich einen Wa-
gen verschaffen könne, der ihn nach dem Schlößl

brächte. Ein Wagen, wurde ihm erwidert, sei

gar nicht nötig. Es seien nicht fünfhundert

Schritte den Berg hinan. Zenobi knöpfte seine

Handschuhe zu, sah herausfordernd um sich:

,,Dann ist einer von Ihnen vielleicht so freund-

lich, mir den Weg zu zeigen?** fragte er. Ein

verlegenes Schweigen entstand. Einige lachten.

,,Ich kann den Herrn schon hinführen," sagte

lein Bursche. Auch der Wirt war dazugetreten.

„Ich möchte Sie doch warnen," sagte er höf-

lich, , .keine Unbesonnenheit zu begehen. Der

Mensch ist gewalttätig und jetzt in der Nacht —

"

Auch andere rieten beflissen ab. Er könne

schlimme Dinge gewärtigen. „Gehen wir," rief

Zenobi ungeduldig.
^

Neugieriges Geflüster erhob sich. Viele stan-

den auf, gingen zögernd mit hinaus. Der Bursche

langsam voran, begannen sie eine enge Gasse

seitlich vom Gasthof hinaufzusteigen. Auf dem

Platze regte es sich. Immer mehr Neugierige

schlössen sich an, so daß, als man die hoch-

gelegene freie Straße erreichte, an die zwanzig

Personen sich angesammelt hatten, die in einig^^

Entfernung von den Vorangehenden sich hielten

und laut ihre Vermutungen austauschten. Zenobi

schritt hochaufgerichtet und schweigend neben

seinem Führer. Der Mond war aus einem Sattel

der gegenüberliegenden Bergwand emporgestie-

gen und in seinem von Dunst und flockigen Wol-

kenbänken gedämpften Licht erreichten sie einen

f
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breiten Weg, der am Rande des Hochwaldes an-

steigend die Berglehne umzog. Sie waren nicht

mehr weit. Kurz bevor der Weg in den Wald

hineinbog, warf das Schlössl seinen Schatten über

ihn. Mit einem hohen Dach, über dem ein zwie-

belartiger Turm ragte, stand es in einem jähen

Winkel wie eine Sperre zum Weg, von dem

einige Stufen zur Gitterpforte hinaufführten. ^

Zenobi rannte ungestüm^' hinauf. Die Pforte

war offen. Er durchschritt den Jcnirschenden

Kiesweg zu der breiten Tür, fand einen eisernen

Glockenzug, an dem er riß, hörte aber keine

Glocke. Er wartete. Er trat zurück und sah zum

Hause hinauf, von dem ein Teil im Mondlicht lag.

Mit seiner ganzen hohen Front, die Fensterläden

geschlossen, lag es dunkel da, kein Laut ließ sich

vernehmen.

Zenobi war wie im Fieber. Er riß wieder am

Glockenzug, wartete aber nicht länger, sondern

trommelte mit heftigen Schlägen seines Stockes

unausgesetzt an die geschlossene Tür. Er sprang

zurück und begann wieder. Er ließ nicht nach,

und sein langer Schatten tanzte gespenstisch über

den Kies.

Einige Minuten vergingen, da schlug mit

Krachen ein Laden an die Mauer, ein Kopf beugte

sich aus dem Fenster des ersten Stockwerkes über
j

ihm, schrie: „Achtung dal" Und unmittelbar dar-
j

auf krachten zwei Gewehrschüsse hintereinander j

über seinen Kopf hinweg. Die Neugierigen, die /

am Waldrand sich zusammengedrängt hatten, \

stoben fluchend auseinander. ^ J

„Kusch dort, Gesindel!" brüllte es aus dem

Fenster. „Und Sie" — Zenobi war zurückgetreteiT^

und sah hinauf. „Wer sind Sie, was wollen Sie?" /

„Schießen Sie nur weiter aus dem Dunkel?^

rief Zenobi mit erhobener Stimme, „wenn Sie

den Mut nicht haben, sich einem ehrenhaften

Mann zu stellen."

rxJ^ ^^
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„Oho," klang es höhnisch zurück. Das Fen-

ster klirrte, schneller als Zenobi denken konnte,

erdröhnte schon der Gang drinnen, wurde die

Tür aufgerissen, und in dem Licht, das plötzlich

über ihr aufflammte, trat ungestüm ein unter-

setzter, schwarzbär liger Mann in einer Jägerjoppe

heraus.

„Hier bin ich, mein ehrenwerter Herr! Was

wünschen Sie von mir?" Er stand breitbeinig, mit

gesenktem Kopf da, wie ein Stier, bereit zuzu-

stoßen und sah lauernd zu Zenobi auf.

„Nicht hier draußen," begann Zenobi und

machte einen Schritt auf die Tür zu. „Bitte."

Der Schwarze vertrat ihm den Weg.

„In mein Haus kommt, wen ich dazu einlade,"

sagte er verbissen. ,,Ich habe niemand gebeten I

Nochmals, was wollen Sie?"

Die Leute hatten sich wieder genähert und

umdrängten das Gitter.

„Hier, diese Männer," rief Zenobi, „sind Zeu-

gen Ihrer letzten Scliandtat,

Sie sich!" rief er in ausbreche!

ist, was ich wünsche!"

Drohende Zurufe wurden laut.

„Ein Ritter, wahrhaftig ein Ritter," höhnte der

Schwarzbärtige, „und wie vom Himmel gefallen

!

— Was hindert mich, Sie von meinen Knechten ~1

durchprügeln zu lassen? Dachlen Sie ein Gottes- /

gericht hier aufzuführen, Sie Narr?"
^ j

,,Genug," schrie Zenobi. ,,Ihre Schandtat sol-

len Sie büßen, Sie werden morgen von mir

liören!" ,

„Mit Vergnügen," höhnte' der andere zurück/T

Einen Augenblick sah er dem hastig sich .'

Entfernenden nach, ballte die Faust, zischte:

„Marsch fort, Pack!" und ging ins Haus.

Das Licht über der Tür erlosch. ""Z^

et Z.enoDi, ,,sma acu-

[. Rechtfertigen sollen 1 -^

echendem Zorn. ,,Das j
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EPILOG

Nach dieser sonderbaren ISzenö am Waldwegl

über der schlafenden, kleinen Stadt entweicht«

Gestalt und Schicksal Zenobis ins Dunkle und

Ungewisse. Der weitere Bericht ist auf Zeugnisse

und Äußerungen angewiesen, von denen nur we-

nige authentische Prägung haben. Die Gescheh-

nisse der folgenden Tage überstürzen sich und

stürzen mit ihren Teilnehmern in den Schlund,

der alle Ereignisse der Zeit verschlungen hat —

in die große Nacht und Flamme des Krieges.

Marianne von Stauff, die sich als Krankenr-

pflegerin an der Front das Verdienstkreuz er-

worben, und später einem Offizierslazarett im

Innern des Landes vorstand, hatte eine Zeitlang

einige Offiziere des Jägerregiments in Pflege,

dessen Garnison nicht weit von der kleinen Stadt

lag, in der Zenobi damals eingekehrt war. Einer

von ihnen, ein Jägerhauptmann, durch den

Namen der Dame aufmerksam gemacht, wandte

sich einmal an sie mit der Frage, ob sie etwas

über das Schicksal eines Barons von Stauff>|

offenbar ihres Verwandten, wisse, dessen Be-

kanntschaft er auf eine sonderbare Weise einige

Tage, bevor er ins Feld rückte, gemacht haltej

Marianne von Stauff, durch diese Frage beun-

ruhigt und ungewiß, wie sie sich zu verhalten

habe, gab eine unbestimmte Antwort, setzte sich

aber freundlich an den Streckstuhl des Genesen-

den und verlangte die näheren Umstände zu hö-

ren. Der Hauptmann erzählte:

„An einem der letzten Julitage, am frühen

Vormittag erschien ein Mann in der Kaserne und

verlangte von der Torwache, ihn zu einem der

Herren Offiziere zu führen. Da ich mich gerade

aaf dem Hof befand, wies ihn die Wache zögernd

/ r-\
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an mich. Mißtrauisch wie man damals mij Hecht

war, sah ich mir den Mann genau an. Er trug

einen englischen Sportanzug von bestem Schnitt

und hatte auf dem Hut einen kostbaren Gams-

bart. Die Erscheinung war sehr distinguiert und^j '

das Gesicht so. daß ich meinte, es schon einmal j

gesehen zu haben oder von einem Bild her zu

kennen. Man hätte auf einen Diplomaten oder

höheren Militär geraten. In verbindlichster Weise

stellte er sich als Baron von Stauff vor. LS se.

wohl ungewöhnlich, was ihn herführe, aber

fremd wie er nun hier sei, habe er leider keine

andere Wahl. Kurz, er bat um meinen Boisland

in einem Ehrenhandel mit einem Herrn der Nach-

barschaft. Ich gestehe, ich war nicht sehr an-

genehm berührt, als ich den Namen des Part-

ners hörte. Es schien mir sonderbar, wie er an

den nur geraten war. Denn das war ein recht

wüster Herr, auch gesellschaftlich kaum ein-

wandfrei, man konnte nicht einmal wissen ob

er sich den geforderten Formen in solchem lall

fügen werde. Doch konnte ich es dem noble.«

Mann unmöglich abschlagen, wenigstens die

ersten Schritte zu tun, ohne ihn in Verlegenheit

zu bringen. Ich nahm also einen meiner Leut-

nants mit, den braven Lechner - er ist bei Kowel

gefallen - und überbrachte dem Herrn die For-

derung. Er nahm es in besserer Hallung auf als

wir erwartet hatten, erklärte aber, er sei uber_^

fallen worden, er sei der Beleidigte und ihm stehe

die Wahl der Waffen zu. Da uns der Baron in-|

struierl hatte, keinerlei Schwierigkeiten zuj

machen und die Vorbereilungen zu beeilen, gaben

wir das unter Vorbehalt zu. Wir kannten ja den

Sachverhalt nicht. Als wir schon gingen, konnte

aber der Herr die hämische Bemerkung nicht

unterdrücken, ob wir ihm vielleicht sagen könn-

ten, was eigentlich den vom Himmel gefallenen

(h)\
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i Ritter - ja, so drückte er sich aus - hergeführt

\ habe, er habe ihn in seinem Leben nie gesehen. ^-
' Ich verxvies ihm uaiürlich solclie Uugehöngkeit.

Unterwegs aber waren wir auf einmal schweig-

sam und Lechner sagte: ,Mir gefällt die Ge-

' schichte nicht, du wirst sehen, es gelit bös aus!

_ Nun sehen Sie, Gnädigste! Jetzt haben wir uns

ja dran gewöhnt, daß sogar auf einen einzelnen

Mann mit Kanonen geschossen wird oder daß eme

ganze Ortschaft mit allem darin rasiert wird ^^

wegen nichts. Und das ist es ja auch, was den

Krieg so veri.öbelt hat, damals aber dachte man

noch"" nicht so phantasielos und blutrünstig. Ein

Zweikampf mit Feuerwaffen unter sciiweren

Bedingungen kommt vor, aber da wissen die

Leute auch, warum sie dieses Spiel auf Tod

und Lel>cn spielen. In dem Fall aber kannte man

sich nicht aus. Es war alles so mysteriös, und

fragen, das ging natürlich auch nicht. .
.
Es war

also alles für den nächsten Tag abgemacht. Wir

leisteten dem Baron am Aben.l noch Gesellschaft,

da wir wußlen, daß er allein war. Es ist mir alles

noch genau in E.innerung, weil der Herr, wie

'soll ich sagen, so merkwürdig war... Nol>el,

"tidellose Haltung, aber schon zuviel Ilallu.ig fast.

Wer wird nicht ein wenig nervös sein oder zer-

streut, aber nicht einmal das erlaubte er sich.

Als hätte er einem eine Lektion erteilen wollen,

wie man sich am Abend vor einem schweren

Zweikampf zu benehmen habe. ,Großarlig, aber

übertrieben,' sagte Lechner nachher. Ich will nicht

r sagen, daß es Absicht gewesen ist,' diesen Ein-

\ druck hatte man durchaus nicht; was hätte das

auch für einen Sinn ... Wir nahmen an, daß er

gedienter Offizier war, und das wird er ja

wohl auch gewesen sein. Er nannte beiläufig ein

Regiment, und wir, um ihn abzulenken, begannen

von Dienstverhältnissen, von Bekannten zu reden.

l
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Aber nein, er wollte uns unterhalten und erzählte

von seinen Reisen in Dalmatien, sehr anschaulich

und lebhaft . . . und von Ragusa/

„Von Ragusa?" fragte Marianne von Stauff

unwillkürlich.

„Ja, wenn ich mich recht erinnere! Und so

war er auch am nächsten Morgen. Vielleicht ein

wenig blaß, aber wenn man so früh aufsteht und

i nicht gut geschlafen hat, wer weiß das! . . . Wir

hatten ihm am Tag vorher natürlich angeboten,

sich auf unserem Stande einzuschießen, aber er

hatt^ dabei nur zwei, drei Schüsse abgefeuert und

ließ es dann sein. Also, mit dem Schießen, das

war nichts, — das habe ich gleich gesehen, und

richtig: Zuerst schoß der Gegner, sehr knapp

vorbei, darauf der Baron. Er feuerte hastig mit

gebogenem Arm, ohne zu zielen und war sehr

erschrocken, als er den anderen getroffen sah.

Er ließ die Waffe fallen und wollte auf ihn zu-

eilen. Doch der wüste Mensch, obgleich am Bein

veijvvundet, wankte nur kurz, riß sich zusammen,

hob die Waffe und schrie : Bleiben Sie stehen !
—

Das war nicht ganz fair, aber wir hatten kaum

Zeit dem Baron, der schon einen Schritt ge-

macht halle, zuzurufen, daß er sich decke —
er stand da wie auf dem Theater — da fiel schon

der Schuß und traf ihn.^'

' „Tot?" fragte Marianne. *

,,Beruhigen Sie sich, Gnädigste, und entschul-

1 digen Sie die Emotion, die ich Ihnen verursacht

I habe. Eben das weiß ich nicht, darum habe ich

mir ja erlaubt, Sie zu fraci^en! — Die Verwundung

I war schwer. Unser Arzt ließ ihn unter einem Vor-

wand in das Garnisonspital brini^en, und als wir

abrückten, war er in bedenklichem Zustande.

Vom Feld aus habe ich mich dann noch erkun-

digt, ich konnte aber nichts erfahren. Der Arzt

war fort, das Spital evakuiert und zur Aufnahme
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der vielen Verwundetentransporte aus dem Feld

eingerichtet und vergrößert worden. Ein Todes-

fall wäre jedenfalls bekannt gewesen, sage ich

• ((

mir ...

Marianne, die schon lange nicht mehr im Zwei-

fel war, dankte dem Offizier.

„Von diesem Vetter,'* sagte sie und es gelang

ihr, ihre Erregung niederzuhalten, „war bei uns

viel die Rede. Er lebte meist im Ausland, und ich

habe ihn nur flüchtig gekannt . . .
Wußte man

auch nicht, was der Grund zu der Herausforde-

rung (Vvar?** -'"^^
^ „Eine Frau?... Sie meinen nicht?... Nun,

dank Ihnen können wir jetzt die Nachforschun-

gen fortsetzen, hoffentlich mit besserem Erfolg!"

Die Erzählung des Hauptmanns hatte sie, die

so vieles gesehen und erlebt hatte, erschüttert und

wirkte in ihr nach. Aber nicht allein aus Gefühls-

gründen trieb es sie, die Nachforschungen auf-

zunehmen, es war ihr auch nicht gleichgültig^

ob noch jemand ihres Namens, dessen sie sich

früher nach Bedarf bediente und der durch ihre

verdienstvolle Tätigkeit im Feld gleichsam sank-

tioniert worden war, in der Welt herumlief. Es

hatte zwar etwas Rührendes zu denken, daß Ze-

nobi, dessen wirklichen Namen sie nicht kannte,

in jenem Zweikampf ihren Namen zu Ehren

brachte. Aber man konnte nicht wissen, ob, wenn

er noch lebte, das nicht zu Unträglichkeiten und

Verwicklungen führte. Es war ein sehr zwiespäl-

tiges Gefühl in dieser erfahrenen und in ihren

Entscheidungen sonst so sicheren Frau. Sie

suchte sich jedenfalls Gewißheit zu verschaffen.

Nach Beendigung des Krieges fuhr sie nach der

Meinen Bergstadt, die ihr der Hauptmann be-

zeichnet und in welcher Zenobi an jenem JuH-

abend seine Reise zu unterbrechen sich entschlos-

sen hatte und stieg in dem gleichen Gasthof ab.

1^
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Ihre Nachforschunge» waren bisher ergebnislos

geblieben, und auch was der Wirt wußte, der noch

der gleiche war, war bereits eine Art Legende,

in der auch die«icheren Tatsachen, die sie kannte,

verkehrt und verschoben erschienen. Doch als sie

nach ihrer Gewohnheit im Fremdenbuch blät-

terte, fand sie eine nur wenige Monate zurück-

liegende datierte Eintragung, die sie fast er-

schreckte. In der Rubrik für Bemerkungen hatte

jemand neben seinen Namen mit sehr deutlicher •

kalligraphischer Schrift hineingeschrieben :
„Wer

zweckdienliche Mitteilungen zur Auffindung des

verschollenen Barons von Stauff machen kann,

wende sich an Dr. Meerengel. Allfällige Kosten

werden zurückerstattet." - Als Adresse war ein

Gut in Mähren angegeben. - Meerengel! Mari-

anne mußte über den Namen lächeln. Sie be-

schloß, diesem einzigen Fingerzeig zu folgen.

An einem grauen Spätherbsttage erreichte sie

nach einer langen, durch viele Aufenthalte sich

hindehnende Fahrt in der melancholischen Ebene

am Nachmittag den Gutshof. Als sie in das nied-

ri'^e weiträumige Zimmer eintrat, in welches sie

eine schweigsame alte Frau mit einem bunten

Kopftuch geleitet hatte, war es fast dunkel. Aus

einer entfernten, von einer hohen Stehlampe

schwach erhellten Ecke näherte sich ihr, am

Stock schwerfällig hinkend, ein Mann in einem

weiten kuttenartigen Gewände. Sie hatte nicht ge-

schrieben und nur sagen lassen, eine Dame

wünsche ihn zu sprechen. Jetzt nannte sie ihren

Namen.

In Meerengels Kopf erhob sich darüber ein sol-

cher Wirbel, daß es ihm schwindlig machte.

„So habe ich das Glück ... die Witwe . . .
die

Frau . . . meines verehrten Freundes vor mir zu

sehen?" begann^ er ganz verwirrt, und hob die

Hand an die Stirn. „Bringen Sie Nachricht von

A-r^^ -<—*• 4 < *
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ihm? ... Ja, wie ist das denn? Oh, verzeihen Sie

meine Unhöflichkeit, daß ich Sie stehen lasse!"

Er geleitete sie zu einem Sessel und starrte sie

noch immer fassungslos an.

Sie schültelte langsam den Kopf, lächelte, gab

aber keine Aufklärung. Der Vorwand, den sie

^
sich zurechtgelegt hatte, war hier überflüssig, das

sah sie auf den ersten Blick. Nein, sie sei nur im

Verlauf ihrer eigenen Nachforschungen in jener

kleinen Stadt auf seine Eintragung gestoßen

und in der Erwartung gekommen, von ihm etwas

zu erfahren
j

Meerengel brachte stillschweigend eine große

Mappe herbei, setzte sich an den Tisch und be-

gann mit gewohnter Umständlichkeit und etwas

konfus seinen Bericht:

„Ein Brief Zenobis, offenbar am Tage vor

jenem Zweikampf geschrieben, enthielt nur die

kurze und seltsame Mitteilung, wenn er — Meer-

engel — innerhalb einer Woche nichts von ihm

höre, möge er hinkommen und im Gasthof nach

ihm fragen. Dann stand noch allerlei darin, was

nicht leicht zu erklären war. Das hatte ihn be-

greiflicherweise tief beunruhigt und er hatte be-

schlossen, schon früher zu reisen. Indessen war

die Mobilisierung plötzlich gekommen und der

Krieg und seine eigene Einberufung. Den ersten

Urlaub, allerdings Monate darnach, hatte er be-

nutzt, um hinzureisen. Man sprach von einem

Unfall, von einer Schießerei in der Nacht, wußte

/ nur, daß der Schwerkranke aus dem Militärspital

; nach der nächsten großen Stadt gebracht worden

I

sei. Er konnte aber seine Nachforschungen da-

I
mals nicht vvetf^i» fortsetzen, da sein Urlaub ab-

j lief. Er selbst war dann verwundet worden und

hatte lange im Lazarett gelegen. Erst nach seiner

Entlassung und mit einigem System erst nacH

I Ende des Krieges konnte er durch Ausschreibun-

((
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furch die

mam Feuer sitzt,

sie ranze iehi'l mm iJS^n Reden hält . .
.
Auch

das könnte er sein! . . .Ich komme nicht viel hin-

aus. Die Leute schreiben mir Briefe, die oft Un-

sinn enthalten und einen verwirren können...

Und doch meine ich, er könnte plötzlich da durch

diese Tür eintreten, so wie Sie heute, gnädige

Frau!" schloß er mit einer Verbeugung.

Marianne von Stauff saß im hellen Kreis der

Lampe und ihr Gesicht verjüngte sich, je mehr

der Abend vorrückte. Sie blieb noch lange und

ließ sich von Zenobi erzählen. —

/^_
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9Wit einer Seidjnun^ von 9Bar Ovpenf;cimer

/T^r blieb immer liois coiicoms. ber 5)id)ter ber (Ej=

wtrafte unbi^ebensmanifefte. Oii ber ©tobt, in ireld)er ber

(^ieringfte nid)t obne beii Sd)ein uoii ^krfönlict)feit berum=

loufeii barf — unb märe es aiid) nur, bafe man uon einem

faqe: bies ift ber 5)err mit bem uieredigen ^Bart unb bem
grünen Sd)lipö — l)at er es burd) ^i3el)arrlid)feit fertig

gebrarf)t, mirflid) 3U fein, mas er fd)ien. Unb qIö er fo

meit mar, frf)rieb er fid). ©r nal)m ben bid}terifd)en 'öeruf

mörtlid): er i)erbiri)tete feine deinen unb täglid)en ©rleb=

niffe. bis fie einen runben Xropfen ilebenseffen^ gaben,

uon fonjentrierter ^oefie. 2lber bao i^iterarifd)e mar imr

ein geringer Xeil feiner Slufgobe, er füblte bie ^flid)ten

beö !Did)ter5 gon^ perfönlid): er unternobm cö, in ber

'Z{<:Xsi beö „g^lonV Ußefent)oftigfeit .^u lehren. i}Jiun tut

'\\)\\\ besbolb Unred)t, menn man ihn einen ^Üftbeten nennt.

(Er ift fte'ö merttätig gemefen. ©in eleganter Bettelmöud)

bes Orbenö Sd^önbeit unb 5ßabrbeit, roibmcte er fid) bem
Dicnft fd)öncr grauen unb .^inber. Gr battc immer üoU=

auf 5u tun, um mit feinem ^enfum fertig 5u merben: \)\itx

mar einer llnuerftonbenen bie ^Beid)te ob^unebmen, bo

eine Üeibenbe ^u tröften, bort mieber mu^te f^rieben ge=

ftiftet rcerben. Dann lief er, um einen bummen (El)f=

mann ouf.^uflären, ober einen brutalen üiebbober ab,Vi=

fan,^eln. Diefem ^inbe mu^te man etmas fd)enten, ein

cnbereo bouor bcmobrt roerben, X^o!^ es feine ^Jlaiuität

nid)t verliere, ©ine neue Sd)önheit mar in bie ^{(x^i ge=

fonunen unb folite propagiert raerben, ober ein neues

Slosmetifum, ober eine feine bi)gifni[d)e Droge. — 2lr,5t

bes S^örpers unb ber Seele, ^ropbet bee mal)ren iiebens,

(Fr^^ieber 3ur 6d)önbeit unb jirbittT clc^jintiarnni — fo

erfd)ien er in feiner guten 3^it im .Greife feiner ©etreuen

im Gafc ©entral. ^ier, als in feinem eigentlid)en Domizil,

oerfammelten fie fid) um bie Stunbe ber 3aufe. ^^. 51.

an feinem Xifd)d)en abgefonbert, unb in einiger Diftan,^

nn onberen Iifd)en bie Singer, SSere^rer unb a3erei)rer»

innen. (Eine ober ,^mei Sd)önbeiten roaren ftets unter

il)nen, auf meld)e er feine Ditl)t)ramben rebete unb fd)rieb.

So 9J?and)er fiel es nid)t leid)t, bie an il)r gepriefene

T(ote bauernb feft3ul)alten. Denn ^^. %. mar febr ftreng

unb beftrafte, bie ibu fold)erma^en enttäufd)ten, mit %<ix--

ad)tung unb SSerbannung. Unb ^. 21. rebete ,5mifd)en ber

i.^eftüre eben angefommener ^i^riefe unb ibrer ^-öeantmor-

tung i\\ feinem Slreife binüber: uon ber ^Jlot einer 5lell=

nerin, bie eigentlid) eine gürftin fei, üon ber ©emeinbeit
fd)led)ter Streid)böl3er, uon ben Intrigen, bie eine eble

grau bebro^ten —
iiiu^erfte ^eruenempfinblid)feit, grei=2uft=^Beftrebungen

unb bogienifd)er iiu^us, — 93ereblung6elemente uon

rein poetifd)em 2Bert. Unb bod) — es l)aftet feinen

lenben^en etmas 2lnglo = 2Imerifanifd)e6 an. Drüben
in 2Imerita möre er mit fetner prattifrt;en ^Iftbeüf

i'ielleid)t ein populärer ^IRann gemorben, ober er bätte

eine Sette begrünbet. !'. A. 2Iber er -ift ein 5öiener

unb blieb in ^Äien. So mufete er in ber (Enge fid) nur

mieberbolen. Unb als er älter rourbe unb alt, merfte er,

Xsix'^ man oor ibm Äomobie gefpielt botte. 5ßien, boö er

üerberrlid)t, bot ibn ^um ^afperle genmd)t, unb er rnd)t

fid) bafür mit bitteren (Epigrammen. — (Er ift 3öiener unb

@egen=5Biener in fon^entriertefter gorm.
„5Kein (Blas ift flein, aber id) trinfe cus meinem ©lafe,"

fetzte er als Wotto auf feine erfte Sfij^enfammlung: „5öie

id) es febe." On biefem Sinne ift er feiner Originalität

treu geblieben, obne manieriert ^u merben. 2(ud) menn er

fid) mieberbolt. Denn er ift ein Did)ter.' ©s gibt freilid)

.tlugfd)roät5er, ireld)e bie SH^äe *^. 2t.s als beti

©ipfel ber tunft ber ©egenroart bereits in bie Unfterb=

lid)feit oerfet^en. (Es finb jene, bie fuperlatiu loben

um anberes utn fo fuperlatiuifd)er tabeln ,5U tonnen, ©s

ift eine billige 2öeisbeit, ^sd'^ eine gute 'BWw ^^W"^ ifl

als ein fd)led)ter O^ioman. 2Iber ein guter ^f^oman ift

beffer eis eine gute Stiä^e. f)ier mirb Quantität ^ur

Qualität. Unb fo fid)er ber gan.^e (Boetbe in einer guten

SJers^eile feiner (Bebid)te ift, fo mirb eben fo fid)er ber

„Sauft" baburd) feinesfolls überflüffig.
— Ko



Ein Nachruf.

"Von Bfralm Frisch.

Kurz vor dem f^roßen Sturm — Tschechow

war tot; während Tolstoi noch lebte und seine

Epigonen überlebte — erreichte die große rus-

sische Literaturepoche, die ein Jahrhundert lang

nicht unterbrochen war, ihr Ende. Im Glänze der

Bündnisse mit den großen Weststaaten, nachdem

die Revolution scheinbar niedergeworfen vvar,

mochte es vielen scheinen, daß Rußland ina Be-

griffe sei, eine westlich orientierte Entwicklung

fn der Richtung der Industrialisierung und des

Imperialismus zu nehmen. Auch die Literatur

nimmt äußerst westliche Formen an, folgt Pa-

rolen der Mode und ihren Extravaganzen, wird

Großstadtprodukt. tv. • -

In diesem Moment tauchen aus der Provinz

einige Nachzügler auf. die entgegen der vorherr-

schenden artistischen Tendenz und den deka-

denten Spielarten den Anspruch erheben, die

legitimen Fortsetzer der großen literarischen

Tradition zu sein. Unter ihnen der vor wenigen

Wochen verstorbene A r t z i b a s c h e w ,
der

mit seinem Roman „S s a n i n" einen Sensa-

tionserfolg hat. Er stammte aus Sudrußland, war

urspründich Maler, schlug sich unter Krankheit

und Entbehrung mühsam durchs Leben und

wurde durch Miroljubow, der damals die „Zeit-

schrift für Alle" redigierte und Gorki, Kuprin,

Andrejew zu Mitarbeitern hatte, in die Literatur

eingeführt. t .. i u
In der entfesselten dekadenten Literatur, nach

den Rückschlägen auf die revolutionäre Bewe-

gung, die dem Russisch -Japanischen Kriege

folgte, schien Artzibaschew eine bedeutende

Figur und fast so etwas wie ein neues Programm.

Doch „Ssanin" war ein Zufall und ein Mißver-

ständnis. Das Werk, das auch bei uns so viel

Aufsehen machte, ist weder ein Produkt des er-

regten Zustandes in einem Teil der damaligen

russischen Jugend noch seine Spiegelung. Ls

war bereits 1903 goschrieben, stieß auf allorhand

Schwierigkeiten bei Verlanen und bei der Zensur

und wurde erst 1908 veröffentlicht, als das allge-

meine Interesse, an erotischen Prob'p-ren ihm

entgegenkam, ihm einer unerhörten Widerhall

verschaffte und in den Mittelpunkt der .iteran-

scben Diskussion stellte.

Das Für imd Wider interessiert uns heute

noch kaum. Das Mißverständnis aber war, daß

man draußen in „S s a n i n'* das Symptom eines

Umschwunffs im Eros des russischen Menschen

sehen wollte. Dagegen nahm Artzibaschew den

Erfolg des Werkes für seinen q u a ^ i w e 1 1 a n-

sch au liehen Ge!mlt unn die neue Idee in An-

spruch und orientierte, wie das oft geschieJit, auch
^

einen Teil der Kritik in dieser Richtung. „Ssanin,
j

\ schrieb Artzibaschew, um dem deutschen Ueber-

sctzer seinen Gedanken zu erläutern, ,. ist die

Apologie des Individualismus. Der Held des

Romans — ein Tvpus. In seiner reinen Form ist

dieser Typus noch neu und sf'lten, aber sein

Geist lebt in jedem frischen, kiihnen und starken

Vertretor des neuen Rußland."

Nun, man durfte schon damals vor dieses

Manifest ein großes Fragezeichen setzen, und

viele haben es auch getan. Doch in der allge-

mieinen Verwirrung fand auch diese Deutung ihre

Anhänger. Artzibaschew selbst bezeichnet die

Predigt des annrrhisfir^chen Individualismus als

seine Auf?abc. Im Grunde aber Imt er mit

rHe«>m Postulat und m.it dem Typus, der als

Held in seinen Werken erscheint, nur jenen



rj im Wesen des russischen

autochthonen. ^uf "bellen unterstrieben und
DurchschnittsintellektueLien ^^ ^^üttelung des

hervorgehoben, der nacn
^ hervortritt,

rraditionellen Sc^^i^^^^^^^ich de revolutionäre

wenn er die Bmdung durch me
^^^^

7deok)^ie überwunden zu haben 8
^^^.^^^^^

I

kommt die zähe
P^f^^^^^^^^^^^^Th den Maßstab

der um i^^^? ^'^ ienen iü? das revolutionäre

mr alles sucht. In J%^^^" „ L^ocbte ein solcher

Gefühl ausweglosen Jahren mocn^^^^
^.^ ^^^^

^Ttl'n' u'nd'dem 'Dichter des ,.Ssanin'' eine

verlocken unci oem ^ , vorsp egeln.

Weile die Rolle des Führers vo^ V v^^^
^^ ^

Der Kün^^tler A^JS^fda7 dem der Reahs-

Epigone der ^^^f" fC/lvse Dostojevvskis vor-

Zy^ Tolstois und die Anal^.e u
^^^^ ^^^ ^^.^j^.

bildlich bleiben Erjv irw ^^
i ^ t i o n s g e -

sten in den,, kürzeren ,,uev
^ ^.^^„^^

schichten, ^f^^'h^^^cbar le

^^ ^^^^t^oppe ung
Ausschnitte. aus der Ze^tdey

^^^ .^eibän-

der Re^o^^tion b^e en
P^f-t,^.^ ^er spater auf

'^ln-n""iol^^e"n^
-atte Wiederholung

Auch Artiibascne-vv
i , ju den Lnl-

rhrf als
Eti.fanrlä\'arschau.



U^u %, ^. %i. //^ MIT-

Budionnl,^ ReUerarmoc. Von J Bn
«^»«Ä. 44Ö betten. Geh. JC 2.50.

Brüder A,ff rn.r.»
^^^^^/^eute. Geno^een und

Hen^sten'kt P« JLi^'^'^
Pferden, auf fröhlichen

Eine%rchfLadu^^'Se' .1'' ^^^t-J^ner Jahr
schiedene Lieder H« l\lhJ^A '^'^- ^"^ «^»^ ver-
zehner Jahr! Werden Jirif ^" "'^''

l^^^' ^" AcJit-
und unbändig leben könnPn''''J"'^'" ^° ^^^^'^^^
mein Achtzehner Jahr' #^0^^ "^^ "^^^° l^^^t.

^'ir deine Lieder%esunL H^T^'""?.'^'""'^^ ^^^en
"nd deine Wahrhei ?uSich^T,,l^"^" getrunken
nichts von dir übri/epM^Lvi * i""'^.

^^J? ^et uns
Posten." - Mit diPRp. f ^^^f^^n als ein Schreiber-
der Helden dieser Erz^hfr'^'^^i' unterbricht einer
Rache. Auf d?e/en ftifl '''^•'l ^J^ Geschichte seiner

Zeitalters der ReVnn,^f^^ heroischen
j
aus dem Krieg mit PoW "^

^r
^ ." ^ ^ <> ß, ist. EDisodon

und Wüste/ schauerlichrTat.l'""^''''^^ heldenhafio
,

zusammengesetzten ReUerJrmee tTv ^"', ^,°^^'^"
neuen Staat; jener Ko^kpTw-°^/^°?^^ ^"^ ^«n '

haber ak eraufiai^^'L t .' ^^^ ^^^ alten Macht-
wußten,

^^^"^^ß^es Instrument zu gebrauchen

die WaS utdX St^ardÄ^ f"^ i^^^^^^^^ren vei schafft hat wplf}!L 5 ^u^ ^^^^° der ande-
Machthaber als ihnen ailnin^'v^^Vl^^* ""^ «'^^i"'^

^^.ch eingebildet hattln Doch knrSm?'^^
vorbehalten

dieser von Kraft strotzenden qS* "^° angesichts
ten dazu, eich übe?^ den \\V.ä^!;""^?? ^"^ ^'^-
danken zu machen Babel vemehte^ ^^'^' ^^-

1Heldentum zu schaffp« i^i
versteüt e«, ein neues

Unschuld in der Da I?ellung'defr^'
^^^^^^ ^^^ ^^- und hier kommt d^7, wJ 3-^t^"^^'^^° ^^r eich '

selber Tiefleide^d^ sinTunH M^-t
^^'^ Zufügenden

Vollstrecker «iner Rache AS" '\\'"- c^"^^ ^^un sie
Tod ist wie das Sp^el von kI;^]^" ^^'!^

J^'^ ^om
sie mit ihm durch VnechtbareF«^H?\-°r^ ^^*^^ «'"d
Die Tat ist in ihrer F«n=? ^^^° *^^^ verbunden
überschwenglich und hat nlht'.'^

'''". ""^ ^'""^ "nd
^en Buchstaben-Grausamkeft ^ • ^l' ^'^dorwärti-
Eingesessenen und niAf?^ a^^ ^'J

^^^ ^acht alt
den miJitärischen Routhir'BfLr^ ^'^'^^ "^^^d'"'
zählungpkunst ist hier „m.:. ^^ Tirachtvolle Er-
nicht selbst als der Helln.^-

^^^aunlicher. als er
seine Geschichten wie nlhtf^'qif-"^ .^«"^ern
am Rande des großen Opc.Knf ^^J?^^" gleichsam
ein schwaches /cho des Äpr%^^°'"-^o^^"^t- Nur
das andere und ke^t ^11^ h Ij

^^'^ auch um
dienenden Begleiter, a •^/^'^^omnienheit des
Aber seine Eh'^rfurcht vor diesem^Lf^'-^^^^ '^
und zwmgt ihn auch mit zm?m¥.^'\ ^'^ ^^^^^^
schmerzensvolle Heldenlied zu sÄ i:^''^° ^^^

Efraim Frisch.
,
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r\ iebc S^cunbin, icl; gönne jf;ncn Dac Sergnugen ttnb

V bic fuße Siü^rung unb bie ^olbe 3Bef)mut, 'i>k 3^nen

•^baö ^erjige S3ueb t>on Slubclf S^^m S3artfcf) bereitet

bat, mit aUenv u\iö ba^u gebort. O ja, icb üerjlebe baö

febr gut: man fil^t '^o., irgenbeine 3}?elobie i>on 6cbubert

burcb tik 3äbne fummenb, fiebt mit einem gemiffen ^v!^

bie ^ipolbfeligfeiten ^iöienö nacb bem ,^'ongre| mit feinem

guten unb trobifeilen (iffen an ficb i^orbei^ieben, macbt

23efucb im Dreimäberl^Xxniö, unentfchloffen, ob man ficb

lieber \x\ ber ^ebbcrl, ^eibcrl ober .^annerl befpiegeln

foU, fiebt ben berübmten Schubert, ber einem fokben

3iefpeft einflöf^te, \it\ '^tXK lieben 'I^äberln unb '\\\ .^emb^

ärmeln beint .^aibl>ogel, ober beim J^eurigen brauflen,

fiebt ibn in ^Jefellfcbaft jum Xan^ auffpielen, barf mit

ibm '\XK ber ^^Zatur fc^märmen unb ibm beim .komponieren

über '^k s^cbulter jufcfjauen - man ifl: orbentlich ^^^^tx,

mie er '^'xt berühmten ^acben macbt — unb "^'xt ,1lunft

gebt einem ein ioie ein üollfommencr iJlpfeljlrubel.

Denn eo ifl: ja alleö fo furcbtbar einfacb. 5ßie \)i\\Vi

eö bocb im ^Biener !i^ieb? „3}Jenfcben, 2}2enfcl;en fan mir

alle
— '' Unb ein anberer 2öeifer bat — ctn?aö \>\X\^x

—
gemeint:

(fntfagung nennt man '^^k^ i^ergnügen

5ln Dingen, ti\z wir niemalö friegen

(ober fo äbnlifb)- ^^x\\ ^cbubert nun, bem guten, bieten

^cbuHinunerl, ging eö im ganzen nicbt befonberö, '\\\ einem

^Punfte aber befonberö fcblccbt: \i\i lieben ^äberl nämlicb,

"^k a>onten ibn nicbt, unb 'C)C< ging er hin unb machte \ik

fcbönfle ?}?ufif barauö.

Daö \\X ja alles fcl)ön unb ungebeuer einleucbtenb. ^Ver-

langen (iie nur nicbt i>on mir, '^q<S^ ich ergriffen "^k .Hlage

anbebc über t^k Unbanfbarfeit bee fcbiJnen Oicfcblecbtö

(felbfl W\ ijbnen loäre eö ein bif^cben .Oeucbclei), unb

über \>t\\ eungen Unv*erflanb ber 3<^itgenoffen unb über

\i^^ „traurige l^oö beö ,H'ünftlerö auf ^rbcn". 3cb bin

mit ben ,Hünftlern nicbt fo intim, unb fie lieben ee auch

nicbt, u>enn man ficb '\\\ ibre .«peimlicbfeitcn brängt. Denn
\y^^^ fie .^vifcben ficb unb (^ott auo^umacben haben ^ ift

u^brbaftig nicbt ba,^u angetan, orbentlichen ^I>?enfchen in

irgenbeiner 3ßeifc ^paf? ^u macben. !^affen ^ie micb '^o.-

gegen eine ä^ermutung auöfprecben. 3cb glaube nämlicb:

bem 35artfcb gebt eö '\\\ jenem fünfte bcffer (unb loobl

nicht nur '\xk jenem ^))unfte), unb ber arme ^cbubert tat

ibm leib. %\\\ (^rnfl, liebe Jreunbin. Der :öartfcb ifi

ein guter ,H>rl, bat von einem Dicbter '^k OJenufifreubig-

Feit unb z\\\ fecfeö .ipen"»orfprubeln feiner ^inbrücfe unb

9}?einungen, unb alö ein (.Erfolgreicher, ber iüobl bic tx^^-

fofungen 5Sicnö auegcfoflet, mag er feinem großen l^anbö-

mann gegenüber ein munberlicb i^erfpätctcö, fcblecbteö ©c-

iDiffen ^^\)^\>i baben. 5Öährenb er ficb nun ebrlicb bc-

innibt, Öierechtigfeit b^^^^nficHen unb ficb »"^ ""^ 3^^

bemeifen, bag ber @cbubert für \)ixi ^iluöfall an „'i^ebcnö-

glücf" rcicblich burcb 5}?ufif entfcbäbigt war, entfcblüpft

i^m bocl; \)<x\x\\^ ein ^efenntniö, \i<\^ bic ungleicbe ^a^



^Rtfek burcf;Micfcn läßt, ^r fennt näinlich aud; Die ,Hcl)r=

feite. 3fl 3^nen nicf^t aufgcfaUen, tuic persönlich er fiel;

gclec^entlicf) ©cf^ubertö grof^em erfo(c^reic()en ,^on3ert äußert?
X)a f)c\fn eö: „Dieö (ber Söiener (Jrfcrii nämlicl)) ifl eine

33etäubt(;eit, bk Xage, ja !föod;en bauern fann, in ber ba^
überfättigte .Iperj nicf^t met)r ein 5ßeib (^Ifaent auf ein) ^u
lieben vermag unb nict)tö Öin5etneö bei^ef)rt, fonbern in ber

Sülle ber (^cl)önf)eit auf? unb abwoc^t mie ein 6d;iff(ein U\
f)o^er ^ee; bk^ ifl baö (^ift, baö fo iyolb ju überfd)leicben

meif; unb fo fd;macl) rnad)t, unb njesbalb einfant berbe^ ah-

geivanbte 3}?änner unerhört feiten finb in ber all^^u fcbönbcit?

reteben SBienerflabt/' Das ifl übrii^enö aucb eine cl;arafte?

riflifc^e (Stilprobe: JDoc^enbeö 8cl)ifflein, ^olbc^ Wift,

Söienertlabt — 5(uö biefer ,/:öctäubtbeit" rettet fid) tüohl

ber hcc^ahtc unb fnnipat^ifd;e ^Jiubolf S;)i\m ^artfcb, ber mU
Ukht aucb ^Inlav^e jur .perbbeit unb 31bj^ea\inbtbeit b.U, in

bic „(geliebten ()eimatlicben :'^erv^c", unb in jene flaue

unb rebfelii^e ^laturfclniHirnierei, bic er md) beut (Scl)ubert

anbicbtet. Ö0 ifi; für i^^^iffe Deutfd>e ^fterreicbö beute

tnpifcb, Jt>ie fie bahci burcb leere (Si)mbole i^eiraltfame

!^e,^iebunc^en ^ur alten beutfd;en 9}?ptbologie fucben: ein

,/v>öltifcbe0" ^urrofjat für bic feinbfelige „römifcbe'' ^ie?

li<^[on. '^Iber loao nüt3t ee? ^r entv^e^t ber ^ierfübruui^ beö

^rfoU^eö fo tuenic^ wie anbere, c^erinc^ere alö er. Unb' bier

osbcn ^cbubertö unb !'^artfcb0 !2öe.qe febr auöeinanber.

^prubeln barf, tuer and) fd)on i^leicb GJeforniteö fprubelt.

I^er leichter bee „^chiuaninierr' aber erlaubt feine faloppe

5(rt, bk nicht aufbaut, nid;t v^efi-altet, fonbern allen v^toff

wie einen ,1lnäul abtvirfelt, mit ber bilcttantifcbcn 'iJluörcb: auf
bk ^ntpfinbuni^ rechtfertic^en ^u fönnen. ^J>rüfen ^k
genau, liebe ^i'eunbin, unb @ie u>erben finben: ^^artfcbe

Schubert n>ürbe aus feiner ^cl)ilberung faunt emen Unirif;

baben, u>enn unfer ^^ilb oon ibnt burch ei(^em .Henntnic bes

geläufigen ^porträtö unb ber 9}?ufiF nid/t fchon längf^ ge-

prägt Jüäre, unb maö er ,^ur (Entflebung unb (Sbarafteriftit'

ber einzelnen ;:!öerfe ^u fagen tüeif?, ijit, abgefehen iumu rein

31nefbotifchen cntweber füf^lid; unb flau, ober i>on iener

moblfeilen 5lrt, rücfuKirtö ju propbe^eien, wie wenn man
etwa ^eute ^erntann, ben (!beruö!er, bie sdcl;lacbt bei

Gebein iüeiöfagen ließe, dlm bie großen Dichter ber .^iftorie

entgeben biefen 33erlegenbeiten. :!8erübrt eö 6ie nid:>t ein

hif^ehen Fomifch, ^u lefen: „Daheim bann faß er lange i>or

bem ,^lai>ier in u^ebem ^iingen, bann breitete er bie ^ndten-

ben Spänbe unb fpielte ba^ unerbittliche "^ieb i>on ber Äktter?

fabne in enbgültiger Raffung gan3 betunter -'' ^n cnb-

gültiger S^iffung, bitte! —
j;d> it>ill bier aufboren, meine "^iebe. Sßaö i>erberbe icb

Sbnen aucb ^^^ greube an b^tmlofen Dingen! — 3cf)

bin aucb fo ficber, baf] in bem ^^(ugenblicf, ba @ie bit

erflen Xafte ber h-moll-vSi)mpbonie ioieber hören, bie

gan^^en „2}?enfchlicbfeiten'' biefeö 6cl)ubert fiel; tjerflücb-

tigen n^erben wk üHaucb unb 'iJlebel. Dann fprechen ivir

nneber t>on ©cbubert, aber obne ^artfch.

^^U c t r.
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Ein episches Kariosam

Von Eiraiin Frisch.

„Der Tyrann", d^r Poman Mnes Vaters,

heiat das Werk, das uns mit einem neu^n eng-

lischen Erzähler, A. I. Cronin, bekanntmachen

soll (übersetzt von Richard Höffmann. Paul Zsölnav

Verlag, Berlin, 724 Seiten). Wenn es tatsächlich

das Werk eine« englischen Zeitgenossen ist, wie der

Verlag vers-ichert, so haben wir in ihm eine be-

wußte Stilreaktion «recen den Zeitroman, gegen die

Experimente der aufgelösten Form der modernen

englischen Romandichtung zu sehen. Diese ent-

schlossene Rückkehr zum sogenannten Charakter-

roman, zur epischen Form de« grölten bürgerlichen

Zeitalters geht eo weit, daß uns bei der Lektüre

oft ßtarke Zweifel aufateigen, ob wir es hier wirk-

lich mit einem Werk von heute zu tun haben. Die

Geschichte eines böi«en Tyrannen von bürgerlichem

Vater, der im lächerlichen Stolz auf seine angeblich

adelige Abkunft, aus Kraftprotzentum, Eigensinn,

falschem Ehrgeiz mit gadistiecher Boeheit sein Ge-

schäft, fieine Familie, »ich selbst zugrunde richtet

und zuletzt als Narr und Trunkenbold an der Leiche

der jüngsten Tochter, seinem letzten Opfer, steht —
diese Geschichte einer schottischen Bürgerfamilie

ist mit bedeutender Erzählerkunst, mit monomani-

scher Folgerichtigkeit, mit einer Art Besessenheit

vom Objekt, die uns kein Detail und keine Rohoit

erspart, gestaltet und füllt einen Band von mehr

als siebenhundert vSeiten. Doch alle quantitative

Fülle und die noch so unbeirrbare epische Haltung

des Autors vermag uns nicht in die Handlung

hineinzureißen, sein Ansturm auf unsere Teilnahme

versagt, je mehr er ihn steigert: ie grausiger es

wird, desto kühler bleiben "^ir. Ein Saturnus, der

seine Kinder verschlingt, könnte etwas Urweltliche?,

Uebergewaltiges sein, daa un« Schrecken einflößte,

ein stupider Oger von Vater etwa« von detn mär-

chenhaft grotesken „Kindlifresser" alter Brunnen-

figuren haben, aber in der gewählten Form des

bürgerlichen Romans bleibt all 6s bei aller Grausig-

keit in eine mittlere, tränenselige Sentimentalität

getaucht, der jede Größe und jede Distanz fehlt.

Dieses Werk einer ungewöhnlichen epischen Be-

gabung ist geradezu ein Lehrbeispiel dafür, wi©

ohnmächtig der künstlerische FormwlUe bleibt, einer

engen mesquinen Lebensform durch epischen Stil

Größe und Weite zu geben. Die Geschlossenheit des

Romans, seine epische Kontinuität ist hier nur

äußerlich ermöglicht dadurch, daß er in einem un-

eigentlichen Sinn historisch ist. Nicht nur weil seine

Menschen und Begebenheiten in Kostüm und

Atmosphäre der bürgerlichen Welt von 18S0 er-

scheinen, sondern weil der Erzähler, der von heute

ist, die Form eines größeren bürgerlichen Zeitalters

kopiert. Und das ist auch der Grund, daß seine

Welt nur äußerst selten für uns Gegenwart wird.

Es gelingt weder, die uns noch gar nicht so abge-

rückte Zeit mit historischem Blick zu distanzieren

noch uns durch da« ungeeignete Pathos zur tieferen

Teilnahme zu bewegen.

Wenn mit dem Roman der Beweis erbracht

werden sollte, daß die Form des großen bürger-

lichen Romans auch heute noch möglich sei, so ist

er doppelt mißlungen: es ist nicht die bürgerliche

Welt, die hier dargestellt ist, sondern mit Tolstoi-

schem oder Balzacschem Aufwand ein Sonderfall,

eine Merkwürdigkeit, für die etwa die Darstellungs-

mittel eine« Green weit adäquater wären al« der

Falt^^nwurf der großen Form. Schade um so viel

echten Aufwand, der am ungeeigneten Objekt nur

ein „Pa*ticoio'* ergeben müßt^.

i

/
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DOSTOJEWSKIJ UND WIR
zu SEINEM 50. TODESTAGE (9. Febr. 1881)

5)on Gfraim Srifc^

In einem Augenblick, da Europa

zum Problem geworden und in Gefahr

ist, das Maß seiner Geltung in einer

groben Quantitätsrechnung proportio-

nal höchstens zu seiner Wirtschaft-,

liehen und technischen Leistungsfähig-,

keit herabdrücken zu lassen, in einem.

Augenblick, da das viel mißbrauchte,

Wort Erneuerung zu Schlagworten füu

die Parteien und fast zu Makulatur

Gleichung der Zukunft, um deren Be-

stimmung der europäische Geist, so-

weit er noch lebendig ist, sich zur

Zeit bemüht. In Dostojewskij ist das

Paradox des Religiösen als revolutio-

näre Idee verkörpert und hängt unter-

irdisch mit starken Strömungen zu-

sammen, die heute erst ans Licht tre-

ten. Was sich dem Verständnis ge-

wisser leitender Gedanken bei ihm,

von denen hier die Rede sein soll, cntr

gegenstellt, ist seine auf den ersten

Blick fast irreführende Stellung inner-

halb der Richtungen seiner Zeit und

der Gesellschaft, in welcher er aktiv

wie alle großen russischen Schriftstel-

ler der Epoche gelebt und gewirkt hat,

dadurch besonders, daß wir ihn auf

der Höhe seines Schaffens als Tages-

schriftsteller und Politiker auf der

Seite nicht nur der Slavophilen finden,

Ja»»^ v'^^'^ f-t Ŝ^^lt^ '^^ ^-*«^^^^L!X*^^L^feir5-J•.
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Jugendbildnis

verarbeitet wird — was ist natürlicher,

als daß wir in solcher Lage besonders

scharf auf jene Stimmen aus jüngster

Vergangenheit hinhorchen, welche aus

einem Vorgefühl und tiefen Ahnungs-

vermögen für die kommenden Ereig-

nisse die Katastrophe ankündigten, an

deren Beginn wir heute vielleicht

stehen.

Von allen vom Atem der Zukunft

angewehten Geistern, welche der Dauer

und Festigkeit der europäischen Staa-

ten und Gesellschaften am tiefsten miß-

trauten, war es Dostojewskij, der mit

der Leidenschaft des Propheten unter

unsäglichen Entzückungen und Krämp-
fen Gesichte der Zukunft hatte und

kündete. Er kündet Europa Unheil,

weil er Heil ersehnt für Alle, er warnt

in immer wiedei ausbicchcnder Ixi-

de:ischaft sein Volk, das er vor dem
Unheil bewahren möchte. Was eintraf,

ist anders eingetroffen, als er sah:

Schicksal des Sehers. Und noch zu

deuten bleibt vieles, was er sah und
kündete, vielleicht auch anders zu deu-

ten, als er selbst es tat, dem histo-

rische und zeitliche Tatsachen nur

Symbole für sein apokalyptisches

Christentum waren.

Das Religiöse und die Möglichkeit

menschlicher Gemeinschaft, das sind

wohl die zwei Unbekannten in der

FakHimile eines Briefes von Dostojewskij an ! -^ine

Frau, in welchem er dieser über den Eindruck

seiner berühmten politischen Rede auf der Mos-

kauer Puschkin-Feier berichtet

mit denen ihn gewisse Gesinnungsver-

wandtschaften von jeher verbinden,

sondern sogar als Wortführer ausge-

sprochen konservativer Gruppen, bis

zum äußersten Flügel des panslavisti-

schen Imperialismus.

Der Künstler Dostojewskij zeigt uns

ein anderes Gesicht. Und doch ist der

zornige, polemische, gegen seine poli-

tischen Gegner unerbittliche Tages.-

schriftsteller nur der im Zeitlichen be-

fangene Ausdruck der gleichen seelisch

geistigen Verfassung des Visionärs.

Das Grunderlebnis Dostojewskijs ist

eine die Physis tief erschütternde, un-

geheure seelische Spannung zwischen

sehr extremen Empfindungen: die

eirer kaum zu fassenden und zu er-

tragenden Harmonie und, gleich dar-

auf, einem Sturz in den Abgrund
gleich, einer furchtbaren niederdrük-

ke.iden Schuld, des Verbrechens. In

der Jugend erscheint dieser Zustand

durch eine gewisse Empfindsamkeit ge-

mildert, durch eine große Weichheit

urd Hingabe des Gemüts an über-

schwängliche Eindrücke des Lebens

und der Dichtung ausgeglichen, erst

die Katastrophe: — Gefängnis, Verur-

teilung, Schaffot und Begnadigung —
ein schreckliches Gleichnis seiner labi-

len nackten Seele — härtet das Erleb-

nis zum Schicksal, strafft den Bogen

u.id ladet ihn mit jener kinetischen

lv'<ergie, welche die gewaltige Aktivi-

ti't von Dostojewskijs Produktion fort-

an treibt.

In mancherlei Figuren und Charak-

teren seiner Werke hat Dostojewskij

extreme Zustände seines Innern auf

seinem qualvollen Wege zu Gott mit

Gämonischer Selbstkasteiung in sich

aufgegraben und verkörpert, doch ein

iibbild seines geistigen Ringens, wie es

i.im aus der Rückschau erschien, bietet

am nächsten vielleicht die Gestalt Iwan

Karamasows. Die Frage, die ihn am
tiefsten aufwühlt: wie ist menschliche

Gemeinschaft möglich, führt unmittel-

bar zu Auseinandersetzungen mit dem
Problem der modernen Persönlichkeit

als des höchsten Faktors kulturellen

Lebens, wie es Europa ausgebildet hat,

und hier steigt der erschreckende Ge-

danke auf: daß ein konsequenter, die

letzten Schlüsse nicht scheuender Un-

glaube dem Menschen eine ungeheure

Macht über seinesgleichen verleiht, und

weiter: daß jede Art weltlicher Macht

dieses Ursprunges sei. Das Symbol

dafür ist Napoleon, diese neue inkom-

jmensurable Erscheinung, die ein tiefes

fLoch in den fest gegründet scheinen-

den Bau der Tradition und Legitimität

j^'-rissen hat, das nicht mehr aus der

lAVelt verschwindet. Welche Gefahr

'^-rAstehi, wenn ein so konD.-^qucnter Un
glaube den Menschen im Gebrauch

seiner Mittel souverän macht, besonders

iber dann, wenn er in dem guten

Glauben ist oder sich vorspiegelt, all-

gemein menschliche Ziele damit zu

jerreichen. Welche Gewähr, welchen

Schutz bietet dagegen irgendeine staat-

liche oder bürgerliche Ordnung? Hier

ist für Dostojewskij der Ursprung des

Verbrechens an sich. Der vom Glau-

ben befreite Mensch fällt aus der Ge-

meinschaft heraus, in dem Augenblick,

da ihn nichts mehr hindert, seinen Mit-

Die Nietzsche-Briefe
9Jon ^eter @(^cr

VORBEMERKUNG Ich beginne.

Zwischen 1888 und 1890 hielt sich ^qs! PARLÖ ZARATHUSTRA
Friedrich Nietzsche monatelang in

,r at . • j • u
1 .• ^ -i. r • u^^ n^^^^A Vor Monaten, m der genuesischen

emer bestimmten italienischen Gegend ' ^

FEDERICOniETZSCHE

eosi Parlö

Zarathustra

menschen als Mittel zu gebrauchen

oder ihn sogar zu töten, wenn er ihm

im Wege ist. Der souveräne Mensch,

in seinem schrankenlosen Macht-

gefühl Mensch-Gott — ist der Anti-

christ. Denn daß irgendeine rationale

Ethik, die er selber schafft, ihn auf

seinem Wege sollte aufhalten können,

widerspricht allen Tatsachen des Le-

bens und der Geschichte. (Dies ist der

Sinn von Dostojewkijs Realismus.) Der

Staat aber und jede bürgerliche oder

soziale Ordnung, die wir kennen oder

konstruieren mögen, hat in Wahrheit

keine Macht, dem Verbrechen anders

als durch ein neues Verbrechen zu be-

/
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Auf dem Totenbett

gegnen: durch die Strafe. Die mensch-

liche Ordnung vermag den Ver-

brecher nicht zu entsühnen, eben weil

sie strafen muß. Das Volk hat wohl

ein instinktives Gefühl dafür, daß die

Strafe ein irgendwie notwendiges

Aequivalent für das Verbrechen sei,

doch damit scheint ihm auch die Rech-

nung beglichen. In seiner unbe-

.

wußten Christlichkeit schließt es den

Verbrecher nicht aus seiner Gemein-

schaft aus: es bezeichnet ihn als einen

Unglücklichen und haßt ihn nicht, son-

dern bemitleidet ihn. Und auch der

Verbrecher denkt: ich tue dem Staat,

dem Herrn Abbruch, aber nicht

Christus. Nur die Christuskirche, die

große Gemeinschaft der Gläubigen,

vermag den Verbrecher wirklich zu

heilen, indem sie ihn durch die reli-

giöse Buße, durch die innere Umkehr
zur Gemeinschaft zurückführt. Darum
meint Iwar. Karamasow, indem •^^

mit strengster logischer Konsequenz

die bürgerlich - staatliche Verkleiste-
'

rung des Problems enthüllt, daß die

orthodoxe Kirche, im Gegensatz zur

katholischen, weder Staatsmacht an-

streben kann, weil sie dann Staats-

gewalt ausüben muß, noch sich auf

eine Trennung einlassen darf, in der

Weise, daß sie der Staatsmacht das

Strafen überläßt und nur als hilflose

Trösterin dabeisteht; sondern ihr Be-

streben muß sein, den Staat in Kirche

zu wandeln. Es ist für Dostojewskijs

Dunkel zu bringen, von dem in der

Vorbemerkung die Rede ist? Schick-

salswege !

Wir werden weiter sehen.

DER BÄRTIGE HERR
Ins Ligurische vorgedrungen, machte

dem Städtchen
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Dostojewski] und wir

unerschrockenen tiefen Blick bezeich-

nend, daß er diese Apologie für die

Kirche der Zukunft einem Atheisten in

den Mund legt, der aus der gleichen

logischen Konsequenz auf dem Wege
ist, der „starken Persönlichkeit" alles

zu erlauben.

Während seines vierjährigen, durch

mißliche Verhältnisse erzwungenen
zweiten Aufenthaltes in Europa hatte

Dostojewskij Gelegenheit, Tatsachen

und Ereignisse des europäischen

öffentlichen Lebens aus der Nähe zu
prüfen. Von seinem theokratisch-revo-

lutionären Standpunkt her erscheinen

ihm die europäischen Tendenzen aus-

sichtslos und verzweifelt. In der bür-

gerlich-demokratischen Ideologie sieht

er nichts als krassen Egoismus. Die

Ereignisse beim Aufstand der Kom-
mune sind ihm das Beispiel für den
ewigen Kreislauf in der Abnutzung
der Gewalt und eine Bestätigung für

seine Theorie des Verbrechens: ,,Eine

moralische (den Lehren des Posi-

tivismus entnommene) Begründung der

Gesellschaft", schreibt er im Mai 1871
aus Dresden an Strachow, „ist nicht

riur nicht imstande, irgendwelche Re-
sultate zu zeitigen, sondern kann sich

sogar unmöglich selbst bestimmen und
verirrt sich in ihren Bestrebungen und
Idealen. Haben wir denn nicht genü-

gend Tatsachen zur Verfügung, um
beweisen zu können, daß eine Gesell-

schaft so nicht aufgebaut wird, daß
ganz andere Wege zum allgemeinen

Wohl führen und daß dieses Wohl auf

ganz anderen Dingen beruht, als man
bisher angenommen hat. ... In West-
europa haben die Völker den Heiland
verloren, und aus diesem Grunde geht

Westeuropa zugrunde."
Man hört daraus schon die ersten

Takte des großen Themas der Pusch-
kinrede und der ihr folgenden letzten

Auseinandersetzung mit den russischen

Westlern. Voran geht das konzentrier-

teste Werk des Dichters, „Die Brüder
Karamasow", in welchem mit einer

Kraft und Extase ohnegleichen die Ge-
burt des neuen russischen Menschen
aus dem Chaos verkündet wird. Man
kennt daraus den angeblichen Entwurf
Iwan Karamasows zu einer Dichtung
„Der Großinquisitor". In ihm ist die

Stellung der westlichen Kirche als

Nachfolgerin Christi in visionären Bil-

dern veranschaulicht. Die Verzweif-
lung des um seinen Glauben ringenden
Menschen der Gegenwart über die

Ohnmacht des Göttlichen in der Welt
entlädt sich hier, die tiefste Qual und
die Gefahr, um des leidenden Men-
schen, um der Erde willen sich Satan
auszuliefern — zum Antichrist über-

zugehen. Drei Möglichkeiten seien

dem Gott-Menschen während seines

Wandeins auf Erden geboten gewesen,
um seine Herrschaft für immer zu be-

gründen. Satan habe sie ihm gezeigt.

„Bist du Gottes Sohn, so sprich zu dem
Stein, daß er Brot werde." Das hat er

abgelehnt, denn nicht vom Brot allein

lebt der Mensch. Und der Großinqui-

sitor meint: den Turmbau wird

nur derjenige vollenden, der den Hun-
ger stillt; den Hunger aber stillen wer-

den nur wir, in deinem Namen, und
wir werden lügen, daß es in deinem
Namen geschehe. Die zweite Versu-

chung war, durch ein Wunder dem
Menschen seine Göttlichkeit zu bewei-

sen. Auch das hat Christus abgelehnt,

denn er wollte die Freiheit des Glau
bens nicht fesseln. Der Mensch brauche

aber das Wunder, höhnt der Groß-
inquisitor, er suche weniger Gott als

das Wunder, und das Wunder bieten

ihm wir, entgegen deiner Absicht. Die

dritte Versuchung: die Reiche und
Herrlichkeiten der Welt. Aber Christus

weist das Schwert des Cäsars mit Em-
pörung zurück. Doch das widerspricht

nach der Erfahrung des Großinquisi-

tors der menschlichen Natur, welche

unter die Gemeinsamkeit einer Herr-

schaft strebt. Durch die Freiheit des

Glaubens, des Gewissens habe Christus

selbst die Gemeinschaft zerstückt und
nur einige Starke, wenige Auserwählte,

wirklich gerettet. Und so müssen diese

Wenigen nun, um der eingeborenen

menschlichen Natur willen, die böse ist

und klein, gerade dadurch über die Me;i

sehen herrschen und ihre Bedürfnisse be-

friedigen, daß sie die Wahrheit Christi

vor ihnen verbergen. Durch das Wun-
der, das Geheimnis und die Autorität

nur kann man sie im Zaume halten,

bändigen, um sie auf irdische Weise
ihr Herdenglück genießen zu lassen.

Wenn Christus wieder erscheint, wie

er verkündet hat, sind es seine Platz-

halter und Nachfolger selbst, die ihn

verbannen. Ja, Dostojewskij hält es

für möglich, daß der Katholizismus

sogar Christus opfert, um seine ange-

strebte Herrschaft durch den Sozialis-

mus zu erreichen. „Der Papst kommt
mit bloßen Füßen zu allen Armen und
sagt, daß alles, was sie lehren, schon

längst in der Bibel steht."

*

Im Juni 1880 hält Dostojewskij auf
Einladung der ,,Freunde russischt^^

Dichtung" in Moskau seine berühn.^

gewordene Gedächtnisrede auf Pusch-

kin, die nach übereinstimmenden Aus-

sagen der Zeitgenossen von ungeheurer
Wirkung war.

Diese zündende Wirkung, die in

Ausbrüchen des größten Enthusiasmus

sich entlud, beruhte auf der versöhnen-

den Tendenz des synthetischen Schluß-

gedankens, in welcher sich die feind-

lichen beiden Lager, die Slavophilen

und die Westler, einbezogen fühlten.

Doch der von Dostojewskij erwartete

nachträgliche Einspruch der Westler
kam bald darauf in einer ausführlichen

Kritik der Rede von einem ihrer Füh
rer (Gradowskij) zum Ausdruck, und
Dostojewskij stellte seine vorbereiteter.

Artikel für das neue Heft seines

„Tagebuches" — des letzten übrigens

das er herausgegeben — zurück, um
mit der ihm eigenen Vehemenz darauf

zu erwidern. Dieses Meisterstück lite-

rarischer Polemik ist von hinreißendem
Schwung und prophetischer Leiden-

schaft getragen, es ist, als hätte der

Seher gefühlt, daß es sein letztes Wort
war. Man darf darin sein weltpolitisches

Testament sehen. Gradowskij hatte

gegen die Betonung des christlichen

Moments und der besonderen Bedeu-

tung, die Dostojewskij in seiner Rede
dem Volkstum gegeben, eingewendet,

es habe bisher trotz Christlichkeit gan-

zer Völker dennoch kein soziales Ideal

geschaffen werden können, trotz gewiß
einwandfreien Christentums des Indi-

viduums kein vollendeter Staat, und
er folgert daraus, daß neben der per-

sönlichen Vervollkommnung des Ein-

zelnen im christlichen Sinne es offen-

bar noch einer sozialen Sittlichkeit be-

dürfe; diese aber hänge ab von dem
Grad, den die bürgerlichen und sozia-

len Einrichtungen in einer Gemein-
schaft erreicht haben. Es habe aber

wohl keinen Sinn, dem Volk zu schmei-

cheln, daß in Rußland seine Fähig-

keit in dieser Beziehung besonders

reich sei. Rußland sei vielmehr ge-

rade im bürgerlichen, sozialen Sinn

sehr rückständig und wisse sich in die-

sen Fragen, die in Europa längst ge-

klärt und beantwortet seien, noch nicht

einmal zurechtzufinden. Man sei also

nach wie vor auf Europa angewiesen. —
Darauf antwortet Dostojewskij: Das
Unglück und die ganze falsche Proble-

matik käme eben daher, daß man
meint, diese Dinge seien voneinander

, »wissenschaftlich" zu trennen. Hier

eben liege die gefährliche Oberfläch-

lichkeit des Liberalismus. Wenn es in

Wahrheit einen Christen gebe, wie er

sein soll, dann werde sich für ihn alles

von selbst lösen und alle sozialen Fra-

gen würden verschwinden. Denn ein

Christ kann weder ein Sklavenhalter

sein, noch kann er seinen Mitmenschen
anders als seinen Bruder behandeln.

Eine andere Gesamtbindung einer Ge-
sellschaft aber als die religiöse gebe

es überhaupt nicht und habe es nicht

gegeben. Sie erst ist es, die eine Na-
X^oxx schaffe und mit ihr so etwas wie
eine staatliche und soziale Ordnung,
die niemals etwas anderes gewesen ist

als der adäquate Ausdruck und die

Gestaltgebung der sittlichen, aus der

Religion stammenden leitenden Idee.

„Hervorgegangen aber ist diese sitt-

liche Idee immer aus mystischen Ideen,

aus Ueberzeugungen, daß der Mensch
ewig sei, unsterblich . .

." Haben die

Nationen aber ihre Götter verloren

oder vergessen, dann verfällt mit ihnen

die Nation selbst mit ihren Einrich-

tungen, und an Stelle der ursprüng-

lichen Bindung tritt ihr Surrogat, die

mechanische und so verlockende mo-
derne „Institution". Diese ist an sich

und weil ohne innersten lebendigen

Zusammenhang mit dem Religiösen

nichts als das ängstliche Vereinigungs-

bedürfnis des von der Habsucht des

Nichthabenden bedrohten Bürgers „zur

Rettung des eigenen Bäuchleins". Das

ist bereits der Anfang vom Ende und
kann als jeder Sittlichkeit bar auch

keine sittliche Weiterentwicklung ha-

ben; wenn es keine Brüder gibt, kann
auch die Institution keine Brüderlich-

keit schaffen. Und wie.? fragt Dosto-

jewskij höhnisch, in Europa soll das

alles endgültig erledigt und geklärt

sein? „Dieses Europa", ruft er aus,

„ist doch schon am Vorabend seines

Falles angelangt, eines Falles, der aus-

nahmslos allgemein und furchtbar sein

wird. Der Ameisenbau ohne Kirche

und ohne Christus . . . mit seinem bis

auf den Grund erschütterten sittlichen

Prinzip, dieser Ameisenbau, der alles

Gemeinsame und alles Absolute einge-

büßt hat — dieser Ameisenbau ist, be-

haupte ich, bereits so gut wie unter-

graben . .
." Und er kündet den kom-

menden Krieg, der alles von unterst

zu oberst kehren wird, und die soziale

Revolution, die sich auf keine Kom-
promisse einläßt. „Die Proletarier

werden sich auf Europa stürzen und
das Alte auf ewig zerstören!"

«

Wir fühlen Dostojewskijs propheti-

schen Krampf, seine Extasen, diesen

Pfeil in die Zukunft als unsere eigenste

Sache noch heute. Das Gefühl
eines Umschwungs im Zusammenleben
der Menschen ist unabweisbar; zu-

gleich ist die Angst vor ihm und vor

den Ausbrüchen, in welchen er sich

äußern könnte, zu einem akuten euro-

päischen Zustand geworden, der die

Politik bestimmt. Eine Methode der

Abwehr fällt dabei auf, die allen Staa-

ten und Nationen gemeinsam zu sein

scheint: man versucht den sogenannten

destruktiven Ideen überall das so ge-

fährliche Odium der Fremdheit anzu-

hängen, um sie zu diskreditieren. In

Frankreich bezeichnet man sie gern

als deutschen Nebel, in Deutschland

als russisch oder jüdisch (in Rußland
hießen sie früher französisch oder
deutsch) usw. Und sie sind doch über-

all und waren auch früher überall,

wo moderne Zivilisation und Wirt-

schaft heimisch sind, und an allen Stät-

ten, w^o Men.schen arbeiten. Es ist

offenbar der Versuch, in der Gefahr
die alten Nationalgötter zu neuem
Leben zu erwecken, aus der Erkennt-

nis, daß sich 'die bürgerlich-staatlichen

Institutionen dennoch als zu schwach
erweisen könnten. Was besagt das

alles.'* Daß die Angst vor dem neuen
Gott zu dem alten beten lehrt; daß
dem Sozialismus, der kommen soll und
für den es noch keinen anderen Namen
gibt, sein Ideenleib noch nicht ge-

wachsen ist. Der Wirtschafts- und Ge-
werkschaftssozialismus entweicht sicht-

lich in die bürgerliche Sphäre, wäh-
rend die bürgerliche Ordnung ihren

letzten Kampf kämpft. Wird die kom-
mende Gemeinschaftsidee christlich

sein? Sie wird jedenfalls religiös sein.

Mag die Inflation des Irrationalen, in

der wir jetzt stehen, den Ausblick

noch verdecken. Dostojewskij wird
recht behalten.



DIE UROESTAI.T DER BRtTDEB KARAMASOIF.
Der "um die Vermittlung Dofitojewekis so ver-

diente Verlag Piper (München) ist weiterhin be-

müht, die Gesamtausgabe der Werke Dostojewsk b

durch das neue aue russißchen Staate- und Privat-

archiven immer wieder zuströmende reiche Material

zu erweitern. Die letzten Bände brachten wichtige

Aufschlüsse und Erläuterungen über die Quellen der

mittleren Werke.

Der neueste Band, „Die Urgeatalt der
Brüder Karamaso w", Quellen, Entwürfe und

Fragmente herausgegeben von Renö Fülöp-Miller

und Friedrich Eckstein (XXXVl, 621 Seiten. Geb.

JL 15), ist dadurch besonders reichhaltig und inter

epsant, daß er zum erstenmal einen klaren Ueber^

blick über Grundriß, Absicht und Aufbau dieses

letzten und gewaltigsten Werkes nach authentischen

Quellen gewährt Der Band enthält eine kurze, tief

sondierende Abhandlung des Begründers der psycho-

analytischen Methode Siegmund Freud: „Dosto-

jewski und die Vatertötung"; eine in die letzten

Winkel hineinleuchtende Darstellung von W. K o

-

marowitsch über die weltanschaulichen und

literarischen Grundlagen des Werkes ; ein sehr merk-

würdiges handschriftli'-heB Fracrraent Dostojewskis,

das den ersten Grundriß des Werkes absteckt, und

das wichtigste Stück: die handschriftlichen Ent-

würfe und Anmerkungen des Dichters, die bei der

Herftellung des letzten Manuskripts als fortlaufende

Notizen dienten. (Man muß wissen, daß Dosto-

jewski drei Jahre hintereinander forteetzungsweise

an den Brüdern Karamasow schrieb, während die

einzelnen Stücke in monatlichen Abständen in Kat-

kows „Russischem Boten" abgedruckt wurden.)
Der Kommentar von Komarowitsch zu diesen

Fragmenten ist bewunderungswürdig durch eine
Einfühlung und eine sichere Kenntnis der Dosto-
jewekiachen Gedankenwelt, die jeder Notiz, ja jedem
Zeichen seine Deutung findet und die Quellen dazu
nachweisen kann. Der ganze Kennern der Kara-
masows wohlvertraute Fragenkomplex erfährt hier
nach mancher Seite hin eine gründliche Klärung.
Die innere Verbindung der religiös-philosophischen

Ideen Dostojewskis mit Solowjews Gott-
menschentum ist bekannt, neu ihre teilweise Her-
kunft oder vielmehr Bestätigung aus der Lehre
Fjodorows „Von der fleischlichen Auferpte-
hung". (Ueber Fjodorow gibt neuerdings auch Berd-
jajew eine zusammenfassende Darstellung in „Drei
Gedenktage". Neue Schweizer Bundschau, November-
heft 1928.) Sehr aufschlußreich in Beziehung auf
die Komposition des Romans ist die von Komaro-
witsch nachgewiesene Parallele mit einem vergesse-

nen Roman „Mauprat" von George Sand. Di»
gleichen Situationen erscheinen bei Doftojewski
gleichsam als verborgene Parodie der „Educntion
sentimentale'' des zeitgenössischen französischen

Romans, indem dem Schema der Rousseauschen Er-
ziehung die innere geistige Entfaltung des reli«*

giösen östlif'hen Menschen gegenübergestellt wird.

Kein Zweifel, daß diese Arbeiten jedem mit def
Welt Dostojewskis vertrauten Leser einen vertief-

ten Einblick in seine Welt eröffnen und auch für

die literarische Forschung von größter Bedeutung
sind. Efraim Frisch.
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Ba« Privatleben der «eliOncn Helena.
\on John Erskine. Aus dem Ennlischen

von Helene Meyer-Frank, München, Kurt

Woljf. IIL 323 Seiten. Geb. M 7.50.

Einem geschmackvollen Mann wird ea auch ge-

lingen, uns die Helden von Troia noch einmal in-

teressant zu machen. Was ißt uns Helena? — Aber

schließUch zwingt man die jungen Leute, aus Grün-

den, die kaum noch einzusehen sind, sich unter lang-

M'eiligen Lehrern jahrelang mit ihr zu lx^fas«en;

warum also soll es einem Nichtpedanten verwehrt

eein, die Gestalt auf eeine Weise uns näher zu

bringen? Und siehe: das Gewesene wird aktuell,

nicht als Offenbachiade, sondern als Rückerinnerung

an eine freilich imaginäre Welt, an der etwa Gegen-
wärtiges zu messen von selbst zur Satire wird. Was
ist uns Schönheit, was wirkt sie? Was ist sie ohne

ihre Gefahren? Beute unter Spielern eines met^qui-

nen Geltungsspiels, oder einer Sexualität, die neu-

gierig nur sich selbst zu kennen sucht. Tn einer

Reihe geistreich gewendeter Dialoge im Haus des

zurückgekrhrten Menelaos, die aber ebensogut in

einem wohlhabenden englischen Landhaus geführt

werden könnten, enthüllt sich das tragische Sonder-

Bchicksal der Schönheit: sich selbst unbewußt im-

mer außerhalb der Norm zu bleil)en, zu beglücken
und Unheil zu stiften, ewigen Lcbensdurst zu kennen,

genial in der Liebe zu sein — und keinen Partner
zu finden. Immerhin gab es eine Welt, die von der

Schönheit immer wieder bezwungen wurde und ein

solches Schicksal ehrwürdig respektierte. — Und
das war der Schönheit würdig. Er'^kine leistet sich

am Schluß noch den Witz einer Parallele zwischen

Orest und Helena, deren Tochter er entführt. Er sei

der Mann der neuen Zeit, meint Orest von sich, er

empfinde sozial. Helena aber sei. wie immer sie sein

mag. eine Individualistin. Freilich hat er es vor lau-

ter Ordnungsliebe und sozialer Gerechtigkeit nur zu
Leid und Verbrechen gebracht. Helena freilich hat
ebenfalls vielen Leid und Unglück zugefügt, aber
doch auch etwas Glück hat sie gegeben. Und der

Autor meint wohl im stillen, daß es dabei nicht
auf eins herauskommt — eine bittere Lehre in einer

serrisÄenen Zeit. •— Seine Dialoge wandeln auf den
Wegen von Anatole France. Es ist etwas von der
Skepsis des FVanzosen drin, aber schüchtern durch
Pietät gemildert und von jenem englischen Humor
durchsetzt, der wie Helligkeit durch einen grauen
Himmel sickert. Efraim Frisch.
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William Faulkner
Die Werke zeitgenössischer Literatur, die im Ernst

der Rede wert sind, weisen eine so auffällige, ja eine

nach Anlage, Mitteln und Zielen so krasse Verschie-

denheit unter einander auf, dass die Einsamkeit die

Versunkenheit in eigene Tiefen ihrer Verfasser jedem

Satze eingeprägt erscheint. Sie sind allein dadurch

schon monumentale Dokumente der Zersprengtheit,

der Zertrümmerung unseres geistigen Bestandes. Das

all'Tpmeine Bewusstsein hat mit der zur Redensart

gewordenen Formel von der ^geistigen Krise> davon

Kenntnis genommen — ihre Ausdehnung aber, ihre

Tiefe ist an diesen Werken der Dichter erst zu er-

messen die mit unerbittlichem seelischen Realismus

den Abgrund zu loten versuchen und dabei üestaltan

zu Tage fördern, die den Leser, der zwischen Lite-

ratur ^und Wirklichkeitsformung zu scheiden weiss,

wähl haftig das Fürchten vor dem Menschen lehren

können. Zu dem bohrenden Julien Green, zu dem

visionären Realieten Cowper, zu Celine mit seinem un-

heilschwangeren «Au bout de la nuit» gesellt sich jetzt

der .\merikaner William Faulkner dem schon

ein bedeutender Ruf vorausgeht und dessen Roman

cLicht im August* in deutscher Uebersetzung

(von Franz Fein, Ernst Rowohlt Verlag, Berlin) uns

iplzt vorliegt. Was ist ihnen gemeinsam? Dies, dass

sie den Menschen, seine Konflikte, Lebensweg und

Schicksal nicht nur der Hülle der Konventionen Mei-

nungen und Doktrinen oder sonstigen, an der Uber-

fläche haftenden Tendenzen der Zeit entkleiden son-

dern durch den letzten Schutz von Haut und Fleisch,

die ihn zusammenhalten, ins Innerste vorzudringen

suchen, ins Blut, das nach dem neuesten Mythus die

lelzte Instanz über Gut und Böse sein soll. Doch

wonn die Schranken durchstossen sind, welche die

.^(Mstigen Mächte, Religion, Erziehung, Geschichte da-

rlegen aufgerichtet haben, dann freilich st6»si man

schon viel früher auf das, was hier gesucht #lrd, auf

- das nackte Böse. Es scheint in der Tai ih unserer

Anschauung des menschlichen Mikrokosmos eine rück-

läufige Bewegung eingetreten /u sein; von dem natur-

liaft 'Guten des Rousseau und den Kulturbeslrebungen

des neunzehnten Jahrhunderts, sind wir über Lob und

Bewunderung des Primitiven glücklich wieder bein

leufelsglauben angelangt. Nur haben wir die magi

sehen Formeln vergessen, um den Bösen zu bannen

Wenden wir nackte Gewalt gegen ihn — und wat

bleibt uns sonst zu tun übrig? — dann entfesseln wii

nur den Teufel in uns selbst und geraten so erst recht,

in seine Klauen. Ea ist als dränge von dieser Nacht-

seite des Lebens her eine unheilvolle Dämmerung

herauf und beginne sich unaufhaltsam über unsero

Menschenwelt auszubreiten.

Doch ich greife vor, wenn ich den Niederschlag

der von dem Buche Faulkners angeregten Gedanken

•etzt schon zu fixieren versuche.

Die Ereignisse des Romans <L i c h t Im A u g u s t>

spielen sich auf dem Schauplatz einer südlichen Pro-

vinzstadt der Staaten ab, mit ihrer Mischung länd-

lieber und kleinbürgerlicher Bevölkerung. Trotz Skia-

vonbefreiung und Sezeesionskrieg ist hier das Verhall-

nis zum Neger im Grunde unverändert gebheben das

7um Dämonischen, und der Puritanismus in seiner

freud- und glücklosen Kirchlichkeit wird zur Zucht-

lute für den Nächsten, den man hnsst, wie eich selbst;
j

gelegentlich bewirkt er einen Ausbruch religiösen

Wahns. Doch zum Unterschied von der amerikani-

«^chen Opposilionsliteratur sieht Faulkner diesa Pro-

vinzwelt nicht durch die satirische Scliablone als kul-

turelle Hinterwelt — die modernen Errungenschaften

würden nach seiner Meinung hier nicht« Wesenthche^

verändern. Alle diese Menschen sind ihm Volk, un-

geschichtliches Volk, wie es war und bleiben wird,

venn nicht stärkere Mächte als die Geschichte einzu-

greifen vermögen.

Eine Frau die abseitig und gesellschaftlich ver-

fehmt gelebt, ist ermordet worden. Der Mörder, schoc

durch den bedenklichen Namen Chrietmas als Neger

mischling verdächtig, ist ein Kind der Gegend bj

ist schon bei seiner Geburt als uneheliches Kind vor

dem von religiösem Wahn besessenen Groesvater au

die Schwelle "des Findlingshauses ausgesetzt worden

Der Findling geriet dann als Fünfjähriger unter di^

Zucht eine« Ziehvaters, dessen harter und starre

1 Puritanismus zusammen mit der Sentimentalität ieine



Frau den Jungen auf die Bahn des Verbrechena und
|

der ausweglosen Ausgestoseenheit bringt, eine Bahn,

die mit dem Totschlag des Ziehvaters begann und mit

dem Mord an der Frau abschliesst, die ihn geliebt und

den Versuch seiner Rettung mit dem Tode bezahlt. Zu

dieser Haupthandlung parallel laufen die Geschichte

des abgesetzten Pfarrers Hawthorn, in welchem sich

die geistige Auseinandersetzung abspielt, und —
gleichsam ^ale Gegenmotiv kontrapunktisch verwoben

— die Reise der schuldig unschuldigen jungen Frau,

die naturhaft nachtwandlerisch, das empfangene Kind

im Leibe, sich aufgemacht hat, den Nichtsnutz von

Vater, der sie verführt, ausfindig zu machen und zu

heiraten, und wie sie auf dieeem weiten mühseligen

Weg alle Umstände und Zufälle wunderbar begünsti-

gen, um statt des verlorenen Burschen einen tüchtigen

braven Mann zu bekommen. Doch nicht auf den In-

halt kommt es hier an. Die Ereignisse sind so, wi2

feie in dieser Volkshinterwelt sieh typisch wiederholen

mögen. Ihre Betrachtung und das verzweifelte Er-

gebnis ist von grösster Bedeutung. Was wird hier

in aller Furchtbarkeit sichtbar gemacht? Die histori-

schen Mächte, Kirche, Staat, Gesellschaft erweisen sich

Idem Bösen gegenüber ohnmächtig und weit schlim-

Hicr, da durch ihre Schwäche der erschreckende Um-
; schlag eintritt, dass der Einzelne die Macht zum

•i Bösen zurückerhält und zu üben sich anmas&t. Es ist

Idie bohrende Frage nach der amerikanischen Zukunft,

die ihn bewegt. Es ist die Kehrseite des amerikani-

schen Optimismus, die in ihm zum Ausdruck drängt,

doch nicht durch die Krise veranlasst, sondern aus

einem tiefen Zweifel an der religiösen Möglichkeit,

die bis jetzt die stärkste Hoffnung schien. Die Ge-

schichte des Pfarrers Hawthorn ist die Frage an die

Kirche, an die Sekten. Spürt hier Faulkner die meta-

physische Unfähigkeit in dem alten Pioniervolk, die

Unfähigkeit der Sektenkirchen zur religiösen Schöp-

fung? Sein anderwärts bekundetes Vertrauen m Ar-

beitsethik und Technik scheint nur das Ergebnis der

Resignation.
Faulkner vereinigt die Kraft unmittelbarer An-

pchauung mit der ebenso starken Fähigkeit Ereignisse

und Gestalten bis zur Äussersten Durchsichtigkeit zu

analysieren. Er beherrecht stilistisch eine .weite,

wenngleich etwas spröde und sprunghafte Skala von

Ausdrucksmitteln: von der echten einfachen Sprache

des Volkes mit ihrer feinen Abstufung durch Tonfall

und Wiederholung und derbem naturalitistischem Zu-

packen bis zur expressionistischen Hyperbel zum

Versuch das Verborgenste, Unsagbare zu sagen.

Zum Schluss noch eine Bemerkung über die emp-

fehlende Anzeige des deutschen Verlags. Dass der

Kritiker sich auch mit dem sogenannten cWaschzetteb

auseinandersetzen muss, iet ein Zeichen der Zeit.

Dazu ist neuerdings üblich geworden, die Empfehlung,

die man früher der Redaktion zuschickte, auf den

Rand der Schutzhülle abzudrucken, dem Leser unter

die Nase. Und da finden sich folgende Sätze: <• . .
die

Schicksale dieser Menschen sind ganz von den Zwän-

gen erfüllt, die sie von aller grossen Bewegung unbe-

irrt ihre Wege gehen lässti. Es wäre wohl notwendig

gewesen, diese <Zwänge» etwas näher zu bezeichnen,

sonst bleibt der Satz eine nichtssagende Tautologie.

Aber dann kommt es cschlagartig>: <So — (Woher

ßo?) — tritt, wo im Zusammenprall der Leidenschaf-

ten keine Ordnung mehr genügt, das Recht der Unbe-

dingten an ihre Stelle und schafft sich eine eigene

Gerechtigkeit: die Lynch-Justiz». — Das mag für das

Dritte Reich stimmen, nachdem dort die Gewalt zum

Staatsprinzip erhoben worden ist, auf das Buch von

Faulkner angewendet, ist es eine Absurdität und ge-

fährliche Irreführung des Lesers. Nichts von diesem

Unsinn lässt sich auch nur mit einem Wort oder einer

Tatsache aus dem Buch belegen. Vor allem wird der

Mörder überhaupt nicht gelyncht und über den Mann

Grimm, der sportgerecht den Geflüchteten verfolgt und

den Schuss auf ihn abgibt, lese man die Schilderung

auf Seite 405. Es ist als hätte Faulkner visionär den

hysterischen und wichtigtuerischen SA. Mann abkon-

terfeit, ohne ihn je gesehen zu haben. Niemand ausser

dem verrückten Grossvater schreit nach Volksjusüz;

das geregelte Verfahren wird durch niemand gestört,

und vom Dichter aus gesehen, ist am Tod oder Wei-

terleben dieses Mörders, der abgeschlossen hat und

fertig ist, kein Interesse mehr. Aber wo Weiss zu

Schwarz gemacht wird und umgekehrt, wa^ Wunder,

dass selbst der Sinn einer grossen Dichtung in sein

I Gegenteil verkehrt wird. E. H. Gast.
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EINE MOSES-IrEGENDE.
Das Geheimnis um die großen Religionsstifter

und
,
Volksbegründer bleibt allen Bemühungen zum

Trotz von einem bestimmten Punkt an für die
Forschung undurchdringlich; gleich wie das Geheim-
nis der Welt «elbst. Die kritisch« Exegese, die zu
den Ursprüngen der Sagen und Riten durchzu-
dringen versucht, vermag mit ihren Mitteln zuweilen
wohl die Umrisse einer fremdartig rauhen, primi-
tiven Gestalt zu geben, die aber mit der im Bewußt-
sein des Volkes und der Gläubigen gehegten und
fortlebenden wenig oder nichts gemein hat. Die an
den alten Mythus anknüpfende und ihn weiter-
spinnende spätere Legende erweißt sich als dauoi^
hafter und stärker. Zumal da, wo das ursprünglich
Religiöse noch lebendig fortwirkt.

So hat sich auch Edmond Fleg aus seinem
gläubigen jüdischen Bewußtsein heraus der Er-
scheinung des großen Propheten zu bemächtigen
gesucht. (Die viel diskutierte Mode der sogenannten
„biographie romancie" in Frankreich hat dort auf die
„vies legendaires" übergegriffen, und in diesem Rahmen
ist sein „M o Y s e", im Verlag der „Nouvelle Revue

^

^ran^aiöe", Paria, erschienen.) Fleg, neben Andr^
I
Spire ein jüdischer Dichter französischer Sprache,
jüdisch dem Geiste nach, in einem Sinne, wie es
etwa Richard Beer-Hofmann bei uns ist, doch fran-
zösisch traditionell gebundener, unternimmt es hier,
die Gestalt, so wie sie der Judaismus tiberliefert,
frei nachzuschaffen. Er nennt sich einen bescheide-
nen Nachfahren der talmudischen Epiker und
Lpgendener2Äbier; er breitet in lockeren Folgen fast
die ganze Fülle an Sagen, Legenden, Paraphrasen,

,

in welchen die Rabbiner in nachbiblischer Zeit die
,

biblische Erzählung vom Propheten fortsetzen, vor
uns aus, kommentiert uni paraphrasiert sie seiner-

Iseits. so wie de es mit (ten ihnen überlieferten
I
leiten getan haben. Mit '^iefeer dichterischen Frei-

•
holt, von den großen Vorfahren inspiriert, empfindet
OT Sich als treuen Fortseizer der ununterbrochenen
Legende vom Propheten. Dessen Leben ist ihm iden-
tisch mit der Vorstellung dieses Lebens, wie es sich
das starkgläubige Israel im j:.aufe der Zeiten ge-
bildet, es gedeutet und gefühlt hat. Auch das ist
Geschichte, meint er, und er fügt hinzu: „Et cette
htstoire-lä est-elU terminie? Israel n^a-t-il paa
le droit encore de la vrolonaer?**

Mag diese Haltung von einem hifitorisch-kritischen
Gesichtspunkt anfechtbar sein, sie ist lebendig, tiber-
Mugend, Es ist Flegs frommer Hingabe und tiefer
^enntnis ein entzückendes Buch geglückt, eine
Freude auch dem unbefangenen Leser, dem sich hier
eine neue, fremde Welt auftut und der die hier
waltende Kunst der Deutung alter heiliger Worte
als em freies Spiel des Geistos empfinden mag. Wer
aber mit der üblichen Vorstellung vom Rationalis-
mus des Jüdischen dem Buche sich nähert, wird er-

staunt sein, eine ungekannte mythische Phantasie
zu entdecken und eine Spekulation, die alles wagen
wagen darf, weil nicht ein Glaube, sondern die
sichere Gewißheit mit Gott verbunden zu sein sie
beflügelt. Vor allem aber ist es Pleg gelungen, dem
Bilde des Propheten jene Züge aufzuprägen, in
welchen das Volk eich selbst, sein Wesen, seine
Sendung und sein Schicksal erkennt. Gott bedarf
des Menschen, um sich in der Welt zu verwirklichen.
Auch Moses ist ein Mensch.

Es ist dennoch schwer, einen Begriff von dem
geistigen, dichterischen und symbolischen Reichtum
des Buches zu vermitteln, das auch eine Anzahl sonst
schwer zugänglicher alter Texte erschließt. Man
fühlte sich versucht, ganz© Seiten herzusetzen. So
mag denn am Schluß eine Stelle aus der alten Er-
zählung vom Tode Moses', wie sie sich heute noch
die Frommen im Osten erzählen, als ein Beispiel
hier stehen: Erst wird geschildert, wie kein Todes-
bote, den Gott ausschickt, sich an den Propheten
wa^t, bis endlich Gott selbst sich bemüht und mit
folgenden Worten die Seele anspricht: „Seele, meine
lochter, es war mein Beschluß, daß du hundertund-
zwanzig Jahre den Leib dieses Mannes bewohnst,
verlaß ihn jetzt, die Stunde ist gekommen." Doch
die Seele erwiderte: ,3err der Welt, ich weiß, daß
du Gott über alle Geister bist, daß du in deiner
Hand die Seelen der Lebenden und der Toten hältst.
Du hast mich geschaffen und in den Leib dieses
Gerechten gesetzt. Gibt es auf der ganzen Welt
einen Leib so rein wie diesen? Ich liebe ihn und
will ihn nicht verlassen." - „Meine Tochter ~
sprach Gott —

, zögre nicht, gehorche; ich will dich
in den höchsten meiner Himmel erheben, am Throne
meiner Herrlichkeit soUst du sitzen, unter meinen
Cherubim und Seraphim." ~ „Herr der Welt —
sprach die Seele —, deine Engel selbst haben ge-

'

sundigt. Als Azza und Azail von deinen Höhen hin^
abstiegen, um sich mit den Töchtern der Sterblichen
zu vermischen, hast du sie zur Strafe zwischen Erde
und Firmament aufgehängt. Dieser Leib aber hat
seit jenem Augenblick, da du ihm vergönntest, dich
von Angesicht zu Angesicht zu sehen, keinen andern
Leib mehr erkannt. Drum will ich bei ihm bleiben."
-- „Hast du Furcht vor Samael?" fragte nun der
Prophet seine Seele. -. „Nein, Gott wird mich nicht
an Samael ausliefern." — „Fürchtest du, meinen
1 od beweinen zu müssen, wie Israel ihn beweinen
wird? -- „Nein, der Ewige hat meine Augen von
Tränen befreit." ^ „Fürchtest du, in den Schlund
der Holle hinabgeschleudert zu werden?" — „Nein
Gott hat mir die Freuden des Himmels verheißen."— „bo gehe denn, meine Seele, wohin Gott dich
geleitet und preise mit mir seine Liebe." — Der
Ewige pflückte die Seele vom Munde des Propheten
und Moses starb Im Kusse Gottes."

Efraim Frisch.
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Ein Heillgrer.

John Galßworthys neuer Boman : „E in

Heilige r", tibersetzt von Leon Schallt, bei P.

Zsolnay, bringt einen echten Konflikt, der im Ver-

lauf der Erzählung sich romanhaft verdünnt,

tm fast mit einem mittelständisch befriedigenden

„Ende gut. alles gut" zu schließen. Man kann es

als Ironie, als überlegene Nachsicht mit mensch-

licher Schwäche deuten, wenn der Autor die Ereig-

nisse in dieser Weise schleifen läßt, aber durchglüht,

durchscheinend von innerer Wahrheit werden sie

dadurch nicht. Der Roman steht noch unter den

schweren Schatten des Krieges. Der Zwang zu ster-

ben reißt die Geschlechter rascher in den Liebes-

wirbel, treibt junge Menschen unwiderstehlicher dazu,

dem Augenblick abzutrotzen, was ihnen der nächste

schon rauben könnte. Die Entwicklung einer bürger-

lichen Liebesbeziehung wird intensiv verkürzt^ und

was sonst ein Jahr zum Reifen gebraucht hätte, in

den Ablauf von Tagen zusammengedrängt. Und da

die Erwägiingen und Bedenken der Eltern in diesem

iTempo nicht folgen%önnen — so kommen die Kin-

der eben außerhalb der Ehe zur Welt. Und was
dann? Man sollt« meinen, daß die Gesellschaft, die

durch den Krieg die Ehe zerstört. Ehegatten und

Verlobte gewaltsam trennt, diese Geschenke der

JJatur mit Begeisterung aufnehmen müßte. Da« tut

sie eben nicht, vielmehr gibt sie die Mütter der

Verachtung preis und läßt die Familie ihre Affären

ausbaden. Denn der Krieg schafft keine neue Moral,

er zerstört nur die bestehende und überläßt es der

Vorsehung oder der Zukunft, die Trümmer aufzu-«

fäumen. Diese sozialen Tatsachen mit allen ihren

Konsequenzen zu enthüllen, nimmt Galsworthy wohl

einen Anlauf, schwächt jedoch zusehends ihre

Bedeutung dadurch, daß er in das IndividueU-be-

eellschafÜiche hinüberlenkt. Er meint dadurch den

Konflikt zu vertiefen, daß er das Ereignis m die

Familie eines Gentleman-Geistlichen der Hochkirche

verlegt, und damit auch den Gegensatz der Jugend

zum Religiösen zu entwickeln. Aber eben darin liegt

die große Schwäche des Werkes. Denn nicht wird

hier ein Mann im Feuer eigenen Leide und des

großen Weltleids zur religiösen Weißglut, zur Heilig-

keit geglüht, wie der Titel vermuten lassen könnte.

Er ist, wie man es bei Galsworthy schon erwartet,

halb ernst, halb ironisch gemeint. Was wird,

^as kann schon ein Mann, der anständig bei seiner

kirchlich romantischen Gesinnung verharrt, gegen

eine Welt ausrichten, die das Böse bis zur Unge-

heuerlichkeit hinnimmt (ihm selbst gestattet seine

Orthodoxie keine Auflehnung), gegen eine Jugend,

die, von allen autx)ritat.ivon Mächten preiagogeben.

entschlossen den Illufiionen abp^urt? Er wird nur Ver-

wirrung stiften, an den entscheidenden Wende-
punkten der Lebensfremdheit überführt werden und

schließlich sich selbst mit Konsequenz aus dem
Leben liinauftmanövrieren, zu dem er weder la,

noch nein sagen kann. Daß aber damit dafl reli-

giöse Problem, wie es heute akut ist, auch nur von

Ferno berührt würde, scheint mir ein Irrtum. Sehr

treffend hat Freud dies Mißverständnis bezeichnet,

wenn er in seiner Schrift „Die Zukunft einer Illu-

eion" sagtt „Kritiker beharren darauf, einen Men-

schen, der sich zum Gefühl menschlicher Kleinheit

und Ohnmacht vor dem Ganzen der Welt bekennt,

für tief religiös zu erklären, obwohl nicht dieses

Gefühl das Wesen der Religiosität ausmacht, son-

dern erst der nächste Schritt, die Reaktion darauf.

die gegen dieses Gefühl eine Abhilfe sucht."

Efraim Frisch.
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JOHN «AliSWORTHY.
Zum6 0. Geburtstag (14. August).

Von Efralm Friscl»,
\

x'y

L^

Er äT fast sch^jn populär bei un« ffpwnrrlpn

t'7J^T ""i}' -^^T i'^^endlichen GesichT dem'energischen Kmn. der schmalen Nase, die schaS
beobachtenden Augen geradeaus gerichtet dasangegraute Haar aus der Schläfe zurS
öhen. ejnst und iebenswürdig, wie ihn das Por-trat auf den vie gelesenen Bänden der Forsyte-Ducher zeigt. Die gut ausgeglichene Mischung
aus Lebenskenntnis, Ironie, Humor. Gefühl undeiner im Gewissen aufs feinste gewogenen Ge-
rrchtigkcit, verleiht den Werken jenes wohnliche
^iima, das so viele anzieht. Es ist ein Erfolgdessen wir uns freuen dürfen.

Kein anderer Schriftsteller seines Landes hat

l^^J^orTi^"^''^^""'^^"^^^'^^ Menschen und eng-
Ii^ches Leben der Gegenwart zu so nahem Ver-
ständnis gebracht wie er. Der Reichtum an
Typen, die Ak ualität der Probleme, die an-
schauliche, in ihren Motiven klargelegte Bewe-gung des gesellschaftlichen Lebens macht seine
liucher zu einem wahren Kompendium über dasim Wandel der Zeit auch sich wandebde Eng-land--^ seit der viktorianischen Epoche bis auf
die letzte Gegenwart. Was den Reiz dieser
Bucher, abgesehen davon, daß sie epische

f«; • j
!on bedeutender künstlerischer Quali-

tät sind für uns erhöht, ist, daß durch die feine
gesellschafts-kritischc Sondierung der vom Kon-
tinentalen so verschiedene englische Charajcterm seinen wesentlichen Momenten sich uns enl-
nullt. Der aktive Mensch der oberen Mit-teik lasse ist (friefi keine Privatperson wie
bei uns, seinen Wert bestimmt die verantwor-
tungsbewußte Teilnahme am öffentlichen Leben,
auch wenn er kein Mandat dafür hat. Die be-
sonderen geographischen und politischen Be-
clingungon des Inselreiches haben diese still-
schweigend anerkannte Konvention geschaffen
und jenen für uns so paradoxen Typus heraus-
gebildet, der in jede individuelle Gebundenheit
willigt, um den Preis der Freiheit im Handeln,
die bis zur Kobellion gehen darf. Diese Span-
niing, die nur von den edelsten Naturen ertragen
'^'7/' "'". ^^? Motor der Tat zu dienen, darf na-
türlich nicht zum Schau- und Prunkstück her-
absinken, zur Ktikctte der nationalen Eitelkeit.

Hier setzt Galsworthys Kritik ein. Er zeigt
uns die Gefahren dieses Charakters für die All-
gemeinheit wonn er eigensüchtig ins Private
verknöchert, aber nach wie vor die Repräsen-
tanz be.insprucht; er zeigt uns das Nachlassen
sruier Spannung in der a 1 1 g e m e i n e n Des-

r
1
e nt I e r u n g der Nachkriegszeit,

und wiP^ man auch in England sich dem histo-
Tischen Fatalismus überläßt, der lieber der Kraft

• und den bewährten Eigenschaften der Rasse un-
Klar vertraut nls der vielgepriesenen persön-
lichen Initiative. —

Es mag hei dieser Gelegenheit unerSrtert
t)leiben, ob nicht die Veränderungen im eng-
ische^n Nationalchaiaktcr - oder vielmehr: inden bisher führenden Schichten — vSvmpfome

der Anpassung an eine veränderte Weltlage be-

I

I

deuten, welche das In?e!roirh aus d'-r aewohrH
i^n^ jahrhundertelangen l«oliorung lö-t und es
auf neue Konstellationen anweist. Galsworth^
nutzt diese Auflockerung, um durch sie sozial-
kritisch die Schwächen und Torheiten der Zeit
zu spiegeln oder auch um Kraft und Wert sei-;
ner Menschen sich bewähren zu lassen. Sein»
Skepsis ißt dabei weder hämisch noch pessi^
mistisch. Als Mann der höheren Mittelklasse, ist
auch er sich des öffentlichen und verantw»ort-»
liehen Charakters seiner Kritik bewußt, und er
übt sie mit der fairneß und guten Laune des
vornehmen Mannes, der Maß zu halten weiß*^
Nur wo wahre Leidenschaft und Schönheit im'
Spiel ist, da wird der Dichter, der ihre Selten-
heit kennt, in ihm stark; da wird er von denn
seelischen Sturm mitgerissen — und die ganze
imposante Welt der bürgerlichen Geltung und
des Erfolges schrumpft ein und wird äußerst
fragwürdig.

Man wird Galsworthy sicherlich nicht viel
Vorliebe für Kontinentales, seine Probleme, oder
was wir für solche halten, nachsagen können.
Ja, man snürt sogar deutlich die Hemmungen
an den Stellen in seinem Werk, wenn er es mit
Gestalten unserer Welt zu tun hat. Er ist be-
hutsam und dabei leicht geniert. Umso bedeu-»
tender wirkt die rückhaltlose und großzügige
Haltung, die er in allen Fragen der geistigen
Verständigung und der Ueberbrürkung nationa-'
ler^ Gegensätze einnimmt. Er ist nach dem
Kriege einer der Ersten und Führenden geweser»,
die sich dieser Aufgabe widmeten. Er ist eine
gewichtige Stimme im Chor des neuen Europa,

Auch um dessentwillen grüßen wir ihn heula
mit Verehrung und Sympathie.

, ; i
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»er neue Galsworthy.
( Von Efraim Frisch.

Mit dem vielbändigen Forpyte-Zyklns, der dieWandlungen und Veränderungen innorhall. dor vik-
torianißchen Geßellschaft und zugleich BcNvcgune
lind Unruhe der jungen Generation in der Kriegsb-
lind Nachknegsatmosphärc durch einprägsame Ge-
stalten und Bilder erschloß, ha( G.lsworlhv wohlden Höhepunkt seiner Kraft und Fülle erreicht Auchwas an aktueller Problematik .einem Goi.t und
""fT/'; '^^^'"f"ne zugänglich ipt, hat er hier ge-
Rt^altot Doch schon im Schhißband der F.)rsvte-
bhronik war zu fipüren, wie sehr alle Skepsis undIronie gegen das Sehwankende, Unbeständige des

\t^^l
^3/nmelte und welchen Gestalf^ß seine

b>mpathie und Wertung gehört. Der neue Roman
qTk 1. tf"^,^^/"

wartet'' mberset7t von Leon
F< hallt, Paul Zsolnay Verlag, Berlin-Wien. 450 8Creb Ä 5.50) wirkt fa^t wie eine Umkehr; als hätte

Z^TZ^Tt'^''^''^
E^^^hütterung im englischen

CTesell^cbaRskorper, der wir gefol.ct sind, nur dazu
beigetragen den altbewährten Tvpus zu festigen, ndem ur Galsworthy Kraft und Größe des Landeswurzeln Wir befinden uns wie^le^ in dm Kreis
jener durch Anschauung. Lebmseewohnheit und
Iradition immer noch homogenen Gentry, di^ von
allen Wirrnissen und Plagen der Z^it umbr.'uidet.
lind bedrangt, ihre Charaktereigenschaften bewährt

^f».v,f r\ ^5^^"P^^^- Verlust an Reichtum undMacht entwickelt nur innere Kräfte. EineganzeAnzahl
3UB dem Forsyte-Zjklus uns vertrauter Gestalten

«elLstlos. hilfreich und t'pfer
^''

^T,' T^ ^'^""•Ji^
^«n Behr idealer amerikanisch.; FoV

' ^^^'^^"«Piel-r
der dur.h die Benihn.nl f ,?'^^'''"'"gereifiPnder

^^I^ Beine wÄ^
.fleM '-'"'l

.'^"^ '^'^^^^
Knutroversezwisc^cn^^;/^'!,';^;;/'" Beitrag zu ^,,

-. ryzicnr^ Hückkehr zu
Symptom for de^ZIlilY'^'r- ^'"^ ^^^ «

"

^«^'onen trennen ^^:^,f:^^^^ ^^^ Gene-
^;;" dem inneren Abbau vn T i^*^*"^^ ^-^^^^J
«l'en Gesellschnft.if.'i' i-

\"° .'^^n Erosionen dn«

bewährten Mitteln sdn« R^nwi"
^"""'"

'^P"
•

-

J;"!u^^'"^'"°8r, variiert, er Mo-

^^^er die Weil ^ieh^rr/" ^'^^n^k. da'ß, "^l
n^ane bleiben.

^ ^^«^^ndern mag. Romane R^?

.."'""'" iviHic'Jn sdno Han^i '"1"uül mit
ive und Situationen, dHhm V. l^^ " Wo-
laßt nns mit dem skcnichor r"""^.

''°^ «°^ ent-
r die W^Plf .;.K

?P^'^*^°^» Findn^k. daß, ^j«
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Der neue Gals^ortliy.

Von Efraim Frisch.

Mit dem vielbändigen Forsjtc- Zyklus, der die

Wandlungen und Verändenmgeu innerhalb der vik-

torianischen Gesollechalt und zugleich Bewegung
und Unruhe der Jungen Generation in der Kriegg-

und NachkriügsaimoHpliäre durch einprägsame Ge-

HiaUen und Bilder erschloß, hat Galsworthy wohl
den Höhepunkt seiner Kraft und Fülle erreicht. Auch
was an aktueller Problematik seinem Geist und
ftoiuer Gesinnung zugänglich ist, hat er hier ge-

fi-altot. Doch schon im SchluGband der Forsyle-

Chronik war zu spüren, wie sehr alle Skepsis und
Ironie gegen das Schwankende, Unbeständige des

Neuen sich sammelie und welchen Gcstaltoii seine

Sympathie und Wertung gehört. Der neue Roman
,,E i n Mädchen wartet" (übersetzt von Leon
Schalit, Paul Zsolnay Verlag. Berlin-Wien. 450 S.

Geb. ^k 5.50) wirkt fast wie eine Umkehr, als hätte

die ganze molekulare Erschütterung im cnglisohen

Gosellschaftrkörper, der wir gefolgt sind, nur dizu

beigetragen, den altbewährten Typus zu festigen, in

dem für Galsworthy Kraft und Größe des Landes
wujzeln. Wir befinden uns wiede" in dem Kreis

jener durch Anschauung, Lebcnsgewohnbeifc und
Tradition immer noch homogenen Gentry, die, von

allen Wirrnissen und Plagen der Zeit uml'randet

und bedrängt, ihre Chnraktcr« igenschaftcn bewährt

und zäh sich behauptet. Verbist an Reichtum und
Macht entwickelt nur innere Kräfte. RineganzeAnzahl

aus dem Forsyte-Zyklus uns vertrauter Gestalten

kehrt hier in a.nderer Konstellation wieder, mit

ihrem Humor, Spleen, Snobiämus uud jener das

Soziale vertretenden Solidarität, welche sie, wo Ge-

fahr droht, zu einem einheitlichen Klan verbindet.

Im Mittelpunkt die junge Lady in neuer Form, Blüte

des alten Stammes, treibende Kraft und siegreiche

Ueberwindcrin der Gefahren für Stand und Familie,

selbstlos, hilfreich und tapfer . . . Als Gegenspieler

ein sehr idealer amerikanischer Forschuugsreisender,

der durch die Berührung mit dieser ihm fremden

Welt seine Wandbing erlebt; ein Beitrag zu der

Kontroverse zwischen dem armgewordenen Alt-Eng-

land und dem breitspurigen, anspruchsvollen Vetter

von Uel)ersee. Die Moral: Verzicht, Rückkehr zu

sich selbst — seelische Autarkie. Auch dies ein

Symptom für den europäischen Zustand. Die Gene-
rationen trennen sich: ^^ird etwa Aldous Huxlcy
von dem inneren Abbau, von den Erosionen deg

alten Ge*ellschaft.ßkörperR fasziniert, daß es ihn

treibt, die Form kaleidoskopisch auizulösen, ßo

braucht der ältere Pomancior für seine Roman©
Charaktere und kehrt zu dem zurück, was ihm Be-

stand garantiert. In diesem Rahmen spinnt mit

bewährt.en Mitteln seine Handlung, variiert er Mo-
tive und Situationen, die ihm vertraut sind und ent-

läßt uns mit dem skeptischen Eindruck, daß, wie
immer dir Weit sich verändern mag, Romane Ro-
mane bleiben.



DIE THIBAVIiTS.
Za dem Romanzyklus Ton Roger Marlin du Gard.

Von £fralm Frisch.

Ale einige Jahre nach dem Krieg der erste

Roman des Zyklus, „Das graue Hef t*\ er-

schien, erregte er in Frankreich bedeutendes
Aufsehen. Das Problem der Jugend war hier

trotz der leidenschaftlichen inneren Teilnahme
frei Ton allen Trtibungen der Tagesdiskussion,

fest und klar gestellt. Es folgte ihm ein Jahr

später „Die Besserungsanstalt** -- das

stumpfe Versagen der Korroktionserziehung —

,

der die Erwartung spannte. Bald darauf erschien

„Die schöne Janreszei t", die gegen den
Anstieg der ersten Bücher wie ein Rückfall in

konventionellere Romanbahnen wirken mochte.

Die Freunde des Autors haben ihm dann wohl
geraten, eine längere Pause zu machen, denn
er schwieg bis vor kurzem. Im letzten Sommer
nun erschienen „La consuHation** und ,ySorel-

lina**, die wieder großen Beifall fanden. Jetzt

liegen uns die drei ersten Romane in der an-
ständigen Uebersetzung von Eva Mertens vor

(Paul Zsolnay, Wien. Geb. JK 16).

Neben dem schweifenden, naeh neuen Aus-
drucksmitteln suchenden Experimentierroman,
der die destillierte Essenz eines Erlebnisses in

die knappste Form zu pressen sucht oder sub-
jektiv gesteigert als Bekenntnis ausströmen
läßt, behauptet sich in Frankreich die große
zyklische Romanform, die Gestalten und Ereig-

nisse breit auf gewachsener Grundlage der hei-

matlichen Landschaft, der geserschaftlichen
Faktoren und der eingeborenen geistigen Kräfte

aufbaut und aus dem Zusammenwirken aller

ihrer Beziehungen Antwort sucht auf die Fragen
der Gegenwart. Man hat Roger Martin du Card
zuweilen mit Andr6 Gide verglichen, weil

beide mit gleich großem Ernst und starker künst-
lerischer Bewältigung das Verhältnis der Gene-
rationen zueinander behandeln. Doch bei Gide
ist bereits die Wirklichkeit jeglicher Bindung
ganz fragwürdig und problomatisch eeworden
und die Lo&lösung der Jugend so vollkommen,
daß Gide auch formal die typische Darstellung
im Ablauf der Ereignisse verläßt und die üb-
lichen motivischen Zusammenhänge preisgibt.

Martin du Gard dagegen, stärker an die Tra-
dition gebunden, motiviert psychologisch und
sucht die innere Kausalität der Ereignisse zeit-

historisch zu begründen. In seinem Roman ,,Jnan

Barois'*, der kurz vor dem Kriege erpchiencn ist,

steht gleichfalls das Problem der Wandlung im
Mittelpunkte: es wird dort das Abklingen jenes
Geisteskampfes um Dreyfus hörbar, der die ältere

Generation aufgewühlt und ihre Richtung be-
stimmt hat. und man sieht bereits jene nkti-

vistisch und traditionell orientierte Jucrend ent-
«ipheldend auf den Plan treten, die in der Schule
Maurra« - Barrys herangebildet war. Im
„Grauen H e f f* erleben wir die GefOhls-
explosion einer bürgerlich on Nach-
k r.K> g s j u R e n d, die im ersten Ansturm eigen-
wiTigo.n Lobensdranges gegen den Zwangr von
Schul--» und Familie wild anrennt. Die Gefahr für
si3 selbst ist um so größer, als der gestärkte auto-
ritative Wille echten Ueberschwang ins Böse
deutet und mit ihm auch den natürlichen Wuchs
zu brechen versucht. In den Thibaults und Fon-
tanius stellt Roger Martin du Gard eine groß-

bürgerlich katholische Familie vom herrschen-

den Typus und ©ine protestantische mit weib-

lichem Oberhaupt einander gegenüber. In der

ersten wird das strenge traditionelle Prinzip nur
durch geistliche Diplomatie und durch Prestige-

Rücksichten gemildert, während in der zweiten
das Protestantische, Unoffizielle eine Verinner-

liohung bewirkt, die aus freier Entschließung
bindet und löst und allem Ueberpersönlichen
und Metaphysischen bis zur Christian Science

aufgeschlossen ist. Doch die erzieherischen Wir-
kungen der Güte und der Strenge^ bleiben im
Grunde belanglos gegenüber en-tscheidenden Ein-

flüssen des Blutes und ererbter Vorstellungen.

Wir folgen mit Spannung der Entwicklxmg dieser

Schicksale und ihren Wendungen, die uns tief

in französisches Wesen hineinsehen lassen.

„Frankreich ist das einzige Land, dessen Zu-
kunft stets genau seiner Vergangenheit gleicht",

sagt einmal der mehr als geistreiche G i r a u-

d u z. Dieser paradoxe Satz erschließt uns in

diesem Zusammenhang die Bedeutung dessen,
was man als die Konitinuität des französischen
Geistes bezeichnen könnte. Diese Kontinuität

hat nicht den Sinn eines nur Beharrenden, son-
dern eines wahlweisen und aus dem historischen

Mom-^nt begründeten Wechsels zweier Traditio-

nen, der revolutionären und der klassischen;

beide jedoch auf rationaler Grundlage, In der
khssischen Tradition ist der Katholizismus ein-

begriffen, er ist sein sittlicher und übersinnlicher
Hoden in sinnlicher Gestalt gleichsam, während
in der revolutionären der leidenschaftliche

Schwung wissenschaftlichen Geistes sich mit

humanistischer Tendenz paart. Zwischen diesen
beiden festen Polen is< Spielraum genug für gei-

stige Aktivität und für die Entfaltung eines Le-
bensgefühls, dem Leben nicht leicht zum Pro-
blem zerflattert. Auch Erneuerungsbestrebuneen
haben immer dieses sichere Sprungbrett. Der
französische junge Mensch wird früh schon auf
die Bahn dos großen geistigen Wettkampfes von
seiner Bildungsschule aus gesetzt, die seinen Ehr-
geiz und seine Kräfte aufs höchste anspornen
(die Schwachen müssen sich früh bescheiden ler-

nen). Er lernt Ideen als Methoden nutren und
nicht in ihnen ausweglos zu versinken. Das Tor
des Lebens öffnet ihm die Frau . . .

Was wären Bücher, wenn sie uns nicht das
Lebendige deuteten? Werke zeitgenössischer

Kunst, wie das hier vorliegende, helfen ims mehr
als die eigensüchtige Pragmatik der Geschichte
zum Verständnis. Auch die Kulisse Paris ver-

stellt uns oft das wahre Gesicht der französi-

schen Gegenwart mehr, als daß sie es erhellte,

"nd veranlaßt unergiebige Disk''«^*5!oncn über
VorderTTund'Jansichten. In den „T h i b a u 1 1 s"

stellt Roier Martin du Gard eine wichtige Frage
an die Zeit und an die Generation. In diesen
drei ersten Büchern sehen wir vorerst die jun-

gen Menschf^n der Familien Thibault und Fon*
tanin, wie sie durch die Kämpfe und Gefahren
''er Schule und der Gesch'echtsreife ihre eisten
Schritte Ins Leben tun. Sie sind auf die Bahn
gesetzt. Was sie der Zeit zu antworten haben
und ob dies<v Antwort zulHs^s-ig ist. wird zu sagen
sein, wenn die nächsten V^Xw^^ deutsch erschie-
nen sind.



Fortsetzung: des Tliil>aiilt-Z.vklus,

Der Verlag Z s o 1 n a y bringt zwei weitere
Bände des Roman-Zyklus von Roger Martin

den vierten Roman „Die Sprech-
und den f ü n f t en „S o r e 1 1 i n a"
von Eva M e r t e n e) heraus. Man
eigentlich darauf beschränken, das Er-

dip«er Bände zu verme*rken. (Französisch
bereite: „La mort du pere" erschienen).

im Rahmen des Gan

du G a r d,

stunde"
(übersetzt
müßte sich

scheinen
ist auch _ .

Denn welche Bedeutung ihnen
zen zukommt, läßt sich aus diesen Episoden nicht
ermessen,. zumal da man Umfang und Plan des Wer-
kea nicht kennt. Französische Kritiker ^chätzen das
Bisherige höchstens auf ein Drittel aes Gesamt-
werkos. Gewiß. Roger Martin du Gard hat sich mit
seiner bisherigen Leistung genug Kredit erwor-
ben, um unsere Aufmerksamkeit von Stück zu vStück

wachzuhalten, aber sie hat doch etwas Mißliches
diese Lektüre „in Raten", bei welcher wir gez^\^]n-

gen sind, fortgesetzt Bestandsaufnahmen gleichsam
zu machen, ohne zu wissen, wozu wir sie einst

brauchen, oder ob wir sie noch einmal brauchen
werden.

Von den vorliegenden zwfi neuen Bänden wirkt
„Die Sprechstunde" in eich geschlossener. Sie gibt

uns einen Tag aus dem Leben des jungen Arztes
Antoine Thibault und damit zugleich dio weitere

Entwicklung dieses älteren Bruders, den das starke

Liebeserlebnis reifer, menschenzugänglicher, aufge-

schlossener gemacht hat. In „Sorellina" erfahren

wir, daß es bei dem jüngeren Bruder Jacques unter

dem Druck seines Temperamentes zu einer heftigen

Explosion gekommen ist, bei welcher Beruf, Studium
und alles Planmäßige aufgeflogen und Jacques eelbst

aus dem Gesichtskreis seiner Familie verschwunden
ist. Man glaubte erst sogar an einen Selbstmord.

Jacquos aber hat tatsächlich alle Brücken hinter

sich abgebrochen, um. ganz auf sich eelbst und
seine eigenen Kräfte gestellt, das zu werden, wozu
er sich innerlichst bestimmt fühlt So findet ihn

sein Bruder Antoine in Lausanne wieder. Wir er-

halten Aufschluß über eeinen Zustand, unter welchem
das alles erfolgt ist, aus dem Fragment der Erzäh-

lung „Sorellina", das den wesentlichen Inhalt dieses

Bandes bildet. Nun, dieses Fragment scheint mir

wenig geglückt. Efi gibt uns so wenig einen Bogriff

von der Künstlerschaft Jacquee', als es ein Bild oder

eine Statue auf der Bühne täte, wenn in dem Drama
von einem genialen Maler oder Bildhauer die Rede
wäre. Zuweilen hat man das Gefühl, daß^ Roger
Martin du Gard durch die lange und intensive Be-

schäftigung mit seinen Gestalten das Maß
ihrer Beziehung zum Leser aue den Augen verliert.

Doch damit soll dem Urteil nicht vorgegriffen wer-

den, bis wir es am Ganzen nachzuprüfen Gelegenheit

haben werden. Efraira Frisch.

Fortsetzuus: des Thibault-Z.yklus.
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^®^ j^®^l?^ Z s 1 n a y bringt zwei weitere

üande des Roman-Zyklus von Roger Martin
den vierten Roman „Die Sprech-
und den f ü n f t en „Sorellina"
von Eva M e r t e n e) heraus. Man
eigentlich darauf beschränken, das Er-

dieaer Bände zu vermerken. (Französisch
bereite: „La mort du pere" erschienen).

du Gard.
stunde"
(übersetzt
müßte sich
scheinen
ist auch
Uenn welche Bedeutung ihnen im Rahmen des Gan-
zen zukommt, läßt sich aus diesen Episoden nicht
ermessen, zumal da man Umfang und Plan des Wer-
kes nicht kennt. Französische Kritiker schätzen das
bisherige höchstens auf ein Drittel des Gosamt-
werkes. Gewiß. Roger Martin du Gard hat sich mit
seiner bisherigen Leistung genug Kredit erwor-
ben, um unsere Aufmerksamkeit von Stück zu Stück
wachzuhalten, aber sie hat doch etwas Mißliches
diese Lektüre „in Raten", bei welcher wir gezwun-
gen sind, fortgesetzt Bestandsaufnahmen gleichsam
zu machen, ohne zu wissen, wozu wir sie einst
brauchen, oder ob wir sie noch einmal brauchen
werden.

Von den vorliegenden zwei neuen Bänden wirkt
„Uie Sprechstunde" in eich geschlossener. Sie gibt
uns einen lag aus dem Leben des jungen Arztes
Antoine Thibault und damit zugleich die weitere
Lnt.wick]ung dieses älteren Bruders, den das starke
Liebeserlebnis reifer, menechenzugänglicher, aufge-
schlossener gemacht hat. In „Sorellina" erfahren
wir, daß es bei dem jüngeren Bruder Jacques unter
dem Druck seines Tempornmentos zu einer heftigen

I

^^j^losion gekommen ist, bei welcher Beruf, Studium
I

und alles Planmäßige aufgeflogen und Jacques eelbst
' aus dem Gesichtskreis seiner Familie verschwunden
ist. Man glaubte erst sogar an einen Selbstmord.
Jacques aber hat tateächlich alle Brücken hinter
sich abgebrochen, um. ganz auf sich eelbst und
seine eigenen Kräfte gestellt, das zu werden, wozu
er sich innerlichst bestimmt fühlt. So findet ihn
sein Bruder Antoine in Lausanne wieder. Wir er-
halten Aufschluß über eeinen Zustand, unter welchem
das alles erfolgt ist, aus dem Fragment der Erzäh-
lung „Sorellina", das den wesentlichen Inhalt dieses
Bandes bildet. Nun, dieses Fragment scheint mir
wenig geglückt. Ee gibt uns so wenig einen Begriff
von der Künstlerschaft Jacquee', als es ein Bild oder
eine Statue auf der Bühne täte, wenn in dem Drama
von einem genialen Maler oder Bildhauer die Rede
wäre. Zuweilen hat man das Gefühl, daß Roger
Martin du Gard durch die lange und intensive Be-
schäftigung mit seinen Gestalten das Maß
ihrer Beziehung zum Leser aue den Augen verliert.
Doch damit soll dem Urteil nicht vorgegriffen wer-
den, bis wir es am Ganzen nachzuprüfen Gelegenheit
haben werden. Efraim Frisch.
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Der im Literaturblatt rom 23. Juni zitierte Auf- 1

^
Satz: „Seelenleben des Strafnefanaenen** (enthalten^ d
*?, ,, i?«*«^«»* Monatsschrift: „Psvcholoaische

|

Rundschau'') stammt von Prof. R. HerbertzlF
(Bern) und nicht, iMe irrtümlich anaeneben tcor- I

den uar. von Prof. Suter.



Ein sehr frauzö^^ische^ Buch.
Von Efraim Frisch.

In Frankreich, vo da£ Geistig© noch immer ein für uns ist vielmehr — und das ist gthr franzö-
Elem-ent ist, k«nnt man in der Literatur nicht jenen sich und klassisch -- daß die mou^cbenleere Xat'jr
Gegensatz z-wüschen ..Scholle" und „Asphalf*, mit und das Elementar© in ihr als unheimlich, feindlich
dem sich bei uns — neuerdings besonders — die empfunden wird, im Gegensatz zu dem Du-auf-du
Dumpfheit als überlegene Bodenständigkeit aus- unserer romantischen Tradition. Und so wird hier
spielt. Vielmehr rezipiert und bestätigt Paris die auch nicht eine Rückkehr zur Natur gepredigt und
sogenannten regionalen Autoren vom Kaage eines daj^estellt, sondern vielmehr Rückkehr aus der
Mauriac oder von der Eigenart eines Pourrat und schweifenden panischen Verwildening zur Ordnunsj,
manche andere ohne Rücksicht auf ihre Stoffwahl, zur Arbeit, zur Familie. Da> Urbar- und Wieder-

Wohnlichmachen einer von Menschen verlassenen
Landschaft, die Rückkehr aus der Verwilderung
und Landstreicherei zur Menschwerdung gleichsam,
dieses Hauptmotiv hat noch einen anderen uud
sehr aktuellen Hinterffrand : es fehlt in Frankreich
nach dem ungeheuren Menschenverlust an Hän;i('n

für sehr weite landwirtschaftliche Gebiete (es soIUmi

1927 allein in der Tonraine mehr als eine halbe
Million italienischer Arbeiter angesiedelt woj-J-.n

sein). Doch Gionos Werk hält sich frei von jelsr
Tendenz, jeder Aktualisierung. Ein Stück abseitics
Provinz- und Dorüeben gewinnt hier Gestalt, reicht
in die Tiefe, fügt sich aber, bei aller äußerlichen
Fremdheit so sehr in französische Gefühls- .md
Denkart, daß es nirgends den Eindruck der Eii-

und Oolette kann gelegentlich so bodenständig
sein wie nur irgend ein auf der Scholle Geborener.
Es scheint mir deshalb schief und leicht irrefüh-

rend, wenn etwa auf der Schleife der deutschen
Ausgabe des Romans ..Ernte** von Jean Giono
(in der ausgezeichneten Uebersetzung von Ferdi-

nand Hardekopf, S. Fischer Verlag, 207 S. Geb.
.iL 4.$0) dieser junge Autor als „ein Erneuerer
des Glaubens an die Erde'* uns vorgestellt wnrd.

Er.stens bedarf es dessen in Frankreich gar nicht:
Künstler von so hoher Kuliur der Form wie Renoir
und Maillol verraten in jedem Zug ihres Werl s die

tiefe VervTjrzelung im Naturhaff.en ihres Landes,
und noch ein solcher Formensucher wie Cezaunne
bleibt in seinem Wesen ein durchaus bodenstän-
diger Proveneale. Und dann beruht Reiz und Wert niaJigkeit oder der Entdeckung weckt. Es erschli.'ßt

dieses Buches mehr auf der klaren, hellen (im n^'r ^i"e andere weniger bekannte Seite des Volk---

Gegensatz zu dumpf) Unbefangenheit des Tons, chara.kters» die primitiv erotische, die werkhaft/?

mit der von sehr raenschhaften und ©rdhaften Diu- ^»°'^ zugleich naturverbundene. Und darin mag wohl
gen er2äbU und gesprochen wird, als auf irgend ^uch der Grund für seinen außerordentlichen und
einer Natur- oder Bodenmyetik. Ja das Auffallende verdienten Erfolg liegen.



GORKI UXD ^ISVSl^ ZEITGENOSSGX.

t

r

.h

\n

Fa

1-

f

Die zwei Bücher: „Erinnerungen an
Zeitgenossen" von Maxim G o r k i (386
vSeiten) und: „Das Leben Maxim Gor-
k i s" von 1 1 j a G r u s d e w (283 Seiten. Beide
überselzt von Erich Doehme. Malik-Verlaj?, Ber-
lin. Geh. je .^Ä 3), die der um das (Jesamtwerk
verdienstlich bemühte Mahk-Veriapj jünj^st zum
60. Geburtstag des Dichters herausgebracht hat,
ergänzen sich glückHch zu einer Einheit von
Leben und Gestalt. Zur inneren Selbstdarstel-
lung, welche die „Erinnerungen" so reich er-

schließen, tritt die mit einfachen Linien schil-
dernde Darstellung des äufaeren Lebens mit
seinem so bewegten Auftrieb. Zusammen ein
Ausschnitt lebendiger, aktueller Geschichte schon,
verkörpert in einem rastlos bemühten aktiven
geistigen Kämpfer. Der historische Moment er-
hebt das Private des Einzelschicksals zu allge-
meiner Bedeutung; Weg und Entwicklung dieses
russischen Schriftstellers lehren uns das unge-
heure Ereignis russische Revolution aus ihren
seelisch-geistigen Voraussetzungen bes'^er ver-
stehen als die pragmatische und diplomatische
Geschichte.

Die bewegendsten Stücke in den „Erinne-
rungen" bleiben die (bereits von einer Sonder-
ausgabe her bekannten) Aufzeichnungen über
T 1 s t c 1 und der Nachruf auf Lenin. So
wenig diese stille und so intensive Auseinander-
setzung sich mit der eigentlichen Tolsloischen
Lehre befaöt oder vielleicht gerade deshc^Ib, gibt
sie dem Bilde des großen „gottähnlichen Mannes"
neue, erstaunliche Züge und enthüllt Dinge, die
niemand vorher an ihm entdeckt hatte. Dabei
aber wird zugleich Gorki selbst ;?rößer und tiefer,
als er je in seinem eigenen Werk sichtbar ist.

Sein kämpferischer Optimismus, der Glaube an
die schöpferische Macht des Gedankens, der ihn
zur aktiven Revolution drängt, stößt hier beim
größten nationalen Dichter auf das Bekenntnis
zur Passivität, auf die Weisheit des Nicht-Wider-
stehens als auf ein unüberwindliches Hindernis.
Mißtrauen und Hingabe, rückhaltloser Enthu-
siasmus und äußerster Widerstand wechseln
fiebernd im Kampf, sich fieser fast übermensch-
lichen Erscheinung zu bemächtigen und dabei
seine Unabhängigkeit zu wahren, sich ihr gegen-
über zu behaupten. Vielleicht hat kein Biograph
das Problematische, Zweideutige und zugleich
das Uebermenschliche und Einsame seines Lei-
dens so tief erfaßt wie Gorki, sicherlich aber ist
die Gestßlt des alten Einsiedlers in ihrer Un-
heimlichkeit und mit ihrem ganzen bezwingen-
den Zauber nirgends mit solcher Liebe und Kraft
gezeichnet worden wie auf diesen merkwürdigen
Seiten.

Der Nachruf auf Lenin, so gehalten er
klmgt, reißt einen andern tiefen Zwiespalt in
Gorkis Innern auf. Beide hassen sie das in Ruß-
land als Heilmittel zur Erlösung angepriesene
unvermeidliche Leiden, beide verbindet der Opti-
mismus, die junge russische Kraft gegen das
soziale Uebel zu aktivieren. Doch schon 1917
empfand Gorki die Leninsche These als em
Opfer der Intelligenz und des aufgeklärten Ar-

beiters zugunsten des Dorfes, „des zoologischen
Individualismus der Bauernschaft, der jede soziale
Regung fehlt", ihm schien stets die wichtigste
Aufgabe der Revolution. Zustände herbeizu-
führen, die eine wirkliche Weiterentwicklung
der kulturellen Kräfte des Landes gestatten
würden. Die Kämpfe um die Behauptung der
Revolution haben andere Wege geführt. Es hört
sich fast verzweifelt an, wenn man liest: „Das
Leben ist so teuflisch verzwickt, daß man nicht
aufrichtig lieben kann, wenn man nicht auch zu
hassen versteht. Aber diese uns Menschen in der
Wurzel verderbende, unvermeidliche Zwiespäl-
tigkeit der Seele — daß Liebe nur möglich wird
durch Haß — verurteilt das Leben zur Vernich-
tung." Dennoch — so niederdrückend dieser Ge-
danke sein mag, mit so großer, aufrichtiger Be-
scheidenheit vor der leidenschaftlichen Ehrlich-
keit und der unbeugeamen zielsicheren Kraft
Lenins die eigenen Ansichten und Bestrebungen
Gorkis geäußert werden, ist Gorki doch weit
davon entfernt, der neuen Machtideologie das

'

Wort zu reden oder gar vor ihr zu kapitulieren.
Er sieht trotz so vieler Fehlschläge und Schwie-
rigkeiten seine Aufgabe, die Aufgabe des
Geistigen, nach wie vor nicnt darin, der Schlep-
penträger der Macht zu sein, sondern die kul-
turelle Arbeit unermüdlich weiter zu tun. Und
er hat es durch bleibende Taten bewiesen.

Wunderbar zu verfolgen, wie mit der Zu-
nahme seiner öffentlichen Geltung, mit dem
Wachsen seines „Erfolges" zugleich mit seinem
Verantwortungsbewußtsein sein Talent wächst;
seine strenge Aufrichtigkeit nährt seine Fähigkeit,
Menschen zu beurteilen, und vertieft sein 'Sehen.
Ob er von Tschechow, Block oder J e s s c-
n i n erzählt oder von K r a s s i n und M o r o •

s w oder von dem ihm jahrelang nahestehen-
den A n d r e j e w, stets gelingt es ihm, auch die
durch ihr Werk oder ihre Tätigkeit schon ge-
prägten Gestalten in ein Licht zu rücken, das
ihren letzten Kern an einer fast unbemerkten
Eigenschaft, einen verborgenen Zug enthüllt,
ihren positiven Gehalt oder irgendeinen konsti-
tutiven Mangel zu Tage treten läßt. Stets aber ist

es jene so seltene Freude am Menschen, die ihn
bewegt Ich stehe nicht an, diese Schilderungen
seiner Zeitgenossen auch künstlerisch zum
Besten zu zählen, das Gorki geschaffen hat.

Es ist aus dem Buch nicht zu entnehmen,
wann die Aufzeichnungen über K o r o 1 e n k o,

den Mann, der sein ganzes Leben der Sache der
Gerechtigkeit gewidmet hat und dem sich Gorki
auch für die nachdrücklichste' Förderung in sei-
nen Anfängen tief verbunden fühlt, und über
K a r n i n, diesen Typus des idealistischen
Revolutionärs in der Provinz aus den neunziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts, niederge-
schrieben wurden, aber man gewinnt vor diesen
liebevoll gezeichneten Bildern den Eindruck: je
mehr der Sieg des doktrinären Marxismus in
der Intelligenz sich geltend machte, umso lieber
erinnert sich Gorki jener vorbildlichen, wahr-
haften Menschen und stillen Kämpfer, die ihm
begegnet sind, und errichtet ihnen ein Denkmal
in seinem Herzen, Efr&im Frisch.
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(Bin @*n)eiacr ^laffieer*
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;

r\kU grcunbin, nun laben bic (cingercn 5(bcnbc unb

Vbaö l)ciinclii]c ^immcr unb bk flillc, i^rünbcfcl^irmtc

^Sampe ju kbäd^tti^ercni ?c)en, unb lüenn bcv aus-

ru^cnbe i^inn bie ^^anb beim Umblättern etuxiö ^ögern

lägt, erfd;ttnntern unter ben nacbfluu^enben ^Borten beii

Dirf)terö bie fommerlicben J$hmn, Sßaffcr unb 23erc^e in

t^ertiefterenx Q}Um^, unb Din(^e, ^reic^niffe, 5}Jenfcf)en finb

tt)ie burct))"icf)tii^ in aU ibrer Bufäüic^feit» Solange ba^ c^r-

f)eimnieit?oUe Xönen bauert- Dann aber tritt bk entzauberte

Alt mieber in ibre 9tecl)te ein, unb ber (^5efcl)marf, ber

i>erpflicl;tct — unb bie üblichen 0cl)lac;ii>ortc.

8olcl)e 9)Jifcl)uni] i>ün öetrcffenfein unb ^äfoniercn,

i>on ricl^tiger ^nipfinbuni] unb füni>entioneller 3(bu>ebr unnfl

aucl> 3b^ ^^^^f ^"f/ ^^ ^^^^^ ®^^ "^^^^> auffcrbern, jbnen

über biefen feltfamen Slontan wnb feinen i)icl)ter C^iottbelf,

ben 6ie einen ^^Jpeiniatfünftler" nennen, chvci^ inc:)r ali?

in meinem ^e^^leitbrief ju fachen; n?obei ^ie faum i^cr-

fcbttjeigen fönnen, baf; ^ie fiel; bei ber Seftüre ctu\n^ barr

c^etan b^ben, cbijleicb (ck fiel) ^u einem 9}Jitlbcbav^en nicbt

offen befennen möc^en. ^ie fprecben üon „anmber^^cllen

Stellen'', t>on „überrafcbenben, c^rcfKu 3»Afi^"/ füblen

fiel) j'ebocb burcl; bk „Xenben^", burcb bat bireft „^vebr-

bafte'^ unb - mc cie febr bübfcl; fachen - yom „9te^

fultatiiHMt" geflört unb ernücl^tert»

(5o weit flimmt ja Sb^ 3>erfucl) eineö Urteilö unc^efäbr

mit bem übercin, maö i^on jeber auch bie ^iteratur^^efcbicbte

über Ciottbelf alö ric^tic^ ju ernennen i>erme inte« Dann

* @e(cc<cntlid) ber neuen "^luf^^obe vcn 3^^*^'"''^^ öclthelf^ fänit-

Itd)en gPcrtcn (33er(a9 CEugen Ü^entld)^ 'iJÖ^iTiithen) _

aber foU^t ein 8al3, ber ®ie »errät. Sie fachen: 3fl biefe

cnc^c ^^elt mit ibren fleinen ^ntereffen nicbt febr unFünfi-

lerifcb, unb ifl nicbt erfl ber freie 5}Jenfcb mit feinem

meiten .^ori^ont ber u>ürbi^^e 33onvurf für ben Dicbter! —
Da b^be icb Sie, moberne ^^^itgenoffinl — Unb auf bic

(Gefahr l;in, ba^ Sie mir jürnen, merbe ic^ nicbt ab?

laffen, bat waö Sie (unb mit ^i)ncn fo mU) für bat

Xlünftlerifcbe b^ltcn unb ben mit ibm offenbar fo en^^

üerbunbenen 2}?if;oerffcanb ucn ^fcibeit, fo lange ^u berenncn,

hit eine $8rcfcl)e burcbc^elev^t ifi". Denn biet ifl ed, wat

ben 3ii9^^»Hl h^ ^^^^ ßrogen 3}?enfcbcit unb Ärfen yerfperrt

unb alle 9}2af;ftäbe fälfcbt. ^eflacien Sie ficb meinettocv^en

uneber über bat ''}le<]at\'oe , bat ich üoranftelle — eö hilf*

nicbtö: nnr fommen ^n feinem iöefen unb ^lÖcrt, be\)or

nnr nicbt i^elernt \)ahcn^ bat Scl)lecl)te mit Überzeugung

fcblecbt ju nennen.

Scb t>errate nur ein öffentlicbeö Öebeinutiö, n>cnn icb

fage, baf; unfer ,^unfti>erfiänbniö, unfer Ciefcbmacf im

Durcbfcbnitt an ben SubieftiiMtäten mebr ober minber ge-

fübl^oller Dilettanten orientiert ifl. ^t graffiert hei ber

bcrrfcbenben v^albbilbung ein begriff bet '^hmcn^ ber

mit ienem Scbillerö nur bat 2öort gemein b<»t, im Ciiunbe

aber mit Uniüiffenbeit minus S^erftanb ibentifcb ifl,
—

eine 33orflellung, bic auf jebe 5Iuöfage ober 33ebauptung,

bie ficb in ein fünfHerifcbeö OJemanb ju brapieren unb

„perfönlicl/' ^u gebärben n>ei^, förmlicb eine Prämie fel^t!

— 3a/ fagcn bie SBeifen, eine natürlicbe ^^leaftion gegen

bie 9^outine. — Sft et tvir!licb fo arg mit ber 9^outine?

3cb glaube melmebr, et i\\ lüobl feiten fcblecbter gefcbrieben

morben alö b^ute, unb bk Scbreibenben fcbcinen nur
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mnmt 9efcf)ic!t ju täufcf)en, M unfcreJJcfcr bereit unb

aeeianet a täufcbt ju werben. 5Berben ^le über bie ^im

SnTVicr«i^ tiebe greunbin. (^ott^etf farm

für «d> fprecben, aber nirf)t ju benen, bie nur ba^ „^un^^

•

lerifcbc'' fcbmecfen. ^ö ij^ nicf)t meine @d)ulb, ba^ icf)

(Sie auf Umwegen wieber ju i^m füf)ren mug»

Sorin aber be|lef)t jene ^ä»^^))^"?^,, " ^c^
J^^^^^^^^

nicht t>on ben 9lomant>erfaffern - ()alb fmb |ie M ,
b^lb

finb fie ro^ -, hie \ui) ju mm ^^^^ ^^f^^,
f^"^

amüfanteö ober rü(;renbeö S«tter für ^auö,
^.^"Jlf^,"?^

^eife auö etwaö Spannung unb auö ttrva^ Z Ivi
(cbamer 5©irfUd)feit ju ^^probujieren", unb bie fcf)he^licl)B bie1unef)menbe SÄoffe if)rer ^cfcr ^

auf beutfc^:

(Jrfola
- ge^^wungen werben, au^ purem ^nflanb^mebr

t>on fich m ^Iten unb ju DicOtern <^u ai>ancieren. ^^olcber

bat eö wo(;I a« <^^^^^ Reiten gegeben, atö Jarafiten an

einem lebcnbigen ober toten grof;en ^ntbecfer unb (Bc^^

Mter deiner t>on ibncn weif; ja in 5Bat)rbeit, \vcit> yon

benx bunten 5}?ifd)mafd), auf;er ben falfd^en 5}U;tapbcrn unb

fcbkcbtgcfügten Säßen, ihm felbjl gebort, grcihcb, fic »er^

müftcn ben (5iefc^mac! beö 33ürger0, bod) man tut fo,

alu ndpme man fie nic^t ernft. Sie i>crad)ten fold;e 33ucber

— nid;t wa^r?

Steigen wir atfo binauf ^ur ,^unft, ba wo „mit ^erj-

blut gefcbrieben wirb'', m ben „^pcrfönlicbfeiten , bie

fid> t>on ibren (^rlebniffen cntlaben, ober goctbifd> erlofen.

giebmen wir jum 33ci)picl ben tnpifcbcn ^oman beö junget)

Xarenteö, wie er bei unö immer b^ufiger geworben ift.

^ö ^anbelt fic^ ba jumeifi barum, ba^ ein intereffanter

junger 9}?ann, ober ein jungeö mbdjm (bei ben weib^

Iid;en „Did>tern") nad) einer brauen ober witben ^imbbeit

in bk SBett tritt, unwiffenb, neugierig, isolier Hoffnung

auf unerhörte Dinge unb ^rlebniffc, einen „Drang m
).c(> fpürt (sur ^unfl natürtid)), ibre erfle unb öieUeicbt

aucb jweite Siebe erleben, enttäufcbt werben, fic^ teer unb

unfähig füblen, weiter ju (eben. Der Did^ter (ober bie

Did)terin), ungefäbr auf bem gteid>en ^unrt wie ber ^elb,

unb unfäbig, eine Söfung ju finben, entfc^eibet fic^ für ben

tragifd)en 2luögang unb läf;t ben Jpetben burd) Selbfl-

morb ober in einer gefud)ten (?iefa^r untergeben. 5Baö

unter fotanen Umftänben immerbin t\)xM)cx i^ ciU bk

falfcr^c g^efignation ober ju Schiff md) bem fernen 2Beflen,

mit neuem geben ufw. Der 33erfaffer aber \)at \k\) i>om

Dämon „befreit'', bleibt unter alten Umflänben am Seben,

unb i}at, wenn er eö ba^ näd)flemal nicht fcf)Iecbtcr macht,

einen 35cruf. (fö wirb ihm an neuen intereffanten (^rleb-

niffen fid)er nicf)t fel;(en.

Diefe ^üc^er finb gutgläubig gefcbrieben unb werben

ebenfo gutgläubig genoffen. (5ö \\i natürtid), ba^ Reiben

unb kämpfe ber 3ugenb 9}?itgefüf)t finben.

5Iber ifl 3bnen Ui fold^er Seftüre in ber IjM noc(i nie

in ben Sinn gefommcn, baf; cö eigentlich eine unfreiwillige

unb bittre Satire auf eine ganje (SJeneration ifl? Unb

fie wäre für jeben beutlid;>, wenn ber Dicbter aucb nur ein

.^lapitel lang über feinem ©egenftanb gcftanben, ba^ \)n\M:

im 5Iugenbiicf mehr gewuf;t bätte alö fein ^etb, unb nic^jt

mit feiner .^auptfigur ibentifcl) wäre. Denn wa^ ba in

einem bocbtrabenben, ber ^oefie entlehnten, halb epifchen,

balb h;rifcbcn 9}?ifcbftit vorgetragen wirb, foll mit Stiim

mungen, Itjrifchcn Slebcnciarten unb ^efüblöauöbrücben,

mit einer 5Öebleibigfcit, bie fiel) felbfl bebauert, ober aud;

mit einer ^Kraftmeierei, bk mit .Kraf;heiten pro|3t, alleö

ba^ t>ertreten unb überbccfen, \va^ bie Urfacbe biefeö

ganzen 3}?if;gefchicfö in 2ßirfliebfeit ifl: ???angel an Xra-

bition, ^rjiebung, 9^eligion, 3}?angel an SBiffen, Unfähig?

Feit jur iüeibenfchaft. — 2öelcher S5oben für .Konflifte, bk

feine finb! — i>a aber ber Dicbter, gottücrlaffen unb t)or?

auöfefeungöloö (vulgo nait>) üon ben wirfenben Gräften

in ber 3Selt nid^tö fennt alö feinen Xricb unb feine üagen

^Zeigungen (v>a^ er nicbt fennt, nennt er: ba^ ^el^eimniö^

üolle) t\>a^ wunber, baf^ ba^ geben gleich mit ber Xragöbje

anfängt, hinter weld;er in SBa^rl;eit nicl^tö fielet aU bk

gleici^e Unfä^igfeit, in (5Jebunben^eit wk in grei^eit ju

leben.

3fl ba^ bk grei^eit, bk Sie meinen? —
3Baö aber ^at bk^ mit ^unfl ju tun? Die (Jrfinbung,

ber man ba^ kleben am (Jrlebniö überall burd^fül^lt, fo

bürftig, ba^ über jebe fingierte ,3eitfpanne fd^ematifcl) l)in^

wegge'^üpft werben mu§, für jebe Situation aufö neue

Stimmung unb ^fi)d;ologie 5urecl)tgefchufiert wirb, unb

^immel unb (Erbe unb 2Better unb ganbfchaft, garben unb

klänge ber^alten muffen, um ein Stürmd)en im 23ufen

beö |)elben ^albwegö glaubhaft ju mad^en!

35on ba aber, fofern eö gefcl)itfter arrangiert ifl, fchreibt

ficb unfer .Künjllcrifcheö ber. 5Senn ein 9}?äbc^en in (^rün

i>on einer purpurnen SBolfe befd^ienen wirb, fo gibt ba^

eine „fünfllerifche Stimmung". Seiber fül)rt t>on ba fein

^Beg jur großen ,funft. Denn bk ^m\l lebt nid)t t>om

„JlünfHerifchen", fonbern t>om Oicifi, ber wiffenb ifi,

i>on ber eingeborenen 5(nfchauung unb üon ber wieber?

geborenen Unbefangenheit, d^ \\i aber nicht ein 9}?angel an

Xalent (wenn wir bieö mißbrauchte 5Bort für ^unft?

begabung fetten wollen), bk feine ^urjatmigfeit bewirft,

welche alleö ju flein fril3elt unb in welcher ba^ 3öort

geben etwaö an leere Sel)nfuc^t 5lnflingenbeö, 5(uögc?

blafeneet befommt, fonbern eö fel)it an lebenbiger Sub?

flan^, an geiflig gebunbener ^efiimmtheit, an max^cit bcö

5Bollenö, woöon fiel) bai Dargeflellte alö realifierte 3}ifion

nähren fönnte.

Soll man nicf}t jornig werben, tüenn nun gar ber

Spief? umgebre^t wirb, unb jencö jlünftlerifche, b. i). bie

5Ulüre (t>on ber gorm unb ben wirflic^en 5lrtiflen fprechen

wir ein anbermal), fic^ yor allem 3nbalt fe<3t, fo baß

baß anarchifcbe ^unjlgefüf)l fich beleibigt fül)lt, wenn ein

Dichter tttvaß will!

5^un benn, bk großen Dichter baben immer anbereö

gewollt, alö bloß faubere ,tunffc machen. X)cßMh finb

auc^ bie großen 5Serfe ber »Itliteratur, mit febr wenigen

^luötia^men, nid)t nur bem (^Jefd^marf unb bem SSerflanbniö

unferer (5Jebilbeten unjugänglic^, fonbern auch im Sinne

unfercr feimfreien ,^nflabflraftionen voller Schlacfen,

gehler unb monftröfer 3luöwüchfe. dß hat mic^ a*
35.

Setö belujligt, wenn ich bie Einleitungen eineö gewiffen

gelehrten ^ijlhetiferö ber Sbafefpeare^Oiefellfchaft ju ben

Dramen Shafefpeareö laö: ba hielt aud) nid^t eineö ber

sffierf'' ber fategorifchen .Kritif flanb. Sn bem einen war

bk ^ompofition brüd)ig, in bem anbern waren bie kleben?

figuren fonventionell, ^ier bie Sprache ^u falopp, bort

feine (Einheit in ber 4)aupt^anblung, unb fo gel)t eö weiter

burd> „.f>amlet" unb „gear" unb „Sturm", hiß man fiel)

bebmternb öon bem guten Sbafefpeare abwenbet, ber e^

alfo aucb nicbt gefonnt l}at — 5Säre eö nad) fo groteöfen

Sflefuttaten nicht eigentlich flüger, einen 3)?aßjlab anß ber

^anb m legen, ber fiel) fo offenbar in feinem Ojegenflanb

irrt, baß 'er einen 23erg für cim (Jmpirefommobe

nimmt!

sßer^eit>en Sie bk 5lbfd;weifung, — aber nun merfcn

Sie, wohin ici) aide. Ein 33erg folc^er ^Trt ifl bk .Kunji

dJottbelfö.

Der Pfarrer t?on güfeelflüh bat hiß fa\\ in fein meraig(^et?

Sabr nicf)t baran gebacht, Schriftfteller ^n werben. Er

lebte in emfigfter Xätigfeit, ficb unb anbere bilbenb, alö

Erzieher ber 3ugenb unb ge(>rer beö 5^olfe^, erfüllt von

ben nächflen Sntereffen unb 35ebürfmffen feiner Um?

gebung, auf bem S3oben feiner ^eimat. greilid), m einem

Vanbc", too auch heute noch ber <Btaat nicht aiß ein med)a?

nifiifcber ^Jopanj über bm .Köpfen feiner Bürger hängt,

unb bk ^olitif noch feine (^jebeimwiffenfchaft für befonberd

Eingcweibte geworben ifl. Er befaßte fich eifrig mit bem

Schulwefen unb bem 5Irmemrefen — fe^r gewöbnlicben

Stufen — unb fließ mit feinen 5lbfic^ten auf 5Biberflanb.

T)a begann er ju fc^reiben. 3mmer a«m ,9wecf: für ober

gegen eine Sache, m ^elebrung ober 9tbfchrecfung, rücf?

fic^töloö unb mit offenem Jpaß gegen feine geinbe unb alle,



bie feiner 5®af)r^eit entgegenflanbem Die mt bxudtt

fo (anöe auf i^n, biö fie i()m bie 23üd)er, bie er ^reiben

mußte, auö bem ^opf brücfte. „^ö gibt eme mtro^ncnbe

Nötigung — fcf)reibt er einmal — hk jur Xreue äwmgt,

welche bk 3Ba^rf)eit nieberlegt in ein ^ud}, ba§ um ber

sföabr^eit miHen ba^ 23ud; lebe, wenn ber ^JSerfaffer nict)t

mef)r ift/' Dieö ifl fein fünjllerifcf)er ©tanbpunft» m
in if)m eieligion unb Sbealität kampfbereit brennen, ba

fein Sßiffen üom 5)2enfrf;en unb feinem ^eil fid;er «np fcl^

in i^m ru^t, erwäd^fl ii)m fein ©d^affen, auö mtjflifcber

Xiefe quedenb, ju einer Darflellung beö Sebenö in ©ott,

im 9laf)men ber ^eimatlid^en ^erge unb ibrer emfad)en

S3ewobner, Snflinft unb 91atur finb baUi fo flarf, m ^^^

mdt fid) ibm nid}t inö Überfinn(id;e üerflüd^tigt, mehnebr

in ber irbifcf;en unb feflen 23egren3ung beö Snbiüibuellen

aUe 2}Jannigfa(tigfeit beö Sebenö entroicfelt. Unter folcbcm

mmtt erbält feine @d}ilberung jene große ^mfad^beu,

bk feine mmi ber SUufion hxa\id)t unb feine ^fpd^ologie.

T)ie SBirHicbfeit ifl alö fokf?e ba, DoU unb oielgeflaltig

unb bid;t; nid^tö ifl abgeleitet. Daö \\i grof^e ilunfl.

Sofern er aber ben 9^abifa(iömuö feiner ^eit befäm^ft

unb fid) bahci für und Dkcbgeborenen gegen roirflic^e 2Öert

inö Unrecbt fegt, fo b^ben eö jene feiner 23ücf)er ju büßen,

bie obne fokf)e glecfen alö bie flaffifd^en SBerfe ber (BcijxU

berung unb 3}?enfcf?enbarfletlung obenan flehen mußten.

Unb aucb jle^en werben, nac^bem bk Xrübung aU jeitlid;

erfannt ifl. ^ ^^ ^ -r « '^

Unb nun lefen <Bk mit geboppelter 2lufmerffamfeit

©ein unb ©elb" unb laffen ®ie t>on fic^ bi>^e«-
'^

' SS i f 1 r.
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Parteijustiz oder Gerechtigkeit?

Von Efraim Frisch.

'

Achtunff, Zeitdokument! Wenn aber die

„Dokumente" von den Parteien gegenem-

ander ausgespielt werden, so wird es Zeit, vor

ihnen als vor einer Art Kriegsliteratur zu war-

nen. Zeitdokumente sind gut und r»ützlich wenn

sie eine noch nicht durchgedrungene Wahrheit

heglaubigen oder wenn sie einem l ebel, dessen

Bedeutung nicht erkannt wird, auf den (jrund

gehen, seine Wirklichkeit erweisen. Es scheint,

wir verlieren vor dem Andrang der Dokumente

allmählich den Maßstab für diesen ihren eigent-

lichen Sinn — wir sehen vor Bäumen den VValrt

nicht mehr. Mancher Autor hält sich für einen

Kämpfer, wenn er mit seinen Zeugnissen aus

der Wirklichkeit etwas notdürftig Richtiges er-

weist, ohne zu sehen, daß es auf Kosten der

übergeordneten, umfassenderen Wahrheit ge-

schieht. Ein solcher Fall scheint mir der doku-

mentarische Justizroman „A n g e k a g t e r

Schleppegreir von Bruno Nelissen
Haken (Eugen Diederichs Verlag Jena. 319 fe.

Preis in Leinen JL 4.80) zu sein. - „Kann es m
politisch erregten Zeiten eine objektive Rechts-

pflege geben?" Die Frage so stellen heißt schon

sie verneinen, und die Dokumentierung reicht

auch kaum über diese Binsenwahrheit hinaus.

Wessen Blut durch eine Rechtsverletzung sich

entzündet, fände Unschuldige genug, uni die

tragische Diskrepanz zwischen Justiz und ue-

rechtigkeit sichthar werden zu lassen Aber

Haken bringt in dieser Anklage gegen die Jus iz

nicht mehr Ethos auf, als es noch jcde Partei

vermag, die gerade in der Opposition steht. Ua-

bei ist dem temperamentvollen Verfasser so ziem-

lich alles durcheinander und daneben geraten.

Die Aufrollung des Falles Schloppegrell sollte

die Unzulänglichkeit und die Gefahr unseres

heutigen Meineidsverfahrens erweisen und

schließt damit, daß die Wiederherstellung des

verletzten Rechts nur durch ein neues Mein-

eidsvcrfahren möglich wird. Er wollte dem ver-

letzten Rechtsgefühl Genugtuung verschaffen

und hat nur unser berechtigtes Mißtrauen ge-

een seine Wicderhersteller geweckt. Er hat seine

Parteigenossen befriedigt, die Gerechtigkeit aber

dürfte schwerlich in besserer Hut sein, wenn

sie von denen betreut wird, die eben noch über

\.
Parteijustiz klagten. .

Wie spricht der Richter, der, von seinen

Schöffen überstimmt, das bedenkliche Urteil

fällt das zu dem Meineidsverfahren Anlaß gibt.

Er verläßt sein Amt, nicht weil er seine Funk-

tion nicht mehr mit seiner Auffassung von Ge-

rechtigkeit vereinbar fand, sondern weil er es

nicht mit seinen „Auffassungen von der Aufgabe

des Richterstandes vereinen zu können ge-

glaubt habe". Und was tut er weiterhin? Er tri t

nicht immittelhar für die Sache des Unschul-

digen, sondern in die Partei des Unschuldigen

ein Und wie reden bloß die Herren, die endlich

die Revision herbeiführen? Einer schildert dem

andern den Richter, der den Vorsitz bei der Ver-

urteilung Schleppegrells führte, mit den Worten:

„Schmisse allerdings, aber..." - Warum sagt

CS Herr Haken nicht rund heraus: aber kein

nationaler Mann, warum nennt er die 0PPJ>-

. sitionspartei nicht, von der immer die Rede ist.

. Unwahrscheinlich, daß es Kommunisten sein

\ sollten. „Nicht die Fehlurteile der Richter ver-

derben das Rechtsgefühl im Vo k, sondern je-

der einzelne hat sein Rechtsge^fuhl verdorber

schrieb hier neulich Ernst Fuhrmann. Das ist

in erschütternder Weise aus diesem sicherlich

gut gemeinten Zeitdokument klar herauszulesen.

Die Richter, welche die Revision herbeifuhren,

haben in Ton. Rede, Haltung jene erledigende

Bösartigkeit, die dem sachlichen Gegner noch

einen moralischen Makel anhängen muß Es ist

ein naives Unterfangen, Justiz und Gerechtigkeit

zu konfrontieren, wenn man den Staat nur vom

Parteistandpunkt beurteilt. Der Apparat der

Justiz in der Hand des Staates gibt den behörd-

lichen Organen ein Uebergewicht, das unbedingt

Mißstände herbeiführen muß, wenn die unteren

Beamten fehlhafte Menschen sind Das gilt

aber für jeden Staat. Wenn die Schupos als

Zeugen sich als bewußt Meineidige und Verbre^-

cher erweisen, so ist der ganze Fall schief und

beweist gar nichts. Denn auch die Partei de^s

Herrn Haken wird, wenn sie den Staat vorstellt,

sich auf den Diensteid ihrer Polizei verlassen,

und sie hat ebensowenig eine Garantie für die

besseren moralischen Qualitäten oder für die

Objektivität ihrer Richter, sobald es sich um
„Staatsfeinde" d. h. um die (Jegenpartei handelt.

Die Empfindlichkeit gegen Unrecht in jeder
Erscheinung müßte in jedem einzelnen starker

und ausgesprochener sein, als sie es ist, damit

die richterliche Unabhängigkeit mehr sei
^
als

bloß ein in der Verfassung festgelegtes Axiom.

Im Durchschnitt ist aber bloß das Gefühl für das

eigene Recht sehr entwickelt, doch nicht für das

Recht, für die Unverletzlichkeit der Rechtssphare

des andern. In einer Partei, die sich einzig für

das Volk hält.

Der Autor hat es sich etwas leicht gemacht.

Vor allem, Roman? Wenn es ein Aktenauszug

ist mit begleitendem Text, dann soll man ihn

auch so nennen, sind die Akten aber „gedich-

tet", dann soll man sie nicht als dokumen-

tarische Beweisstücke anführen. Ein Roman ist

PS jedenfalls nicht — oder wir werden auch bald

die Gutachten der Chemiker in Werkspionage-

Prozessen als Romane vorgesetzt bekommen.

r

1

4



T=l. 7^:^
i^

/ /X ^ < < ^^ £e.Jr
^'^ ^^y / ^"13 3

Junger »eutscliev in der Fienirte

-.. zweite non..u von Max RcntHessc XrtS^SXJ^i^Inc'Cufrf^UrKf:;;':;:!

Li>istun<' keiuien lernen. Wirkte' ci üoii auiL_
^,^^,^,^^^ ,^,.y,j^ flurchoinande.-. Es ist nictit leic^i

1-

i!

n

n

es zuweilen scne.nen, "- ,'-^; .,
V, '

rrwcrcin- erleiden wird und die er von Ar.;ms an kommen

r„i.«i-iitnniortheit um Widerspruche ^-^^yy*^'. y... ,. i tp), ergeben als em bchieksal aui suii

to s d n \Ves,.n..u. seines Heidon, lur d,e '^; '";;•
^^^.^ ,„ ,„ Aufbruch, neuen,

ganze' Generation typiseh son. mas. Abenteuer? Alles das bleibt oifcn.

„hol.™,. WA
.;

.j., »•;' ;;,ä,Sr. *«• s';,s.id, «»» f«<%tri; j," r'Jwenlsctieiden, der kalte 9°'-' ,,' '\,„„, ,,,_ „i,,pn Antwort verwe hiern dürfe. Also halt er wom
,eiz der Mitbevvert)er

""J

W,-!."^'';/
^",^.i' en. diesen Aufhrueh, wie man es heute nennt für

;^t.:Ä^s:ieÄ^Äu!^;om:^^^^
:i„l,ei,nisehen '''"'vl^ssen b e,b .nd Im ü> t

Xnso weni. cini n.ens.'hliehe Norm zn keltern

s,.bet, nur mittelbar berulirl. ''•" " ™ '4' ^. X^r^tm das nicht mit Worten spiele,.? mmer-

der Kolonie ^l^h«"";',;''^,'^"^,;^
(^ W^^^^ bi*;,'"!;.' I^.eh ist eine starke Talentprobe, em

dunesstiieke, die sonst as "»""''"'
,. ,,-1 „....'„„„„der Roman nud empraysames liild dei

^ni^lenden Gestalten der oberen einheiniisclK^

c! Ullscbaft ans der Dista.iz ?^-l^^^y«;^^^'^^

nelimer und überlec^en wirken W lü ei clarmi

"u d c inneren Scbäden der Entwurzelung hin-

weisen de das Kolonialleben bedingt und zu

"n^\ibJ^lichen Angleiclmng der Lebensform t

führt der eine Mwissc Minderwertigkeit an i

\\,t-> - Genug, auch Jakob Morath, der luch- .

:: mit den'heKigen Augustinus im ^j^P^;"^ '

^j
^

nit' allerhand Problemen beladen, gelang n i
,

yur Auspi-ägung seines Wesens. ,.lch ^'l»
^'\!^' •

nöue Eonn, in die idi mir den ^^n-eicliluiren Sto t
,

also auch mein Leben, mem 1
un '^nn-'

" •

kann . . Sinnlos ist d^'e Lebensform der
.

E. Fr.

Wir ichen doch nach einem

ncu^n Sinn ./' Mit solchen Vorsätzen beginnt

ak 1 MÖrath seine glückhaftc T^aulbalm Aso

nicht nur neue Form, sondern sogar ncuei

S n Doch diese Vorsätze bleiben wie so

nian l;e ^uC^re Bestrebung: eine -eite Gegen,

des Landes fiel)erfrei zu machen. ^^^''^^^
Forschungsinstitut zu grimden, aul ^ jSom^_

Ccstaltung in der Kolonie und ihre >^'"I,\^\""

gen zu wirken, irgendwo unterwegs, EUpp-^n

einer ringenden Innerlichkeit der es offenba

Vn plastischer Kraft fehlt, sich zur Ganzheit zu

•^sK: Hin eigentümliche Wirkung medizi-

nisch,,- Erkenntnis auf dieEroik, derWib^i-

s^!d' zwischen der Praxis ^os Luxm-rzUjs m
ihren Versuchun-en und der kühlen l'rkenntms

des Wissenschafters, seine Neigung zur zymsclicn

/
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El»f.ES J>IC1ITEÄS.
Von Efraliii Prl««li.

Adel des Dichtortums zu legitimieren — achoa
längst hat sich die literarischo Kritik dieser

noblen Aulgabo entzogen, wenn sie auch vor-

gibt, dies sei ihr eigentlicher Inhalt und Beruf.

Es ibt genant, so übertriebene Ausdrücke wie
Dichter und Dichtung tu Terweniden; man über-
läßt da3 besser der Literuturgescbichte, die

sicher ist, sich nicht Tor der Nachwelt zu
blamieren, da sie ja recht eigentlich schon selbst

Nachwelt ist Höchstens stftßt man zuweilen
noch auf zwen^UiüIte Versuche, einen Hrenz-
g trieb zwischen Dichter und Schriftsteller zu
ziehen. Sie sind meist neUig und verawickt und
im Grunde schon deshalb verfehlt, weil sie die

Angelegenheit wie einen ambitiösen liangstreit

pro domo behandeln, bei der eine veralt'^te

Heraldik bemüht wird, die niemand verpflichtet,

und als letzte Instanz so etwas wie ein Gottes-

gnarientum stabilisieren muü. Man spricht des-

halb bescheidener vom Künstler und Kunstwerk,
ist da mehr auf formalem Boden und kann sich

bei einigen technischen Kenntnissen leidlich aus
der Affäre ziehen- Mancher meint wohl auch, so
sei die Verantwortung geringer; ein verzeih-
licher Irrtum, wenn er auch aus falscher Be-
scheidenheit begangen wird Denn im Grunde
beruhen ja auch solche Betrachtungen auf einer
normativen Aestljetik, bei deren Ncraiung schjn
die meisten die Flucht ergrbifen, aber es hat
eben jede Zeit, mag sie sicn einer andern noch
so überlegen düngen, ihre Wortfetische, und es
ist belanglos, ob mau die kleinen Götter der
ungeklärten Begrifle, weil sie in unserem be-

scheideneren geistigen iiaushait so viel hand-
licher sind, den grofjen und geheimnisvolleren
der Symbole vorzieht Es ist auch Modesache.'
Doch die Fähigkeit Dichtertum aus einem Werk
evident zu erweisen, schwindet. Jener märkische
Schulmeister, der in einer musterhaften Kjcegece
Goethe« Harzreise im Winter so bis in ihre ver-
borgithslen Hintergründe aufzubellen vermochte,
daß Öoethe ihre Gültigkeit anerkannte, bleibt
unübertroffen.

Am meisten aber hat man über die Dichter
dureh lie selbst erfahren... Denn aliein
schon jener Mut, von sich selbst zu sprechen,
schonunpios das Verborgenste, ja Fragwürdigste
seinos Iimern zu enthüllen, die angebliche
Schamlosigkeit des Meraschon, der ein Organ des
Ausdrucks, Sprachrohr für alles Menschliche ist,— der Mut der ihn dem Bürger und Mediziner
so verdächtig macht, ist ein entscheidendes

'

Merknial des Dichters. Dichtertum ist Berufung, i

und dichterisches Bekenntnis gewissenhafte, ein-
j

dringliche Auseinandersetzung mit dieser Bc-

:

rufung Auseinandersetzung mit sich selbst und
mit allen Mächten des Lebens, die ihr wider-
streben oder sie unter ihre BotmSüigkeit zu
zwingen suchen. — Jedes neue Erscheinen eines
Dichters bestätigt das. —



X

Dom irißchen Dichter James Jojce geht

ein großer Ruf voraus. Er gründet sich auf eeinen

Roman „Ulysses", der Yori der jüngeren Kritik in

Knffland, Amerika und Frankreich mit wahrem
Entfiusiasrnus empfangen wurde. Das Werk ist

ab b^K>Dders sitiengefährdend in England rer-

boten und eingezogen worden und erschien

später m New York, Es hat zu den heftigsten

Auseinandersetzungöti Anlaß gegeben. Ein Ka-
pitel aus einem »eucn Roman, das in einer

modernen englischen Zeitschrift erscheinen
sollte, weigerten sich englische Setzer ru setzen;

es wurde deshalb englisch in der Pariser Zeit-

schrift „La Tour d'Argent" abgedruckt. Joyce
lebt in größter ZurOckgezo^enheit in Paris. Dei
Rhein-Verlag in Basel kündigt nun eine deutsche
Uebcrsctzung ton „Ulysses" für den Herbst an
und hat indessen das erste Werk von Joyce:

^Jugendbildai »***) hei-ausgebracbt, das uns
Gelegenheit bietet, die Art dieses Dichters und
ihn selbst in einem Selbstporträt kennH,n zu

lernen.

Zwischen ein«m bekannten Irischen Pro-
fessor in New York nnd Vulcry I.arbaucI, dem
französischen Vorkämpfer für Joyce, hat es einn
lebhafte Kontroverse j^egeben: der Ire bchauot^L
was seine llewundorpr für : j o. igiaeii an Joyc^'
jiaiLen, sei nichts anderes als d&s 8p«3/.ili9ch

Irische, da'i alle irischen Dichter gemolusiini
haben und das von so vcrb'üffoiider Wirkung
auf den Ausländer sei, der nur einen kennt;
Valery Larbaud erwiderte, jener als Ire sehe vor

lauter Gewohnheit vielleicht nur das Gemnin-
same, er aber, imniorhin mit der irisolien Dich-
fwng vertraut, das Neuo und Kühne an Joyc»^
— Das „Jugendbildnis** läßt jedenfalls zunächst
erkennen, daß wir ee hier mit ein»Mn ucuon
Dichter zu tun haben.

Was diesen »utobiographlschea Entwick
iungsroman vor vielen seiner Gattung auszoich
not, ist, daß hier nicht der vage V'reihuilsdran'-':

der Jugend und Erregungen der Pubertät der 'Iri

zulänglichkeit von tlaiia und Scliulo gegenüho.i'

^esiolit worden, um schließlich junen '.vo!,lfoil'^n

bieg HI erringen, der im Grunde nichts besagt,

als daß einer frei gevvorden und nicht weifi

Wozu. Der Kampf, den liier der junge Dif:hter z-

bestehen hat, ist viel ernsterer Natur, dcinn <]:•

Mächte, die ihn in ihrqn iJann zu zwlnpjen
suchen, sind sehr stiirk und sehr klug. Es isl

die Schule der Jesuiten mit ihrer mcii^lorhafien
und erprobten Erziehungsmethode, die •inr»

gründliche klassische Bildung mit sohürfster
Disziplinierung verbindet und, indem sie di''

jugonrlliche Seele durch entsprechend« Exf^rzi-

tien unter dem Ba^ntr der Verdammiingsoni:"'
hält, ihr als Entgelt die Herrschaft Qbor and>:r'-

Seelen in Aussicht stellt. Es ist die nntionalr'

Tradition eines schweren Volks^cMcksals nv'

seinen dramatischen Perip{»tien in der Geschichte
dos Landes und seiner führenden M.lnner. J«^

dunkler ein Volksschiuksal, desto schwieriger fiir

seine Jugend, sich von seiner horoiachon liomni.
tik zu trennen, diesem Reiz des Geheimnisvollen
nicht dumpf zu erliegen. Ein durch Schule und
Umwelt gebildetes, geformtes Wesen, durch
Leiden erprobt, führt diesen Kampf mit imrnP'-
klarerem rlewußtsein seiner dichterischen f^igeii-

Schäften. Visionen und Träume klären ihn auf,

aber Ari.^^ofeles *w(] Thomas von Aruino bleibeii

fi (A^.



}

ihm wesentliche Führer 2iur Kuiiot. Der Jiatnpi

wird nach außen kaum sichtbar; durch einn

fortschreitende iiinore Pröfun«; mit allen ihn>.i-.

Leiden gestählt, wird der jtinp;o Dichter seiner

Freiheit erst würdig — Er weifi aber auch,

daß sie nicht bilh}? iät, und er ißt entschlossen,

ihren Preis zu zfjhlen: der EinL\inikeit, Verban-

nung, Verachtung will er nur List und Schwell

pen entgej^enseiien, aber er will nicht mehr
dienen, v/o er nicijt glaubt, „ich will versuchen.

\

mich in irgend einer Art ^i^^ Lebens oder der

Kunst »uszudrüclien und zwar so frei, wie ich

Ifann, und so vollständig, wie ich kann".

Man hat oft Resagt: in der Jutrend sind wir

alle Dichter. Das ist ein trfit;eriFch«r Gemeiiv

platx. Er verwechselt die Aufj»eschlossenh(;it der

Jugend mit jener Aktivität der Seele, die ihre

Entscheidung vor aller Erf.ihruni? trifft und d?«

sie dazu verurteilt, unter ihren Genossen einsam

SU sein. Kriterium des Dichters. Wir rJie trüu-

men, aber der Traum des Dichters ist der Inhalt

seiner Wirklichkeit. Alle lesen die proEten Dichter,

aber nur für den werdenden Dichter hat der

Klanpj eines Verses, die jreheimnisvollo Voll-

kommenheit einer Wortfolge die Bedeulun;;

eines Rufes, der ihn ffir immer weckt. Die /MtHtr» y-

keit zur uninteressierten Emotion, welche dif^-

vorübergf^hendo Generosität der Jugend, ihrp.

Liel>en8würdic!:keit ausmacht, wird bf^im Dichter

zum Schicksal. Seine Empfänglichkeit ist nicht

Hunger nach Erlebnis, sondern Identität mit

allem, was wahrhaft lebt: die Welt, die geborene

und die noch ungeboree ist seinesgleichen.

Nicht nur das Schaffen, das wir aus unserer

Geschäftigkeit oR mißverstehen und Ober- •

schätzen, sondern das Sein ist die wfTthcstirn-

mende Qiialitäi. Der Dichter ist so geistig-

menschlicheb Urbild.

In Parenthese: Unsere Welt, sei c«, well sie

in der Tat altert, ist geneigt, der Jugend als

solcher alles dns zu konzedieren, was sie dem
Dichter schuldig bleibt; mit dem Erfolg, daß die

Jugend sich mit Jugend schminkt und der Un-

geist in der un?eb'Lrdigcn Maske der Jugend sich

auf allen Lebensgebieten austoben darf. Joyce

hat den seltenen iMut, das Bild des Dichters

wieder herzustellen, den Sinn seiner Berufung

zu deuten.
Wir wer len bei Gelegenheit dee „Ulysses"

das Ergebnis seines Aasrugea In dio Fremde zu

betrachten haben.

r

•) JuRondblldBi». Yoa Jamei Joyce.
Dentich von Q&org Qoy«rt. Baüel, Rheln-Verln;;.

.<^73 Seiton. Ji 5.
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2IbeI bes !t)icf)lertum5 ,^u legitimieren — fcf>cn lönßft t)Qt fidi

bie Iiteran-[d)e ÄritÜi bicfcr rwtneljmen \aufgcbc cntjogen,
rocnn [te aud) oorgibt, bies fei il)r ciöeutlid^er 3nl}alt uiibSkiuf.
Gs ift pcinlid), fo übertriebene 2l'U5brüche roie Did)tßr unb
2}icf)tunö 3u ocrrocnben; mon überlädt boö beffer ber i^itercaur*

ße;d)idjte, bie fidjer ift. fid) nid)t cor bcr ?tcd}iü€lt 311 blamieicn,
bö fie ja red)t eigentlid) fd)on feltft 9?öd)n>elt ift Die güoigheii,
Did)tertum au3 einem 2öcrh jroingcnb ^u criwifcn, fd)n)inbct.

3€ncr märhifd)e Gd>ulm€ifter, ber in einer mufter^aftcn Cjc»
ßefc (Soetljes ^r^reifc im SBinter fo bis in il^rc oerborgenften
^intergrünbc cufjuljelkn t>ermod)te, bc^ ©o^tl)e ii)rc ©ültig^
iieit önerkürtnte, bleibt itnübevtr^ifcu.
2Im mßiften aber f)flt man über bie liierter öurd) fie felbft

crfa{)ren. I>enn nUein fcfton jen^r «Ulut, oon fid) felbft 311

fpredien, fd)onungöIoö bcs Ukrborg^nfte, ja Sragiüürbigftc feines
Innern 3U enthüllen; bie angcblid)c ecbamlofigheit bcs ^«n=
d}cn, bcr ein Organ bes Sliusbrudis, Sprad^io^r für olles
~^^nid):id>e ift; ber <ül*ut, ber i^n bem 23ürger nnb ^e>bi3iner
(0 Derbädjlig mad)l, ift ein entfdjcibenbes ^Tterhmal bcs
3)id)tere. 35;d)tcrtum ift 2?crufung, m\ti bid|tcrifd)e5 ^ckennt^
nie gcmiffcnlMitG, einbringlidyc Huseinonbcrfctjung mit biefer
^Jcrufung, Slu^cmanbcrfefeung mit fid) felbft unO mit allen
5?läd)ten bes ßclwns, öic il)r roibcrftrebcn ober fie unter it)r2

^otmäfjigheit f^u Urningen fud)cn.
3ebc5 neue (Erfd^cinen eines Did}tcrs bcftätigt bas.
I^m irifdicn Xid>ter Games ^once gel)t ein grof^er iRuf Dor=

aus. Gr grünbct fidi ouf feinen JRomön „Ulpffeo", ber oon bcr
jüngeren Ärilih in Gnglanb, ?Imer;ha unb Pfranhretc^ mit
n>o5rcm CPntlyufiasmus empfangen rourb«. 3ot)ce lebt in größter
3urü&ge3ogenI)eit in ^Poris. Ter JRf)ein 3>ciIog in 33afel hün^
bipt nun eine bcut)d)C Ueberfc^ung t5on „Ultjffcs" für btn
^erbft an unb F)at inbcffcn bcs erfte SBerh uon 3oi)cc: „Jug^n-b^
bilbnis" bcittfd) f)erau6pebrad)t, bas uns ©elenenf)cit bietet,

bie 2[rt bicfes T)id)ters unb ii)n fctbft in einem Serbftportröt*
hennen 3u lernen.

3mif(fyin einem bekannten irifd^en ^rofcffor in Tiemijvorh
unb ^kil^ri) Corbaub, bem fran3öfifc^en 53orhcmpfcr für 3ogcc,
^t es eine lebl^cftc ^ontroDcrfe gegeben: ber 3te bcl)auptet.

mos feine iBeirunbercr für fo originell an Goqcc I>alten, fei

n;d)t3 anbcres als bos fpc^ififd) 5ri|d)<;, bos aUe irifdjen

I;id}ter gemcinforn f)abcn unb bas oon fo oetblüffcnbcr 3öir*
hnng auf ben 9luelänber fei, bcr nur einen hcnnt; S?/oI<^rq

Carbaub crrcibcrte, jener ab ^re fcbc oor lauter (3€TDo!)nI)cit

oicIIeid)t nur bas ©cmcinfome. er aber, immcrijin mit ber
ik[/fn^id)tung ocrtroul, bas 51euc unb !^ül)ne an ^oijce. 3>as
ngcn9f>ilbnis" läftt jcbenfans 3unädyft erhcnnen, baft mir es

t mit^ einem neuen !^id)ter 3u tun beben.
'©05 biefen autobiogrnpliifd^eji GntmiAIunosromon oor otclen

cinev C3ott'ung au6,icid)n€t, ift, baJ5 bier nid)t ber twge T^rei-

f)eitC'^rrng ber ^upenb unb (Erregungen ber ^Pubertät ber Un.^u*

Icinnlid)hcit oon ^aus unb S<f)ule gegenüber geftcITt merbcn,

um fd)Iic6Iid) jenen roo{)If€ilen Sieg 3U erringen, bcr im ©runbe
nid)t5 befogt, oIs fcofe einer frei gcii/orben unb nid)t roeife roo3.u.

2>cr i^ompf, bzn bier ber junge 2)id)ter 3u beftc^n l>at, ift viii

ernftercr 9?otur. benn bie Ültöc^te, bie i^n in i^ren 58onn 3»
3iringcn fuc^cn, finb \t\)i ftorh unb fet)r hlug. (Es ift bie <5c^ulc

ber Scfuitcn mit il)rer mcifttr^often unb erprobten (Er3iel)ungs>

mctbobc, bie eine grünblidjc hlQffifd>c löilbung mit fd)ärfftcr

2)if3tpliniening oerbimbet.

Gs ift bie nolionale Xrabition eines f(^n>cren iBolksfc^idifals

mit feinen bramatiid)cn ^Peripetien in ber ©efc^id)tß bes San»
bcs unb feiner fül)renben ^JJiänner. 3^ bunhier ein 93olhs«

' fdiidifal, bcfto fd)it)ierigcr für feine 3u9cnb, fid) oon feiner

i)croifd>en JRomantih 3u trennen, biefcm 9l€i3 bes (öc^eimnis^
öollcn n;d)t bumpf 3U erliegen. (Ein burc^ Sd>ulc unb Umraelt
geformtes Sß^^en, burc^ Ceiben erprobt, fül)rt bicfcn Äcmpf in

immer Iilorcrcm 93croufetfein feiner bid)tcrifc^cn (Eigenfc^ftcn.

^ifioncn unb Xräaimc hlären ibn auf, aber 9IriftoteIcs unb
Ifjomas oon 2Iquino bleiben '\l)m lucfentlidje 3üi)rer 3ur Äunft.

2>er Äompf roirb nad) orufecn houm fid)tbor; burc^ eine fort«

fc^rcitcnbc innere ^Prüfung mit allen i^ren 2eiben geftQiI)It,

mirb ber junge I)id)t€r feiner 5rcll>cit erft roürbig^. Cr meife

aber audj, bo^ fie nid^t billig ift, unb er ift entfdjloffen, it)rcn

^^reiö 3u 3aI)Icn: bcr Cinfornheit, SJcrhonnung, 5>cra(itunQ roill

er nur 2ift unb Sd>n)eig€n cntgcgcnfcfeen, aber er min nid)t

mel)r bienen. mo er nid)t glaubt; „id) roill Dcrfudjcn, mid) in

irgcnb einer 2Irt bes Cebens ober ber Äunft ous^ubrüdien unb
(^mar fo frei, roic id^ hann, unb fo üollftänbig, mic id) hann^
2Ron bot oft gcfogt: in ber 3"9«^'ö finib mir olle 3Mcbter.

XcB ift ein trügerifd)er ©cmcinplat^. (Er Dcrmcdjfelt bie Sluf«

gefd)Ioffen!)eit ber 3"öe"'b mit jener ^htioität ber 6cele, bie

:l)re (Ent[d)cib-ung oor aller (?rfaf)rung trifft unb bie He ba3u

rsrurteilt, unter ii)rcn ©enoffen cinfam 3u fein. Kriterium

bes Did)ters. VBir alle träumen, ober bcr Xroum bes Didjtcr?

ift ber 3nI)oIt feiner 2SirhIid>heit. Sllfe lefen bie großen

2)ld)ier, aber nur für ben mcrbcnbcn 2)id)tcr l)ot ber Älcng
eines 5>crfc5, bie gel)eimni9r)0lle IBoUkommen^cit einer SBort»

f^Ige bie Scbentung eines JHufes. ber ibn für immer rocAl.

(?eine (Empfänglid)heit ift nid)t .junger nad) (Erlebnis, fonbern

3bcntitnt mit allem, mos mol)rl)oft lebt: bie ®clt bie geborene

unb bie nod) ungeborenc ift feincsalcid)en. 9lid)t nur bos

(?dpffen, bos mir aus unfercr ©efd)äftighctt oft mif,öcrftef)en

unb überfd>ä^cn. fonbern bas ©ein ift bie roertf>eftimmenbc

©vöfte. Ter I)id)ter ift fo gciftig=menfd)Iid)es Urbilb.

3n 93orentl)efe: Unfere t[!?elt. fei es. mcil fie in bct Tra
altert, ift neireigt. ber 3ugcnb als ^o'd)cr alles bos 3U h^n-

3cbiercn, mos fie bem Tid>ter fdi'ulbio bleibt; mit bem (Erfolg.

bof\ bie 3ugcnb fidi mit 3i'nenb fd)minkt imb bcr Unneift in

bcr ungebtirbigen ^Dloshe ber 3i'ncnb fid) auf ollen Cebene-»

gebieten oujtoben borf. 3oi)ce l>at ben feltencn Tln\, bos ©üb
be3 Didiers micber f)cr3uftellen. ben Ginn feiner 5^erufung 31:

beuten.
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Es hat. ia B«>rlin dußwr Tü.htißkMt »u-h ein-

mal Geist KeK^-ben - Äanu verschwunden wird

er woW nicht 9<^in, Bloß Unterwelt und d.»^>>i*^

chen 8obniek<^ und jene '^U'^ Goducklhett fiint-^r

neuon 8chla«<?rn und Rfiden^arten — der Kinder-

mund dor for^eh^'n Berliner Straße — sind ein

»itwas zu dürftiger Aufdruck für die Spannun« im

We^en" dieser Stadt. An< h Reportafirft und der

ZeMxoinan, der mit !?ozialer Färb? anRef^trithen,

-mit ,8<) PS dnr-^h die aktuellen Problem» flitzt,

leisten eeisti« im Grunde nieht \iel mehr als der

Schaffner, der die H^ütoPteUen AUfiruft. Die naek-

ten . Tat=«ai;hen ftollen «sprechen — aber man ver-

Äißt., daß, wer nur Rodenearten eewöhnt ipt. aufh

au6 ihnen nichts andereg »Ib Redensarten herrtUf-

hött. Ohne Metapher: die Situation an »ich ist

j!U vieldeutig:, sie enihülU nieht. sie maskiert nur.

Martin Ke^^sel hat den Mut. mit diesem System

•^Ti br&chen. Er kehrt »ur breiten e p i <« /• h e n

Form xuniok, in der er viele DarstellunKSrarten

variieren kann. Kin mäüiffer Ausschnitt aus der

Arirklifhkeit irenüKt ihm. um alle Fülle der Be-

/»»»hunßren aufzunehmen und den Sirm der Tat-

.?}j.rhen ni enthüllen. Ks handelt $irh nur um
eini=^ Gruppe von An«e8tellten in einem modern«^
Bertiner Betrieb. Pnbei kommt alle Unnatur und
Bö-sartiRkeif der men.-chliehen \bh?«na:ixkeit •mrn

Vnrar.hein. allen Giftisrc einer voraetäusehten 8ub-

sta,nx, dat5 Groteske der mittelst .In difsehen Ideo-

logie, das Paradov© eines Privatlebens, das hart

«n/jden Rand eines unge^Jicherten Dapeins^ »bRe-

drwnstt. armt;elif?e IlluRionen nährt Eine Welt, in

der nniver Zvnismus das Dienen noch immer »nr

elhipfhen Fordenin« erhebt, obgleich als oberste«

Prinzip nur nor.h das Verdienen herr«rht. und di'»

geforderte Lei.^tuns? narh Btillpchweigender T'eber-

einkunft inha!tli<*h sloirh Xull ist: ..Technik als

Miisk'-- der Katastrophe". Kessel macht deu von

dftr Tnclitiekett arjr geeJchnndenen Geist frei und
läßt ihn nath ^'oinem Gefälle durch ?>eiRni^He

und Gestalten Mrömen. Letztere, d^nen eine nicht

Roringe Beredfiamkeii zu Gebote steht, scheinen

manchmal von dieser P'lut nberßchwemmt und fori-

«eripsen. abpr »n ihrer Wirklichkeit wird dadurch

nicht« jremrndert. nur erscheint alles unter dem
BrechunsTswink^-l des Mittel?:, in d'»s es ffetau/bt

ist. Diepeg Mittel ist oft nbantaKtis'^h in der

Art eines beflinisehen Jean Paul, df^r nm die all-

täglichen Dinge kranke dichtorJÄche Arabesk^'n

sc^jirm^t. F»- kann aber auch .>c.harf, atmend, rifhnei-

dend Reih, an die Bitt(^rk'>it Swift« gemahnend.

von dem ein Landsmann «reeagt haf: „er haßte

*»eiu«j Näch6it«n wie sich -selbst." Diese großen
Namen laufen einem hier nicht zufällig in die Fe-

der. Die bildnerische und gedankliche Kraft

Keöaels ist außerordentlich. Sie ist stark genug,
'Tfn die Schatten der P'reignirtfie bis «um Gespenf-ti-

öchen au steigern, bis tn i+'nem ..Ge«i>en;^t. das in

iTuropii ujpireht". mit. 4«» 6»ß- küiii«iHniati«e,U«

M:ftnif«t»t beginaf.

Wa^ iflt Herrn Brechers Fiai^koP Ea iet das
K i a B k <) der inneren Widerstände,
das getährlich© nnd auch befreiende Durchbren-
nen iener Sicherungen, die Umwelt. Gewohnheit.
Illuf'ion vf»r die Fyxicätonsongät geset/t haben. Eh
iüt der vergebliche Vcrgucb. der Tiitigkeit einen

Sinn .;l7m':ewinnen, und das Zurückbleiben in der
Ein'^^!'-' '1. die. wie Keiss«! definiert, nichtö wn-
deri-it ).U ..leben in Geselkchaft aller vom
Tod«s erweckter Dinge".

Viele kommen heute unter die R/idfif und nrcht
die Schlechtesten. Ks fehlt ihnen nicht an Mut,
an Geßchi'kiichkeit. an Geift, nicht einmal an
iepf^rn guten Optimismuc. der mit jedem Provif^o-

rium' Vorlieb nähme — wenn an seinem Ende das
Tor in die Zukunft an(h nur von Ferne pichtbar
würde. Nur eins ist ihnen vertragt: Anpassungs-
fähigkeit, da.« heißt: der letrte Kompromirs mit
dem Leerlr^nf. für den e« so viel© Ausreden gibt.

An, diesem Pankt wird ihre Kong^quen» unerbitt-
lich und gehaltet sie ans. Kessel hat diesen Tvpus
in die Mitte »eines Werkes get'etsct. Von dieser
Gestitlt aus wird die innere Landschaft der Groß-
stadt, die Geiste?- und Lebensart einer riesigen
sordalen Schicht «urn Romwn einer Bewußtseins-
läge, zu .'»iner »niädi«ulichen Soziolojrie der Ab-
höngig-keit. . .

Man goH dem 'Dichter Ke^riel (er iBt crH drei-,
fMg'i ein gewi!?,i5g Zuviel an satirischer Bred^am-
keit und monologischer Einkehr schon deshalb
nicht ankreiden, weil sie nicht au? einem Mangel
stammen. *ondero .iu.=: einem U e b e r f 1 u ß. einem
Ung<*.5tfim. düB sieh in )<^a Daiitelhing.'^fotm er-
Kicfa und sie erfüllt. Kr ent^.JiÄdigt dufür dur'-h
einpr«g!same Formulierungen und durd» di hlori
i*chee Fort^ipinnen der Fäden, das einen . eign*n
Reiü hat. Auch er wfiß um die indifferente Un-
schuld der DinK© und um die f^tille Schö«heit d^r
Welt. Sie erscheinen nur bedingt und verschld«-rt
wdl er um der Zukunft und um des MenschPfi
willen sich nicht dabei beruhigen lBj»fe«n will.

Hier ist^ nicht nur eine Neuer^^rheinung son-
dern ein Werk, d»p unsere gesammelte Anfmerk-
fsmkeit beftn.^prucht und beflnsmichen darf.
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des Flu.>,<c;^. Zu Kobe
^reiit.

nrtln Ke«»eU Berliner Koman
Von Efraim FrUch.

Dar! Bnoh >r«rhi*^n unfer dem T?W: ..Herrn
.Bre<;her,> F i ?. s k o*' bei der D^ut^^ih^n V^r
^y^^'^n-Uih Sturt;f(art-Berlin. (722 Seite Ji, geh.

f ^ ,H,¥f-in B^rl.u außer TüchÜErkoit uuch *in-mal Gleitet ß:efi:^l.en
^

^^ gamt veröchwund^^n wird
CT -rcM Rtchi .^o-n. Bloß Uji'erw^ifc „nd dn* hif*-

r.ir,L £ rr^- «»^^i-in^ >^t^'^ G^ducktheit hinter

n3 ^'^^^;«*'f"
^"»i

R<Hlenfi.)rt.en - der Kinder-mund der for:..hon Berliner Straße - ^nd oia
• U-!

' .^" .^^»^^'i^f Aufdruck für die SrannunR im
)Vesei>- dieser «tadt. .^uch Keponw^re und d'r^Zmt.romar d.r mit .o.iajer ¥,rhe an^<..tri.h«n,
mit b\i Pt5- durrh dio ;jktn<'nf'n ProT.lfn.o flit»tlegten Kefstig im Grande n;cht ^iel mehr%l. W
ten. Tj c;«rTi«n .oll.yn ^pre<:h»>n — aber man vpr-

auh Ihnen n^^!it. ;.nd..res al^ H.d.^n.Hrtcn hera ..^
bort Ohne Meunher: di^ Sifua^.ion «n de'/ iU»u vieldeutm. Ä,e enthüIH. nicht, «ie mft.kiert mr

Martin KisÄy^el hat den Muf. mit dif^oiu .STöttnt/u brechen Er kehrt H«r breiten epi^ch^vn
feo.rm zurürA-, in der ^r viele D»rf>tellunR?arten

^^irkhrhk^it eenuirt ihm. um nUe Fülle d^r B*'-r,udiunp^n »ut?unehm*n und d^-n Sinn der Taf-Mchen i^u enthiincn. Kp handelt ^ic.h n»ir- mn
ri^rh^lr'n^.'J'l'^

Anpfitellten in ^^inöai modernen
gf »^''"^f P.f^f^ D^he, kontmt alle Uun^tur und

.ffnt .
!'• 1h% ^/^'"^t

"""^ vor«etäus(hten ,«ub-

lI'IL •

1 T>'r"'^/'^''
'^"^ miUol.ti-ndiPchen Id««o-

an den band eines un«:p«irhprt.pu D».*eins ^b?.--
' ran^^t. armselitfe Illusionen n;ihrt. Kine Welt, inder nnner Zvm.mu. d.R Dienen no.h imm'r '«,"
hT..bpn Pordoninff erheb«. o'oKl.ich «1b ober.*".

T nn/ip nur no.h d«. Verdienen herrscht und di.
«eJord.rt.'; Ui> nn« na,h ^^fills.h^^'eiKeuder UW^r-jjnknntf ,nlr..lfli.h elpivh \ij11 i^t: ..T." hnik «U-Ma:5k^ d-r Krtfisirophp". KpssM m^/ht len vonder Tü.ht.},k.>t; .r^ ffe.c.hund.n^n Gei^i: f^i ,Jdl/ißt _ihn. nach s-mom G^fallo durrh Krei^ni-^"»und G...8t.Hen Mrömen. r.et.tere. denen S n cht
^.nufr. Beredsamkeit .u Gebote .teht. ";:h."nenmAnehmal von dieser Flut überleb« «mmt und forT
»^f rissen. Aber «n ihr-r Wirklichkeit wird dadmhnuht. ß:pmindeft. nur ^r^rheint alles nnte ZmBieehunp.winkM dos Mittels, in d«. eA%A«n.M

.
i^t p,e.es MittPl i.t oft nh.nt».ti.<h ^n der

,.
Art emep herlmf.vvh.'n Jean B«iil. der um die %lUdK:heri D.n«re kr.u«e diehteri.che ArahrKki;'

t
jcMin^. K« k,nn .b^r ,ueh schärf. Sfy^nd. -r-hn^"

.
dend .ein. «n d,e BiH.rk.it S^jff, ««m^hn^nd

Je^inerf^^Vä 7^ ^'^»"^^"^=»nn ?o.^«<rt. bat: ..er haßtemeinen ?^»,höten %ie auh selbst." Dieöe großen

Kp «.l/ !.
^'ddnerl^d,e und sredanklicho Kraft

ifd^J t, *-^'" ^^'- ^"-'^'«'^i^»«' bis ^um Üe8i>euf*ti-

W»^ ipt. Herrn Bre.-hert? Fiasko^ E^ i^f di«

^": Sl4ty^ -f V^-"'^''^"^-
.^

der v.t««Wid.„ V.r.,Kh der TsUsk'it oi„^«.,-„ :,I,x:-.^..M-,,,„e„. ,,„,i d„s Zurückhaben i„ ,?

"n%;K%r"" »"-"»'»"•- .?'s.ir ir" v";

M«ji öoll dem Di.hter K^.^g^l (^r i^f ^r^t ri.
•

-»'hes F..rt>pinnpn der Fa.Un ^^ '^^^ dichten-

,^.huM der I)in^/Jnr,m diA r./"t'^f'%"^^ ^*"-
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-EIN NEUER BERlilNEB
I>1€HTBK.

Berlin,

a. M.,BeiriebsaiuKeit. Vier ,^o.f«en «u^

Von Martin Kesse l f rankUirt

Iris-Verlag. 173 Seiten. Geh. Jl ^.

seihen. Ebenda. 75 Seiten. Geh. JL ^-^u.

Berlin, das alles bat, was es sich «^r [^'ü"'

schon kann, hat keine Literatur ^^ine die es

flQrstellt es repräsentativ spiegelt. Ls Sibt Keinen

Beniner' Romain von. heute Die Fontano.Nach-

folgcr tappen epi^onisch bhnd an ^en Riesen

formen der Stadt herum, hrm^en etwas, das

scfl historisch anmutet oder.jenes orpmsierie

Hittelständische, das fischbluti-, mit kuhien

Humoren noch verloren auf dem Grunde herum-

T^lätschert. D ö b i n, der Berhner, ist ins Kos-

mische in die profse Epopöe entwichen. Sein

berlinisches Geliirn mit Antennen für das

Fernste hif sich über das Getriebe und sucht

das Ewi^e. Tucholsky, Mehrin^ flitzen

mit einem treffenden Couplet vorüber, sie ver-

weilen nicht, sie lieben kaum das Berlinische.

Nach den starken [I^roben, die der junge

Kessel lyrisch sowohl wie episch in deri

beiden schmalen Bänden gibt, scheint er mir

fähig, den Berliner Roman von heute
zu schaffen. Den Roman der Masse, des Lmzcl-

nen in ihr, das Schicksal jener Existenzen ohne

Schicksal, die vom Betrieb herumgewirbelt

sterben, auferstehen und wieder sterben •—

Kehricht einer Großstadt, die um ihrer selbst

willen keine Zwecke kennt . . . Das Provisorische

der Existenzen mit dem Hintergrund einer Land-

schaft von Nichts, Wesen, die das Metaphysische

aus sich selbst spinnen müssen und mit unsicht-

baren Fäden am großen Betrieb gefesselt sind, i

— Kessel trifft das, er hat das B e r 1 i n i s c h e '

Nachkriegstempo für dieses Ungreifbare,

das mehr Bewegung als Existenz ist.

In den Novellen, von denen ,J^ i n e Frau
h n e R e i z'* ein knappes geglücktes Stück Er-

• zähhingskunst ist, erinnert er zuweilen an den

frühen Döblin, ohne ihn im geringsten nachzu-

ahmen, durch die Dichtigkeit eines Stils, der für

die Koinzid.'Hz des innern und äußern Ge-

schehens seine notwendige Ausdrucksform^ findet

und einen eigenen Fluß und Zug bis in die

berlinische Redensarten hinein hat, die nirgends

Füllsel oder Lokalfarne sind, sondern Element,

aus dem Geschöpf und Situation erstehen.

In der Lyrik kommt er zuweilen nah an Gott-

fried Renn heran. Die Gedichte, die das „Neue**

besingen, sind nicht immer die besten, doch

jene, in welchen die quälgeborene Lyrik des in

die Großstadt Ausgestoßenen, des „Kreisels, der

satt ist der Peitschenschläge", stoßweise sich

formt — in ihnen ist Charakter und Notwendig-

keit. Aber auch Schritt und Ton der Masse wird

Wort, die kein Zynismus des Geschehens um
I
ihr Menschliches betrügen kann.

Die K 1 ft i s t p r e 1 s - Ehrung ist wohlver-

dient — hier wird ein Dichter. —
Efraim Frisch.
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D. H. liAWRENCE:
„l.ii:bjb]wi>£: fkaijjbn''.

Der Roman ron Lawrence: „Liebende
Frauen" (übertragen von Th. Mutzenbecher.
Insel-Verlag. Leipzig. 638 Seiten. Geb. cÄ 8.50)

ist eines der bohrendsten Bücher, die icii kenne.
Der Bergmannssohn steigt mit seiner Gruben-
lampe hier in ungekannte Tiefen, Es ist nicht
die Lust am Gestalten allein und auch nicht die
unersättliche Neugier des Analytikers, die ihn
treibt, sondern ein Radikalismus Nietzschescher
Herkunft. Es ist die Haltung eines, der voraus-
stürmt, dem nicht nur das Erstarrte, in Gewohn-
heit Befangene als lebensfeindlich verbaßt ist
sondern der auch alles lieformerische, alles
mit revolutionärer Geste heute Kinherkommcnde
als verdächtig und unzAilänglich entlarvt. Ich
möchte es einen biologisclien Radikalismus nen-
nen, der an einer sehr eignen Vorstellung vom
Leben orientiert ist; dem seJbst die positivsten
Typen des Fühlenden und seinem Gefühl hin-
gegebenen Menschen nicht genügen, weü von
ihnen aus kein Aufstieg der Art verbürgt ist. Der
Roman ist mit seiner Problematik, seiner zuge-
spitzten Geistigkeit und in der Kühnheit seiner
Hypothesen ein fast deutsches Buch. Doch der
wirklichkeitskundige Dichter sorgt für einen Aus-
gleich, sorgt dafür, daß Menschen und Vorgänge
trotzdem ihre Röa4ität bewahren.

Es ist eine Variation dos ewigen Themast
Kampf der Geschlechter, auf einer anderen
Ebene, auf einer Iwjiieren Windung der Spirale
sozusagen. Kein Kampf gegen die übliche Ge-
schlechtsmorai — das ist erledigt, es gilt nun,
die biologischen Konsequenzen für eine neue gei-
stige Haltung daraus zu ziehen, eine, die das
Schöpferische im Manne befreit. Kampf also ge-
gen die Liebe der Frau, ^^v^^fix^ die Liebe, wie sie
die Frau auffaßt und dnrclisptzt, gegen ein her-
aufkommendes Matriarchat. Man darf a}>er da-
bei nicht im entferntesten an Strindberg denken,
f^awrence bejaht die Polarität der Gescblechter,
aber er wpH bei dem, was man Erfüllung heifat,

nicht stehen bleiben, weil er in ihr ein Ende, al>er
keinen neuen Anfang sieht Er empfindet die
Geschlechtsabhängigkeit als Rudiment einer ver-
gangenen und zu Ende gedachten Epoche des
Menschen. ,.In einer wasserreichen Welt hat
bloßer Durst nichts zu hedeiiten, er wird beinahe
unmerklich eesfillt" heißt es einmal. Worauf es
ankommt, ist die Weiterbildung zweier getrenn-
ter Typen, nachdem sie ihre Freiheit erlangt
haben. Dieser Forderung kann heute nicht ge-
nügt werden. Es ist nur für den heutigen Tat-
sachen-Aberglauben ein Paradox. daG der Starke,
Praktische unierliegt: die Frau ist praktischer.
Des Mannes wahre Ueberlegenheit Ist daß sein

Wirklichkeit ist Mag sein,
sogai' tiefer ist. denn er ver-

^ ._ zu erleben, aber Lawrence
meint wohl, auch darauf käme es nicht an es
sind nur Atavismen unserer Wertungen, sonnern
darauf, daß eine Welt Fei, die dem neuen Men-
schen passe. Und noch ein anderer Gedanke
bhtzt wie fernes Wetterleuchten auf: Wenn die
menschliche Rasse auf ihrem bi*herifren Wege
in eine Sackrrasse gerät wenn ihr die Wand-
lung nicht gelingt, so kann das ewige Geheimnis
auch ohne den Menschen auskommen. Es könnte
den Menschr^n verschwinden lassen und ein
schöneres We»cn an seine Sfolle setzen, genau
so, wie das Pferd an Stelle des Mastodons ge-
treten ist

i

Schöpferisches ihm
daß der Praktische
mag die Tragcklie



Es wird in diesem Roman — nicht ohne den
SUpptizis-mus freilich, den die Lcbcnstatsachon
fördern - - der Typus eiros neuen Menschen um-
rissen, dessen Individimlitnt ni^ht mehr an df>n

Grenzen der nnderen Körperlichkeit, aucli nicfit

des anderen Geschlechts sich "stößt und schei-

tert, der es aber ebenso scheut, ton der Kollek-

tivität vergeh l'jneen zu vi'er<len. Diese Indivi-

duatitfit ist eine Kftrperseele von größter
Expansion und Plastizität dio den Stoff r.ur Enf-
wickliin«i: eines hoheron Typtis in sich bewiißf

weiterbildet. Sie erfühlt die Tatsachen de^^

Unterbewußten mit eleichcr Sicherheit, wie sie

Goistices als Ausdruck einos worli£r Körperlichen
erkennt Diese Körporsocle träpt die Verantwor-
tune für die Zukunft der Art.

Die Gestalfun? von Lawreticft ist dank seiner

Kenntnis der m.enscliJichen Doschaffcnheit enorm
sicher, und die Menschen seines Roman» sind

von einem sehr großen Reichtum des Aus<]ruck«?.

Aber sein Unaenüuen am Menschen der Zivili-

«?ation. sein Fordern treibt ihn stets an die äußer-

sten Grenze n und in die Utopie des Gefühls, die

manchen unbcfaneencn Leser verscheuchen ma?
auch den empfindlichen, weil dadurch das Große
und Epische seiner EryJihbmjr oft wild und un-

wirsch durchbrochen wird. In diesem Rewußt-
sein ist Lawrence auch länpst in die alten und
primitiven Kulturen entwichen, für die sein Geist

körperliche Aueren besitzt, Aueen, die sehend be-

reits erfassen und deuten. (Man lese die De-
schreihtm^ einer westafrikanischen Plastik in

diesem Buch.) — Hier ist kein Bruch zwischen
ihm und seinem GoirenstHnd. hier findet er einen

intakten Boden und einen Maßstab für jene pe-

schaute Kftrperseele die ein Mysterium ist. Diese

nOcher von ihm tollten uns zupränfflich gemacht
werdeo. Efraim Frisch.
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^ ^' ÜtEBAr'iSCHE KREUZFAHRTEN
^ ,^.....„. «.v.nnpnswert die Bemühung

ll

erkennenswert die BemOhun. ,s;, n L^a

\°i.L"e' Fübr'erschal de, Dichte?, in Deutech-

?

1

e erste Srrie von zwanzisovuY.v,x. - Franzosen naner zu ^'^^^".^ ^;r \^

fen Literatur der Zeit (Lditions l^J^^^^^" Ji^aestcns übertrieben, dabei von .
,1a

durch umfassende ^^^"^^ "^^.^^^ Es
durch meist klare und strafte ^^J^J^^V" .^igr-

fs"t ien.Tnd, der in dem großen
^ ™'^i„^<'^^J^t;

trSretÄm/meh?"^^cb volUiehen-

l^t^U^h^'difTule^Xrf-VSilVasl
Zauberber/', besonder, d,e knaPPe und las

|^.1ic«rZ*rÄcbÄur^.u
verallgemeinern unternimmt. Aucti

^.ir„ A„?c«w nhPT Werfet „i-a^

plus noble conqueie ae ic=mi.. -"-..v-

-

^^^!L"rrfdei:'ÄÄ".W so..

Är^.Ä;|«KÄ
Gogols vorgezogen hat So ^^^-^eht es s^cd

für Levinson von selbst d^^^
^.^ ^^„

Kontroverse C h e st er t o " .^^ " •

^^ Chester-
autoritären und zugleich 80 je s^^^^^^^

^
ton optiert und ,d^"

,^f^:;f:' 1,^^ We>l« als

horribile dictu J^/tschriHhchen vv e
^^^^

Idioten zu behandeln ^at. icn g ^

^^^
würde schon deshalb für die

J^^^ ^^ ^^^lick

Shaw mich erklaren
Yntuitionen^ Chestertons,

nützlicher sind als de Intuitionen
^^

dem Kirche, Tradition und common
^^^.^^^

reichlich be.s^.enda6^^ie bald, z^^^^

eines jeden Spießers ^'"Jp.^^.-uiyft. ^el die

ein typisch rnoderner Trugf^j^^ewoTden ist

revolutionäre Geste %^^^^ fi^ leschickt auf-

-? -_Westen -m Bü^-^^^^^^^^^^^
fürbezeichnenden Z-ug

.^J^
.^^;^^,^""T^ch in dem und im Westen

J0,f^^^i^j;,"
"

e G Wr

Krüb]^dfj,4|£^e| Klavier;; doj^^^

„e,lche ZukunU b t t h %^^ Latinität; die leere_ Jongl.erkun eme, B^^^
^^^

Zukuntt oai, steni
""^"",:,:niiät- die leere Jonglierkunst «"«s "" "

• --l-Aj

näber als irgendeiner Jf/4\"S\uttÄen d^durc "icM Vj-l'^f^f T[^to?en marsKn
während fterade den musikalisch wm

g^., ^^^^^ „„^ ^le tiktoren marsc

Franzosen Wagner noch heute da, ^e
j..

, ,. , .

der Mu^k ™««'"/"p^;'"L,ung Toller,, in zu Zeiten ist Gesinnung wichtiger als noch

Lt I^evinlön'ein n ?n"Ächland epigoni^ch
^„ f.'j^er Geschmack ä la mode -

.

t^i^el^k'^Kden Typus des wirkungs osen Stür-
[ E f r . 1 m F r . . c h.t;ae^"reTderT,püsdr;irkungslo«

mers und Drängers zu treffen vermemt.

TktB-«*««« ***
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'^ ^ T.¥T^.RARISCHE KREUZFAHRTE^N^.lilTERARISCHE
„C r i s i ^ r e s" nennt der zur Bedeutung

gelängte jüngere französische Kritiker Andr6
L e V i n s n die erste Serie von zwanzig Studien

zur ausländisciien Literatur der Zeit (Editions

la Renaissance, Paris, 271 p.). Paul Val^ry hat

ihnen eine empfehlende Einführung vorausge-

schickt. Wenn auch die Auswahl der Gestalten

und Themen mehr auf Mannigfaltigkeit, Bunt-

heit als auf Bedeutung hin getroffen zu sein

scheint, interessiert das Buch durch seine für

den Ausgangspunkt erstaunliche Bhckweit^

durch umfassende Kenntnis der Originale und

durch meis| klare und straffe Formulierung. Es

ist jemand, der in dem grofsen Strom der inter-

nationalen Literatur zu Hause ist, ein Kenner,

dem das Fremde nicht ein kritischer Vorwand

ist, um das Eigene zu messen oder eine Theorie

anzuwenden; er versucht die Erscheinung an

ihrer Stelle und aus ihren gegebenen Voraus-

setzungen zu deuten. So steht auch dieses Buch

im Zeichen einer immer mehr sich vollziehen-

den Annäherung der Geister.

Am besten gelingen levinson die russi-

schen Gestalten, deren Analyse einem liebevollen

Nachfühlen und Nachzeichnen gleicht. Hier spurt

man deutlich eine sympathische Verwandtschaft.

Sehr hübsch und mit feinem Verständnis für

das Musikalische ist der kleine Aufsatz über

M ö r i k e s „Mozarts Reise nach Prag . Gegluckt

ist auch die Studie über Thomas Manns
„Zauberberg", besonders die knappe und fast

erschöpfende Erhellung der Hintergründe des

komplizierten Werkes. Aber gleich meldet sich

auch eine leise Abneigung, die das Morbide als

bezeichnenden Zug der deutschen Literatur zu

verallgemeinern unternimmt. Auch in dem
zweiten Aufsatz über Werf el „L'apoth^ose de

Verdi" wird der Sie? der vokalen lateinischen

Musik über das „Wohltemperierte Klavier" doch

nicht ganz richtig akzentuiert. Das ist ein Miß-

verständnis. Die neue deutsche Musik, die,

welche Zukunft hat, steht doch wohl Bach

näher als irgendeiner vergangenen Latinität;

während gerade den musikalisch kultivierten

Franzosen Wagner noch heute das" letzte Wort
der Musik zu sein scheint Etwas summarisch

finde ich auch die Beurteilung Tollers, in

dem Levinson einen in Deutschland epigonisch

wiederkehrenden Typus des wirkungslosen Stür-

mers und Drängers zu treffen vermeint So an-

erkennenswert die Bemühung ist, in „La
royautö de Stefan George die unbe-

strittene Führerschaft des Dichters in Deutsch-

land den Franzosen näher zu bringen, scheint

es doch mindestens übertrieben, dabei von „la

plus noble conquete de l'esprit franc-ais" zu spre-

chen und George gleichsam als „Parnassien in

partibus darzustellen. Hier spukt noch Barrys

Entdeckung der zwiespältigen rheinischen Seele

etwas verspätet fort Man kann eben doch nicht

alles wissen.

Auch aus manchen anderen Bewertungen in

dem Buch kennzeichnet sich Levinson ziemlich

deutlich als Traditionalist mit der modernen

fascistischen Note, etwas kompliziert durch

Val6ry und auch noch vom. Russischen öer

religiös-ästhetisch gefärbt. So entdeckt er inLeon-

tiew „un maitre de la contre-revolution", der sogar

schon die Reformen Alexanders IL als revo-

lutionär empfunden und Nero den Helden

Gcgols vorgezogen hat So versteht es sich auch

für Levinson von selbst daß „man" in der

Kontroverse Ch est ertön -Sh aw für den

autoritären und zugleich so geistreichen Chester-

ton optiert und den sozial-idealistischen und

horribile dictu fortschriHlichen Wells als

Idioten zu behandeln hat Ich gestehe, ich

w^ürde schon deshalb für die Paradoxe von

Shaw mich erklären, weil si-^ im Augenblick

nützlicher sind als die „Intuitionen" Chestertons,

dem Kirche, Tradition und common sense so

reichlich beistehen, daß sie bald zur Theodicee

eines jeden Spießers werden können. Hier ist

ein tvpisch moderner Tnigschluß: weil die

revolutionäre Geste so wohlfeil geworden ist

und im Westen vom Bürgertum geschickt auf-

gefangen wird, halten 9s gewisse Geistige für

besseren Geschmack, für alles Autoritäre unbe-

sehen zu stimmen. Darum zum Beispiel ist für

Levinson Gorki „p^rirn^ und Leontiew aus der

Rückschau ein gewaMig großer Mann ... Doch

entgeht es dem Kritiker immerhin nicht daß

die leere Jonglierkunst eines Bontempeln
dadurch nicht gehaltvoller wird, daß der Dichter

das Beil schwingt und die Liktoren marschieren

läßt".

Zu Zeiten ist Gesinnung wichtiger als noch

so feiner Geschmack ä la modc. -^

Ef raim Fri&oh.
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DTECERCTTirilTEN JAAKORS
KINIGE ANMKKKlINGEN VON h. H. GAST

TI

s ac ht seiir iiiens( hlicl ) IHK 1 seiir ao ttlich1 zu in dem neuen V\ erkc
)()nuis Mcinns. auch die dunklen Mäelite der Enl-rwelt durehst

;eu mit ihren kniuriselien Larven jeweils die Oherflaclie des (

;:he}

OS-

je
lens \\m\ lassen ahnen, welch ein unsicherer Ort diese Well isi

un; eile wir ei lel
\1ai>' sein, dass die «ieisti^e \ erfinster

fahrliche Ohiiniachl des Abendlandes, sein Geschick z
den Sinn dieses ..1 loch-iescheiten" hiuüeh'idvt I

)en. die ge-

u meistern.

^aen. wo cht (jeschichten
lat zu jenen Anfm

ten Mannes die (Geschieht

eines (lottsuchenden, vom (ileist heunruhii

zum Weltenjiott aus eines«' lamil
die I

e sind, wo das W erden eines lokalen (jotte:

ie. einer Sippe ein \ olk schafft und
die Krei^unisse im Lehen von Hirten und Iranern die Lrhild
aus denen uFiser? (iesiltun«: stammL W ie hier (ieschichten. d

er sine I.

die k.

le wir
ennen. in umslandlic hs(;'r. hreitströmender Lrzähl|]

einmal neu werden, w ie w ir hei i\{.^v thuüehoti
lormlich d

lunü nochli
enen r ulle w le Kind er

|)iscli

inaeh hungern, noch uiehr zu hören, das steht im Bereich
ler Kunst einzi^i da. Spürt man den Kräften nach, die solcl

bewirken, so ist es nielil die eminente kiinsllerische Lähi«ikeit all.,
noch die ^•rossc Gabe i\vv Erzählung, elie dem W erk dieses (^uellenel
verleihl. immer wieder aus sich selbst zu wachsen. ~ I

Mehr, f.s ist d

les

ein.

e'

der ist ein
le iicistui:' ß( ilt

S\ ndjolwelt. zualeicl

e waltiiiuna ele r \w\ thiscllen Id

heute in den Köpfen brodelt

1 eine Abklärung des Irüben. \ebl

een- iinel

ii»en. ejas

zu einem Sinne. iV^v den Mensch.. ... ,.. .. ..,,,,.^.1 i.i.»vn.n. All viiiviji .^inne'. eier cien ivienscnen
wieder in sein Hecht einsetzt. Lnd davon allein soll hier die Reele
cm.

Stets noch wenn einem Künstler vo n »hl

Wurf gelingt, trifft er Zeit und Zeit

lem li in; ein grosser

teile. Die S

Werk I homas \\

immen aus Hitler-Deutschland, d

genossen an eiiier em|)findlichen

i;' sich an dem neuen
mns mit hämischen ßemerkuimen. mtl ..zeilfiemd

und ..ve rfehlte StoffwahT" vorbeidrück
cleutliclu r darauf hin. wie sehr die Be
die Macht r \v^ neuen, des ..Mvthos d

en möchten, weisen nur umso

stört. Es wäre nicht ohne Beiz d

krampfiaen Bemül

^i'^nun^ mit dem allen Mythos
es zwanzi^slen Jahrhunde'rts"

ie neudeutsche Mentalität mit il

uin^ um einen dationa
i:

irer

iliiott, mi I d \\er auftrump-

lulz
ienden Au sserwähltheit. mit ihrei/(;esetzen für den Pui.ssenscl
dem (uisle des Alten I eslaments gegenüberzustellen. Wenn auci
nur um zu zeigen, dass sie sich genau so zu einander verhalt
eben .Mentalitäl oder ..Einstell

1

en. wie

zu (ieMJiafl

iing zu Inspiralion. wie Gemachte;

iei( h. W
enem. Auch sonst wäre die Parallelle sehr aulschl

i<^ ein ..dtulsches ( hrislenl

uss-

^rundlage mit der geforderten Abkel

1

um auf neutestamentlicher

ir vom semitischen Geist ver-

/.

1 1^

I >V ^t

/>
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etybar sein soll, tncij» fiip,li(li dein militärischen Reli^inns.stif (er über-

hissen bh'ihen. I ieleTen Aulsehlnss erhalten wii* \ ielleielit üher* {h^^

Wesen der deutschen l\rkrankn ni dass ein Volk der komman-
dierten lohsuclit. einem beispiellosen Lxhibitionismus der (iewalt

ver fällt in dem o lienl )aren V ersn( h. d en Linzen Ballast der

eignen (beschichte in l'.jiiopa mit einem Plumps von sich zu werfen,

in der Aullorderung^air rauschhalten Hingabe an einen als „vor-

logisch"' C/edachtenzustand. an eine von geistigen \\ irkungen noch

uiigeschrtuilerte Priniiti\ iliit : wobei allerdings, da ja auf liislorische

und andre Kausalität verziclitet wird, zwanglos frühg.M'manische

llochpunkle und neu|)ieussischer l\i'()l)erungsgeist gefeiert werden
— alles üi! er Be?iifung auf ein anv:e!)lic!i ..Irati ::!::!:s' -— blos weil

man die \ernuidt über Bord geworfen hat.

Xcch nie isi das Werden eines M\thos. das Werden eines Volkes so

U / plump, so mechanisch, so ganz im neudeutsch wilhelminischen Stil

(h kolossalischen und Ueklamhallen zugleich nachüeäf ft und als

filjiossiiim auiiiezoiien worden »

(

lud eben jetzt kommt I homas Mann mit seinem Roman des Alten

Test anuMits uiu I hält uns <>' leiclisam das c(•hte( legenDeisjspiel vor1

Nichts hat so verheerend auf die ( ieisteshalt un; wenn das WOrt

hiei' noch einen Sinn hat — des heutigen Deutschen gewirkt, ^v+e

dieser falsche Begriff des lirationaleii. wie er sich neuerdi

gibt. Indem man Ratio gleich (»eist setzte und mit Cjleist eine i

Auueiiblick inissliebijie Art von (ieist treffen wollte, stellte man ih

niis Kund-

ni

m
fix das Irrationale als seinen (leiiensatz entließeti'-jT' [1n und zwar so, alsli

eine Id ee IS t. al so verflacht •^'

geistigen l rspfungs. den hundertfach übersteigerten, blinden trieb-

hahen l.goismus (h r Nation entgegen, die in solcher Verfassung
nichts ist und nichts sein kann als der mit der Million multiplizierte

/

sei ditres nicht was es w irklich bedeutet, das (bergeist ige. mehr als

(Geistige - das durch seinen geheimnissvollen l rsprung legitimierte

(Geistige, sondern als sei es das Nichtgeisiige schlechthin, l nd das

PrimitiNe. das nur durch seine magische Beziehung in diesen Bereich

gehört, wurde einfach als das Irrationale selbst ge(h iitet. So miss-

\(rstand man die Hingabe an das Irrationale als die Ausschaltung

(k> (üistes überhaupt, und das Hinabsinken in die Welt der Triebe

mit ihrer l)um|)fheit. Blindheit und V erantworiungslosigkeit^bekam / ^^j
so unsinnigerweise fast eine sittliche Wertbetonung. Statt der rich-

tigen (deichung: Stele plus (ieist erhielt man Seele minus (ieist —

.

l ngeist als Irumpf ausgespielt. Damit glaubt man die fOrmel zu

hab;'n für ein Maximum des Nationalen, dem aller Sinn der euro-

päischen Situation widerstrebt. Man zieht sich wieder in den I eulo-

biirger W e.ld zurück und setzt der Solidarität wiinschbarer. mensch-
licher /uständeAhm Sozialismus, der
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blind wüAti^e Ejioisimis des l'in/A'liieii. Man btMi'uert [uicli alltMi Sei-

ten seine friedliche Nachhargesiniuniü' und will niclit begreifen,

dass die VVeli nicht bestehen kann, wenn auch nur ein Volk in ihrer

Mitte keine andere — weder wehliche noch heiJiiie — ßindnnii an-

znerkennen erklärl. ab sein nackles Interesse Sterl )en Hin zu

leben - lel3en um zu sterben, aus dieser leeren I autoloaie. der

ss-niclits hilft, dass sie von politischen Banausen inii dem vielnii

branchten /iti\t aus (loethe herausgeputzt wird, ist mit noch so \i:d

pathetischem Drücken weder menschliche (irösse noch ein 1 rojifen

I ragik herauszupressen. Das (janze aber heissl: heroische ..Welt-

anscnauunj»'

AFiiiesichts solcher Verwirr unj :e\\innt das neue Werk von I homa:

Mann eine geradezu verblüffende Aktualitäl. wie sie übrigens jedem
echten l nzeitgemässen eignet, l'^s setzt zurechl. es schafft Ordnung.
Dieses apollinisch anmutende Kpos des Allen I esiamenls ruht auf

einem dunklen Grunde. Sein hohes (Gelingen verdankt es dem sehr

tragiähigen und doch wie zwischen den Sphären schw ebendeio

l ntcrbau. d(Mi Mann ihm üeiicl
t''- f^'

)en.

fjne geschwätzig gewordene Ksoterik ist heute auf den Markt herr t-i

abgestiegen und plaudert wie ein altes Weib die (Geheimnisse {\ci'

Vorwelt aus. Neue Bemühungen einei* s\ nd)()liscluMi Krkenntnis

suchen tastend zwischen \l\thos und W issenschaft. die u Fiter der

Last ihrer Dokumente fast zusammenbricht, zu vermitteln. Auf i\er

anderen Seite erhebt eine naturalistische Tiefenpsychologie den
Primitiven zum l rmenschen. dem seine I lellsichtigkeit wieder ab-

gelei'ul werden soll.... Thomas Alaun hatte den Mut. seinen eignen

W ' f»<V zu gehen. Denn noch immer ist die 1 lellsichtigkeit nicht hei

(len llellsehern und im astroloiiischen Kalender, sondern bei den

1 e \v I ! klich1 nocn zauhern RonDichtern zu finden, den einzigen, d

neu. I"]r ist wie ein echter Dichter und Mensch dabei verfaluen,

indem er seine einzig sichere I eilhaftigkeit am Cieiste als das Licht

gebrauchte, das ihn duich das Dunkel der m\thischen Vergangen-
heit und der Masse des aniiehäuften W issens führte. Seinem Ah-

nung^ vermögen "ab er so vic •1 R, lum als nötiü" ist. um au f d er schwe
lon und wissen-

zum M;

bemlen (^renzsclieide zwischen m\thischer Tradit

M'haftlicher Lrkundung zu seinem Ziel vorzustossen

sehen, dem heute so überbeleumundeten Menseln

tigen lat, welclie die Natur verwandelt und damit erst Mensche

n-

en und seiner aeis-

11-

li^isw urdiii. w ICgeschieht^ und Gesittung möglich macht, ßewiinderun^
er die 1 radition zu lesen versteht. Sie allein vermittelt CJestalt

{Di h Hienn so sicher, zum neispiel. ein viommsen mehr romiscM. "h

•hichte wusstc als der Annalenschreiber Li •li\ ins, so siclier emptangt

•he (

f

•e

c'er kundige Leser ans den Annalen eine konkretere Vorstellung vom
Wesen des Römischen, als aus einer noch so gut dokumentierten
(kschichte. die jenes auf moderne politische Begriffe reduziert.)

Der für eine gewisse Denkungsart förmlich vorbildlich gewordene
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„Primitive*', ein

erweist sieli im

Mensch, der nnr Natur und Körpersecle sein solK

lie I iefeiisehiehl (lurelulriiij;en(len

1 insic ht al s eine

Lieht

ial)l

e einei' (

e eonxenue Am Iranfani»- '\cdvn Mensche n

Ulms. (his lehrt/ etflf unserer V ;)rstellunii noc

iohon das Stigma

.eihst. meint I homas Mann. un(

des C reist es an

M

ist ja I m

!i so IremckM- XUlhos. ist

der Kreatur sichtbar. Dieses ,.ür'*

cl lässt das (Jeheimnis unanjietastet,

1

«)'es teilt

(;runde nichts als eine /eitkulisse. eine vor die andere

historischer Verhildun- befangenen Siini einen
um unsern in

irgendwo im l nendhchen zuh findenden Anfang v :)rzu täuschen. In

jeder noc h so ferniieruc kten l rgestalt ist das geistige Klement sc lon

mi tgeboien. jener die naturgegc bene form bedrohende Widerspruch,

jene ge fährlich Störung, clie aber nicht anders wie die l nruhe in deidi d.

l hr das W erk des \lens(

lu>lge hatierst in (umg sc

(lern eine (iestalt. ist unser Mensc

n^ er uns auch begegnen mag

hen das diesen Namen verdient und das

tzt. Dieser Mensch, kein Abstraktum son-

•h. in welcher vergangenen i:rsclUM

nu

Auf diesem sor

d

:fält (> vorbereitenden IV.xlen erst konnte Thomas

Mann uns die unerreicriten. menscl.t

SIC h il

li

iren Cott

•hlichen \ orbilder nahebringen, die

(;ott («eist — so einverleibten, dass er nie mehi

aus ihren

Auswirkungen.

Nachkommen zu tilgen war. uncrl nocl i in seinen fernsten

krei ses b'j »mu

heute noch. Ik itand und Zukunft unseres Kulti

1 Jv)se|)h. jaakob und ihre l'mwelt

ir-

t. Di irum sine
un.>

ni( ht fer dner als irgen
i:rlel)en.

ihren Abenteuern un

dieses \\ erkes. das nicht eine a

d eine menscldiche 1 amilie mit itirem

d Konflikten. Hierin liegt Sinn und Bedeutunj

Ite (ieschichte neu erzählt wird, sod, )n-

[1.dem da^> in ihm d er versc

( ki- /eiteiitiefe wieder em|)ortauclit. immei
hiittete. heute so entwürdigte Mensch aus

\ orbild für jeden, der

eine ßind unii an ein noch so ver blasstes (iötlliclie. (ieisthafte a n

erkennt oder der aiK h nur an die Autonomie de-^ Mensehe n (» laubt

sich an ein geistiiics (iesetz zu binden — .
um ( 1er f reiheit und des

LeiJens w dien.

Ich k,mn mir nie

1:

ht versagen, i\u den Schluss einige Sätze zu tugef 'U.

die besser als mein Bemühung dvn Sinn dieses i

sa h Ml (ieiste konzipierten und gesc•hafi eneii

n wahrhaft univer-

f,Werkes zusammenlas

seil unc I cilsljinutigung jeden Leser begleiten sollten l \s ist möi dicli

dass die Aussaiie. Seele und (»eist seien eins gewesen, eig n tlicl 1 aus-

1sagen will, das^ sie einmal eins werc

denkl

len sollen. Ja. dies erscheint umso

laic r. als der (ieist von sich aus und ganz wesen tlich das Prin

i| ) c ler /ukunft. das l^s wird sei n. I- s soll sein c

!• romm iükc it {\vv form verbundenen Seele dem Vergangenen gi

larstellt. während die

It und

lern lieil Igen 1'.s wa r.... Das (Geheimnis aber unc 1 die stille 1 loffnunj

Gottes liegt vielleicht in ihrer Vereinigung, nämlicli in dem ecd< •hten

l'jngehen des (ieistes in c

Du rchdiingung

lie Welt der Seele, in der wechselseitigen

der beiden Prinzipien und der Heiligung des einen

durch das andeie zur (Gegenwart eines Menschentums, das gesegnet

wäre mit dem Segen oben \om

l iefe. die unten liegt." —
Himmel herab und mit Segen vcm der

/.
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Romane und

K«„r.d Men.: Ein Men.eh ISUt .u. D.ulsch-

laad. (Querido-Verlag. Amsterdam.)

Es siad Geschichte und Schicksal» «Ine» lun|en

Men's^hen, de. weil ll^^^^^^ZVtTn^^ ^^^

:'i'^S::"L:beVw esCden^nd .ur ?{-" v-h^^^en

^en^ÄhSCdlSstSn l^ToÄtn^l
Sern de rein menschlich alctive Freundes reue und

unendlicher Opfermut lühren JU dem "n'asBhchen und

rJei^chen Verlust der Heimat. Wie sich dann in der

fÄ unter physischen und seelischen Leiden und

Fntbehrun-'en, In einem stürmischen Aul und AO »on

Verstörtheit, Aur^abe, A"''^>'™™«
,"?V"dTm Se

die allmähliche Ablösung vollzieht und '"
J«" .™^f

.19 rim Vertrauen zu e ch und tum Leben geiesu^i,

5er s'chmeTZ über das Verlorene In Enlfremdun| n.d

bewussten Gegensatz zu den Menschen und Z.ustan<ien

d'rüben sichVandelt - das Ut mit oft ungelenken und

derben Strichen, aber durchwegs empfunden und über

zeugend dargestellt. Besonders gel;^"««" f^^^^^^^PJl

sodf des sehnlichst herbeigewünschten Wiedersehen*

m der Freundin und Geliebten. Nach ,
langen kon-

spirativen dTch heimliche Kanäle geleiteten Verab-

r^dungen und Plänen und nach "eberwindun« unend^

lieber Schwierigkeiten ^om^it das Madchen endlich an

_ und alle krampfhaften Ausbrüche der F^"^^
^^^^^

Rpschwören vor kurzem noch so glühender Gefühle

vermc^en beide nicht darüber ^in^^^^^^r^'^i« nie
sie n zwei geschiedenen Welten leben, das« sie nie

mehr zu einander finden und dass es aus Ist und

Xbpi In dieser Erzählung, die woh wesentlich

künsderischen Absichten «"^^P^^T Cp nhkwer d'r
tvni^phe Zü^e der Er ebens- und Gefühlswelt aer

Äen indischen Jugend In Ersehe nun? dass

man an ihr den Innern und Süssem Charalfter dieser

Bewe^ng die wohl ru Ende ist. abzulesen vermag.

(Verlag Allert de
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NACH L<ASS
Von Efralm Frisch»

Margareta Morgenstern ond Michael Bauer
haben nach langer Vorbereitung jetzt Morgen-
sterns lyrischen Nachlaß in chronologischer
Folge Yom Jahre 1887 bis 1914 unter dem Titel

„Mensch Wanderer'* (R. Piper u. Co.,

München. 281 Seiten. Geb. Jl 7) herausgegeben;
eine reiche und gewichtige Gabe, für welche
sie großen Dank verdienen. Denn was h-er dar-

geboten wird, hat nicht verehrende Pietät, wie
so olt bei Nachlässen, an minder Geglück-
tem und dem Dichter als zweifelhaft Ver-
worfenem noch aufgelegen, es ist vielmehr
eine erstaunliche Fülle großer lyrischer Ge-
dichte und dichterischer Prägungen, deren spätes
Erscheinen die knappe Vorbemerkung der Her-
ausgeber aufklärt. Diese Sammlung gewinnt
den anderen Gedichtbänden gegenüber, denien

sie sich als Lyrik ebenbürtig anreiht, noch er-

höhte Bedeutung dadurch, daß die chronologi-
sche Anordnung, fast den gesamten Zeit-
raum seines Schaffens umfassend, ein

gedrängtes Bild vom Wesen des Dichters und
was ihn von andern scheidet, mit größter Klar-
heit widerspiegelt.

Ein lyrisches Seitens! uck zu den „Stufen"— und ebenso gehaltvoll. Der gleiche Zug und
Atem zum freiesten seelischen Durchbruch weht
uns auf jeder Seite ergreifend an. Was dort als

schwere Arbei* an der Befreiung des Ich er-

scheint — das schmerzliche stückweise Heraus-
hauen des Göttlich-MriTschlichen aus dem Block
der eignen Individualität — enthüllt sich hier als

formende Kraft an der Weit der Erscheinung
' und Empfiiidung, als ein Anpacken, Durchdrin-
gen und stetises Verwandeln des Angeschauten
und Gefühlten, bis es als geistige Gestalt seinen

: letzten Sinn säet. Ergreifend, weil die rastlose,

nimmermüde Bemühnne bekenntnishaft neben
dem Gelungenen und Meisterlichen steht und
nicht hinter einer kühlen Könnergeste ver-

schwindet.

Es heßt Morgenstern mißverstehen, das
Außerordentliche und Vorbildliche an ihm ver-

kennen, wenn man seine^edeutung nur an dem
Gültigen seiner besten Gedichte mißt. Nichts
war ihm selbst ferner als der museale Kenner-
stolz, der mit schmeckender Zunge die „Mei-
sterwerke" isoliert und abgelöst sich ins schön
abgestimmte und dekorierte Heiligtum hängt.

Nur einer Zeit von geschwächter Schöpferkraft,
aber um so größerer Schaffensgier blieb es vor-

behalten, sich einen so abstrakten Begriff vom
Kunstwerk zu bilden, der folgerichtig Sinn und
Wert der Kunst nur zu mindern geeignet ist.

Das „Können" und die zeitlose „Gültigkeit" Ho-
mers und Pindars sind wahrlich nicht Resultate
eines Formdenkens oder einer hochgetriebenien
Fertigkeit — des Talents — , sondern einer im Re-
ligiösen fundierten Identität von Werk und größ-
tem Ethos; wenn wir schon kein besseres volleres

Wort haben für die von einer ehrfurchtisr ange-
schauten Ordnung prebändigte LebcnsfOlle. Was
die Kenner bewundern, ist dagegen nur eine aus
dem eignen Mangel abgeleitete Vollendung — ein

Phantom.

Diese Bemerbing scheint mir nötig, nicht um
Morgensterns Lyrik zu verteidigen — sie ist stark

genug, um für sich selbst zu zeugen —, sondern
um ihren Standort finden zu helfen. Nichts wäre
leichter gewesen, als hier eine sogenannte reprä-
sopfative Auswahl zu treffen, sie hätte gut zwei
Drittel der Sammlung ausmachen können, aber
es gehört nicht zu den geringsten Verdiensten
der NachlaßwaHcrin, mit tiefstem Verständnis

erkannt zu haben, daß hier der Weg ebenso
wichtig ist ' ie das Werk. Denn man
kann fast sagen, daß Morgenstern, im Kampf
gegen seine angeborene eminente Formbegabung,
stets den steileren, härteren Aufstieg zum Sinn
seiner eigenen Dichtung sucht, während er sich

für das ihm unerläßliche Spiel mit der Form, die
sich ihm mühelos darbietet, jene anmutige Zwi-
schenwelt schuf, die ihn so populär gemacht hat.

„Mensch Wanderer" zeigt Weg und Werk
aufschlußreich in aufsteigender Linie, zeigt die
wachsende Bildung eines lyrischen Kosmos, der
von einer erweckten und beseelten D i n g w e 1

1

an alles in eine den Menschen bestimmende
geistig-seelische Ordnung hineinbeziehen soll. Der
Dichter gibt schon auffällig früh dem Form-
trieb und Formwillcn eine Deutung die Ober
das Künstlerische hinausweist. Mit negativer
Wendung (1904):

„Da* scheidet uns von jenen meisten, Freund:
Sie knien sich in ihren Stoff hinein, ihr Stoff

ist ihre Grenze und ihr letzter Sinn.
Wir sind erst wir und dann erst unser Stoff.

Die Kunst ist unser, wir sind nicht der Kunst."

Und dann in positiver Fassung, als Antwort
gleichsam an die Forderer des Gültigen:

„So tat der Grieche ....
So wie das Unerläßliche sich dich rur Form
geschaffen, schuf er sich zur Form für es;
sich holte er bewußt und unbewußt
aus jeglichem Geheimnis wieder, prägte
mit seinem Antlitz, was ohne Antlitz war,
vorschwendete den Gott in sich an alles,

was ihm entgegenkam, bis es wie er
mit Götterzunge widerredete. —

Sei aus Inhalt Form,
aus Seele Leib, aus Gottestiefe Mensch!
Und deiner Liebe allerhöchstes Wort
sei: Laßt den Gott uns bilden, der wir sind.**

Bis zu diesem Zeitpunkt —- um 1906 — könnte
man von einem naturphilosophischen ins See-
lische gewendeten Pantheismus von eigner
Prägung bei Morgenstern sprechen, von einer
lyrisch-hymnischen Erden- und Lebensfrömmig-
keit mit ihrem Kult und Dienst am sich wandeln-
den Menschen-Ich, vom Naturhaften an ihm bis
zur höchsten Vergeistigung. Doch in dieser
immanenten dichterischen Religiosität liegt eine
Spannung, die schmerzlich ihr Ungenüge fühlt.
E« tritt dann — wohl vorbereitet — die Wende
ein, welche mit der Hinwendung Morgensterns
zur Theosophie mir nicht erschöpfend ge-
deutet scheint.

„Laßt den Gott uns bilden, der >?'> sind" —
ist mehr als eine dichterischfr Kühnheit. V,% ist

die Vorwegnahme einer Zeitwende. Das ^i-jo-

kalyptische des Nachkriegszustandts
ist hier vorgeahnt, das mögliche Ende einer Ge-
schichtsepoche, ja der Geschichte selbst, — der
Anbruch eines neuen Welitages, die Möglichkeil
der „Utopie". — Der Schöpfer-Mensch, der alles
in Gestalt, in Form, in Gebild wandelt, ihm ge-
nügt der Raum der Kun^t nicht länger, nicht die
kurze Spanne eines fragwürdigen .,Wirkens" —

-

er wird mitgerissen von d'3r Geister-Vision:
„. . .^ dpr Mensch ztj Gott sich emporhebt,
als ein Glied, dem emst gegeben sein wird,
Ewiges zusammen mit dem Ewigen zu tun —*'

Die Autonomie des Menschen wird zuletrl
folgerichtig von einem Geist bejaht, dessen
lebenslange Bemühung der Verwandlung alles
Irdisch-Menschlichen in Geist f?alt. ~



Graf Kesslers Erinnerungen
Man greift nur mit Misstrauen nach Büchern aus

dem neuen Deutschland. Alles dort herumwirbelnde
Ideengut bekommt in erstaunlicher Anpassungsfähig-

keit seine Ausrichtung auf die herrschende Tendenz
— nicht anders als im Kriege. Auch die beste Ab-

sicht, wo sie vorhanden, muss unter solchem Druck

einem Zweck dienen, der sie entwertet. Oder es sind

abseitige Dinge, in welche sich die Verfasser verlie-

ren, vielleicht verstecken, um der Gegenwart und
ihren Forderungen zu entgehen. Doch zuweilen taucht

ein Name auf, der wegen seiner Vergangenheit ver-

pflichtet, u. erinnert sich, man möchte sagen erschrek-

kend, dass auch heute noch in Deutschland Männer
leben, die einst den europäischen Deutschen repräsen-

tierten und auf manchen Gebieten ihren Einfluss gel-

tend machten. Zu ihnen gehört auch der Rathenau-

biograph Graf Harry Kessler, von dem jetzt

ein Buch Erinnerungen unter dem Titel «Gesich-
ter und Zeiten> herausgekommen ist. (S. Fischer,

Verlag, Berlin.)

Aus dem Rückblick auf die eigene studentische

Vergangenheit taucht die elegante hohe Gestalt mit

den dunkeln tiefliegenden Augen auf, der Verfasser

der um die Jahrhundertwende erschienenen geist- und
gehaltvollen «Notizen über Mexiko>; ein Werk, das

schön äusserlich die Wandlung in der Gestaltung des

Budies anzeigte. Später begegnete man dem von r.an-

cherlei Interessen bewegten Grafen im Kreise des

aufsteigenden Reinhardt, oft in Gesellschaft des engli-

schen Zeichners und Theaterreformers Gordon Graig,

liebenswürdig beredsam und Anregungen vermittelnd.

Beziehungen zu dem jungen unternehmenden Gross-

herzog brachten ihn dann nach Weimar, wo Vander-
velde eine umfassende reformerische Tätigkeit begann
imd wo er selbst eine Zeitlang dem Museum vorstand.

Es bestand zu jener Zeit eine Art Gemeinschaft jünge-

rer, Aristokraten, durch eine moderne persönliche

Note sich auszeicihnender Künstler, Kunstgelehrter und
Mäeene, die nach dem Vorbild des aktiven William
Morris und seines Kreises in England es unternah-

men» neue kulturelle und wohl auch sozialreforme-

rische Impulse in manche durch Epigonentum sta-

gnierte Gebiete des deutschen Lebens zu pflanzen.

Vielleicht hat Manchem von ihnen und dem durch

Geburt und Erziehung mit englischem Wesen wohl
vertrauten Grafen Kessler besonders, eine auf deut-

sche Verhältnisse zu übertragende Bewegung vorge-

schwebt, wie sie seinerzeit in der Gründung der jung-

konservativen Prime-Rose-League verwirklicht, vom
grössten Erfolg für die Entwicklung des Empire be-

gleitet war. Auch der Gedanke einer Reform von

oben, wie er in England sich in der Fabier-Gesell-

schaft etwa durchsetzte, mag nahe gelegen haben,

wurde wohl aber durch die Einsicht zurückgedrängt,

dass im deutschen politischen System für solchen Geist

kein Platz war.

Auf den ersten Blick und nach der Zeit, die- die

Erinnerungen umfassen (eine Fortsetzung scheint vor-

gesehen), wäre man geneigt, das Buch zu den absei-
,

tigen zu zählen, die der Beziehung zur Gegenwart
ermangeln. Es ist eine mit Geschmack, Geist und fei-

nem Verständnis für Personen und Zusammenhänge
gestaltete Darstellung eines Lebensabschnittes aus je-

nen «höheren» Kreisen der Vorkriegsgeneration, die

mit der internationalen herrschenden Schicht in enger
Beziehung standen und mit ihren führenden Persön-

lichkeiten in nächste Berührung kamen. Aber so wie
auch eine gepflegte Parklandschaft, auf ihre geolo-

gische Struktur angesehen, Klima und Charakter eines

Landes enthüllt, geben diese scheinbar privaten Erin-
nerungen, als ein Stück Zeitgeschichte, dem Einsich-

tigen viel aktuellen Aufschluss. Die Erinnerungen
Kesslers greifen, durch frühe Kindheitseindrücke und
die Aufzeichnungen seiner Mutter unterstützt, in eine
Epoche zurück, die uns fast wie eine Art preussisches
Rokoko anmutet: in jene fast sagenhafte Zeit, als der
alte König Wilhelm in Ems und Gastein Hof hielt, am
Abend von seiner engeren Umgebung sich Einakter
von Musset vorspielen liess und mit französischen Bon-
mots begleitete, und enden eigentlich mit der Demon-
stration der studentischen Verbände für Bismarck in

Kissingen 1891, bei der Kessler eine führende Rolle
spielte. Bedeutsam aber ist, dass Kessler eine sehr
klare und einsichtige Kritik der bismarckschen Politik

/K / /- /<- .
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Itr > Fs sei darüber diskutiert worden, ob bei

Behauptung eintrat,
„"^/f .^"^^^pä^terloser Mensch des-

'JSfb^re'weHanscKaur.'^'Äpl nicht haben
naiD eine

^ wpitpr- <Wie kam es, dass m

Ss^Ma^S dr\:qsch]r,{r. Kan.s; KUh.es

?eTnfL-nZfritw^^r Ä;. " Ke.I^^r Vr
7nm TeU in Frankreich erzogen, dann einige Jahre

In Ascot der Schulgenosse eines Winston Churchill

md Ho^er Fry war hat sehr klare Einsichten in die

VerworrenheH^ deutscher Bildungsbestrebungen in de

Jr dann gerät, und sagt viel Zutreffendes •:.ber die

NebeZftiakeit ihrer Ziele. Doch auch wo er be-

rechVigfe Kritik übt, nimmt er die deutschen 7.ustarylo

als Schicksal hin, kls tragische Notwendigkeit wofür

man neuerd ngs das schöne Wort cZwangslaufigkeit>

w <?n yitiert er zwar das Wort eines zusamnien-

g bro'chener un^en^reundes, der durch Selbstmord

ondete- <Wir Deutschen haben kerne Religion. Bloss

einen Religionsersatz: Romantik^, findet aber mcht

nur Genüae an jener vielberufenen und fo
wenig

bewährten' Verinnerlichung, sondern schemt tatsacli-

lich überzeugt, dass durch sein intensives Erleben

Bachs und Goethes der innerste Kern von allen

Schäden preussischer Schule und Kaserne «unange-

tastet bliebe>. Eine Illusion, die den Deutschen wie

die letzte Erfahrung lehrt, sehr teuer zu stehen

kommt. Denn es erweist sich dass diese Vermner-

lichung nicht etwa eine Verfestigung religiöser

nrundtatsachen bedeutet, sondern ihre Verflüchtigung.

Fine ver'nnerlichte Religiosität verpflichtet auf keine

^«t7unlTind auf kein Gebot, worauf, wie man uiomen

Sollte es doch vor allem ankommt. Eine andere

Ar und llusion dieser Generation die sich hoeh-

aemut unterwegs zum «neuen Menschen> und zum

;^ü en Euro'päeo fühlte, war die Faszination die von

dpr Gedankenwelt Nietzsches ausging. Sie erfuUte mit

heroisch t^a'ischer Hochstimmung, wies eine Richtung

Skein Ziel. Sie lenkte bei einem System der

Hirsmarck-Ep gonen, wo alles angeblich unverrückbar

Sand un^d d^^ gerade noch am Rande ein..

Ler Spielraum gelassen war, notwendig ins .\esthe-

Kche ab «Denn wo wir uns grob täuschten,> oe-

kennt nachträglich Kessler, «war in der bequemen

Annahme dLs ein neuer revolutionärer Mensch ohne

"rrbeburtswehen zur Welt kommen und de

7pit «ein Gesicht aufprägen konnte,> un^l «^ lu^j

nie kwürdigerweise hinzu: «Nietzsche schwebte nicht

hi solchen Illusionen; im Gegenteil, m einem nach-

Jilassenen Fragment heisst es: «Der Sie^
^'''^Y'IZ

frsäenTwis wird durch die selben unmoralischen

Nmt'ererVungen, wie Jeder Sieg: Gewalt Luge, Ver-

leumdung, Ungerechtigkeit» .- «^
^^^^ ^''H ^^^l

711 ynhlen bereit gewesen waren, wenn wir zu einer

raschen und butigen Entscheidung gedrängt worden

vi en wie später die jungen Menschen der Nach-

kriegszeit scheint mir allerdings zweifelhaft >

Wen^und was meint hier Kessler? Die Novemberver-

brecher oder die S.A.? Es ist eine rhetorische Frage

das gebe ich zu - aber welchen handfesten Gebrauch

nan auch von Nietzsche machen kann und welcher

WandS der gute Europäer, ja der ganze Begriff

Europa unter Umständen im deutschen Menschen

Phic tst darüber wird wohl auch Kessler sich heute

klar sen n"r wissen wir nicht, ob er nicht auch

darin Schicksal oder Zwangsläufigkeit erblickt. Wo

wie in Deutschland, Macht "ndÄ^ unvereinbar

waren und geblieben sind und alle geistigen Kräfte

notwendig ausserhalb der- politischen Gestaluug

gehalten ^mrden, wiederholt sich die neuere Ge-

schichte an jedem entscheidenden Punkte. Das Er-

staunliche ist nur, dass die Geistigen sich immer

wieder damit abfinden.'
E.H.uasi,
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S. Sfb'bs.

Robert ^usil.

Mehr berühmt als gekannt, ist er der Repräsen-

tativste für eine Künstlergcneration, die er hinter

Bich gelassen hat, vor dem Kriege schon unzeitge-

mäß und heilte erst recht dem MißverFtändnis a«6-
^

gesetzt, abseitig m sein, da er nicht zu dene^ ge-

hört, die oft und regelmäßig auf dem Markt er-

scheinen. Von den ..Verirrungen des Zög-

ling s T ö r 1 e ß'' vor einem Viertel.iahrhundert bi-.

\f«r.« rtlinft Eigenschaften" dö's
zum vM ann onne rii^ouo

x- „v-
Fünli::gjährigen nur einige epische und dramatische

Arbeiten, Zwischenglieder gleichsam aus einer

Werkstatt, von deren intensiv stiller Emsigkeit, zu

weUcn auch ein vollendeter Essay wie der über

Europa (im Ganymed-Jahrbucli 1922) Kunde ga.b.

Und doch fUblte man stark seine Gegenwart sein

Dasein, das sein letztes Werk in so hohem Maße

bestätigt. Denn er stand nie abseits. Er ist nur in

ftinera bedeutenden Sinne unabhängig - unabüan-

gi^ von dem falschen Dilemma zwischen der t or-

derung des Tages und den sogenannten ewigen

Problemen, in dem die Mittleren ßicJi eingeklemmt

fühlen. Je nach der Entscheidung haben ^'^r die

handfeste aktuelle Tagesiiteratur. deren zeitbche

Bedeutung unbestrittener bliebe, wenn sie nicnt

mit dem Anspruch auffräle. die allein g^iluge zu

sein, und im Gegensatz dazu die auf ihre trad.-

t.innflle Würde pochetide, leicht gekränkte „Dich-

tung" die sich hinter der eT^i^eö UnVeränderlich-

keit d^r TneTi^rhlirben Natur rnr^rbnuzt, wnnn si«

der Zeit ausweicht. Es gibt nber auch den Kompro^

miß. und sein Ergebnis ist der immer no^h viel

gelesene, gehobene „gut*" Roman, der iedesmal im

Winter zur rechten Zeit erscheint, um die im Lau.

e

des Jahres bis zur Verwirrung andrängenden neuen

Frobleme in umfat^sendster und befriedigendster

Weise zu erledigen - bis zum nächsten Herbst.

Diese oft gepriesenen Werke haben unstreitig das

Verdienst, jene Schiebt, die sich aus einer Art UU-

dungsverpflichtung mit allem Möjjlicben be.aCst von

ihren geistagen Sorgen tu entlasten, die so schwer

nicht drücken mögen, wie es manchmal scheint.

Man braucht die=;es vielleicht allzu summarisch?

Negativ, um M u s i 1 s Erscheinung auf dessen Hin^

tergrund sichtbar werden zu lassen. Er lal^t sich

so wenig von der Problematik der Zeit überwdltl-

gen, daß es schönen mag, sie böte ihm nur einen

Vorwand, ihre Uncchtheit, ihre UnwirklirMeit zu

erweisen. Doch das geschieht nicht so. daß er sich

dabei auf das Altenteil des Dichters des Küns.ler.

zurückzieht, um unbekümmert sein Garn zu /Pin-

nen, vielmphr erscheint die wirkliche, wahre >Vand-

lung des Menschen dieser Zeit als der eigentliche

Angelpunkt, als ein Hebel gleichsam, der zu dem

trägen oder bewogten Ablauf des Ge^chohGn3 Ver-

bindung sucht, ohne daß freilich Wünschb.irke,t^en,

• R..ntime.nts oder Tendenzen einen Eiufbiß auf da..

Besultat gewännen. Es zeichnr-t Musil aus, dab er

. mit scheinbarer Fatio das we.sentlich Seelenhafte,

von doQ S^hlarken falechor Irrationalismen gerei-

nigt,, mit immer größerer Klarheit zu gestalten

vermag. Mit bau meisterlicher Methode ste^.kt er da«

G'-biet ab zwi^-chen echten und unechten Froljle-

men . . . vSoUte man d«n Weg bezeichnen, den die-

ser Künstler an der Stille bis zu se.i.ne^ Wz-f-n

Werk zurückgelegt hat, so müßt« man alle btatwv

neu unserer aller Bemühung a.uf der geistigen ^an-

d^ning nach der Zukunft nennen, nur daß er auch

die eliminierende und zugleich synth'^tisc.he Kraft

hat. die Irrti^mer sowohl als die echten Keime in

Gestalt und Leben ra wandeln. « - ^

'i^ •^



V

DER KWEITK PBOIST-HOMAH^

A„r den spur.« ^^^^TZ^t.

d der Goschichto ar U0D0J5 ^^^
^^^ ^j^,^^^^. ^ ,„

oino räBoniprto, ^^^^^JÄ^n X"i^ Schar Nymi-Vn
Grupv.n dor 3;iB/f^n Mädchen

^^^^[^^,^^^,^0 und opr^r

dfim Moor entstellt. T.jJ^VcWd^". da» «e^a'^l^
1 volle Untern;hmen der ..bchmi ae .

ittcln

I
Pronstsche Werk dem J^^uUcben I^^s r

^^ ^^^^ jj^ ,^

hat für diesen z^f^^f^^^Pf^i^« Schwierißk^^^^ dor

zwei a u s^ e z e 1 c
^.^J^f^.f^jeWUe? gefunden,

Aufgabe durchaus
^.J^^^^^fÄfst^n-ar. ti^^li in jedem

füp über das was hier z^
,^^J'Yf einpr seltenen, wenn

\ug3nbUck klar warßii ^^d init einer
^j Oridnal

auch eip^ei^siniiisen SP^^J^^\,^^K;iancieru^^ti ni fol-

Ist atra anOTnelun«^, «daß dch bei Tina von eelbat

eine Art Proust- (iemeinde bildet oder ncü-

tiiie Lesezirkel, wie ßio in manchen Ländern ßich zu-

sammenschließen, um das Studium dieser unifaßsenden

Naturgeschichte der Menschlichkeiten zu betreiben:'

Denkt man an die Art unserer durchßchnittlichi'n

Büchrrleeor, so müßte man die Frasro vernemcn. icn

möchte da* Gesicht irgendeines unnerer ^ebildeix-n

Tätigkcitsmcnechen sehen, die zur Zerstreuung o<i<^r

auf der Keiso einmal nach einem franzoBischen Koman

greifen, dem der Zufall diesen schmalen doch kom-

paJcten Band mit dem rotgoldnen Lmschlag m cüe

Hand gespielt hat, wenn er, durch den verlockenden

Titel „Im Schatten der lungen Miuichon angeregt,

da^ Buch anblätt-ert und statt .der ^fJigen Schilde-

runeen die er erwartet, auf emon Satz stößt ^le

dS' „Doch dl die Schönheit der Geschöpfe der von

Dingen nicht gleich, vielmehr von unß als die omes

einmaligen, eines bewußten vollendeten Wesens emp-

funden wird. 60 hatte nicht sobald ^^-j^« J^^^^^^^Ä
tat, die unbestimmte Seele und der unbekannte V\ üle

als Bildchen in der ungeheuersten Verkleinerung doch

intakt, sich auf den Grund «einer zerstreutjjn Blitke

gemalt, so fühlte ich in mir <geheimnisvoll: genau

tio Bmtenstaub ganz für den Stempel m Bereitschaft

liegt,) den ebenso mikroskopischen, ebenso winzigen

Embryo des Dranges, dies Mädchen
J"^^*

vorüber-

gehen zu lassen, ohne daß ihr Gedanke bewußt von

mir Notiz nähme, ohne daß ich ihre Triebe hlndc^^

auf einen anderen eich zu wenden, und ohne daß^icn

in ihrer Träumerei mich festsetze und ihr ins Herz

dringe". — Wird er noch weiter lesen ? — Und wenn

er auch genug Neugier hätte, e«
^«.^f«,y^^f j^T ^Z

fürchte, er wird es aufgeben. Wa« eben fehVt, ist die

Vorbereitung- Man kann nun ^einmal »icht jeden l^^er

in Proust hineinstürzen, lediglich damit daß man

sein Werk in einem Zyklus .,Die Romane des 20. Jahr-

hunderts" erscheinen läßt.



Es ißt kein Roman, sondern ein imae^inäres

Memoirenwork, in dem der Schaffende, der Pro-
zeß des Schaffens und die emportauchende Welt der

(lestalten in einer nie erfahrenen Weise einander

durchdringen. Das war nicht einmal in Paris und
in Frankreich möglich, wo doch die Voraussetzungen
für das Verständnis seiner Welt wenigstens gegeben

waren, die bei uns fehlen. Eine kleine Elite von
Freunden und Kennern mußt© jahrelang in verschie-

denen Zirkeln und Kreisen dorn ersten Roman den

Weg bahnen, um dem mit seiner letzten Lebenskraft

an der Vollendung seines Werks arbeitenden Proust
für sein zweites Buch, das schon seit 1913 vorlag, im

Jahre 1919 den Goncourt -Preis zu erringen.

Und es gab viele, die sich darüber entrüsteten! —
j^adurch erst sind Press© und Les'^publikum in

Bewegung geraten. Es ist ia zwar mancherlei auch
bei uns über Proust und mit Verständnis geschrieben

worden, doch wenig und zerstreut. Um ihm eine Ge-
meinde zu gewinnen, die für ihn werben könnte,

müßte erst ein© kurze aber gediegene deutsche Arbnt
seinem Werk vorangehen und es begleiten, die den

Ivesem, die in Betracht kommen, den Zugang er-

öffnet. Nun da auch die richtigen Uebersetzer ge-

funden sind, wird es leichter sein.

Nicht um abzuschrecken. sondern-Om zu werben,

pei das gesagt. Denn besser, daß zehn wirkliche

I^sor in diesen wunderbaren Proustschen Kosmos
mit allen Reiclitümem, die sie dort erwarten, hinr^in-

gezogen werden und andere hineinziehen, als hundert
Romanleser, die schon beim ersten Versuch auf faV-_^

scher Fährte enttäuscht davonlaufen oder mit schnell-

fertigem Urteil ihre Unzulänglichkeit bestätigen;

Denen aber, die gutx^n Willens sind, soll das Rezept^
für eine wirksame Lektüre

hat. hier mitgeteilt werden:
das F.
Proust«
Fangen
lieh an.
forcieren!

und geben

Vand«^rem
verschrieben

Sie die erst© W^ocho
Im übrigen diene

. Fahren Sie

die letztemSie

zu. Sie werden so in

mit steigendem und
kommen.

mit zwanzig Seiten täg-

als absolute Regel: nie

eine Woche lang so fort

Tage fünf Seiten täglich

einom relativ kurzen Zeitraum
intensivem Genuß zu Ende

E f raim Frisch.
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Wie erkl^^sich große Budierfolge?
mm

®Hdl Patin ^mÄtUtte: Im Westen nichts Neues.

Von E^^raim Frisch.

. -r, . • f Vv«- warn 7ii T^rpicnissen zurück, die sich zwar deuten

Es gebt alles zu schnell Die Emgm^^ -
be^^ & we„T"an°ie der (Iblichen Symbolik von

holen den Chronisten.
^-'-^^^'^l^^^^^^Zl^ Vaterland Held, Soldatenpflicht. Krieg und Sie^

deshalb: der erste
?'f%/"^S^™™e„ noch unterstell , die aber dunkel, schwer und rätsel-

„Feuer" von H«"^'
'^^^''"ff

• ^L' q'^^^^^^^^ halt werden, sobald sie als die Kette von Leid,

im Kriege. Es war der «^t;.^^^»^;,;,^^
e^ hI Entbehrung, Erniedrigung, Gewalttat und zer-

gegen das Kriegsb.ld '^^^^enchterstatter Lr r ^
aultauchen, wie sie jeden Augen-

mit naturalistischem Pathos
«»'«J^

r^l'X™"f yiek empfunden worden sind, und die ertragen

weg von dem ungeheuren Feuerschlund der de °'«=^^ l"

.^^ „^hr verstand,

europäischen Menschen 'erschlang '«^^^^"'^ ^"
|,\n J^hre fast ließ die Gestaltung des

verstümmelte. Er war noch "™. 'i'«

'^^/j^^'a^t Kriegserlebnisses bei uns auf sich warten.

Krieges bemüht, suchte se.nen Smn- 'and .hn au Kr^b^^.^^^^
^^^^^ ^.^.^ ^ ^^ ^ie Ver^ger

Umwegen, erqualt: der Kr.eg gegen oen =
^^^ .^^^^ ^^^„^^ ^ Aufnahme-

der letzte Kneg,
"?,^^„\"Ji',^"hen Heo'^gie der Stimmung dafür im Publikum. Es darf, wed es

Letzter Hauch der demokrat,schen me g
geschrieben wird, nicht unterschlagen wer-

Entente-Propaganda.
J''»'^.'

*"" r° ^^ens und den daß die Frankfurter Zeitung die erste

gegen die apokab^^ehenBil er des L^^^^^^^^^

'Cchfhier schlug. (Mit Arnold Zweigs,Der
des Grauens '''='"«"

*"f^"i,Xiapanische Krieg streit um den Sergeanten Grischa" und mit

''"'""mr\uTo"pr>at ei^d uckslorgeblieben. Eins Ludwig Renns „Krieg"). Di^e Bresche mußte

r V, ^™l?r,lLn Bacher von unerbittlich-ana- offenbar noch erweitert werde^^
der unheimlichste^

i^^l bohrenden Wahrhaftig- „im Westen nichts Neues" erschien daran ,

^''-fi^rnÄte aurdemMenschen diesesKrie«es .„e^st als Vorabdruck in der „Vossischen Zei-

"J*^''' '^'u'^re war dTe Geschichte jenes Todeszuges tung" vom 10. November bis zum 10. Dezember
herausholte war d^Oescnic i

^^ ^^^. | ^^^ ^^^^ ^ ^^ ^^ jg^g

r''.Jn?herum zu ihrem Grab in der japanischen Am 23. Februar 29 schon waren die ersten

l'ee tl Tsushima Es hatte den merkwürdigen Hunderttausend erreicht,

Titel: „Im Palast der Mikroben ^^m ^ 9. März da« 2 Hu,

i;:Se^:etgetfnVar7nfi:^;;eÄ^^^

SEÄenrhlirä^rdS'^bwt
Lreinsickerten

'".e Fackel Unruh s Sa ! und überschriU am 2 7. Mal 1980 Weite dS,

*r 'r''='^ °Ät das Vn neu-bärooken For. Million. Das Buch wurde außerdem m alle

„Da, Gesch echt auf das nne^
auttürmte, europäischen Sprachen Obersetzt (nur die italie-

S""- t,r^lGoer?n<r,,,Seeschlacht- „ische Ausgabe wwde verboten) und hat un-

^"-VtL .te.oerte^ zu der expressionisti- wahrscheinlich hohe Auflagen erreicht. Es ist

vereinfachte,
=*ff™ f /,"„,he Mode wurde, bis nach Afrika und Asien gedrungen. Wir

t""" wt' nach Kriegsende jene literarisch, müssen noch einmal zurücktreten, um diese

ürr j-i mit Ausbrüchen eines neuen Seelentums Erscheinung zu fassen.
, „ , .

"W d!^ ? immer de7verwüstung hinwegsetzte. leb habe gelegentlich der Enquete emes

als hat das Wort magische Kraft, alles, was man gchulmannes über den -deutschen Autsatz an-

„We herbeiruführen, als bräche der neue gemerkt, wie selten im Durchschnitt die Fahig-

v»ltrtrüh'ine g^ h m^ an . . . Von dieser f^it ist, ein F^lebnis mit allen Merkmalen semer

nieratu ^st so gut^Me nichts übrig geblieben: i„„eren Be.glaubigung auszudrücken, wie sehr

aüchr^ancheswls den „neuen Tag" zu aberleben die übliche Sprech- mid S'-hre.bgewohnhert

erdi^nt hätte ^sl mit dem schle<>htesten Holz- j.^ entgegenwirkt, die die Schule begtlr^tigt.

,rpt:'auf 'dem es gedruc« -^i"Ä.r Aber, n^ht "ur das In den n.eis en F H^^

am 9. März das 2. Hunderttausend

am 28. März das 8.

am 23. April das 4
am 21. Mai das 5.

am 9. Sept. das 7,5.

•
•

nanier, auf dem es gedruckt .,..., 7.,' « , .. ,^

LlFen' In Erinnerung bleibt nur die stede Gebärde,

m t der eine zu TodP ermattete, von Hunger aus-

remer'elte Gestalt ibre Visionen einer besseren

Welt zum Himmel hinauf stammelt, um dann

kraftlos zusammenzusinken.

In der Wirklichkeit sah es anders aus. Die aus

Aber nicht nur das. In den meisten Fallen,

zumal wenn as sich um ein kollektives Erlebnis

handelt, stellt sich das Klischee, die fertige

Phrase so vor das Erlebnis, daß sie die Emp-

findung, das eigne Sehen, die wirkliche Wahr-

nehmimg, 3a seihst^ das Erleiden mcMei^be^
nebmung, 3a spn>»i. ^««i» i^im^vw "•^*'- —

,

In der «irKMcnKcu ^u., c, „„Jers aus. Die aus ^^^ y^_.^^^^ ^^^ Wiedergabe auslöscht und m

dem Kriege Heimiekehrten suchten sich not- verwandelt, sondern vermutlich schon

dOHti' wieder einzurichten. In jener zahlreichen 1^ j^^^^^j ^es Erlebens selbst zersetzt und

mittleren Schicht, die in allen sozialen und po-
p^^^^g ^„ seinem natürlichen Zustande-

Wischen Kämpfen am spätesten Anschluß findet ^.^^^^^ (j.b fand die gleiche Beob-

wurde das Kriegserlebnis verdrängt Es galt s.c^
.^^^ b^i ^^jr^ Gide fast b^chsUb-

wieder einzurichten, in dem ^benteueruch ge-
^ "^^ beschrieben.) Diese Tatsache ergab

wordenen Lebenskampf
'^r«"

"?"" 7' f^^Jj sich mir mit besonderer Evidenz als ich eine

sich auch an da« lang entbeh.ieCetubl der kor-
^ ^.^^^ zensierter Ffldpos'brmfe

perlichen Unabhängigkeit wieder t^ 8«;^«br,en. ?
Gelegenheit hatte. Trotz aller Verschie-

Der Krieg lag zutiefst unten, ein '^hwy^J .d""/.
denheit der Bildung, des Standes, der Lage

Icr Klumpen, an den man zuweilen erinnert
^ ^^g die.se gewiß ehr-

Lde, wie an die vernarbte Wunde bei scWe^- ^P^^J^^mühungen, das Eriebte, Erlittene mii-

tem Wetter. Am besten, man wurde überhaupt
einander zum Verwechseln

nTbt erinnert Da, Bewußtsein wehrie s|ch m- zuteü«., m
.^^^ einprägsame Ein-

s inktiv gegen eine Erkenntnis,
f
« «=bhmm sem

^'^^«°; "»j^^e stärkere Färbung vom Wesen

mußte. Auch darf das Moment der Niederlage ™^' « ,^^^i^„den, die die Aussage legitimiert

nicht außer acht B^l^sen werden die rnanmcW des s
^^ ^^^ Gemeinsamen herkom-

hinnehmen konnte. Der Z"f*f"^"J'^^Vj-r
'" "*„

„der zum Teil durch den Truppenjargon

äÄir^n^Ä'a.Ä^tÄ^i (^orUetzun, Seite 2.)

%^\-*^

W



und jenen Auslausch von Redensarten tmtercfn-

ander, wenn eine Gefahr oder eine tiefgehende

Erschütterung vortiber war; was aber darüber

hinaus auffiel, war, daß der Bericht in der Form

sowohl wie in der Wahl der Bilder, bis in die

reflektierenden Aeußerungen hinein ebenso gut

von einem völlig Unbeteiligten hätte herrühren

können, der sich irgendwo weit vom Schuß ein

Bild vom Krieg nach dem Klischee der offi-

ziellen oder feuilletonistisch aufgeputzten Be-

richte zurechtgemacht hat. Ja, verglich man

einen solchen durchschnittlichen Feldpostbrief

mit dem üblichen „Bericht vom Kriegsschau-

platz" in der Zeitung, so wirkte der letztere

unmittelbarer und als sei der andere erst

durch ihn hindurchgegangen. Und hier drängte

eich zum erstenmal die Vermutung auf: das Er-

lebnis war in den Menschen so wenig be-

heimatet, 80 neu, 80 krude, so unzugänglich,

daß für sein Erfassen noch alle Mittel fehlten;

es mußte zunächst das Medium eines alten

Symbols oder einer neuen Phrase passieren, uni

ülDcrhaupt zum Ausdruck zu kommen. Das ist

dann freilich mit der Dauer des Krieges mit

dem ungeheuren Anwachsen der Vernichtung

anders geworden, — der Frontsoldat wurde

immer schweigsamer, je beredter das Hmter-

land war. Schließlich verstummte er ganz, --es

trat dann jene Fremdheit, Feindseligkeit zwischen

Front und Hinterland ein, aus der der politisch

aufgezogene „Frontgeist" heute noch verspätet

seine Ueberlegenheit zu nähren versucht Jene

schon erwähnte Verdrängung des Kriegs-

erlebnisses mußte den Eindruck erwecken, als

sei der Krieg vergessen, als wolle man ihn ver-

gessen. Es war aber nur eine Art Stauung im

allgemeinen Bewußtsein eingetreten, die in den

inneren Wirren eine neue Legendenbildung be-

günstigte: der „Dolchstoß", „im Felde unbesiegt

usw. Indessen schlug sich die Generation, die

aus der Schule an die Front gekommen war, den

Tod noch im Herzen, verzweifelt, ausweglos im

Leben herum. Zwischen der älteren, die

größtenteils von ihren Berufen und ihrem alten

Lebensrahmen aufgenommen wurde, und der

jüngeren, die den Krieg nicht kannte und den

sich überstürzenden Ereignissen in der Heimat

besser angepaßt war, eingeklemmt; durch Tod

und Not überreif geworden, bevor sie geblüM

hat, durch jahrelanges Herabsinken ins Unter-

menschliche um Ziele und Glauben gebracht,

fand sie am schwersten ins Leben zurück.

Schüler, ihren Lehrern um eine tausendjährige

Erfahrung aus einer den anderen völlig unbe-

kannten Hölle überlegen und doch ohne jede

Lebenserfahrung, Männer, dem Körper und der

Leistung nach, und Kinder geblieben in ihrem

verschütteten Gefühl, das noch nicht gelebt

hat... Unter dem Druck dieser Verschüttung,

gegen' die nichts in der Heimat zu helfen schien,

entstand — wie Remarque es selbst mitgeteilt

hat —, sein Buch als Selbstanalyse: „Ich litt

unter sehr heftigen Anfällen von Verzweiflung.

Bei dem Versuche, sie zu überwinden, suchte ich

alhnählich ganz bewußt und systematisch nach

der Ursache dieser Depressionen. Durch diese

absichtliche Analyse kam ich auf mein Kriege-

erleben zurück..." Er begann zu schreiben.

In sechs Wochen war da« Buch fertig. „Für

mich selbst hatte Ich das Gefühl, wie wichtig

ee gewesen ist, die Ursachen zu finden. Die Er-

kenntnis einer Lage ist das Beste, sich aus ihr

zu befrefen..." Typischer Fafl «hier Heflung
"

durch Analyse. Aber die gleiche Wirkung

tibertrug sich au! alle, die seine Lage teilten.

Für sie alle wurde Remarque die Stimme, er

erlöste ihr Wort. Dieses lang bewahrte und

plötzlich an die Oberfläche vordringende Wort
ist in der Tiefe von der Schlacke der Phrase

und verschleiernden Metapher gereinigt worden.

Es hatte eine neue Unbefangenheit gewonnen,

die ihm Leichtigkeit und sogar jene Wendigkeit

verlieh, sich tiberall Zugang zu verschaffen.

Hier liegen die legitimen Gründe für den

unvergleichlichen Erfolg. Einer findet die Sprache

für den Zustand und nun spüren sie alle, auch

jene, die anders erlebt haben und nur zu unklar

oder zu unselbständig waren: so war es, so

haben auch wir empfunden. Und von da aus

ergreift es Väter, Mütter, Schwestern, Bräute;

alle, die in ein Kriegsschicksal hineingezogen wur-

den, haben noch einmal Gelegenheit, eine nicht

exzessive Nachfeier zu halten^ oder was noch

dunkel und widerspruchsvoll in ihren Gefühlen

war, in eine sanfte Trauer ausklingen zu lassen.

Es ist eins der wichtigsten Merkmale an Remar-

ques Werk, daß es weniger angreifend als er^

greifend wirkt. Ein Vergleich mit Renns „Krieg

liegt nahe. Hier der einfache tüchtige Mann, der

gleichsam mit der wachsenden technischen Be-

wältigung des Krieges der bürgerlichen Vorstel-

lungswelt immer entrückter wird; daneben wirkt

Remarque lyrisch, weich. Es ist die Klage des

Jünglings, neben der harten Rechenschaft des

Mannes. Auch Remarques Bericht enthalt die

Wahrheit, jedoch in eine Poesie eingebettet, die

jene noch ertragbar macht, die dem Gemüt er-

laubt, auf sie mit R ü h r u n g zu reagieren. Ls

ist der Reiz der Jugend, der noch die Hoffnungs-

losigkeit vergoldet. Dieses Röhrende wei5

hier auch soziologisch auf die Schichten hin, aut

die es am stärksten wirkte und die den Erfolg de«

Buches bestimmen. Es ist der Ausdruck eines

mittleren Zustandes zwischen Hinnahmt und

Auflehnung, der einer mittelständischen Haltung

adäquat ist Dm einzige Gespräch im Buch über

den Krieg bezeugt jene deutsche und volksttimliche

Indifferenz, die sich damit begnügt zu konstatieren:

„Noch besser ist gar kein Krieg". Wenn s ch

irgendwo Empörung äußert, so richtet 8ie weh

gegen die subalterne Autorität, und

Haß ist nur gegen jene sich selbst einschaltenden

Patrioten in Zivil, gegen einen ^^/brer etw^ dem

es böse vergolten wird, daß er die Ungeeigneten

zur freiwilligen Meldung hetzt R^n^t^^"®» ^^"

spruchslose Unparteilichkeit, die gar mftjlber.

parteilich scheinen will -- denn «r will nur «ch

sagen und nichts entscheiden—, ^^.^r^.J^^^^^^^^^^

von den für und gegen den Krieg Streitenden ^ur

Zeugenschaft angerufen Die Frage, wieweit die

ungeheure Verbreitung des B^^^^'^^f .^"^^"^^^^

terung der Kriegsideologie bewirkt hat, beant-v

wertet sich heute von selbst -^. . ,__ j.-

Ee ist nicht der Krieg und seine ^^rining, dw

In Remarque Gestalt angenommen h»*'
«^"^^/^^^

der Zustand des heranwachsenden
^^^f^J\^^'

sehen im Krieg. Aber auch
{J^^^VZ/^^^je;«

dankt er den ungewöhnlichen EHolg. sondern

auch jenen Bildern der Sehnsucht ^^^ f"^
Frieden der LandsUdt niit ihren Brunnen Lmden^

zu einem stillen Glück ladenden Pläteen und

Ecken Bildern eines verlorenen Pj^*^'^®»'
,^1

LndeuUen Menschen immer b^^^^^^^^^^

um so mehr, je gewisser ihm die Rückkehr dorv-

hin versagt bleibt.

\
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USA im Spiegel Roms.

Von E. Frisch.

Die Neigung zu geechichtsphilosophiechon Ana-

loßi^^n dringt auch in Amerika immor mehr ein.

ü p t n S 1 n c 1 a 1 r ,
Weghereüer des ^o^ialkn i-

fchen Eomanfi und unermüdlicher Vorkampfer für

einen amerikanischen Sozialismus ^erläPi m .einem

b neuen Buch ,.R ö m i 8 c h^ V i m on '

(<^<;;'^^^^.^^^

i Lvonol Duniiu Union. DcuUsclie
^J.^'^J^^J^^^^^^^^

, Stuttgart-Berlin-Leipzig) dio ^»^[^^'^«L ^?.^^,^f rZ
linige Methode Feine, anklägerißchen Realismus. Er

wählt für .einen ''^^^^^'^"
^'"''^/^'"^^'t""^;,^,'

man als ruckwärt.- gewandte Itori*;^ hP7.9i(.-hnen

•

Sinnte. mit einem Trick a la WoIIb. Der norma e,

hunderiprozontigo und erfolgreiche 3^^^?^
„^^Y;;^

nehmer und Sport^mann Luras Faber, Sproß eines

vornehmen, alt^-ingese^senen Geschlechts, greift nach

, be^^ährten Mustern .iwas eigenmächtig indcn t^ozia-

'
len Kampf ein, der in der Stadt anlabhch eine.

•

Streiks ausbricht, Die Grußväter waren m f^olchen

'
Füllen noch au! ihre gedunffenon P.inkeTtons ange-

'
wiesen und kämpften ruhu.t individualistisch für

"

ihre wohlbcrccht igten Privatinteressen. Heute,

; meint Sinclair, nach dem glorreich gewnnnonen

^ Weltkri.'g stehen dem I'nternehmor m LbA lur

^
solche Zwecke alle seit Krieg.<ende feiernden patrio-

•

tischen Kräfte der „alten Soldaten" gratis zur Ver-

•

fügung und mehr noch jenes unerschöpfliche he?er-

'

voir der Heimkriecer. „amerikanische Legion

genannt, die kampfbegierig stets bei der Hand sind,

wenn das Vaterland in Gefahr ist. Und wenn

Krieger bereit stehen, ist das Vaterland stets „in

Gefahr", zumal da das Gespenst des Bolschewis-

mus umgeht. Lucas Faber nun bedient sich dieser

bequemen Heller guten Gewissens, um einige Ar.

beiterführer, die in einer Versammlung a""jeten

sollen, gewaltsam zu entfernen und aus der Stadt

zu entführen: wobei das Mißgeschick passiert, dalS

einer von ihnen durch einen Sehlag auf den Kopi

getötet wird. Ihm selbst widerfährt das Mil^ge-

fechick, eine „Genossin kennen" zu lernen, die zu

Feinen ererbten und bewährten Vorstellungen von

dem landfremden, minderwertigen, schmutzigen Ge-

sindel gar nif ht passen will und ihm auf eine Vv eise

zu schaffen macht, daß seine Selbst«icherheit stark

ins Sfhwanken gerät. Diesem Unfall gesellt sich

unelücklichorweise ein veritabler Unfall: m dem

Autorennen, an dem Lucas selbst seine Marke ranro,

wird er beim Ueberholen in der Kurve mit dem

Wagen hinausgesrhleudert und bleibt mit einer

f;fhweren Srhädelverletzung aut dem Platz. Mnr^ir

bedient »ich die^e.^ doppelten Trauma r-, um (Jpb

wochenlauK fiebernden, halbbewußtlosen Heiden

Reiner Geschichte die wirklichen Vorgänge und i:ie^-

gebcnheitcn, die sich aus seiner Tat ergeben, und

seine Teilnahme an ilinen in einw 6^lJ,^%i^^ ^^j];!
zination als Kömer im republikanischen Rom der

Gracchenzeit leibhaftig und etwas wirr
f^ ff^ Z:^]

lassen. In durchsichtiger Verkleidung bildet die

römische ViMoii und PaTallelhajidluiig voe dem

Moment des Sturzes an die eigentliche Fortectzung

des Bomans. Di» Motive dos sozialen Kampfes z;^-l-

echen Pat.ri;:iern und Flebcjern und der zur Leiden-

schaft entfachten Liebe des Senatorensohns Luriu«

Faber tn der Genossin Marcia verschlingen sich und

treiben die Handlung, Äur Katastrophe, in der das

Mädchen umkommt. Der tiefer.^hütterte Luca*, taucht

langsam und verstört aus der „Ha luzmation auf

und kehrt allmählich ins Leben und in die Gegen-

wart zurück. Doch der Sohpck. im G^»^^^
^1^^ ,;^"*:

kung moralischer Krält.e, die eine innere ^^^nllung

herbeiführen könnten, In^kommt. vom Standpunkt be-

sorgter Aer7>1e aus gesehen, mehr neuropathischen

Charakter. Ob es gelingen wird, ihm diesen Komplex

wegzuanalysieren - der Patient ist sehr unsicher ge-

worden -, diese Frage läßt Sinclair offen, jedenfalls

scheint der Schluß so etwas wie eine Ruckkehr ms

Gleichgewicht anzudeuten.

Was aber will Sinclair mit dieser Einkleidung?

Die etwas oberflächlichen Parallelen mit einer nie-

dergehenden Optimatenkultur sind nicht neu, und

auf die Vi^ion Bonv- zur Gracchenzeit. das ublicr.e

kulturhistorische Bilderbuch, wird es ihm wohl auch

nicht ankommen. Es ißt ein Versuch, die Gegenwart

durch eine historische Analoßio zu erläutern, ge-

äSt^philosophisch zu deuten. „Nach meiner romi-

srlu-n Vision v.u schließen,'; f;chreibt Luca^ Faber am

^rViliiR der Darstehine seiner Lrlebnis^^e. „siiici ait

Vere ni«t^n&n a.i«enblickiich bei d^m ^^eitpunkt

zwischen der Zerstörung Karthagos und der Ernaor-

dune des Tiberiuf. Sempronius Graxxhus sowie den

Freitod seines jüngeren Bruders Cajus angelangt, de

für die Sache des Volke« eintraten.
^J

ijd
f
er La^iE

der Dinge auch hier der gleiche sein? Seilten auch

wir die Herrschaft eines Sulla und eines Lasar er-

leben? Und sollte ^ihnen etwa ein Nero und em

Caligula folgen? .
."

, » •

Auch diec^es Buch ist ein Zeugnis mehr dafür, wio

tief dr^r Krieg auch in Amerika auf dio Entwicklung

der großen Demokratie nachwirkt, welchen entschei-

denden Einschnitt er bedeutet, ^en voraus ed^^^^^^^^^

zukunftsgläubigen Utopien des 19. J^^^^^^^^er^^

Mehen heute die rüekwä.rt^ gewandten f8^"^^«^' ^^*

Fraee nach dem Sinn un<^eres historischen Mon^.'nt«.

ein Zerchen der Gebrochenheit nach großen hijto-

sehen Katastrophen, deren Trümmer nur aita^

räumen die jetat lebende Generation allein außer-

stände ist.
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tene warne Menschen- »»<* ^°*^ „»cht Sie «ird
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'

»ter überragt, man konnte auch i ^^
'r» de' hohen Geist.gke.t«a«^ji Beto-

ptochen Maßstabe «nd die wme

nung, die dem Erleiden d"*" l^^^^ 4,„ Buch
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^
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,
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^"-"f^^\ „Frisch.
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Ich eetzÄ den Namen voran und dann erst
das Buch, den Titel: Tordis, Erzählungen
(Deutsche Verlagrs-AnstaJt, Stuttgart), die den
Anlaß bieten, hier über ihn zu sprechen. Denn
ob;;Ieich er noch junjr ist und nur diese fünf
Lr^iiiungen und verstreut eine Anzahl kluger

»AufSatze veröffentlicht hat. bedeutet er nicht bloß
einen Umriß, ein Versprechen, sondern bereits
ein bestimmtes künstlerisches Dasein von e'Rener
FrapTun? Es ist so selten, einen mit seinem
ersten \\erk hervortretenden jun?en Menschen
als fertigem, reifem Künstler zu be^psnen, daß
man es mit ebenso viel Freude als Bangijrkeit
feststellt. Mt Bar^ickeit, weil die Zeit zwar
einen rapiden Aufnahmewillen zsijrt, der aber
mit den Wirbeln emes reißenden Stroms die
meisfe Aehniichkeit hat. Es freut an solchem
Beispiel auch zu sehen, wie unproblematisch
wie evident KOnstlr^rsrhaft ist. — Es eibt Kunst
als h'rodTik'i einer Erfabnin? vor allor Erfnhrnn»
e nes tief verankorlen Wissens um MenscMiche^
das innere Gesicht, nach welchem die Go.ptalt
nur nachzuzeichnen ist, damit sie Lehen und
Hauer erhalt, und es gibt eine andere, die um-
kreist m:t schopferischom Wort die Gestalt, spielt
mit ihr, umwirbt sie und führt Pie wie im Tanz
mit sich an ein vorbestimmtes Ziel Die erstero
Kürzt ah red'iziert, ist am slärksten im Wo"--
lassen die andere umrankt, umsnrioßt d-e Din'^'e
verliert sich an s^e und an alle Buntheit und
MannipfalhjjkPit des Lebens. Es ist dio Domäne
der Jujrend. Sie eni«pricht auch ^i^m Rhvfhmus
dos lernperariients dieses junpen Knn«:t]ers dem
der Zudrane des Goschauten und Gefühlten keine
Mrob.emat k und keine Verlegenheit bereitet, son-
dern ein wiUkommoner Reichtum ist. in dem er
sich ausbreitet, seine ordnende Kraft erprohen
und bewähren kann: Glück, hidend. fühlend
denkend, teilnenmend im R-nsr des Lebens sich
emereschlosscn zu fühlen; Glück, es auszusaugen
r),e^ jupff^ .ecchn>eidi-e Kraft in der Kuns^"
i>Oskmds teiU sich unmittelbar und bezwingend
mit.

"^

Auch er beginnt, wie es sich für einen Jun- 1 ist' to' gewachseL

pen von heute ziemt, von sich. Doch ohne di»
V erscbwörermiene, welche die alten Positionen
düster umschleicht, ohne Wehleidijrkeit über sich
selbst: ihm verbarrikadiert das Alte nicht die
Welt. Man muß die Väter nicht mehr ermor-
den, um selbst frei zu werden. Ein unbefangener
Blick, durch die erste eigene Erfahrung ge-
schärft, entmachtet sie so völlig, daß sie einem
fast le:d tun. Und ist es so weit, dann kann
man sogar von ihnen etwas lernen. Es ist ein
anmutiger, ein geistvoller Rebell, bezabt mit
Empfindung für die Niederlaee des Abtreterden
und mit Humor für den e-genen tapsisen Eifer
des jungen Appetits. Abf-.r er hat auch Blick für
das Tragische einer Jugend, die, nach rückw\^"rts
abgeschnitten, taube und tote Gegenwart ab-
haspelt, ohne Verbinduns mit der Zukunft
• TordiS'- und „Das Morgenlicht" besonders Pro-
ben Zeuirn'S von der reifen Kraft, von der siche-
ren Hand dieses Anfäng-rs. Es sind runde jranz
ire-lücJcte Gebilde, mjt allen liebenswerlen Fisren-
schaften einer Jugend, die nicht bloß ein Gene,
rationszus^and ist und ein Pochen auf Vorrecht,
sondern Weite, Aufgeschlossenheit, geistige Ge-
sinnung und ein echtes Ja und Nein, wie es die
Kinder haben. Ai<ch aus den anderen Erzä'^Iun-
jen des Bandes spr'cht eine infelli-ente Unbc-
fansenheit und erschließt uns bildhaft Geist und
Oharaktt^ der Generation, die im Kriege noch
auf der Schulbank saß und die uns heute so viel
zu raten aufgibt.

Doch Süskind spricht nirgends^ im pinralis
majestaticus. er ist kein cesc'-i wollenes Wi»-",
sondern a's ein echter Künstler ein ..Ich" ob-
gleich er die Ungunst der Stunde mit dem Wis-
?^.'? ^$.^ Herzens errät. Er weiß, daß die wohl-
f-Le Flucht in die Gemeinschaft, das heißt in das
Schlagwort .Gemeinschaft" ihm verwehrt ist
soange Jugendbewegung. Führerlum und alle
schonen Din-e immer noch an Organisafion
ihre Grenze und ihr Ende finden. So wird ihm
wohl nchts von eirem Krn«t'erschicksal erspart
hle'ben. Und das ist vielV'cht srut so, denn er

Efraim Frische
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zupflanzen. Kein Tadel soll ihn treffen: er hat immerhin einmal auf-

begehrt; und das wird nicht ganz vergebens gewesen sein. Tolstoi da-

gegen? Auch er also ist als Täter seiner Gedanken ermattet (und erst

in seinen allerletzten Tagen doch noch in den Schnee gelaufen). Vorher

aber hat er - nicht bloß seine Lehre zum tausendsten Mal ausgesprochen,

sondern seinen Zwiespalt, seine Halbheit, seinen Zusammenbruch ge-

staltet. Der unerschrockene Mensch hat sich vor allem Volk die Brust

aufgerissen, und der Feind der Kunst hat als Künstler eine leuchtende

Schönheit geschaffen.

Denn mögen die Vorgänge auch durchaus kunstlos aneinandergefügt

sein: unkünstlerisch ist dies in keinem Zuge geworden. Man sitzt drei

Stunden - und würde in unermüdlicher Andacht noch einmal drei Stun-

den davorsitzen. Sarynzew steckt mit seinen Ideen einen jungen Fürsten

an. Der muß es infolgedessen ablehnen, seine Mitmenschen zu erschießen,

und gerät schnell genug in Konflikt mit den Militärbehörden. Es brauchte

nicht einmal undichterisch zu sein, diese Vertreter der Staatsgewalt, und

gar der russischen, als besonders verhärtet zu malen ; und es brauchte der

Makellosigkeit der ganzen Dichtung keinen Abbruch zu tun, wenn sie

für die fünf Minuten ihres Bühnendaseins hingewischt wären. Tolstoi

aber kann nicht anders als behaupten, daß alle Kinder Gottes im Grunde

gut sind; und er kann nicht anders als aus noch so unbedeutenden Neben-

figuren runde, volle, leibhaftige Menschen machen. Man sehe diesen

General, diesen Gendarmerieoffizier, diesen Militärarzt. Man sieht sie

wirklich. Sie gewinnen - wer weiß, wie das geschieht! — durch drei Sätze

Gesicht, Haltung, Persönlichkeit, kommen dem Fürsten nicht mit Bru-

talität, sondern mit Verständnis entgegen und haben genau so recht wie

er. Durch die Widersetzlichkeit dieses Fürsten wird das Bühnenstück

bunt, durch seine Auslegung von Sarynzews Lehre wird es dramatisch.

Es hätte nämlich nicht genügt, dessen Lehre nur durch ihn selber ver-

treten und ihn mit ihr Schiffbruch leiden zu lassen. Sie mußte auch, eben

von dem Fürsten, konsequent befolgt werden. Wohin führt sie dann?

Zum Irrsinn. Kapitulation oder Irrsinn: dies oder das ist das Ende eines

hochgearteten Daseins, das nichts weiter erstrebt hat, als den Mühseligen

und Beladenen wohlzutun und mitzuteilen, als, mit einem Wort, das
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Reich Gottes auf Erden begründen zu helfen. Die Frauen fallen von

solchen Männern ab, die sie und sich selbst enttäuschen und Schaden über

Schaden anrichten. Die Welt verlacht sie oder sperrt sie ein. Die Kirche

schließlich flucht ihnen. Tertullian hat gesagt: Die menschliche Seele ist

von Natur eine Christin. Aber wenn sie eine Christin sein will, so wirkt

das als eine Unnatur, gegen die mit Feuer und Schwert angegangen wird.

Das ist das Ergebnis, zu dem Tolstoi kommt, und von dem man annehmen

sollte, daß es niederschmettert. In Wahrheit tröstet, stärkt und erhebt es.

Warum? Weil Tolstoi es ist, der zu diesem Ergebnis kommt; und weil

er als Tolstoi auf einem Wege dazu kommt, in dessen Finsternis das Licht

leuchtet: das Licht seines Genies und das Licht seines heißen, edlen, un-

endlich demütigen Herzens.

WORTE TOLSTOIS

Wissenschaft und Kunst sind für die Menschen ebenso notwendig,

wenn nicht notwendiger, als Speise, Trank und Kleidung.

*

Es ist wahr, daß der Mensch sich nicht zur Liebe zwingen kann, wie

er sich zur Arbeit zwingen kann; daraus folgt aber noch nicht, daß man

mit den Menschen ohne Liebe umgehen darf, besonders, wenn man von

ihnen irgend etwas verlangt.

*

Die Kunst ist kein Genuß, Trost oder Zeitvertreib; die Kunst ist

eine große Sache. Die Kunst ist das Organ des Lebens der Menschheit,

das das vernünftige Bewußtsein der Menschen in Gefühl übersetzt . . .

Die Kunst ist ein für das Leben und das Hinstreben auf das Wohl des

einzelnen Menschen und der Menschheit notwendiges Mittel der Eini-

gung der Menschen, das sie in einem und demselben Gefühle vereinigt.

Die Kunst ist eines der zwei Organe, die dem Fortschritt der Mensch-

heit dienen.

Das Studium des menschlichen Lebens ist die immerwährende Auf-

gabe jeder geistigen Tätigkeit.

3



über Recht und Unrecht zu entscheiden, ist dem Menschen nicht

gegeben. Der Mensch hat immer geirrt und wird immer irren und in

keiner Beziehung mehr als in der Beziehung auf das, was er für Recht

und Unrecht hält.

Das einzige Merkmal dafür, daß eine Handlung gut ist, besteht

darin, daß die Menschen sie aus Freiheit tun.

*

Je schwächer meine Hand, desto notwendiger ist mir ein vollkom-

menes Vorbild.

AUS «TOLSTOI-LEGENDE» von Efraim Frisch
[?

Der Sohn: Aber ist das nicht in der Tat Rationalismus? Läßt sich

Liebe beweisen?

Der Vater: Laß die Vemebler so reden und hänge dich nicht an

Worte, die künstlich sind. Ich würde sagen, es ist primitiv, klassisch,

in einem gewissen Sinne antik. Ein Zug, der an Tolstoi besonders aus-

geprägt ist. Sieh dir sein Bild an. Ist es nicht ein russischer Sokrates? —
Immer sind es die einfachsten Dinge, die ihn angehen. Beachte, wie

wenig kompliziert im modernen Sinne alle seine Bücher sind : sie handeln

von Familienleben, Ehe, Liebe, Geburt und Tod, Kampf und Krieg. Er

war eminent praktisch, er schrieb und er lehrte, aber er handelte auch, er

hörte nicht auf, er versuchte immer wieder, Bresche zu schlagen in die

Mauer, die Staat, Kirche, Familie, Gesellschaft vor die freie Handlung

des Gewissens gesetzt haben. ITnd niemand wohl kannte die menschlichen

Hemmungen besser als er selbst, der bärenstarke, sinnliche, allen Ver-

suchimgen des Lebens aufgeschlossene Mann . . . Lies seine Tage-

bücher ... Es ist Kampf von Jugend an, bis ins späte Alter, aber mit

der unabweislichen Gewißheit des Ziels. Er versucht es auf jede Weise
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und darunter auch rational, wie man es nennen mag, es ist deshalb nicht

weniger paradox als alles echte Irrationale: daß der Mensch bewußt

gegen seine Selbsterhaltung handelt. Erstaunlich genug, eine ebenso

große Gewißheit, wie das Gegenteil. Christus brachte einer Welt des

starren Staatsgesetzes, der Buchstabengläubigkeit und der Mysterien das

umstürzende Gesetz der Liebe. Das war ein ungeheuer Neues. Wenn

es erlaubt ist, so zu sprechen,: er hatte es leicht. Der zweite Christus,

Franz von Assisi, hatte es im dreizehnten Jahrhundert schwerer, in einer

Zeit und unter Menschen, für die Handeln fast unbefangen Böses tun

hieß. Er setzte dem ein unerschöpfliches, spontanes Handeln aus Liebe

entgegen, das überwäUigte. Tolstoi hatte es noch schwerer im Rußland

von Nikolaus I. bis Nikolaus IL: er fand eine mittelalterliche Kirche

vor, die zwar nicht Macht, aber völlig in der Hand der weltlichen Macht

war, und dadurch vor jedem Angriff und Reformversuch geschützt; eine

christliche Lehre, die sich gegen christliches Handeln damit verschanzte,

daß sie nur Wunder, Gnade und Jenseits zu sein vorgab. Er mußte sie

buchstäblich auf den Kopf stellen, um sie lebendig und praktisch zu

machen. Und so hatte es wohl einen Sinn, daß er die Vernunft eines

christlichen Lebens lehrte, wollte er das Böse, das im Geheimnis nistete,

heraustreiben. Er setzte dem credo quia absurdum entgegen: Die Wahr-

heit, nach der man leben soll, kann, muß einfach sein . . .

Der Sohn: Dann müßte aber diese einfache Wahrheit imstande sein,

den Gegensatz zwischen Leben und religiöser Fordenmg endlich auf-

zuheben und eine lebensfähige Idee des Menschen befestigen — das ist

es ja, was wir brauchen. Tut sie das?

Der Vater: Es ist ein Irrtum, zu glauben, wir müssen etwas gleich

bekommen, weil wir es dringend brauchen. Wenn wir darauf bestehen,

erhalten wir nur Surrogate, zum Beispiel Geschichtsphilosophien, die

zum bequemen Gebrauch eingerichtet sind, und nach denen wir uns

auf die Fahrt in die Zukunft begeben können, wie nach einem zuver-

lässigen Fahrplan. Die einen reisen dann getrost dem Cäsarismus und

der Fellachenkultur entgegen, wobei natürlich nicht sie, sondern immer

die anderen die Fellachen sein werden; andere in das schummerige neue

Mittelalter mit seinen harten Bindungen, um an dem neuen Kreuzzug

gegen das Böse teilzunehmen, — die Bösen sind immer die anderen;

wieder andere vital und mit der neuen Technik zum Mond . . .
Immer

wenn die Menschen ratlos gewesen sind, haben sie ihre Gegenwart mit

der Zukunft verwechselt. Mich aber hat, ich weiß nicht weshalb, das

überlieferte Wort des Johannes stets sehr tief berührt: «Es wird einer

kommen, der ist größer als ich, ich bin nicht wert, die Riemen seiner

Schuhe zu lösen.» Vielleicht, weil es Demut und Hoffnung des mensch-



liehen Herzens so einfach ausdrückt. Doch auch das Leben eines jeden

großen Menschen, der die Aufgabe nicht aus den Augen ließ, ist uns

ein Vermächtnis und eine Bürgschaft. Tolstois «einfache Wahrheit»

freilich entfernt sich in ihrer Konsequenz von uns als die Wahrheit des

Heiligen, aber sie prägt uns einiges ein, das nach den Rückschlägen,

die wir erlebt haben, erst recht wegweisend zu werden beginnt: daß

für das Religiöse nicht das Individuum, sondern das Kollektiv das

Subjekt ist, eine sehr wichtige Wahrheit; daß das Gesetz der Kooperation

über dem Gesetz des Kampfes steht. Vielleicht ist damit die Freiheit,

die ihr verloren habt, auf eine neue Weise wiederzugewinnen, wenn ihr

sie nicht für euch, sondern füreinander verlangt . . .

Der Sohn: Du sagst nicht, welche einfache Wahrheit er eigentlich

gefunden hat.

Der Vater: Du mußt «Auferstehung» lesen. Noch nie ist in einem

Werk der Kunst die Unendlichkeit der christlichen Aufgabe mit solcher

Klarheit dargestellt worden. Es hat die Evidenz eines Kettenbruchs. Da
hat ein Mensch sich aufgemacht, um ein Übel, das er einem andern

zugefügt — wir würden es ein gewöhnliches kleines Übel nennen —
wieder gutzumachen, und siehe da: nicht nur das Böse, Grausame, Träge

und Gleichgültige, das sich hinter Gesetz und Recht verbirgt, muß
erkannt und mit unsäglicher Geduld überwunden werden, sondern auch

alles Schöne und Gute, alles, was wir so stolz die kulturellen Werte

nennen, Freundschaft, Familie, Liebe, Poesie, Kunst— kurz, alles hängt

sich wie hemmende und beschwerende Bleigewichte an den Menschen, um
eine Tat des Gewissens zu verhindern. Sind wir nicht schon hellhöriger

dafür geworden heute? Ist nicht euer Mißtrauen gegen das kulturelle

Erbe ein Anzeichen dafür? . . . Und nicht genug an dem. Der andere

Mensch, die Frau, der die Tat der Gutmachung gelten soll, ist durch

das Übel auf die Höllenfahrt ihres Lebens gestoßen und durch Leiden

so versvandelt, daß die Tat sie gar nicht mehr erreichen kann . . . Hier

hat der siebzigjährige Tolstoi, zum letztenmal seine Riesenkraft zusam-

menfassend, in hundert von Leben überströmenden Kapiteln mit uner-

bittlicher Hand das Pandämonium geschildert, das wir Welt nennen,

und das Golgatha, zu dem in ihr die christliche Tat verurteilt ist. Mit

anderen Worten: du kannst nicht anfangen christlich zu handeln, ohne

Schritt für Schritt auf den Weg Christi geführt zu werden — du mußt

selbst Christus werden . . .

Der Sohn: Also doch mißlungen? Wie schrecklich diese Tragödien

spiel Gott und Mensch. Wir können es offenbar doch nicht mehr spielen.

Denn dieses Entweder — Oder ist eine unmögliche Alternative: Ent-

weder die Welt zerstören, oder den Menschen für das Leben unmöglich

machen. Warum aber? Sind Welt und Mensch denn nicht identisch? Bei

uns westlichen Menschen wenigstens . . .

Der Vater: Im biologischen historischen Sinne wohl, aber nicht im

christlich-religiösen. Mag sein, daß am drastischen Fall des Ostens die

Symptome augenfälliger sind, die Krankheit ist aber überall die gleiche.

Wir sollten weniger pharisäisch sein. Wo immer das Gesetz des Kampfes

als oberstes Gesetz des Lebens anerkannt und gutgeheißen wird, leben

die Menschen im Zeichen eines zivilisierten Kannibalismus. Aber wenn

du zu fragen angefangen hast, dann bringt es dich schon an die Stelle,

wo du nötig bist. Es verlohnt sich, darüber nachzudenken, warum zum

Beispiel die Juden allein eine Heilige Geschichte haben, die christlichen

Kirchen zwar eine Geschichte der Heiligen, dagegen mußten sie ihre

Völker in die Machtkämpfe Volk gegen Volk entlassen, die ihre Ge-

schichte heißt. Was du hier mißlungen nennst, was bedeutet es? Jede

Erneuerung der christlichen Lehre, wenn sie eine wirkliche imitatio

Christi sein soll, kann ihren Kern nicht verleugnen. Und der ist weder

die individuelle Erlösungslehre noch eine Verheißung für das Ende der

Tage, sondern eine gebotene Haltung der christlichen Gemeinschaft

heute und hier, in täglicher Erwartung des baldigen Endes der histo-

rischen Lebensordnung überhaupt, der Apokalypse. So wie es die Jünger

tatsächlich glaubten: Gott kommt bald, die Welt zu richten, und nur

die Christen, die Liebenden werden vor ihm bestehen. Seine Seele retten,

hieß sich vor dem täglich erwarteten Gericht retten.

Der Sohn: Darum sagtest du die ewige christliche Utopie. Du meinst

also auch, diese Seelenhaltung in die historische Welt zu übertragen,

heißt ihr einen falschen Ort anweisen?

Der Vater schweigt.

Der Sohn: Immerhin schickt sich die Kirche an, auf dem historischen

Kampfplatz entscheidend einzugreifen, und will hier die christlichen

Tugenden der Befriedung, der sozialen Versöhnung wieder aktiv machen.

Der Vater: Ja, das muß sie wohl. Trotzdem — lies Tolstoi. Er steht

im Zentrum des Menschlichen, gleich naturnahe wie gotlnahe. Und er

ist einfach. Als junger Offizier noch im Kaukasus schreibt er in sein

Tagebuch: «Eine Schnepfe geschossen, zweimal beim Exerzieren ge-



\f

''

wesen. Man kann von sich nicht vollkommene Unschuld verlangen. Wie

oft ist das ganze menschliche Geschlecht von der Gerechtigkeit abge-

wichen! Man muß geistig arbeiten . . .»

Der Sohn: Wie merkwürdig in diesem Zusammenhang das «geistig

arbeiten» . . .

Der Vater: Ich glaube nicht, daß es einen didaktischen Sinn hat.

Geist ist ihm die Gewißheit des menschlichen Anteils am Göttlichen.

Aber er ist kein Mystiker; er will ihn in der Welt und für die Welt.

Man kann nicht Religion wollen und zugleich den Geist verraten. Und

er weiß, man muß bei sich anfangen. —

grosse

Auswahl
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Die nädisten Premieren:

Donnerstag, den 11. November, 20 Uhr

KtflVIGIIV CHRISTII^E
Schauspiel von August Strindherg

Regie: Karl Paryla Bühnenbild: Teo Otto

Titelrolle: Maria Becker

Hauptrollen: Wolfgang Heinz, Wolfgang Langhoff, Emil Stöhr, Herman
Wlach, Fritz Dehus, Traute Carlsen, Angelica Arndt u. a.

Samstag, den 20. November, 20 Uhr

DER MIS4IVTHROP
Komödie von Moli^re

Regie: Kurt Horwitz Bühnenbild: Teo Otto

Titelrolle: Ernst Ginsberg

Hauptrollen: Hortense Raky, Robert Freitag, Annemarie Blanc, Traute

Carlsen, Fritz Dclius, Erwin Parker, Emil Stöhr u. a.
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Kappelergasse — Gegründet 1805
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tene Wohn- u. Geschäftshäuser solventer Schuldner
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Und das Licht leuchtet in der Finsternis

Schauspiel in vier Akten (9 Bildern) von L. N. Tolstoi

Regie: Leonard Steckel Bühnenbild: Robert Furrer

Nikolai Iwanowitsch Saryn-
zew Wolfgang Hein»

Maria Iwanowna Saryn-

zewa, seine Gattin .... Margarete Fries

Ljuba, ihre Tochter .... Grete Heger

Stefan, ihr Sohn Robert Freitag

Wanja, ihr Sohn Luz Verseil

Alexandra Iwanowna Ko-
chowzewa, Frau Saryn-
zews Schwester Therese Giehse

Peter Semjonowitsch Ko-
chowzew, deren Gatte . Fritz Delius

Lisa, beider Tochter .... Erika Pesch

Fürstin Tscheremschanova Traute Carlsen

Boris, ihr Sohn Karl Paryla

Tonja, ihre Tochter .... Maria Vanoni

Wassili Niknnorowitsch,
junger Priester Wolfgang Langhoff

Alexander Michailowitsch
Starkowski Lukas Ammann

Mitrofan Jerrailytsch,Wan-
jas Hauslehrer Charles F. Vaucher

Kinderwärterin i bei Saryn- Rosmarie Züsli

Diener f zews Karl Delmont

Technische Leitung

Iwan Sjabrem, ein Bauer . Friedrich Braun

Malaschka, seine Tochter . Berta Trüb

Sein Weib Mathilde Danegger

Kind Dorli Zäch

Jermil Reinhold Jaeger

Petrowitsch Karl Delmont

Peter, ein Bauer John E. Schmid

Der Dorfpolizist Charles F. Vaucher

Pater Gerassim, Bischof . . Herman Wlach

Ein Tischler Erwin Parker

General Hans Fehrmann

Adjutant des Generals . . . Jean-Pierre Gerwig

Oberst Friedrich Braun

Regimentsschreiber .... John E. Schmid

L Eskortensoldat Willi Loosli

2. Eskortensoldat Reinhold Jaeger

Gendarmerieoffizier .... Robert Bichler

Priester Fritz Delius

Oberarzt

Unterarzt

im Lazarett in

der Abteilung

f. Geisteskranke

Ernst Ginsberg

Willi Loosli

. Bauern, Bäuerinnen, Studenten, Damen

Ferdinand Lange

Pause nach dem 2. Akt (4. Bild)

J K

Blockflöten

Musikalien

Texthefte

Konzerfbillette

im

Pianohaus JECKLIN, Pfauen

j \.
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TOLSTOI-LEGENDE
Zu Tolstois hundertstem Geburtstag

von

EFRAIM FRISCH

Der Vater: Das Stadion ist gut. Es ist viel Schönheit in der Ent-

faltung natürlichen Lebens . . .

Der Sohn: Wir zwingen es nicht, wir folgen nur seinem Gefälle.

Darum. Nur das Leben selbst kann uns leben lehren.

Der Vater: Vielleicht.

Der Sohn: Du sagst es so kühl, du kannst es dir eben nicht vorstellen,

daß man das leidige Problem Leib und Seele einmal los wird. Und doch
bildet sich bereits ein neues Bewußtsein, das die Trennung überwinden wird.

Der Vater: Mißtraue den Synthesen. Sie sind meistens wohlfeil und
weisen auf irgendeinen schweren Defekt hin. Mir scheint, es zielt hier

vielmehr auf eine Art Standardisierung des Menschen ab. Der einheit-

liche Mensch wäre dann im Grunde der Durchschnittsmensch, der kein

Schicksal hat. Den aber hat es schon immer gegeben. Der große Mensch
ist nicht einheitlich, so wie der Held kein Sieger ist, sondern tragisch.

/ *.
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Der Sohn: Tragisch . . . Ich kann mir nichts dabei denken. Ich habe

mich schon auf der Schule über das Wort geärgert. Es war für mich darin

etwas wie die pathetische Schadenfreude des Lehrers über das MißUngen

eines großen Unternehmens.

Der Vater: Setze statt Lehrer etwas UnpersönHches, so kommst du

dem Sinn schon näher. Du hast dann freihch die Wahl: Gott oder die

Unfallstatistik.

Der Sohn: Ich wähle — beides. Statistik lehrt uns die Unfälle ein-

schränken, und Gott . . ., ja, auch das Irrationale gehört ins Leben. Religion

muß eben praktisch werden.

Der Vater: Offenbar. Darum auch wieder christHcher Staat, christ-

liche Schule und sogar christlich-nationale Parteien.

Der Sohn: Ganz recht. Wir können keine Ideologie brauchen, die nur

für ein Wolkenkuckucksheim von Geist Geltung haben soll. Ich finde

es ganz in der Ordnung, daß man endUch anfängt, mit dem Christentum

Ernst zu machen. Entweder — oder.

Der Vater: In dieser Alternative ist die ganze Spannung enthalten,

deren das Religiöse heute fähig ist. Die Kirche freilich denkt opportun

und sagt nicht entweder — oder, sondern entweder — oder auch. Und
das ist wohl dein Gedanke.

Der Sohn: Du bringst mich darauf, daß es auch hier nicht nötig ist,

die Gegensätze zu überspannen. Unter uns jungen Menschen sind heute

viele Kirchengläubige. Gegenüber den meisten Aufgaben, die prak-

tisch zu lösen sind, kann zwar das sogenannte Weltanschauliche ruhig

zurücktreten, aber es ist eine Sache des Anstands, der Ehrlichkeit,

wenn du willst, daß man im Sinne seiner religiösen Überzeugung auch

handelt.

Der Vater: Für Erneuerung des Religiösen ist das eine zu lässige Hal-

tung, scheint mir. Dafür ist es unerheblich, ob junge Leute es jetzt für

gut finden, an Gott zu glauben, weil es aktiver macht, weil es Kämpfe er-

spart, weil es Sünde und Vergebung wie ein wohlhabendes Konto-Korrent

regelt. Mit dem Christentum Ernst machen, das sieht ganz anders aus.

Ein Mann, der das versuchte, war noch dein Zeitgenosse.

Der Sohn: Ein Zeitgenosse?

Der Vater: Ja, ein Zeitgenosse des Homer, des Sokrates und auch

deiner . . . Du warst schon neun Jahre alt, als der Graf Lew Nikolajewitsch

Tolstoi zweiundachtzigjährig heimlich sein Haus und seine Familie verließ,
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um wie ein Christ zu sterben, nachdem es ihm, wie er selbst meinte, nicht

geglückt war, wie ein Christ zu leben.

Der Sohn: Tolstoi ... Ich habe einmal ein Buch erwischt, das hieß,

glaube ich, „Die Kreutzersonate**, es war recht stark, aber wüst . . . Tol-

stoi ... Ist es übrigens nicht eine Art christlicher Rousseau, der auch eine

Sekte begründet hat? Rückkehr zur Natur . . . Vereinfachung des Le-

bens . . . Geht uns eine so naive ländliche Utopie noch was an ?

Der Vater: Die Zeit hat so viel mit sich selbst zu tun, daß sie ihre

größten Männer der Literatur überläßt, die nicht gelesen wird. Aus deinen

Worten klingt der schwache Nachhall einer mittelmäßigen Legende. Zu

seinen Lebzeiten haben Journalisten über den eitlen Grafen gespottet, der

sich in seinem komfortablen Landhaus im Bauernkittel photographieren

ließ. Man hat sein Christentum als Äußerung des Verfalls seiner schöpfe-

rischen Kräfte bezeichnet. Man sagte: ein großer Künstler, wie schade,

daß er sich sein Werk durch Predigen und schlechtes Philosophieren ver-

dirbt. Ein Ketzer, sagten die Gläubigen, ein Anarchist . . . Und ein Ra-

tionaUst . . . Mit diesem Schimpfwort war er für alle falschen Irrationalisten

erledigt. Aber so sieht wohl alle echte Größe in der Nähe aus. Erst aus

einer gewissen Distanz erfassen wir ihre Dimension . . . Nein, nicht naiv,

es ist die ewige christliche Utopie . . . Und aktuell wie je. Du siehst ja,

daß sie wiederkehrt. Auch Nietzsche konnte sie nicht wegdisputieren, da-

durch, daß er sie ad majorem hominis gloriam auf die Stufe der Moral

herabzumindern und damit zu entwerten suchte. Lange vor ihm schrieb

der junge Graf Tolstoi in sein Tagebuch: „Das Bewußtsein ist das größte

moralische Übel, das den Menschen je befallen kann.** Aber es blieb ihm

nichts übrig als sich ihm zu stellen. Und das hat immer Folgen. Darum

geht es uns an. Man soll sich übrigens früh gewöhnen, aufrichtig mit

seiner Seele umzugehen, meine ich. Denn der Mensch, just der von heute,

wenn er nicht als Schauspieler seiner selbst im Angesicht aller Radios und

aller Reporter der Welt stirbt, stirbt grauenhaft allein. Einsam wie nie vor-

her. Und daß er nicht alt werden kann, oder vielmehr sich zum Altsein

nicht bekennen will, was drückt es denn anderes aus, als wie sehr er auch

die natürliche Nähe des Todes fürchtet.

Der Sohn schweigt.

Der Vater: Es ist taktvoll von dir, mir nicht zu antworten, der Tod sei

kein Argument. Er ist auch keine Autorität. Aber darum kann es auch

das Leben im naturhaften Sinn nicht sein. Nicht, weil wir nicht wissen.
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was das Leben ist, sondern weil es jeden Augenblick stirbt ; das ist seine

hauptsächliche Eigenschaft. Tolstoi, der so intensiv gelebt hat, hat im

,,Tod des Iwan Iljitsch** die grauenvoll einfache Geschichte des Sterbens

ein für allemal den Menschen erzählt ; mögen sie die daran geknüpfte Lehre

beherzigen oder nicht.

Der Sohn: Ist es nicht richtig, eine Tatsache unbeachtet zu lassen, wenn

wir nicht mehr von ihr wissen ?

Der Vater: Er hat dabei eben unsere halb verlegene, halb verlogene

Haltung gegenüber dieser ewigen Widerlegung des Menschen als Indivi-

duum enthüllt. Er sah um sich und fand: eine Menschheit, die zwar zum
Tode verurteilen kann, aus Eigennutz, Gedankenlosigkeit oder Patriotis-

mus Ungezählte in den Tod zu schicken bereit ist, durch ihr eigenes Leben

aber den Tod eigentlich verleugnet, ihm keinen Platz bei sich einräumt,

ihm keinen irgendwie deutbaren Sinn zu geben vermag, hat kein Leben,

das diesen Namen verdiente. Dann ist es eine Horde, die gedankenlos

einander vertilgt.

Der Sohn: Darum brauchen wir ja die religiöse Autorität wieder. Du
aber sagst, die ewige christliche Utopie — warum?

Der Vater: Ihr sagt Erneuerung und meint doch Autorität, Disziplin,

Hierarchie, im Grunde stärkere Bmdung, eigentHch so etwas wie Diktatur,

in letzter Absicht strammere Ordnung, die ja unser Element ist hier in

Europa. Doch das Irrationale ist kein Komfort, der zweckhaften Ord-
nungen dient, im Gegenteil. Alles Religiöse hat unter anderem die Eigen-

schaft des Dynamits. Es sprengt unbekümmert um die Folgen noch jede

bestehende Ordnung. Als der Graf Tolstoi anfing, mit seinem Christen-

tum Ernst zu machen, stieß ihn die orthodoxe Kirche aus, der gefeierte

Nationaldichter von „Krieg und Frieden" wurde zum Staatsfeind erklärt.

Und in der Tat hat dieser Mann, der sich nur für sich um ein christliches

Handeln bemühte, dem jede revolutionäre Geste fern war, mit seiner evan-

gelischen Lehre die Selbstherrschaft in Rußland in der Folge erst völlig

entwurzelt, dadurch, daß er ihr jede geistige Stütze entzog. Die scheinbar

passive Formel: „Widerstehet nicht dem Übel" hat nämlich auch die po-

sitive Bedeutung : „aber dienet ihm nicht". Sie ist die vollkommenste und
gefährlichste Sabotage der Macht. Erst von heute aus können wir das besser

sehen. Vor dem universalen Echo dieser stillen Stimme schrumpft der

letzte Selbstherrscher zu einer Privatheit zusammen, zu armselig für die

Größe des Übels, das er zu verkörpern hat. Aber Tolstois Kampf galt
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nicht einem Regierungssystem. Er wollte endgültig mit der Vorstellung

aufräumen, daß das Christentum mit irgendeiner Art von Macht oder

Herrschaft eine legitime Verbindung eingehen könne.

Der Sohn: Dann freilich bleibt es utopisch, da ihm der Boden ent-

zogen ist, wo es wirken kann. Denn wo soll es denn wirken, wenn nicht

in einer organisierten menschlichen Gemeinschaft, die doch irgendeine

Form von Herrschaft voraussetzt.

Der Vater: Das ist gut europäisch gedacht und - bürgerlich. Die Be-

gründer Sowjet-Rußlands zum Beispiel dachten anders. Sie sagten eben-

falls: entweder - oder - und lehnten die Synthese ab. Oder wie es ein

Russe neuerdings ausdrückte : „Wenn es keine Brüderlichkeit in Christo

gibt, dann möge die Genossenschaft im Namen des Antichrists Wahrheit

werden." Das ist vielleicht nur eine Hyperbel, aber sie lotet die Tiefe des

Abgrunds, aus der dort die Entscheidungen stammen. Der Russe hat nun

einmal nicht unsere Scheu vor Einrichtungen, die bei ihm nicht historisch

gewachsen sind. Auch Tolstoi meint Gemeinschaft, aber Gott ist stärker.

Gott ist eigentlich nur im Orient ernsthaft gesucht worden. Gott ist das

ungeheure, strahlende, furchtbare Elend des Orients, das keiner von uns

verträgt, in Wahrheit nicht. Wir meinen bestenfalls ein Obdach. Von da

aus mußt du die Erscheinung Tolstois sehen, das Paradox seiner vernünfti-

gen religiösen Unbedingtheit. Es ist der Mühe wert, denn hier ist das

Christliche einmal mit einer schöpferischen Kraft von homerischer Größe

zusammengetroffen und zugleich mit dem weltweiten Verstand und der

kontemplativen Einfachheit eines chinesischen Weisen. Nur bei ihm kann

man von einer natürlichen Klassizität sprechen; eine Wortverbindung, die

sonst sinnlos wäre. Kein Künstler hat je die Unschuld des Daseins, die

Kraft und Schönheit des Lebens verführerischer dargestellt. Es scheint

oft, er kenne die Dinge der Welt so, als hätte er sie selbst geschaffen, als

wüßte er alle ihre Geheimnisse. Dabei fällt dir etwas Seltsames auf. Dieser

fast unfehlbaren Bewältigung jeder Wirklichkeit, die er anrührt, fehlt die

Befriedigung, die Freude an sich selbst. Du spürst eine Unruhe, ein Drän-

gen, etwas, das zugleich alles in Frage stellt, während es noch mit allen

Poren lebt und atmet. Ich meine damit nicht das Raisonnement, über das

sich die Ästheten beklagen, und das ich nicht missen möchte. Wann hat

es übrigens einen großen Dichter gegeben, der sich damit begnügt hätte,

eine Welt noch so vollendet nachzubilden ! . . . Lange vor der bestimmten

christlichen Sinngebung in seinen Werken, überall findest du dieses latente

I
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christliche Bewußtsein, das im Naturhaften wie ein verborgenes Licht

webt und den menschUchen Gedanken sucht. Seine Gestahen sind eben

nicht Geschöpfe schlechthin, sondern die Geschöpfe eines christlichen

Gottes. Ihr Erlebnis ist die stufenweise buddhistische Desillusionierung,

aber unter christlichem Aspekt. Es ist nicht der Denker, sondern der Dich-

ter Tolstoi, mit seinem unfehlbaren Wissen vom Wesen seiner Geschöpfe,

der dahin gelangt, das Dogma, das Wunder und die Gnade zu verwerfen

und zu einem christlichen Vernunftglauben hinzuleiten, der aus Erkennt-

nis handelt. Und so schreibt der alte Mann gleichsam als Fazit nieder:

,,Der Unglaube an die Vernunft ist die Quelle alles Übels . .
.''

Der Sohn: Aber ist das nicht in der Tat Rationalismus? Läßt sich

Liebe beweisen ?

Der Vater: Laß die Vernebler so reden und hänge dich nicht an Worte,

die künstlich sind. Ich würde sagen, es ist primitiv, klassisch, in einem

gewissen Sinne antik. Ein Zug, der an Tolstoi besonders ausgeprägt ist.

Sieh dir sein Bild an. Ist es nicht ein russischer Sokrates.'' — Immer sind

es die einfachsten Dinge, die ihn angehen. Beachte, wie wenig kompliziert

im modernen Sinne alle seine Bücher sind: sie handeln von Familienleben,

Ehe, Liebe, Geburt und Tod, Kampfund Krieg. Grunderlebnisse, die allen

Zeiten gemeinsam sind und denen kein Mensch entgeht. Er war eminent

praktisch, er schrieb und er lehrte, aber er handelte auch, er hörte nicht auf,

er versuchte immer wieder, Bresche zu schlagen in die Mauer, die Staat,

Kirche, Familie, Gesellschaft vor die freie Handlung des Gewissens gesetzt

haben. Und niemand wohl kannte die menschlichen Hemmungen besser

als er selbst, der bärenstarke, sinnliche, allen Versuchungen des Lebens

aufgeschlossene Mann . . . Lies seine Tagebücher ... Es ist Kampf von

Jugend an, bis ins späteste Alter, aber mit der unabweislichen Gewißheit

des Ziels. Er versucht es auf jede Weise und darunter auch rational, wie

man es nennen mag, es ist deshalb nicht weniger paradox als alles echte

Irrationale: daß der Mensch bewußt gegen seine Selbsterhaltung handelt.

Erstaunlich genug, eine ebenso große Gewißheit wie das Gegenteil. Chri-

stus brachte einer Welt des starren Staatsgesetzes, der Buchstabengläubig-

keit und der Mysterien das umstürzende Gesetz der Liebe. Das war ein

ungeheuer Neues. Wenn es erlaubt ist, so zu sprechen: er hatte es leicht.

Der zweite Christus, Franz von Assissi, hatte es im dreizehnten Jahrhun-

dert schwerer, in einer Zeit und unter Menschen, für die Handeln fast un-

befangen Böses tun hieß. Er setzte dem ein unerschöpfliches, spontanes
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Handeln aus Liebe entgegen, das überwältigte; er war nicht zu widerlegen.

Tolstoi hatte es noch schwerer in Rußland von Nikolaus I. bis Nikolaus IL

:

er fand eine mittelalterliche Kirche vor, die zwar selbst nicht Macht, aber

völlig in der Hand der weltlichen Macht war, und dadurch vor jedem An-

griff und Reformversuch geschützt; eine christHche Lehre, die sich gegen

christliches Handeln damit verschanzte, daß sie nur Wunder, Gnade und

Jenseits zu sein vorgab. Er mußte sie buchstäblich auf den Kopf stellen,

um sie lebendig und praktisch zu machen. Und so hat es wohl einen Sinn,

daß er die Vernunft eines christlichen Lebens lehrte, wollte er das Böse,

das im Geheimnis nistete, heraustreiben. Er setzte dem Credo quia ab-

surdum entgegen: Die Wahrheit, nach der man leben soll, kann, muß

einfach sein . . .

Der Sohn: Dann müßte aber diese einfache Wahrheit imstande sein,

den Gegensatz zwischen Leben und religiöser Forderung endlich aufzu-

heben und eine lebensfähige Idee des Menschen befestigen - das ist es

ja, was wir brauchen. Tut sie das?

Der Vater: Es ist ein Irtrum, zu glauben, wir müßten etwas gleich be-

kommen, weil wir es dringend brauchen. Wenn wir darauf bestehen, er-

halten wir nur Surrogate, zum Beispiel Geschichtsphilosophien, die zum

bequemen Gebrauch eingerichtet sind, und nach denen wir uns auf die

Fahrt in die Zukunft begeben können, wie nach einem zuverlässigen Fahr-

plan. Die einen reisen dann getrost dem Cäsarismus und der Fellachen-

kultur entgegen, wobei natürlich nicht sie, sondern immer die anderen

die Fellachen sein werden; andere in das schummerige neue Mittelalter

mit seinen harten Bindungen, um an dem neuen Kreuzzug gegen das Böse

teilzunehmen, - die Bösen sind immer die anderen; wieder andere vital

und mit der neuen Technik zum Mond . . . Immer wenn die Menschen

ratlos gewesen sind, haben sie ihre Gegenwart mit der Zukunft verwechselt.

Mich aber hat, ich weiß nicht weshalb, das überlieferte Wort des Johannes

stets sehr tief berührt: „Es wird einer kommen, der ist größer als ich, ich

bin nicht wert, die Riemen seiner Schuhe zu lösen.'' Vielleicht, weil es De-

mut und Hoffnung des menschlichen Herzens so einfach ausdrückt. Doch

auch das Leben eines jeden großen Menschen, der die Aufgabe nicht aus

den Augen ließ, ist uns ein Vermächtnis und eine Bürgschaft. Tolstois

„einfache Wahrheit" freilich entfernt sich in ihrer Konsequenz von uns

als die Wahrheit des Heiligen, aber sie prägt uns einiges ein, das nach den

Rückschlägen, die wir erlebt haben, erst recht wegweisend zu werden

l
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beginnt: daß für das Religiöse nicht das Individuum, sondern das

Kollektive das Subjekt ist, eine sehr wichtige Wahrheit; daß das

Gesetz der Kooperation über dem Gesetz des Kampfes steht. Viel-

leicht ist damit die Freiheit, die ihr verloren habt, auf eine neue

Weise wiederzugewinnen, wenn ihr sie nicht für euch, sondern fürein-

ander verlangt . . .

Der Sohn: Du sagst nicht, welche einfache Wahrheit er eigentHch ge-

funden hat.

Der Vater: Du mußt ,,Auferstehung" lesen. Noch nie ist in einem

Werk der Kunst die Unendlichkeit der christlichen Aufgabe mit solcher

Klarheit dargestellt worden. Es hat die Evidenz eines Kettenbruchs. Da

hat ein Mensch sich aufgemacht, um ein Übel, das er einem andern zu-

gefügt — wir würden es ein gewöhnliches, kleines Übel nennen — wieder

gutzumachen, und siehe da: nicht nur das Böse, Grausame, Träge und

Gleichgültige, das sich hinter Gesetz und Recht verbirgt, muß erkannt und

mit unsäglicher Geduld überwunden werden, sondern auch alles Schöne

und Gute, alles, was wir so stolz die kulturellen Werte nennen, Freund-

schaft, FamiHe, Liebe, Poesie, Kunst — kurz, alles das hängt sich wie hem-

mende und beschwerende Bleigewichte an den Menschen, um eine Tat

des Gewissens zu verhindern. Sind wir nicht schon hellhöriger dafür ge-

worden heute ? Ist nicht euer Mißtrauen gegen das kulturelle Erbe ein An-

zeichen dafür ? . . . Und nicht genug an dem. Der andere Mensch, die Frau,

der die Tat der Gutmachung gelten soll, ist durch das Übel auf die Höllen-

fahrt ihres Lebens gestoßen und durch Leiden so verwandelt, daß die Tat

sie gar nicht mehr erreichen kann . . . Hier hat der siebzigjährige Tolstoi,

zum letztenmal seine Riesenkraft zusammenfassend, in hundert von Leben
überströmenden Kapiteln, mit unerbitdicher Hand das Pandämonium ge-

schildert, das wir Welt nennen, und das Golgatha, zu dem in ihr die christ-

liche Tat verurteilt ist. Mit anderen Worten: du kannst nicht anfangen,

christlich zu handeln, ohne Schritt für Schritt auf den Weg Christi ge-

führt zu werden — du mußt selbst Christus werden . . .

Der Sohn: Also doch mißlungen? Wie schrecklich dieses Tragödien-

spiel Gott und Mensch. Wir können es offenbar doch nicht mehr spielen.

Denn dieses Entweder - Oder ist eine unmögliche Alternative : Entweder
die Welt zerstören, oder den Menschen für das Leben unmöglich machen.
Warum aber ? Ist Welt und Mensch denn nicht identisch ? Bei uns west-

lichen Menschen wenigstens . .

.
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Der Vater: Im historischen Sinne wohl, aber nicht im christlich-reli-

giösen. Mag sein, daß am drastischen Fall des Ostens die Symptome

augenfälliger sind, die Krankheit aber ist überall die gleiche. Wir sollten

weniger pharisäisch sein. Wo immer das Gesetz des Kampfes als oberstes

Gesetz des Lebens anerkannt und gutgeheißen wird, leben die Menschen

im Zeichen eines zivilisierten Kannibalismus. Aber wenn du zu fragen

angefangen hast, dann bringt es dich schon an die Stelle, wo du nötig bist.

Es verlohnt sich, darüber nachzudenken, warum zum Beispiel die Juden

allein eine Heilige Geschichte haben, die christlichen Kirchen zwar eine

Geschichte der Heiligen, dagegen mußten sie ihre Völker in die Macht-

kämpfe Volk gegen Volk entlassen, die ihre Geschichte heißt. Was du

hier mißlungen nennst, was bedeutet es? Jede Erneuerung der christUchen

Lehre, wenn sie eine wirkliche imitatio Christi sein soll, kann ihren Kern

nicht verleugnen. Und der ist weder die individuelle Erlösungslehre, noch

eine Verheißung für das Ende der Tage, sondern eine gebotene Haltung

der christlichen Gemeinschaft heute und hier, in täglicher Erwartung des

baldigen Endes der historischen Lebensordnung überhaupt, der Apoka-

lypse. So wie es die Jünger tatsächlich glaubten: Gott kommt bald, die

Welt zu richten, und nur die Christen, die Liebenden werden vor ihm

bestehen. Seine Seele retten, hieß sich vor dem täglich erwarteten Ge-

richt retten.

Der Sohn: Darum sagtest du die ewige christliche Utopie. Du meinst

also auch, diese Seelenhaltung in die historische Welt zu übertragen heißt

ihr einen falschen Ort anweisen ?

Der Vater schweigt.

Der Sohn: Immerhin schickt sich die Kirche an, auf dem historischen

Kampfplatz entscheidend einzugreifen, und will hier die christlichen Tu-

genden der Befriedung, der sozialen Versöhnung wieder aktiv machen.

Der Vater: Ja, das muß sie wohl. Trotzdem - hes Tolstoi. Ersteht

im Zentrum des Menschlichen, gleich naturnahe wie gottnahe. Und er

ist einfach. Als junger Offizier noch im Kaukasus schreibt er in sein Tage-

buch : ,,Eine Schnepfe geschossen, zweimal beim Exerzieren gewesen. Man

kann von sich nicht vollkommene Unschuld verlangen. Wie oft ist das

ganze menschliche Geschlecht von der Gerechtigkeit abgewichen! Man

muß geistig arbeiten . .
.*'

Der Sohn: Wie merkwürdig in diesem Zusammenhang das „geistig

arbeiten" . . .

1/ L
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Der Vater : Ich glaube nicht, daß es einen didaktischen Sinn hat. Geist

ist ihm die Gewißheit des menschUchen Anteils am Göttlichen. Aber er

ist kein Mystiker; er will ihn in der Welt und für die Welt. Man kann

nicht Religion wollen und zugleich den Geist verraten. Und er weiß, man

muß bei sich anfangen. —
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TZ^-H.i^^'Tl'P*' "̂ Hermann Ongars neuer Roman!

..MÄ£ ::^»MsiafÄ^SgH^iii
au für sich und seinen Gegenstand zu gewinnen;

er macht uns wiUi«, ihm zu folgen. Es ist der

gleichmäßige, runde, sichere Ton vor allem, der

Vertrauen erwtrkt. w.e bei emem Sänger, der

uns schon bei Beginn die Gewjßheit gibt, dab

„die Stimme sitzt" ca& wir kein Do^toniereji zu

befürchten haben. Die Gesohjchte des Lehrers

Bl au in seiner KU^se. m die uns Ungar sachte

mit sanfter Gewalt hineinzieht, ist die Geschichte

einps Mannes, der a. ständiger Furcht vor dem

Verhängnis und unablässig und mit a len Mitteln

bemüht, es abzuwenden, mit jedem Versuch der

Abwehr, mit jedem Schritt, ihm zu begegnen, un-

heilstiftend der drohenden Katastrophe nur immer

nälier rückt, ja. sie herbeizieht Erst nachdem

der Blitz eingeschlagen hat, wird die &o lang in

Furcht gebannte Seele frei Die gleicheii Eijen-

Schäften, die im Stande der vermeintlichen Not-

wehr und im Kampf um die Selbstbehauptung

ihm selbst und anderen nur Böses schufen,

schmelzen, ^ähd^ln sich und gewinnen jetzt erst

förderliche. uoa erlösende Kraft im Sinne einer

wahren Benifung zu wirken; welche freüioh rnit

der cmes Klatsenlehrers nichts mehr gemcin-

eam hat als den Namen.
, • -ip in

Doch das Ueberzeugendft de« b^ Ernst tto-

wohlt erschienenen Buches (262 Seiten. Geb.

cÄ 7) liegt nicht so sehr in dieser Haupthandlung

und ihrem geistigen Durchbruch als in der sug-

'•estiven Vermittelung einer phantastischen Atmo-

phäre, in welcher die tollsten Kontraste möglich

sind; in den Episoden eines grotesken Klein-
bürgertum», in Gestalten wie die des Rabe-

lais'schen Onkels Bobeck, eines prächtigen Uri-

flats von Falstaffschen Ausmaßen, oder de« ori-

ginellen Dämons Modlitzki, eines tschechischen

Smerdjakow, der sich ein teuflisch passives Sabo-

tage-System ausgedacht bat, um die von ihm

wie ein einsehärstes Uhrwerk wirkt Ein Hoch-

zeitschmaus im Haub des Lehrers erreicht klas-

sisches Format.

Innerhalb dieser sonderbaren Welt erhalt zwar

auch der Lehrer Blau und sein Geschick leidlich

glaubhafte Verkörperung, aber es ist ITf^ist so. daü

die Hauptfigur seltsamerweise an Realität ein-

büßt je größer die Bemühung des Dichters ist,

Sic zii verdeutlichen. Die Häufuncr der Merkmale
j

bewirkt, daß die Figur überbestimmt wird, m
^

dem Sinne, wie wir es von einer Gleichung sagen. I \

Sie sitzt dem Autor -gleichvsam zu nah dem Auge.

IM labil im Gemüt, im Gebrk. Dnh^r ihr fhckernd

unbestimmtes Sein — es fehlt ihr an F e r n e.

Wäre Blau ein typischer Schulmeister, dann wäre

der Fall exemplarisch: so ict er interessant, aber

von geringerer G'ilHgkeit. Was der Lehrer von

sich selbst aussagt: „Ich bin r'cht schuldiger als

andere, aber ich bin ausgewählt worden, meine

Schuld zu erkennen," gibt den vSch'üss^l zu dem
Charakter und hätte der stark empfundenen- reli-

giösen Lösun? größere Standfestigkeit verliehen,

wenn die pathologischen Zütre vorher nicht so

stark unterstrichen worden wären.

Aber wii sind in der Atmosphäre von Prag,
in einem Zwischenreich, in dem es fette magere

taube und wirkliche Gespenster gibt. Die Welt

der Jugend und der Sonne, die epiw^dlsch hinein-

spielt, hat neben ihm die Farbe fa/st eines «cli-

iren Jenseits. Ungar beherrscht die Präger Weise.

die am stärksten und reinsten aus Kafka mit

jenem sonoren Ton erklinirt, der vor der Vision

sich selbst nicht hört und der uns deshalb so er-

ereift Er rückt mit gewissen Partien dieses

Werkes, das sich durch Intensität und Einfach-

heit auszeichnet, in dessen Nähe.

Efraim Frisch.
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Hermann Unjrars neuer Eoman.

Unsrar besitzt die unter unseren jüngeren
Autoren seltene Gabe, uns von der ersten Zeile

au lür sieb und seinen Gegenstand zu gewinnen;
er macht uue willj». ihm zu folgen. Es ist der

gleichmäßige, runde, sichere Ton vor allem, der
Vertrauen ervpir)«t wie bei einem Sänger, der

uns schon bei Beginn die Gewißheit gibt, daß
„die Stimme sitzt" raß wir kein Detonieren zu
befürchten haben. Die Geschichte des Lehrers
B 1 a u in seiner Klasse, in die uns Ungar sachte,

mit sanfter Gewalt nmeinzieht, ist die Geschichte
eines Mannes, der o. ständiger Furcht vor dem
Verhängnis und unablässig und mit allen Mitteln

bemüht, es abzuwendon, mit jedem Versuch der
Abwehr, mit jedem Schritt, ihm zu begegnen, un-
heilstiftend der drohenden Katastrophe nur immer
näher rückt, ja sie herbeizieht Erst nachdem
der Blitz em geschlagen hat, wird die so lang in

Furcht gebannte S^^ele frei Die gleichen Eigen-
schaften, die im Stande der vermeintlichen Not-
wehr und int Kampf um die Selbstbehauptung
ihm selbst und anderen nur Böses schufen,
schmelzen, wandeln Jiich und gewinnen jetzt erst

förderliche una erlösende Kraft im Sinne einer
wahren Berufung zu wirken; welche freilich mit
der emes Klassenlehrers nichts mehr gemein-
sam hat als den Namen.

Doch das üeberzeugende des bei Ernst Ro-
wohlt erschienenen Buches (262 Seiten. Geb.
JC 7) liegt nicht so sehr in dieser Haupthandlung
und ihrem geistigen Durchbrucb als in der sug-
gestiven Vermittelung einer phantastischen Atmo-
phäre, m welcher die tollsten Kontraste möglich
sind; in den Episoden eines grotesken Klein-
bOrgertumF, in Gestalten wie die des Rabe-
lais'schen Onkels Bobeck. eines prächtigen Un-
flats von Falstaffschen Ausmaßen, oder des ori-

ginellen Dämons Modlitzki. eines tschechischen
Smerdjakow, der sich ein teuflisch passives Saho-
tttge-System ausgedacht hat, um die von ihm

glühend gehaßte soziale Ordnung zu zerstören,

und der in dem Ablauf der Geschehnisse präcise
wie ein eingehängtes Uhrwerk wirkt. Ein Hoch-
zeitschmaus im Haut des Lehrers erreicht klas-

sisches Format.

Innerhalb dieser sonderbaren Welt erhält zw^ar

auch dei Lehrer Blau und sein Geschick leidlich

glaubhafte Verkörperung, aber es ist meist so, daß
die Hauptfigur seltsamerweise an Realität ein-

büßt, je größer die Bemühung des Dichters ist,

sie zu verdeutlichen. Die Häufung der Merkmale
hcwirkt, daß die Figur überbestimmt wird, in

dem Sinne, wie wir es von einer Gleichung sagen.
Sie sitzt dem Autor gleichsam zu nah dem .Auge,

/iu labil im Gemüt, im Gelenk. Daher ihr flackernd
unbestimmtes Sein — es fehlt ihr an Fern e.

Wäre Blau ein typischer Schulmeister, dann wäre
der Fall exemplarisch: so ist er interrssant. aber
von geringerer GllUgkeit. Was der Lehrer von
sich selbst aussagt: „Ich bin nicht schuldiger als

andere, aber ich bin ausgewählt worden, meine
Schuld zu erkennen," gibt den Schlüssel zu dem
Charakter und hätte der stark empfundenen reli-

giösen Lösunff größere Standfestigkeit verliehen,
wenn die pathologischen Zöge vorher nicht so
stark unterstrichen worden wären.

Aber wli sind in der Atmosphäre von Prag,
in einem Zwisohenreich, in dem es fette, magere,
taube und wirkliche Gespenster gibt. Die Welt
der Jugend und der Sonne, die episodisch hincin-
spielt, hat neben ihm die Farbe fast eines seli-

gen Jenseits. Ungar beherrscht die Prager Weise,
die am stärksten und reinsten aus Kafka mit
jenem sonoren Ton erklingt, der vor der Vision
sich selbst nicht hört und der uns deshalb so er-
ereift Er rückt mit gewissen Partien dieses
Werkes, das sich durch Intensität und Einfach-
heit auszeichnet, in dessen Nähe.

Efrsim Frisch.
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„Bodenständigkeit/*
Vou [Nachdruck verboteu.]

EFRAIM FRISCH.

Wir orleben b^'utc cJoji tVMndseligeii Einbruch der Provinz in
die Stadt. Njrht nur poIiti^!^•.}l. Am-Ji dl'; Literatur ist gegen sie
oufgestand»-n. Dit- Sladt hat geisHg die Führun«? verloren, und
(las ist vielleicht ihr« Schuld. Sie hat das Land zu lange igno-
riert, indessen die tiefgreifenden Veränderungen \\\ Staat und
Gesellschaft die zentrifugalen Tendenzen begünstigten und das
(ileichgewicht längst verschoben haben. Es gibt eine Grossstadt-
Krähwinkelei, gefährlicher als die provinzielle, die die Aktuali-
täten des Tages für die entscheidenden Ereignisse hält und die
Millionenzahl der Einwohner für eine Qualität. Jeder wähnt sich
irgendwie Teilhaber der Macht und glaubt nützuherrschen, weil
t'r an dem Ort lebt, wo regiert wird. Geistfeiudschalt verfehlt hier
das Objekt, aber sie macht sich die Massen gefügig. Die wirk-
liche Produktivität der Stadt, das Anony?ne und Gewaltrge ihrer
unverdrossenen Arbeit kommt dabei nicht in Betracht.

Land f]^egen Sladt — der alte Gegensatz versucht sich in neu-^
ro.nien zu kleiden, aber der geistige Aufwand ist dabei erstaun-
lich bescheiden. Er wird heute auf vielen Lebensgebieteu mit den
//wei Worten „rational-irrational" bestritten, die durch missver-
slä'idlichc Anwendung jedes ihnen innewohnenden Sinns be-
raubt, armselig reduziert erscheinen. Rational ist böse, irrational
ist gut. Stadt ist rational, Land ist irrational, Weltweite ist ratio-
nal, Enge irrational, Wissen ist rational, Nichtwissen irrational.
Welch' öde Versjmpclung der Begriffe und Vorstellungen vom
Wege einer Menschheit liegt in solcher Vereinfachung!

Ich greife aus der Flut dieser Literatur, deren Wirkung sehr
unterschätzt wird, ein Buch heraus, das durch Niveau und Quali-
tät den breiigen Durchschnitt überragt und doch durch seine
tiefe Befangenheit nicht zu einem wirklichen Durchbruch ge-
langt. Karl Heinrich Waggerls Roman „Schweres Blut" (Insel-
Verlag, Leipzig) ~ seui erstes Buch „Brot" hat nachdrilcklich
auf den jungen Oesterre icher aufmerksam gemacht, — ist sug-
gestiv durch die einfache und substantiierte Sprache, durch den
echten Fluss der Erzählung und oft durch eine beschwingte, sinn-
deutende Phantasie, mit der das Bild der Wirklichkeit erfasst
und emporgetragen wird. Merkmale öchöpferischer Begabung.
Er gibt sich als anspruchsole Dorfgeschichte, in welche die Ver-
j-ucherin und Verderberin Stadt gefährlich hineingreift, aber von
den stillen, unüberwindlichen Mächten des Landes besiegt wird.
E» gibt da Stimmungen, die an den späten Hamsun anklingen,

nur dasö bei dem xXorwegi !• uuter Ö^m'/fife! 3Chi»*4v»P.<ien Wissen
vom Menschen die Tragödie am Ende steht, während hier mit
bösem Blick auf die Welt die fromme Bodenständigkeit gar zu
glückhaft hinausgeführt wird. Man kann auch mit echtem Ma-
terial einen schiefen und baufälligen Bau aufführen. Die fort-
schreitende Handlung gerät immer tiefer in eine enge und
aggressive Tendenz hinein und infiziert das Buch politisch zu
seinem eigenen Schaden. Es kommt dadurch in bedenkliche Nähe
jener Heimatkunst, die nicht erst heute ein Anachronismus ist.

Der Sündenpfuhl Stadt, dun-h den „roten" Joseph repräsentiert,
den Verbrecher und Unheilstifter aus Ressentiment, im grellen
Kontrast zu der herben, dem Boden verhafteten, jungen Bäuerin
und dem im Dorf erwachsenen vitalen Sägewerkbesitzer — die
gespensternden Stadtmenschen in ihrer ausweglosen Verirrung
dazwischen — das alles streift arg die Kalendergeschichte. Und
was da vollends zum Schluss, aus Voreingenommenheit, mit
Naturdämonie und billiger Romantik als Schicksal und Gottes-
urteil zusammengebraut wird, ist fast schon aktueller Heimwehr-
Krakeel.

Ein OeÄterreicher wenigstens müsste zum Beispiel wissen,
dass von der Revolution 1848 die Bauern den grossen und blei-
benden Profit hatten. Es war überall die Stadt, die sie aus der
Hörigkeit beireit hat. Dem indifferenten und fiskalischen Kon-
rervativismus des Bauern ungeahnte Erlösungskräfte zuzu- I

schreiben, geeignet, uns von allen Uebeln der Zeit zu befreien,
blieb einer Jugend vorbehalten, die, vom Zusammenbruch eines
:,'rossen Staates betäubt, den sie kaum kannten, und früh ermüdet,
auf dem Lande die nächste Zuflucht sucht.

Im Grunde ist es der natürliche Mensch Rousseaus, der heuto
auf das Mass der bäuerlichen Dürftigkeit mit verkehrtem Vor-
zeichen gebracht ist. „Der Mann, der zuerst da war und zuletzt
da sein wird, das ist der Bauer." Vielleicht, vielleicht auch nichL
Die Geistfeindlichkeit, die den Geist offenbar nur von seinem
Missbraüch kennt, vermag ihm nichts anderes als die sentinont^dr
Position einer Bodenständigkeit entgegenzuhalten, die längst
ebenso ausgehöhlt ist wie das System einer Restauration, das sie
noch zu stützen versucht. Die Land- und Bodenfrage p.*^ift hru!,
über die Grenzen der alten individuellen BauerntugenJen w^it
hinaus. Es gehört zu den neuromantischen Allüren, (»«cbiehh
nur dort zu sehen, wo sie nach rückwärts weist. Wer freiiich

meint, es gehe mit unserer Kulturperiode zu Ende, der mag
sich mit dem Schlaftrunk solcher poetischer Resignation im Ner-
wundeteu Gemüte trösten. Wer aber glaubt, dass alles, an ("«ni
die letzten Jahrhunderte gebaut haben, immer noch unterwjgs
ist, wird sich unbefangen abkehren von einem Weltbild, mag es
noch so poetisch, verklärt sein, das die wirklichen Sachverhalte
nicht unterschlägt, sondern überhaupt nichrt sieht.



GRAMMATIK-STUNDE.
I.

Du niusßt deu UuterschieU deutlich Uöreu

Zwiäüheu „be&chwöreu" und „beschwöreu".

Du biehät deu Nazi, der uugestört

Den Masseuniord herauf . . . beschwört.

Dasselbe Wort kam bei Hitler vor,

Ala er die Legalität . . . beschwor.

So liudet jedes Wort seiueu Ort,

Auch weuu eiu Doppelsiuu eutsteht.

Beschworen wird der Slasseumord

Uud die Legalität.

Das Wort , .liessen*' betrifft die Geuosöeii.

Sie zaukeu fort, die Zeit verriuut.

Ihre Bude wird bald geschlossen.

Wenn es ihre Reihen nicht sind.

in.

Das Wort „bestialisch" kommt von Herru Best,

der Menschen lebend verhungern lässt

Im dritten Heich, im neuen StuuL

(Blöd im Quadrat). Quivis.

•n.

GEGEN DIE DROSSELUNG DER KUNST.

Rettet das Theater!

Der folgende Aufruf geht uns zu:

Die unterzeichneten kartellierten Verbände, in denen alle

BiUiuenangehörigen deutscher Zunge in Mitteleuropa organisiert

sind, richten einen dringenden Appell an die Oeffentlichkeit

und au alle für Erhaltung der kulturellen Errungenschaften

veraalwortlicheu oder sich verantwortlich fühlenden Personen

und Instanzen, der drohenden Vernichtung der deutschen

Tb«ater entgegenzutreten. >'icht vom Publikum kommt diese

Drohung, dessen lutjresse für das Theater sich in steigendem

Mu68© immer wieder zeigt, sondern von behördlichen IVIass-

uiihmeu, die ohne UücksicUt auf die Besonderheit des Bühnen-

g( wQjfbes und seiner bitualfiou allgemein normierte linaiizieile

DiüSJielungeu eulhaiteu. Sie werden für die gemeinnützigeji

Theater zu Lrdrosi»elungeB, denn ohne wirtschaftliche und
geistige Kontinuität ist die Theaterkunst nicht lebensfähig. Die

Aazahl der am Theater Beschäftigten ist im Verhältnis zur Oe-

samtbevölkerung geradezu verschwindend. Die Opfer zu dereit l.^^

Erhaltung sind ebenso gering. Es kann keinen Grund gebeiv:.!?;;

diese geringen Opfer für einen so kleinen, aber kulturell so'^'-*'

wichtigen Volksteil zu verweigern. Es wäre ein Vi.Mhrei'heu;;«^.

gegen die aufwachsende Jugend, wenn man si»; durcli Unter- ^Q,"

drückung der geistigen Vergnügungs- und Belehrungsstätten

den niedrigeren Zerstreuungen ganz ausliefern wollte. DeshaUV). -

nochmals und immer wieder der Ruf: Kettet das Theater! Rettet (:i'

die Theater! '::,;'|

Genossenschaft deutscher Bühnenangehurigei

. 1

— DeuLvch-

österreichischer Bühneuverein. — Bühnenbund in der tscbecho-

blowaki&chen Republik. — Verband der Bühneuküuslh'r in der'

Schweiz. — Deutscher Chorsäugerverbaud uud Tänzerbund e.V.

Gleichzeitig liegt auch eine Kundgebung der rüeinisch-west-
*^

iähschen Intendanten zu deu von uns mitgeteilten Zusanuneu-

legungsplänen des rheinischen Oberpräsidiums vor. Dies«

Theaterleiter warnen „vor Exi)erimenten, deren finanzielle Err

folge in der Praxis mehr als zweifelhaft sein werden, die abei' V,

in das künstlerische Eigenleben der Städte zerstörend eingreifen, - -

die Arbeitslosigkeit vermehren und empfindliche Einnahme-,
j^

Verluste für die Gewerbetreibenden zur Folge Lal>en ^^ürden'.

^ Professur Thoms "t*. Der Führer der deutschen Pharmazie,

zii'. Geheimer Regierungsrat Piofessor Dr. i)hil. et Dr. nied h. t'.

Hermann Thoms ist am Sonnabend in seiner Wohnung in Berliii-

»Steglitz einem Herzschlag erlegen. Thoms war ordentlicher Pro-

fessor an der Universität Berlin und früher Direktor des Pharma-
zeutischen Instituts de U^niversität Berlin in Dahlem. Bis Tulolzt,

war er erster Vorsitzender des Deutschen Pharmazeutischcit

Vereins. Thoms war 73 Jahre alt. Die Beisetzung findet am
Donnerstag im Erbbegräbnis der Familie in Eisenacii sta1^ die.

offizielle Trauerfeier 14 Tage später im PharmazeXitischeu'

Institut der Universität Berlin in Dahlem.

•Uli- >euerö!fuuug des Müucheuer üürinorplalziheaters. Unser
Münchener Korrespondent teilt uns mit: Wahrscheinlich schon am
1. Januar wird das Gärtnerplatzlhealer, das im Sonnner dieses'

Jahres der Ungunst der Zeit erlag, aufs neue eeine Tore öffnen.

Die neuen Pächter sind der Direktor der bekannten llvdtenschen

Säle in Würzburg, Paul Wolz, und der bisherige Leiter des Kis-

singer Kurtheaters, Otto Reimann. Das Pachtverhältnis ist fürs

erste bis zum 1. September 1935 befristet. Wa« das Programm
angeht, so dürfte dieses alte Müucheuer Theater auch nach seinem',

jetzigen Uebergang in fränkische Regio seiner Tradition, der-
Pflege der volkstümlichen Operette, treu bleiben,



Marceline I>esbordc«-TaIniore. Pns
stefni^^y'^ '/'''r Dichterin. i„

8ias?Ä &/f^if''^?^-^^^.' »f^»« >«™ ^^tliTi-

dem W«rt .«/ *^
und hmffebende Eindrindichkeit

vX^l^a ^"°^-^^" ^K» Marceline Desbordes-\almore6. der einzigen srroßen Ivrischen Dichterin

tt ll^f^l'"'^ l™ ¥^- Jahrhundert b^saßZwe e?:

Fm-m^fL'll^*®
Erscheinung, deren Ruhm in ihremHeimatlande mit aUen MerkmaJen der FeetiS

f?n2 .i1!
Jahrhunderts heraus: daß der /?anze Um-fan^. aller SchwunjT und die tiefe Leidensfähitrke t

Prä.!Snl^ nlhl
^''^' mit unverkennbarer weibrcherrraeune Dichtune geworden e nd. und die 6r«;fnnn

l^t^^""'^*^!^^^'^^^^
^''^ ^"f dem Äriistei Wegr^iechen Erlebnis und Auednick die Pülti^e Fem

("M^Vi ^'° «eltener Fall, daß naiv strömendes gT

JA? Irri^Ä^f^^J"^ ,^,^°° J"'"*^^ ihre Aussage
nnn wJ-S-^^'^rAr,^''"^^ ^"^ *» tvpischen Situatio-

Großln defF-r'h« ""' T"^*^"- ?« ^aben auch d?e

dip«A pi^L^i?''^*^ ^"^ ^^" verschiedensten Ladern
i^!Z f®«S»«ie/heit erkannt, und der so sanz andereeoar^te Baudelaire schrieb von Marceline Desbor

fäWh^«?^'?'
..Wenn der Aufschrei, der unver

H?h^ Tnlln^n^"?''? ^^ Herzens, wenn ursnrün«?-

ve^-nn?« r?«5^ ^^^?1 " ^'^' ^'^3 Gott als un.vertfiente Gnade schenkt — wenn das eenOirt nmeinen ^oßen Dichter zu machen, so i^? Madame VaN
~%e^«^T^'' ^^^^hter und wird es immer sein"~ Stefan Zwei« vermittelt uns in dem nicht imw

te' v^\ ^^"l^^ ^^^ «^"^n ^oW dokumenf ert^n

«n^SJu-^^^^T ?'^- ^^°« A"«^'ahl der Gedachte iS

Efraiffl Prie;-.h.
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BUCHERWAHL
Von EFRAIM FRISCH
Alle dazu bcslcUten Organe, die den geistigen Kundendienst besorgen,

werden auch in diesem Jahr nicht verfehlen, Sie bei der Auswahl

Ihres Lesestoffes mit sachkundigem Rat zu unterstützen. Es wird Ihnen

dabei kaum auffallen, daß alles, was „neu erscheint", modern ist, ohne

daß eigentlich eine Mode lanciert wird. Höchstens sind die Bücher

vielfach dick geworden, wie die Kleider lang und bauschig. Mode
bleibt, scheint es, nach wie vor: das Leben, das brausende Leben. Es

wäre also nur eine Frage der Kaufkraft und der Fähigkeit aufzu-

nehmen, die darüber entscheidet, wieviel man sich davon aneignen

kann; zumal da diese Kostbarkeit die seltene Eigenschaft hat, durch

ihre unerschöpfliche Fülle nur an Wert zu gewinnen.

Und so ist es auch wohl. Ich meine es nicht ironisch oder hinterhältig:

das Leben strömt heute aus Büchern und Bildbüchern in bisher nie

gekannter, nie gesehener Abondanz. Die Bemühung, das Fernste nahe
zu bringen, unbekannte Quellen anzubohren und auf dem Globus des

Lebens wie auf der Oberfläche unseres zusammengeschrumpften Pla-

neten keine weiße Stelle zu lassen, setzt ein Maß von Kühnheit,

Talent, Erfindungsgabe und Rationalität voraus, das kaum je vorher

erreicht worden ist. So wirkt das bunte Schaufenster des Buchladens
auf die Lesegier wie auf den Geschmack die leckere Ausstellung der

Produkte aller Zonen im Delikatessenladen. Sie sind wie diese für

den Verbrauch bestimmt — sie werden, wie der richtige Ausdruck
lautet, „konsumiert", oder sie bleiben liegen, dann sind sie Abfall,

Makulatur.
Sehen Sie sich aber einen best-seller vom vergangenen Jahr an oder
einen noch älteren — ist er nicht wie ein von Raubzeug kahl ge-

fressener Baum, dessen dürres Skelett kläglich in den Himmel ragt,

vorausgesetzt, daß es überhaupt ein Baum war und nicht ein Versatz-
stück, auf dem jetzt fingerdick Staub liegt. Was nicht ausschließt, daß
es herrlich bemalt und kunstvoll beleuchtet für kurze Zeit eine hin-

reißende Illusion vom Leben gegeben hat. Und was will man mehr?
Auch das Buch ist ein Ding geworden, das in den Kreislauf des Ge-
brauchs geraten ist. Es hilft ihm nicht viel, daß die Fachleute davon
noch immer als von einer geistigen Schöpfung reden, die deshalb den
Anspruch auf Dauer zu erfüll#i habe. Was kann die Zusicherung der
Dauer — die dazu aus alter Gewohnh^M|fekeiner Anpreisung fehlt —
den Käufer interessieren, wenn er gar^^^pden Wunsch hat, sich für

sein Leben zu versorgen. Für die Quafflat genügt ihm die Marken-
qualität, die ein Name garantiert, zumeist aber auch schon der Ruf
der Produktionsleitung.



Aber gibt es denn nicht noch immer die Kritik, fragen Sie. wozu ist

Z w'^l'^'"' T""!^
nicht eben, um Wert von Unwert zu scheiden und

In Hör T *^" b^^t^^,«»««? Darauf zu antworten bereitet Verlegenheit.In der Tat, was soll Kritik an einer Literatur, die gar nicht Literatur

Wen dir-riK^?^'^' .^^ ^^4^*^^ ^^^»^ «^* O^^-- und Eindch-tungen. die ratselhafterweise noch weiter funktionieren, wenn ihreLeistung auch im veränderten Gesamtplan eher beunruhigend als för-derlich erscheint Wer weiß, es steckt dahinter vielleicht eine tfe-heimmsvolle Weisheit, eine Warnung oder ein Hinweis dar^Lff daßde Ausschaltung dieses Organs unvorhergesehene Störungen oder gar

häk 7i"'1^
Lajimlegung des Betriebes herbeiführen könnte. Indessenhalt die Kritik sofern sie noch diesen Namen verdient, so unbehag-

lich und undankbar es auch sein mag. die Fiktion aufrecht, als wäreLiteratur noch immer so etwas wie Kunst. Daß es nicht darauf an-kommt, den Menschen, welche die 5äume vor Wald nicht mehr zusehen vermögen, nochmals den Wald, sondern die Bäume zu zeige"

weiter't;;^ /^S' ^V
Lebens" nicht eben viel leisten, wenn sie nichtsweiter tun. als das Leben verdoppeln; daß es nicht genügt, die Ver-änderung festzustellen, sondern zu zeigen, wie sie zustande kommt -

entd^cif i -i p'^'tl'
^^'^'^.^'^ ^^\^^ hie und da einen Außenseiterendeckt, der ihr Recht zu geben scheint. Denn zumeist geschieht es.daß der Entdeckte kaum auf den Schild gehoben, auch schon imba tel sitzt und bald mitten in der Reihe auf und davon reitet, insLeben m den Erfolg - und die Literatur hat wieder das Nachsehen.Dann freilich kann die Kritik sogar sehr bösartig werden und sich am

wcrden''^^
^^^ fordern, daß das Leben, die Zustände geändert

?^%Y/"ui ^h'^^V»^»^* viel, gewiß. Die Wahl von Büchern setzt, wie

im Nachgeben und Widerstehen. Mißtrauen Sie solchen, die Sie ein-nehmen wei sie Ihnen wie alte Bekannte vorkommen: es sind viel-
leicht Hochstapler, die sich einschleichen wollen. Und erliegen Sie
nicht dem unbedingt Neuen, aus Angst, das Genie von morgen zu

7.1 nu Y'" lu"^^^^^y'^^
'"^ '^^^^"^ ^^"' A*'«'- »bemühen Sie sich umdas Buch, das Ihnen \Viderstand entgegensetzt. Widerstand zu über-wmden steigert und auf Steigerung in jedem Sinn kommt es - in der

Kunst, hatte ich bemahe gesagt — an. Handeln ist besser als lesen,^sen immerhm besser als reden, am schlimmsten Gelesenes reden.Die besten Bucher werden durch Reden ruiniert. Die Beziehungen zueinem guten Buch sind zarter Natur wie alle Intimität. Kaufen Sie
viel, aber lesen Sie bedächtig oder leidenschaftlich. Kaufen Sie auchden best-seller - und verschenken Sie ihn. Und versuchen Sie nacheirem Jahr, wenn Sie alles über ihn wissen, ihn so zu lesen, als wäreer eben erschienen. Auch das gehört zum Training.

/i

/



€r5ie^ung jur Xiteratur

l^on OEfrai .;-J«**
.«r-^-

Jüngst sagte mir ein junger deutscher

Dichter: „Die schlagenden (oder sagte er:

die farbentragenden - ich weiß es riicht

mehr genau) Verbindungen an der Heidel-

berger Universität haben beschlossen, die

Vorlesungen Gundolfs nicht mehr zu be-

suchen -".

« •

„Sie müssen das richtig verstehen. Das ist

nicht persönlich gegen Gundolf gerichtet,

sondern gegen die Intellektuellen überhaupt.

Die Jugend wendet sich eben vom Intellek-

tuellen ab."

„Gewiß, aber warum studieren denn diese

jungen Leute eigentlich Literatur? - Denn

das tun sie doch wohl?"

„Literatur -was für ein greuliches Wort.

Ich verstehe, weshalb ernsthafte junge Men-

schen einen Abscheu davor haben. Das

schmeckt nach Schöngeisterei und Intellek-

tualismus - lauter vergangene Dinge, von

denen man nichts mehr wissen will."

„Was nützt es, sich vor demWort zu ent-

setzen, wenn das Ding bleibt. Und ich

fürchte, es wird nur schlechter, sinkt an

Niveau - vielleicht eben dadurch, daß man

aus Angst vor Intellektualismus, wie Sie

sagen, offenbar auch darauf verzichtet, den

Intellekt, den Verstand zu gebrauchen."

„Und durchaus mit Recht. Was soll der

Intellekt dabei l Dichtung wirkt unmittelbar,

wendet sich an das Gefühl. Was ist da groß

zu spekulieren?"

,Aber man studiert das doch an den Hoch-

schulen nach wie vor, wie ich höre. Womit

studiert man Dichtung? Doch wohl nicht

mit den Beinen."

„Lassen wir die Haarspaltereien. Sie ver-

stehen mich doch sehr gut."

„Wir sind, wie ichbemerke, zunächst noch

beim groben Holzspalten, noch lange rücht

beim Haarspalten, das viel amüsanter ist.

Aber auch ich bin dafür, das Verfahren ab-

zukürzen." .

'

„Es ist auch sehr einfach. Die Jugend will

eben wieder Unmittelbarkeit des Gefühls,

der Kraft, des Glaubens, - den Urlaut so-

zusagen -" (Er rollte dabei sehr schön die

Augen und schloß die Hand zur Faust, als

wollte er in ihr die Kraft, den Urlaut und

alles andere Unaussprechliche zusammen-

ballen).

„Gewiß. Und da sie es will, hat sie es auch

und läßt sich nichts vormachen. Und in den

Zeitungen und Literaturblättern, die es doch

leider immer noch gibt, findet sie über so

manches neue Buch nur bestätigt, daß eine

solche Unmittelbarkeit des Gefühls, eine

solche Äußerung wuchtender Kraft schon

lange nicht dagewesen sei. Oder fehlt es

etwa an Lyrik, von der man hört, daß sie in

Urlauten redet - das ist das wenigste - ja,

die von solcher Gewalt ist, daß sie den Kos-

mos in seine Bestandteile auflöst und wieder

in Chaos verwandelt oder auch umgekehrt:

das wilde Chaos zum neuen Kosmos ord-

net. Und auch für Glaube ist gesorgt -"

Der junge Dichter sah mich bei diesen

Worten etwas mißtrauisch und unsicher an

und murmelte:

„Aber wo bleibt das alles! Wer liest es

denn? Nach kurzer Zeit sind sogar die

Namen vergessen, auf die man die größten

Hoffnungen gesetzt hat. Was wird dagegen

nicht alles gelesen."

„Halt! Hier Hegt eineVerwechslung in der

Person vor. Das war meine Frage und Sie

sollten darauf antworten."

Er zuckte die Achseln: „Antworten wären

genug da, aber sie erklären nichts. Irgend-

wie tappt man im Dunkeln. Geht's mir doch

selbst dabei nicht anders. Zuweilen glaube

ich, wer weiß was für eine Entdeckung ge-

macht zu haben, und nach einiger Zeit schon

kann ich das Zeug nicht ohne Widerwillen

lesen und schmeiß es fort."

„Sie würden vielleicht keine solche Ent-

täuschung erleben, wenn Sie nicht das Un-

mittelbare und das Ur-, dieeigentlich Ge-

an -.5.'TSV

f <.



(Bt^U^i^n^ ^v^t Xitttatut

(Fortsetzung von Seite i, Spalte 4)

fühlspostulate sind, voransteUen würden.

Versuchen Sie es doch einmal mit der In-

telUgenz - verzeihen Sie, ich wollte Sie

nicht kränken.*'
-r-, u u

Da brauste er geradezu auf: „Das habe

ich nicht nötig. Man sollte doch meinen,

daß ich mich auf mein Gefühl soU verlassen

können!**
.

-...

,

Es geht offenbar nicht mit dem Getuhl

allein. Jedenfalls ist es kein zuverlässiger

Wertmesser für QuaUtät und Dauer. Es will

sich eben nur bestätigt sehen und reagiert

schon auf die Aussage, bevor irgendein

Gebilde noch da ist. Der gefühlvolle Leser

empfindet bei der Lektüre des talentlosesten

Romanschmökers mehr und tiefer, als der

Schmierer, der ihn gemacht hat. Und das ist

das Geheimnis des Erfolges einer gewissen

Sorte von Literatur, zu der auch der heute

so begehrte Abenteurer-Roman gehört. Er

ist auf einer niederen Stufe Erlebnis- und

Expansionsersatz, wo der Wunsch des Le-

sers, an Stelle des Erzählers zu sein, be-

wirkt, daß der Leser buchstäblich die Arbeit

des Dichtens für den Verfasser leistet der

ihm nur die Stichworte dazu gibt. - Kehren

wir aber zu Ihrer Enttäuschung zurück. Was

ist da vorgegangen? Sie haben sich von

Ihrem Gefühl verleiten lassen, irgendeine

beliebige Aussage für Dichtung zu nehmen,

als aber beim nächsten Mal das Gefühl aus-

bUeb, konnten Sie nichts mehr entdecken.

Wenn man die Sache beim richtigen Namen

nennt, so ist sie freiüch blamabel: ein Dilet-

tant ist auf den anderen hereingefaUen. Das

ist der häufigste Vorgang. Der Dilettant hat

Gefühle, der Künstler bewirkt sie. Der eine

meint, seine bloße Äußerung sei mit naiver

Dichtung identisch, der andere legitimiert

es durch ein geistiges Gebilde."

Aha, da haben wir es also wieder: das

Geistige, das Intellektuelle. Wo ist nun aber

der Dichter geblieben?"

Suchen wir ihn doch.Wennwirvon aUem

Abstrakten absehef , so wird das vieUeicht

nicht so schwierig sein, aber unseren Ver-

stand müssen wir dabei schon gebrauchen.

Der Einfachheit halber sagen wir: Erlehms

und Gestaltung sind die wesentlichen Vor-

ßänge beim künstlerischen Schaffen. Wr
sagen nicht mehr Stoff, so wie die neue

Physik nicht mehr Materie sagt, aber aus

einem anderen Grunde freilich. Wir sagen

auch lücht mehr Form, weil niemand mehr

weiß, was das sein soU. Verzichten wir also

darauf, Erlebnis ist ein sehr gutes Wort Es

sagt nämlich negativ schon, daß der Vor-

gang nicht nachempfunden, sondern primär

zu sein hat, und wenn er es ist, so wird er

wie ein echter Traum gewisse besondere

Merkmale haben, die ihn als solchen unver-

kennbar zeichnen. Fehlt ihm dies Eigene,

Unverwechselbare, das übrigens mchts mit

Ihrem ,Ur-* zu tun hat, und das ihm erst

seine Prägung und seinen Wert verleiht, so

wird kein Gefühl und noch so virtuose Ge-

staltung diesen angeborenen Mangel er-

setzen. Gestaltung dagegen kann schwach,

zaghaft, oder auch annähernd oder ganz

adäquat sein. Die verschiedenen Grade des

Könnens bezeichnen entsprechende Grade

der Begabung, ein Wachsen in .dieser Fähig-

keit und so weiter. Füer kommt das zur

Geltung, was wir Talent nennen und das

von Intellekt nicht zu trennen ist. Darum

sind noch so einfache Darstellungen wirk-

licher Erlebnisse, wie Erzählungen von

Kindern, wie so viele Autobiographien, die

wir kennen, zwar von verschiedenem, aber

stets von einem gewissen künstlerischen

Wert, weil sie - allerdings" in den Grenzen

der Subjektivität - wahr und echt sind, und

durch inneres Vergleichen auch gültig.

„Wahr und echt -im Gefühl doch wohl?

Also doch wieder Gefühll"

„Diese Frage bringt uns schon weiter,

doch meine Antwort ist - negativ. Nicht in

ihnen ist Gefühl, sondern sie er^eugetiQj^i^hi,

sie bewirken Empfindung im Leser und im

Zuh()rer." . ,

„Wie könnte es aber sein, wenn es mcht

in ihnen wäre?" . .

„Schlecht gefragt - und mcht wie ein

Dichter. Es ist in ihnen, so wie das Furcht-

erregende im Donner, das^ doch mit dem

Donner nicht identisch ist."

„Dies ist aber eine Wirkung der Natur l

*i'\mGebietdesMenschUchenistderKunst-

1er hervorbringende, organisierende Natur.

Warum reden wir denn sonst vom Schatten:'

Es gibt aber auch hier kein Schaffen aus dem

Nichts, sondern Empfangen und Gebaren.

Erlebnis ist Empfängnis, ^eburt - Reite

und Fähigkeit zur Gestalt."

„Sie sprechen immer vom Künstler - und

der^Dichter?" t^ u c

Hat die Aura der Berufung. Doch was

Dieses ist, können wir in diesem Zusammen-

hang nicht ausmachen. In dieses Geheimnis

hat sich heute zu viel Aberglaube einge-

schlichen. Ist doch auch schon im künst-

lerischen Prozeß, wie in allem Organischen,

ein Letztes, das sich jeder Analyse entzieht.

Aber wir wollen deswegen auch hier nicht

jedem beUebigen Intuitionen gestatten, zu-

mal wenn sie sich auf Gefühle berufen.

Literatur, Werke der Kunst sind Gebilde

des Geistes und müssen mit den Organen

des Geistes aufgenommen und geprutt

werden. Ihre Heidelberger Studenten wer-

den höchstens schlechte Lyrik hervorbrin-

gen, aber sie werden nicht lernen, einen

Dichter zu lesen und zu verstehen, was doch

wohl ihre Aufgabe ist."

\



ANTHOIiOCilE JÜNGSTER PROSA.
Die Herausgeber der etwas mageren Samm-

lung „Anthologie jüngster Prosa"
(282 Seiten, Berlin, J. M. Spaeth): Erich Eber-
mayer, Klaus Mann, Hans Rosenkranz
bekennen im Vorwort, daß sie aus sehr verschie-

denen Gründen, die einige Verlegenheit verraten,

sich bei ihrer Auswahl von einem milden, ver-

bindenden Eklektizis.nus haben leiten lassen. Es

ist kein Manifest, was wir vor uns haben, son-

dern mehr eine Musterkarte, um für die jüngste

Generalion zu werben. Aber eben damit wirbt

man nicht. Denn diese Produktion bietet den

Eindruck der gleichen Zerfahrenheit, wie sie die

Literatur im großen spiegelt. Gewiß könnte man
sich bei einigem Wohlwollen, das ja nicht fehlt,

die kritische Aufgabe erleichtern, indem man
den Talenten, an denen es auch hier nicht

mangelt, gönnerhaft einiges Aufmunternde zu-

riefe. Doch gerade eine solche Haltung schemt

sich mir der Jugend gegenüber zu verbieten.

Alles dürfte eine Anthologie jüngster Prosa sein

aufregend, kämpferisch, herausfordernd, doch

am wenigsten zu Wohlwollen herausfordsrnd,

nämlich: mittelmäßig oder schwächlich. Wenn
von den mehr als tausend eingereichten Manu-

skripten, von denen wir hören, nicht wenigstens

eine kleine starke Avantgarde zu bilden war, die

schlagend zum Ausdruck gebracht hätte, was die

Jugend will oder nicht will, dann scheint mir

das Unternehmen verfehlt. Ich sage das auch im

Hinblick auf das angekündigte Jahrbuch, zu dem
eine umfassendere Sammlung ausgestaltet wer-

den soll. , „ . , ,r ,

Georg von der Vring, der Verlasser

von „Soldat Suhren", und W. E. Süskind, die

bereits durch größere Schöpfungen ihre Phy-

siognomie geprägt haben, erübrigte es sich hier

mit Proben vorzustellen, die keinen neuen Zug

zu ihrem Bilde beitragen, auch C 1 a i r e G o 1 1 s

pathetisch-ironischer Lyrismus ist m dieser

Sammlung nicht am rechten Platz. Aber sie

sollten wohl als bereits Repräsentative bei den

anderen Pate stehen.
. •• i

Von den .^ehn neuen Namen sind es Inj

ganzen zwei, die ein eigenes Gesicht zeigen und

einen unbefangenen Ausdruck finden. M an -

f r e d Hausmann gelingt es, zwei von den

dunklen Mächten der Passion ergriffene Gestal-

ten und ihre Schicksale stark und überzeugend

darzustellen und dabei einfach in der Form zu

bleiben. Hier spürt man Gegenwart in der Art,

wie das Unheimliche und Zerstörende un-

schuldig fast über sich selbst brütet und keinen

Namen für sich weiß. Der Titel freilich „Zwei

Mörder grüßen das Leben" ist irreführend: die

beiden Mörder grüßen nicht das Lehen, sie sind

keine Helden, auch das Leben triumphiert nicht

in ihnen, sondern sie suchen es zu ertragen,

jeder so gut er es kann.

Daneben noch Michael Ney In der Ge-

schichte „Vom Leben des Studenten Raimund .

Hier wieder fühlt man das Notwendige in der

stoßweisen Aussage von der Verlorenheit eines

jugendlichen Lebens, das bei allen äußeren Bm-
dungen und Beziehungen an der Maßlosigkeit

seiner Einsamkeit sich zerstört. Man denkt bei

diesem kunstlosen, aber echten Fraorment un-

willkürlich an Leopold Andrians „Garten der Er-

kenntnis** und ermißt den Abstand zur Hofmanns-

thalschen Generation, die das rottungslos-fatale

Entgleiten aus sich selbst noch groß und

tragisch empfinden konnte.

Es wäre gewiß ungerecht zu leugnen, daß in

der Sammlung noch mancher Beitrag sich findet,

den man als begabt und ansprechend bezeichnen

könnte, aber es sind meist sehr heterogene Stil-

versuche auf begangenen V/egen, Was für einen

Sinn soll es haben, sie mit Zensuren zu ver-

sehen, wo man einen neuen Ton zu hören er-

wartete? Joachim Maaß' nach guten fran-

zösischen Mustern gebildete und gefeilte Sprache

mag bestechen, was nützt es, wenn sie sich für

die Bewältigung des gewählten Vorwurfs als un-

zulänglich erweist und über einen selbstgenieße-

rischen Lyrismus nicht hinauskommt. Oder zum
Beispiel ein Satz wie der folgende aus Georg
Dobos „Der einsame Lockruf": „Dieser Gang
aber kennt die Art nicht, Halt zu machen wenn
der Mittag am lautesten betet oder der Abend-

embryo sich durch tfliisend steinerne Rufe er-

wachen läßt, um frühreife Wunden zu tragen.

Das ist mißverstandener, verspäteter Expressio-

nismus und nicht neue Dichtung. Auch die

scheinbare Fülle und das mühelose Strömen m
Boris Silbers „Koljas Flü-cl" sind nichts

wie Reminiszenzen an frühen Dostojewski,

Tschechow und alles Weiche, das wir am Russi-

schen kennen.

Nicht die krampfige Bemühung, es justament

anders zu machen odei zu zeigen, daß der und
jener von den Jungen es ebenso gut trifft wie

der und jener der älteren Generation, kann der

Sinn einer Anthologie jüngster Prosa sein, son-

dern den Ausdruck eines gewandelten Zeitgefühls

zu suchen, das sich der Dinge auf neue und
eigene Weise bemächtigt. Efraira Frisch.
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dle ich besonders sern map;, sagt er, daß er sie

als sein Wesentlichstes empfinde.

Wenn die Romane und das Aktuelle einmal

vorbei sein werden, lebt vielleicht noch einiges

aus den Mythen und Jagden."

Eine Erzählung von einem Fischotter, den er

einmal an der Pistocken-Bay in Illinois schofa,

gefällt mir vor allen andern. Bei dieser Gelegen-

heit spricht er über Amerika und wie ermüdend

es sei, unsere europäischen Torheiten immer

nach dreißig Jahren mit Hailoh in Amerika als

Offpnbarungon aufgegriffen 7,u sehen und sie

nachher von dort wieder Als df-B erhabene

Neueste in Kauf nehmen zu^ müssen. De|r An-

lauf in der amerikanischen Literatur zu einer

eigentlichen modernen Literatur überhaupt- in-

t-^rcssiert Jensen J-hr und er schätzt besonders

Sinclair Lewis mit seinen psychologischen J^a-

tiren. Selten habe ich einen Menschen leiden-

schaftsloser über Völker und Zivilisationszusam-

menhänge sprechen hören. Die politischen Wir-

rungen in Aegypten haben ihm kein Interesse

abgewinnen können. Aber er hat viel gesehen.

Die Zugvögel am Nil — und besonders eine

Armee von Falken und andern Raubvögeln —
haben großen Eindruck auf ihn gemacht.

In Palästina sieht -er eine große Zukunft für

die zionistische Bewegung. Was ihm an Sied-

lungen und Organisationen dieser Art vor Augen

kam, hat ihn darin bestärkt, daß da wirklich

etwas im Werden ist. Es lag ursprünglich in

seinem Plan, auf der Rückreise Griechenland

und dann Italien zu besuchen; aber nach vier

Monaten in Aegypten hatte er einen Horror vor

der nationalistischen Hysterie. Er sehnte sich nach

Norden — „nach Menschen, die Augen haben .

Er war froh, als er in Deutschland wieder

Menschen mit Augen ohne schwarze Unergrund-

lichkeit sah. . .

„Denn man s^eht doch nicht, v/m man sieht,

sondern was m-m weiß!"
, , t j

Anton Hansen blättert, während Jensen das

sagt, in seinem Wörterbuch und stößt schließlich

hervor: „Wir habten genuchch!"
, . _, ^ ..

„Anton Hansen sagt es mit drei Worten ,

stimmt Jensen bei. -

Ich frage ihn nach Knut Hamsun und ob er

ihn in der letzten Zeit gesehen habe.

„O ja — nicht lange vor der Abreise nach

Aegypten."
Jensen hatte ihm voll .Vaterstolz die Photo-

graphie seines Jüngsten geschickt und Hamsun
hatte dringend gewünscht, das Kind mitsamt

dem Vater zu sehen.

„Zwanzig Jahre hatten wir uns nicht ge-

sehn. Aber er war wie immer — hoch und rank.

Nur schwerhörig und darum ein bißchen miß-

trauisch. Er liebt es immer noch — und viel-

leicht mehr als früher — praktisch zu arbeiten.

Die literarische Arbeit flieht er wie die Pest.

festigen. — Zur Kategorie der vorstehend ge-

kennzeichneten verschiedenen Arbeiten ge-

hören auch die (in zweiter Auflage bei Walter

de Gruyter & Co., Berlin erschienenen) Unter-

suchungen von Rudolf Eucken, betitelt: „Die

Einheit des Geisteslebens in Bewußtsein und

Tat der Menschheit" (XI, 499 vSeiten. M 12);

ein Versuch, die ethisch-religiöse Denkart zur

Grundlage der Lebensordnung des einzelnen zu

machen.

In einer kleinen Schrift „Der Sicher-
h e i t s p a k t" (M.-Gladbach, Volksvereins-Ver-

lag, 76 Seiten. ^ 1.20) erörtert Dr. Hans
W e h b e r g die Fragen, die sich um „Locarno"

gruppieren; beigegeben ist eine Darstellung der

Aktenstücke, in die der Sicherheitspakt gefaßt

worden ist. Die Schrift wird gerade jetzt

manchem willkommen sein.

ENGIilSCHF ROMANE.
.-^. Von BfraJin Friacii.

Galsworthy — Kennedy — Baring -*

Anderson — Pickthall — H»rdy.
Es ist dankenswert, daß wir durch ein©

deutsche Ausgabe seiner gesammelten Werke
jetzt Gelegenheit haben, Galsworthy als

Dichter kennen zu lernen, von dem seine bei

uns gespielten Theaterstücke nur einen unzu-
lär^dichen Begriff gehen. Vor allem in einem
grobangelegten epi&L^en Hauntwerkj' wie es

„Die F r 8 y t e S i g a" (autorisierte UeLer *

tj'agung von I.iiis'^ Wolf und Leon SchaÜ*^

2 Bände. Paul Zsolnay, Berlin, Wien, Leipzig)

ist, dem er seinen Ruf als repräsentativer zeit-

genössischer Dichter in seinem Lande verdankt
Es ist nach Anlage und Idee, durch den Reich-

tum an Typen und Charakteren eine englische

comödie humaine, beginnend auf dem Höhe-
punkt der Viktorianischen Epoche und bis in

unsere unmittelbare Gegenwart fortgeführt. Es
soll, wie der Dichter sagt, nicht so sehr die

Studie einer Epoche oder die Geschichte einer

typischen Familie des guten englischen Mittel-

standes sein, sondern „eher die Verwirrung ver^

sinnbildlichen, die Schönheit im Leben der Menr
sehen anrichtet", deren Inhalt das Streben nach
Besitz in jedem Sinne ist. Bringt das Werk
gleichsam wie von selbst jene Elemente zur Gel-

tung, /eiche zeitbedingt am Zerbröckeln und
Verfall des Alten arbeiten, so erhält es seinem

dichterischen Wert eben durch diese Idee der

Schönheit, im Typus einer Frau verkörpert,

deren naive und impassible Kraft unerbittlicher

als alles andere in der Welt die scheinbar so

fest gegründete bürgerliche Legitimität erschüt-

tert und zersetzt. Das naturhaft Stumme und
passiv Treibende der verpönten Dämonie der

Leidenschaft und echten Gefühls ist mit einer

Feinheit und Diskretion kontrastiert, daß alle

Tendenz in dichterische Ironie der Tatsachen
sich auflöst. — Im Gegensatz zu Thomas Mann,
mit dem man ihn gewisser Aehnlichkeiten

wegen verglichen hat, steht Galsworthy diesem
Einnruch dämonischer Mächte in die bürger-

liche Welt ohne inneren Vorbehalt gegenüber;

er ist ihm vielmehr eine Prüfung auf die

Lebensfähigkeit der letzteren. Der dialektische

Prozeß Kunst—Bürgertum ist für ihn ohne
Belang, zumal da echtes Leben in dem großen
Meer der Geschäfte doch nur eine Insel bleibt.

Aber seine menschliche LoyaHtät und sein

künstlerisches Gewissen bewirkt, daß, wenn er

zwar keinen Zweifel darüber läßt, wo er selbst

steht, er dem würdigen Gegner alle Gerechtig-

keit widerfahren läßt, die das Leben nur erlaubt.

Dies wird besonders im Roman: „Der Pa-
trizier" (übersetzt von Leon Schallt, Paul
Zsolnay, Berlin, Wien, Leipzig) deutHch. Hier ist

es die höhere herrschende Schicht der Gesell-

schaft, in welcher der Konflikt ausgetragen wird.

Doch wenn die größere Zähigkeit und die Macht
der Tradition sich zwar noch behaupten, so ist

der Gegeruspieler, der das Feld räumen muß,
nicht der Unterlegene. Der Prozeß ist nur ver-

tagt. — Abgesehen von starken dichterischen

Eindrucken, die das Werk hinterläßt, snüren wir:

man weiß auch in England, wie groß die Kriegs-

verwtistung in den Seelen ist und daß sie nahe
an Nihilismus hinführt, zumal da der Begriff des

Besitzes eine tiefe Wandlung erfährt. Aber es

gehört zum Anstand, so etwas nicht zu sagen, —
„es ist ein wenig zu stark". — Man darf die Fort-

setzung der „Forsyte Saga", welche die Schick-

sale der jüngsten Generation der Forsyte-Familie

zum Gcgens'tand hat und in einem neuen Roman
unter dem Titel „The Silver Spoon" bereits

angekündigt wird, mit Interesse erwarten. —
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Zwei rühmlichst bekannte Exkursions-
bücher kommen in neuer Auflage heraus.

P. Brohmers „Fauna von Deutsch-
land" (Leipzig, Quelle & Meyer. Mit 1058 Abb.

IX, 535 Seiten. Geb. cM 10) behauptet als zoolo-

gisches Wander- und Bestimmungsbuch noch

immer eine Monopolstellung. Die neue Auflage

bringt neben allgemeiner Revision eine völlig

neue Bearbeitung des Kapitels über die Ein-

zelligen von der Hand des bekannten Ham-
burger Protozoologen Reicho.now. Auch J. F i t -

Sehens „G e h ö 1 z f 1 o r a" (Ebenda. Mit 342

Abb. VII, 228 Seiten. Geb. <M 5) ist neu bear-

beitet. Insbesondere sind die fremdländischen

Nadelhölzer, soweit sie bei uns angepflanzt sind,

valiig neu dargestellt.

Der ungewöhnliche Eirfolg, dessen das Buch
von Margaret Kennedy: „Die treue
Nymphe" (übersetzt von E. L. Schiffer. Kurt
Wulff Vorlag, München) sowohl in England als

in Amerika sich erfreut, ist symptomatisch dafür,

wie gewisse kontinentale Ideen, zu denen man
bisher drüben sich sehr distanziert verhielt,

dcrt an Raum und Einfluß gewinnen- Es ist aber

auch für uns ein Wert und vielleicht auch eine

Mahnung, weil es in einem fremden Spiegel euro-

päische Seele in gesteigerter Intensität zeigt, —
gesteigert durch Widerstände, die wirklich und
charaktervoll sind. Bei uns tragen abwechselnd
die wohlfeile Rezeption und der falsche Ueber-

schwang dazu bei, die Würde der Kunst zu zer-

stören. Das Schöne, Junge an dem Buch ist sein

Mjot und die stürmische Kraft, die eine Bgaaner-
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Nifht imraer ist das Neueste bosser als dns Neue.
Eine Binsenwahrhoit, Wenn der Lecjpr niclit glrubte,
der letzt iSchrei der liodt> 'v<'ri>nichto ihn, aucli l!)oi

der Wahl vou Hiichcru j\v:r nach dem ru greifen,
wovon maa «erado sr-ricliti, uud wäre die Vorötelliinff
nicht, im Sclm'anp:©, das n^neÄfe Buch auch dos bo-
kannten iJichtrrs oder E?z;;Iilors eei ruudfriH'r Tind

deshalb besßor als ßcm vorherRehendeg, so würde
iiiclit Lo bald durcli Ep]i;Mneres \iol wcrh'olloö lit^ra-

r.-ches Gut V'erdräii;rt, worden, das erst ein« spätere
Zoit untor dem Ber.j2: von Makulatur heraii^h'ilon

mülite. Bosonder.3 d^^.vnn betroficn v.'ird die Novello
üiid die Isiirzore Encühiünc. die nicht das Glürk
ha heu, als Bücher in die Hände des Publikums zu
sjelanfTiMi. Die Vorleirer nmclien nicht gern Kovollen-
b5,nd'\ Koona no ,^eben'*, hel&t os, Novellen .^ehen'*
nicht.

Ich iDöchtß deshalb auf die Bücherei zeitge-
BÖSoischf^r Novellen ,,T> o r F u l k c'' (Deutsche Ver-
laffs-Anstalt, Stuttgart) binweieen, eine Sammlunq:,
welche eine Ai^ahl klir/er<r KrzihluDj?en in Einztd-
aus,cral)en onth^ili, die zn den br^üieu in un;-;erer Z( il

??e&chaff(»n'>n prrliör*^n. Sie baoeu rudf^m den Vorzup;
der Billigkeit iind des handlichein Formate.

Neben Thomas Mannes ..Bek'nntni.sse des Hoch
si^,plers Felix Krall" findet man hier die in ihrer

Eintacbhtjit orcrreifcndo „üescbichte nieineF Brnd**rs"
von Hans Siemsen. koethar auch weil ^^ienls^!l

so VQD^R veröffentlicht ; des tcliihenden unri leider no

\\pi\y.p: jcekanntcTi W i 1 h e 1 in Leb ui a n n „Der be-

dninßjte Seraph"; den „UuterganK von dreizehn
Mnsiklehreni" von Heinrich Eduard Jacob,
t^'ne sehr deutsche Geschichte von Jean-Paulbcher
k"!DrachmusikalitÄt und innerer Leuchtkraft. Albrecht
^'cha^cffer imd Jo.-^ph l^ont^on sind vertrotr^n. und
mit je einem außfrezeichneton Beilrajr Ernst
Weiß, Otto Flaue und A 1 f o n s 1' a q u e t.

Wer den prachtvollen Arnold Ulitz nur aus
6einea Bonianeu oder noch nicht kennt, kann ihn

hier von seiner besten Seite können lernen in der

GcKchichte ..Der vorwop:<'no Bwimto od-er v,ti3 ist

die Freiheit". Von den Jün;^>T<^Ti treffen wir Mar-
tin Borrmau ,,Die MiLshandlunR", Axel
Lübbes meisterliche „Heiiukehr" und W. E.
S <i f k i n d 8 „Das Mon?enlicli!,*\ liier erschienen ii^t

auch Alfred Neumanos aufe«ezeicboete No-
vf^Ue „Der Patriot", welche die VorlaRO für sein er-

folgreichem Schauspiel war.
Man hört oft saKen, dem heutigen Leser könne

bei dem rasenden Leben nicht zu viel zuperautot
werden. Das stimmt nicht; denn er liest die dick-Rten

Schmöker. Die Novelle aber, konzentrierto Kunst,
«»rfordort den knny.entrierteu Leser, der von «iner

8t,uTidx% in der or sich den Luxus des LoeenKi leistot,

<»ine Art. Eseenz verlangt und verlanKen darf. An
diesen wendet sich die Sammlung,

Efraim Frisch.
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'Phe greiinbin, ^, i^^:ir^«i4 üori) ein !Reft 2lfd)er=

4^ inittn)0(t;ftimnuin(i, bo^ Slineii auf einmal bas ©egen^

-^^märtige nid)t inel)r fd}med:en irill. Sri) uerftebe: man
I;at firi) oH.^unabe an yjienfrt)en gerieben unb glaubt nun,
uyi yuu^ey zui) UHU '.a>fiji' |t'i uoa) [iinji |u ii-fu uuer }0 tief

l;er, ba^ es fid) uerlclmte, hierüber biete '!Büd)er 3u frf)rei'-

bcn ober nur 3u lefen.

^Jiatürliri) ift es ein Irrtum. ^2lber ha fd)icft man nun
eiügft 3u feinem ^Bud)l)änbler ujib läf5t fid) bie neueften

biftorifd^en ^Jxomane bolen. Unb er fd)idt ^bnen bas ^eu=
efte, bQQ er in biefem ©eure auf iiager bat: „iiiebe unb
ßeben ber öabi) .Hamilton" uon ^einrid) iBollrat 6d)u=
mad)er unb „XioUi ^JJ^onte^ non 3ofepb 2luguft ^w:. Sie
erwarteten fid), id) raeif3 nitt;l n)eld}en @enuf^ uon ben On=
timitäten biefer boben i^errfdjaften unb finb nun enttäufd)t,

unb bred)en in bie ber.^beiregenbe ^lage aus: 5ßobin foU eö

fübren, meim nun gar bie 'Büd)er ^u alter uerfd)immelter

;^eitung merben! öefdjiebt Obnen red)t. ^Ber bci|5t Sie
aud) fo neugierig fein? — Wir tonnen beute eben alles.

Ußie eo uns beliebt. Ginnud aus ber Leitung ben rubren^
ben Sd)möfer mad)en unb umgefebrt ben Sd)möter roieber

3ur Leitung, mit 5(nefboten, 'öilberd)en unb jenem 2luf=

gu^ uon „^13oefie", ber aud) bem Xieitartit'el nid)t feblen

barf, rcenn er anbers ben nötigen ®d)n)ung baben foll.

5ür ba5 ^Bebürfnis, mit berübmten beuten unb Staats^

oberbäuptern familiärer 3u uerfebren, als es bie @efd)id)te

geftattet, fd)eint mir bas ältere ©eure, bas id) in meiner
3ugenb mit fo uiel 5öergnügen uerfd)lang, geeigneter. Da
^ing ,^um "löeifpiel in Berlin, Unter ben öinben, ein ^JJiann

oor fid) bin. ©r unterfd)ieb fid) faum uon ben anberen
lormlofen Spa^^iergängern. ^Jlur raer fo ben red)ten Wxd
latte, mod)te mobl erraten, ba^ es nid)t ein gca)öbnlid)er

Jiann irc.r, ber t>a mit elaftifdjen Sd)rilten um bie Grfe

er Sßilbelmftra^e bog, um balb im lor einer ber iKegie=

ungspaläfte m uerfd)tr)inben. Denn es mar niemanb ge=

ingerer, als ber ^rina ^pfilanti, ober ber Surft 5J^etter^

id), ober ber @raf ^Inbroffi), ber eben bie @efd)icte (Europas
n ben .^änben bielt unb burd) allerlei ^ntriguen binburd)=
leuern mußte. Der 53erfaffer ließ es fid) roas foften: er er=

mt> Ontriguen, 9Jiinen unb (Segenminen; man balte (Srunb
d) auf,^uregen. Unb bann fab man einen anbern ^ann in

iefen ©ebanfen in feinem fürftlid)en Kabinett auf unb ob
.eben. (Ein Diener bufd)t leife berein, eine uerfd)leierte

?rau erfd)eint, ein ftaubbebedter .Kurier. Ober es ift bie

nlfd)eibenbe Slronratfit^ung: ber DJionard) ift plöt^lid) uom
Olbrurf berabgeftiegen, auf einmal ift er fein '^Bruftbilb

mebr, er t)at aud) ^eine. Unb fprid)t mit einer fold)cn unb
fold)en Stimme bie berübmten 5ßorte, bie ^um trieg ober
,5um {^rieben fübren —

5Bas ift im (Srunbe unfere i?uft an ber biftorifd)en (iv-

^äblung? — Die offijielle ober gelebrte (Sefd)id)te ibrer
äu6erlid)en unb anfprud)suollen ^ßrogmatif für einen Tlo^
ment entraten ju feben, ibre innerfte g«enfd)lid)feit ober
(Söttlid)feit ^u füblen. Die fd)led)ten !Romane flittern nur
bie 2(nefboten aneinanber: fie mad)en bie ^eine ,^u bem

»-^^

^Bruftbilb bes ölbrmfs; anbere meinci. mit U5ermenfd)=

[Id-^unc^ — i3erabfel3un^ (Fs ifr ber tammerbienerblicf, oor

bem es angeblid) feine ijciben gibt. Der Did)ter aber toft

ben fd)auerlid]en ^aubtierirf)rei b es biftorifcben g^^g^gnMfer

aus feiner Ginfamfeit unb Similofigteii. (ir maa^rt?flffr-
baraus.

es gibt aud) Did)te»\^ Unb uon einigen mill id) er^äblen,
bo^ Sie üuft frieo''!], fie ^u lefen.

Da ift bie „(lt)Yon\t ber Königin'' uon 9J?aurice i)emlett.*

Uns allen ift bas Sd)idfal ber 9Jlaria Stuart uon ber
Sdyule ber nertraut. 2lber bas Sd)illerfd)e Sd)aufpiel
gibt mir ben let3ten 2(tt ber Iragöbie. (Einer Xragöbie
übrigens, bereu ^Bur^eln unb ^e^iebungen burd) bie i)ifto=

rifer unb ibre uerfdiiebenen 9J?einungen 5u oerfil^t unb
uerbunfeü finb, fobuß greifbar eigentlid) nur mieber eine
2Irt biftorifd)er ölbrurf beraustommt: ein blaffes (Befid)t,

eine fteife ^alsfraufe, iliebe, (Eiferfud)t, Staatsraifon unb
bas ^^lutgerüft.

Diefer ^nglänber nun, beffen ^einbeit unb abgrünbiger
33erftanb ibn als einen 23ertt)anbten uon 50lerebitb er=

fd}einen laffen, mad)t erft einen biden Strid) burc^ bie

TjiMc ((MiMMUM* unb fd)reibt bie ©bronif bes ^er^ens einer

grau. (Er ^cigt bie tragifd)en Irrtümer, alle tümmerniffe,
uon benen allein biejenige ^tenntinffe bnlte, bie bauon be=

troffen mürbe, als bälte bie i)anb ber 5Jiaria oon Sd)ott
lanb ibm bie Seber gefübrt, oon lag ^u Xag, bie ganzen
fed)s 3«bre, feit ibrem eintreffen auf fd)ottifd)em ^Boben bis

,',u jener uerbängnisoollen 5öerbaftung. Da ift nid)ts uon
^^runf ber ^-öefd)reibung unb Scbilberung, nad) ber 12lrt uon
Scott, bie man als rüdmärtsgemenbete Sebnfud)t be^e'id)^

neu tonnte. Sie finben bie Sd)ilberung eines Sd)Ioffes ober
einer Öanbfd)aft nur im engften 3ufammenbang mit einer
Situation, unb bie ^J)ienfd)en, fo üerfd)ieben in ibrem 2Be=
fen, merben uns nid)t baburd) angenäbert, bo^ uns gezeigt
mürbe, fie feien im (Srunbe gar nid)t anbers als mir felbft.

Sonbern es finb mirflid) men\d)en einer anberen 3eit,

bie Ummege 3mifd)en 2Ibfid)ten unb Xoten nur braud)en,
mo grobe .^inberniffe fie aufbauen, 1öknfd)en, benen ibre
Stellung bas ßeben täglid) auf ber flad)en ^anb prüfen^
tiert; rafd) unb langfam, uon milben unb ebrgei^igen
Xräumen, leibenfd)aftlid) ober 3ögernb, meil fie muffen,
uon einer Sid)erbeit im fielen nad) bem mos ibnen
fromm^ ober mos fie uerbirbt — alles unmittelbar ein=

leud)tenb — unb bennod) gar nid)t fo anbers als mir. ©s
ift bas 5Jiebium, in bem fie leben, gleid)fam eine anbere
SItmofpbäre, bie anberen ©efe^en ber 2Ibftofeung unb 2In=

aiebung unterliegt. Das ift bas einzige, tooburd) roir un=
mittelbar bie (Empfinbung boben, ba^ es fid) um eine 33er^

gangenbeit bnnbelt, bie mir biftorifd) nennen.

^ft man bann burd) all bas bemegenbe, in feinen tiefften

SBur^eln bloßgelegte Sd)icffal einer ^rau uon großer,
Genialität bes ^er^ens bi"öurd), fo leud)tet mie uon felbft

*) Deutf(^ üon (Buftoü Dnnelius. 'i^er\ac^ Wüten * ßöning
J^rnntfurt c/m.



eine (Erfenntniö barous: ©5 ift eine 5ßeU, bie |d)einbar barf

lüie fie tüill unb eine anbere, bie nid)t5 bavl ber nur be=

foI)len mirb. 2tber bie göttlirf)e 9JZQd)t, SOZen(d)en üernel)en,

tuirb il)nen 3um ©c^idfal: bie gleid)e 9}Zarf)t, bie fie |o

t)orf) I)ebt, 3erbrid)t fie, meil fie aud) nur 9}knfrf)en finb.

3erbrirf)t umfo met)r bie grau, bie menfri)nd)fte oon aUen,

bie !öni9lid)fte.

Unb ein onberes ^ud) ift ha. „Des Königs ^cilV\ uon

3oI)anne5 23. ^enfen.*) 5d) h^^be Sl)nen ^uraeiten uon bie=

fem feltfan-'^*^ Sänen er3äi)lt, bem 6ol)ne eines iütifd)en

25auern, ber le oufregenbften europäifd)en 25üd)er ge=

fd)rieben bat. ^Slafe unb blonb, mit bem (Sefid)te eines

ftillen fieF)ramt5t*anbibaten unb mit ben fanatifri) glül)en=

ben trugen l)inter ben funfetnben ^Brillengläfern, mit einer

^aut, iiber bie cUe 5ßinbe ber 5öeU getal)ren finb unb

fie farblos unb fal)I gemad)t boben. Sr ifr uei' SünytT ttl

mobernen Sd)lad)ten, bes ©ebantens unb ber Slraft. (Er

^at bie epopoi' ber neuen 5Bit'inger3Üge germanifd)er Über^

legen^eit gefungen. (Er fiebt bie S^funft ber Sßelt in ber

äquioalenten Umfe^ung bes (^eiftes in Slrbeit unb !örper=

ndj)e ^öl)erentn)i(tlung: ein neuer ^bel ber Xüd)tigfeit,

n)eltbel)errfd)enb burd) bie ^^e^.

£r, oem nldjl. ui ut. t)e-unZ,.-n 5öeU unücfunnt ift^ t)aii

ben übertultiDierten, Uebensrnfubigen unb politifc^ m

bifferent gemorbenen 2)Qnen, feinen fianbsleuten, biefes

neue germanifdje Sbeal entgegen unb U,d,t mü Snfttntten

uon feinfter ^eUl)örigteit bem betabenten .xultiirbcgriff ben

mang einer neuen 6iegesfanfare 3U geben. Sn bieten;

neuen ^ud), bas in ganj einem anberen
^^^^^^^^l^^'

englifd)e ein l)iftori^c^er üloman genannt mirb, merben bie

qrofien unb roDen Gräfte ffanbinai)ifd)er 5^ergangenDeit

tebenbig; - ber Slampf auf öeben unb ^^^ ^'^^'']^''

9)lad)t bes Königtums unb feiner elementaren ©iberftanbe,

in ihrer fid) felbft i)ernid)tenben SteUofigfeit. ©r seigt. mte

bie traft bes töngis uon einer 9^oi3en^bee gelent, bie

feanbinaDifd)e (Einl)eit als ein ^äd)ftes ut)lenb, an ^JJli6=

oerftanb, XräqDeit, an bem burd) graufige Übergriffe er=

reg en m unb fd)Ue6lid) uom eigenen 3tt)eifel jermurb

unb uernic^tet ruirb. Sn 3tt)ei 5)auptlimen mirb bas ^efen

ber 3eit fid)tbar gemad)t: an bem "^^"'[^\^^^^^^^."; .^""^^

nifdien 5öeg unb üeben bes 2)id)ter^6oIbaten ^id)el Xb3=

qerfen unb an ber ^arabelbabn bes Königs ebriftiern ocn

Dänemark. Die einanber fo fern Uegenben ^Bat)nen aufc

n

fdilieWid) 3ufammen. 9J^id)els üeben, finnlos^finnooll, mie

bas eines 2)id)ters, fteigt in einer mertmürbigen turoe, bic

bes Königs neigt fid) unb ftöfet mit ber !mid)els sufammen.

Unb am Inbe il)res ßebensW bas 6d)ictfal fie anemanber

qebunben. 9JZid)e( Xi)ögerfen, ber (Eiiifamfte ber (£in-

famen, ift ber («enoffe bes gefaUenen tonigs m jeinem

einfamen (Gefängnis auf 2llfen gemorben^ ^Tuf biefem

Wntt, mo bie 55erqeblid)teit uon 5Kid)eIs 6ebnfud)t unb

bes Slönigs Xaten sufammenlaufen, mo fie alt unb ab=

qenütU unb fremb bas 5ßefen alles @efd)ebens an fid)

erfahren, ha merben fie menfd)lid). Unb munberbare @e=

fänqe finb in bem «ud), ©efänge bes gjleeres, ©efange bes

ißlu^es ©efäuge uom 5)elben, (Sefänge ber 5)eimat unb ber

üanbfd)aft bes Dichters, jart unb ftart unb ooll jener bel=

*) S. t5l|d)er, 53crlafl.

benl)aften Selbftoernif^tungsfel)nfud)t, bie bie alten ftan=

binai)ifd)en Sagas ummittert. d'm buntes 23ud), l)ell

unb bunfet, blül)enb unb uom Xob befd)attet. Unb aud)

l)ier leud)tet es f)erüor aus ber 23ergangenl)eit: ba^ Wcid)i

6d)icffal ift; bas Königtum, bas ungebrod)ene, brid)t bie

tönige. Der 3tt>eifel ift es, ber ben nid)t anfommen barf,

bem bas ©öttlic^e Derliel)en ift, bie ©efc^icfe ber 5öelt ju

geftalten. 5)ierin fiel)t ^enfen ben galt bes Königs unb
befingt flagenb ben graufen SÖZoment im 5^iebergang ber

tönigsibee. (Es ift bie '^a(i)t, tia tönig (El)riftiern über ben

fleinen ^elt fäl)rt unb \l)n ber 3tt>eifel überfällt. Unb mie

er, ber 6tarfe, bann unentfd)ieben bie ganse ''Jlad)t halb

bie eine, balb bie anbere tüfte anlaufen lägt, um am 3!Hor=

gen l)ilflos unb gebrod)en als 25efiegter am anberen Ufer

3u lanben-

Hut nZ^j CCVt ViViZrCi uTuieü xönigsbud) mill id) ^bnen

er3äl)len. ©s ift uon bem öfterreid)er (B. ®. tolbenl)ei)er

unb i)e\^t „2lmorDei"Ä||us bem engen ßeben bes2lmfter=

bamer (Bl)ettos, mo bi^PBlen 5Kefte bes fept)arbifd)en Su=

bentums aus ber ^öITe topanien il)re 3uflud)t gefunben

unb fid) in erneuter @laubensftarrl)eit oerfd)an3t l)aben, uer=

härtet burd) unnennbares üeib unb in il)rer (Enge ben

life'i-fud)! mal)renb - aus biefer 5ßeit erblüt)t munberfam

bie töniglid)e traft bes Deutens: 25arud) 6pino3a. ©s i|t

bie 3eit großer (Ereigniffe unb großer Dinge —J^^efe

^Renaiffance ber (Beneralftaaten: ^embranbt, bie ^Bruber De

5Bitt unb ber große 5lbmiral be ^upter. 5ßäl)renb bie

menfd)lid)e greil)eit fid) aus ben ^Banben langfam uiib un=

qelent 3u löfen beginnt, l)ebt ber blaffe iübifd)e ^riUen=

fc^leifer ben ©ebanfen auf ben Xbron, ben unbarmber3igen,

niathematifd)en (Bebauten uon ber menfd)lid)en 2lbl)angig=

teit, uon ber Unfreil)eit, bie il)re ©rlöfung nur "^ ©otte^^,

gebauten finbet: amor intellectualis dei. Der ©ebante,

ber fein 6d)ictfal mirb unb ber bem, ber il)n tragt, heraus^

bebt aus ber engen 3ubengemeinfd)aft unb aus öer ®e=

meinfd)aft ber 9Jienfd)en überhaupt, mit ber unerbittli^en

XDrannei, ber gegenüber alle ^äd)te ber 2öelt ol)nmad)ti9

bleiben. Denn nid)t blos bie Xaten mad)en @efd)id)te. Unb

nic^t blos bie 5)anbelnben. Das le^te ^enfc^lic^e miU

allem 3mang ber felbftgefd)miebeten unb auferlegten (Ein^

rid)tungen 3um Xrot^, fid) nur feinesgleid)en unterroerfen

unb ruft unter üerfd)iebenen gormein fem: „50^ir tann

nid]ts gefd)el)en" über allen 3eitlid)en Xob l)inaus; .benn

mein md) ift nid)t uon biefer 5ßeU." Sm ©runbe ber

Sinn aller über bas prattifd)e ^anbeln binau5gel)enber

träfte, bie ibren $lat^ bennod) in biefer 5öelt fu^en unt

finben. greilid) in einer Sphäre, für bie nur fid)tbar, r>n

Xeil an il)r l)aben. Der geroaltige Überbau ber geiziger

5öclt, etwas unfid)tbar in unferer 3eit unb bennod) m
Stillen mirtenb, mie immer. Dauon unb uon ben Jüc

benagen unb Triumphen bes (Seiftes, uon öen großei

5öüfteneien bes einfamen Deuters, uon feinem ^Jlenfcb

lid)en unb Unmenfd;lid)en, meiß biefcs feine unb ftar!

25ud) groß unb ergreifenb 3U reben. I

es mirb - mie Sie fel)en - 3un)eilen auc^ 9ute ^ufi

gemad)t, man muß fie nur l)ören mollen. -ü 1 1
1

*) ^^ciiagCiJeorg emulier, 51Künri)en.
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Jüdische Inhalte
Von Efraim Frisch

In meinen fragmentarischen „Jüdischen Aufzeichnungen"
'(Der neue Merl<ur, August 1Q21) schrieb ich über die im Wan-
del der Zeit auffallend sich gleichbleibende Unfruchtbarkeit von
Polemik und Apologie in der jüdischen Frage den Satz: „Es
fehlt an wesentlichen Voraussetzungen: an der Kenntnis jü-

discher Wirklichkeit, wo sie jüdisch und wirklich ist zugleich,

an der Kenntnis auch der nicht leicht zugänglichen Quellen
jüdischer Religiosität und jüdischer Lebensform". Ich glaube,

das gilt in der akuten Krise von heute erst recht, und ich

sprach damit nur eine jetzt wieder erhärtete Erfahrung aus,

daß auch wohlgemeinte Bemühungen innerhalb des Judentums,
was jüdisch oder Judentum sei zu erschließen, vielfach einen er-

staunlichen Mangel an Wissen i«m jüdische Wirklichkeit aufwei-

sen, einen Mangel, der durch keinen tnoch so guten Willen oder
noch so geistvolle gedankliche Konstruktion zu beheben ist. Das
trifft nicht nur auf den Durchschnitt zu, sondern reicht weit

hinauf . . . M. I. Berdyczewski (Bin Gorion) pflegte über diesen

heiklen Punkt die lakonische Wendung zu gebrauchen: Man
weiß zu wenig, — was bei ihm freilich noch eine andere Be-

deutung hatte. Ich gestehe: nichts, zumal in der heutigen

Situation, scheint mir so wenig geeignet, das andrängende Ver-

langen bisher Abgetrennter und anderer nach mehr und besse-

rer Kenntnis Begieriger zu befriedigen, als die mannigfachen
abstrakten Erörterungen über das Wesen des Judentums. Das
Wesen wird solchermaßen entwest und verliert nur an Sub-
stanz. Es bedarf der Tatsachen, es bedarf des Zustroms jüdi-

scher Wirklichkeit in jeder Form, der Dinge, die für sich

sprechen und der spekulativen und sonstigen Deutung entraten

können..

Ich begrüße darum als einen solchen werthaften Beitrag

aus dem Gebiet des Schrifttums das Unternehmen der

„Bücherei des S c h o c k e n - V e r 1 a gs". Fünf hand-
liche schmale Bändchen, repräsentativ nicht allein durch ihren

schönen Druck und ansprechende Ausstattung, liegen nun vor.

Alle gehören sie in die Hände derer, die von der Unmittel-

barkeit der Ansprache jüdischer Inhalte berührt werden kön-
nen, in die Hände der Jugend vor allem. Ich beginne mit
der ersten Nummer: „Die Tröstung Israels''; sie ent-

hält wohl das Höchste, das je aus prophetischem Geist die

Menschen angeweht, die Kapitel 40—55 aus Jeschajahu (Je-

saias) in methrisch rhythmischer Anordnung des hebr. Textes,

dem die Verdeutschung von Buber-Rosenzweig zeilenweise

adäquat gegenübergestellt ist. Unverrückbar gegründet steht

hier Tröstung und Verheißung, waltet das unzerstörbare
Wort, an dem sich die Befriedung des Menschen je und je

wieder entzündet . . . Was diese Uebersetzung für den Juden
leistet, ist hier auf engem Raum besonders intensiv zu füh-

len: sie bringt wie ein wunderbarer Lautverstärker die iti

der Tiefe der Zeit verlorene Urstim me wieder so nah,

daß uns der Schall des Hebräischen wie eine Drommete weckt
und das Herz in die gewaltige Spannung hineinreißt. Das
ist so stark, daß auch der Unwissende momentweise der

Täuschung erliegen m?g, das Urwort selbst; unrni+t'''Vior 7ii|

vernehmen. — Das zweite Bändchen bringt eine Auswahl der
Dichtungen Jehuda Halevis unter dem Titel: „Z i o n s 1 i e d e r

Jehuda Haie vis". Mit der Verdeutschung und Anmer-
kungen von Franz Rosenzweig, steht schlicht darunter.

Das Zusammentreffen dieses Dichters und dieses Uebersetzers
ist ein Ereignis von höchster Bedeutung, das auf diesem
knappen Raum zu würdigen sich von selbst verbietet und
auch gar nicht versucht werden soll. Wer hier eindringen

will, darf es sich nicht zu leicht machen. Doch auch hier

gilt: entscheidender ist, daß einer wenn auch nur ein Ge-
dicht von Jehuda Halevi weiß, wirklich weiß, als alles, was
er über ihn erfährt oder liest. Man sollte es in dieser Hin-
sicht eigentlich wieder so halten, wie in den alten Schulen
des Ostens. Ein junger Jude, der etwa das große Zions-

gedicht so auswendig wüßte, daß er es sich stets mit der

rechten Intention herzusagen vermöchte, hätte mehr Juden-
tum in sich, als wenn er noch so viel „über" das jüdische

Problem studierte. — Als drittes Bändchen erscheint der

alte Joseph-Roman „Joseph und seine Brüde r",

deutsch herausgegeben von Micha Josef bin Gorion. Er folgt

im wesentlichen dem Sefer Hajaschar (Buch des Redlichen),

einem hebräischen Volksbuch aus dem Mittelalter, in wel-

chem so vieles, was in nachbiblischer Zeit frommer Glaube,
Phantasie und rückgewandte Sehnsucht an den großen Ge-
stalten der Vorzeit weiter gedichtet, geträumt und gedeutet

hat, wie in ein Sammelbecken eingeströmt ist und, neben
der Ueberlieferung, das Bedürfnis des Juden genährt und be-

friedigt hat, seine Lieblinge sich menschlich näher zu brin-

gen und seine Helden in scheuer Bewunderung mit mythi-

schen Kräften auszustatten. Hat die Gestalt des biblischen

Joseph bis heute nicht aufgehört, die Phantasie der abend-
ländischen Welt anzuregen, wie der neue große epische

Wurf eines Thomas Mann wieder bezeugt, so ist Joseph dem
einfachen Menschen aus dem jüdischen Volk besonders lieb

und teuer geblieben, auch wegen der messianischen Ver-

heißung, die sich an ihn. knüpft. Die Herausgeber (Rahel

und Emanuel bin Gorion) verzeichnen in ihrem Nachbericht
diesen Ausspruch des Manasse ben Israel: „Auch der Messias

wird ein Sohn Josephs genannt, nicht nur deshalb, weil er ein

Sproß aus dem Stamme Josephs ist, sondern weil die Ge-
schichte des Lieblingssohnes Jakobs wie die Gefangennahme
imd Verbannung von den Seinen ein Sinnbild für das Lei-

den Israels sind." Die Erzählung, die sich streng an die

biblischen Motive hält, ist von großer Einfachheit und Schön-

heit und hat den Ton des echten epischen Volksbuchs, das

von lebendigen Quellen gespeist wird.

Erfreulich ist, daß sich das Unternehmen nicht allein

auf die Wiedergabe und Uebersetzung älterer Texte beschrän-

ken will, sondern aus der Fülle des Vorhandenen die

nähere Vergangenheit und unmittelbar auch die Gegenwart

ergreift. So bringt das vierte Bändchen eine bedeutende

Probe neuhebräischer Literatur; sechs Erzählungen von S. J.

A g n o n, unter dem Titel „In der Gemeinschaft der
Frommen" und das fünfte „Hundert chassi-
dische Geschichten" von Mart. B u b e r, eine nach der

Seite kreatüriicher Lebensfrömmigkeit sorgfältig getroffene

Auswahl aus der Gesamtausgabe „Die chassidischen Bücher",

der eine Anzahl noch unveröffentlichter beigegeben ist.

Agnons Erzählungen aus dem ostjüdischen Leben kenn-

zeichnet ihre lebendige Nähe an der Gefühls- und Vorstel-

lungswelt des ausklingenden Chassidismus. Seine Metischen

leben und erleben in einem noch geschlossenen Kreise, der

durch keine Kontraste einer fremden Außenwelt merklich

alteriert erscheint, mit allen Merkmalen einer geprägten jü-

dischen Lebensform. Diese Welt mag in der Auflösung be-

griffen sein, der Dichter Agnon (er hat in den Uebersetzem

N. N. Glatzer und Gerhard Scholem vorzügliche Interpreten

gefunden) läßt ihre innere Vollständigkeit und ErfüUthcit

noch einmal lebendig werden, ein Stück jüdischer Wirklich-

keit, die trotz ihrer geographischen Nähe dem Westjuden

bisher noch immer fremd geblieben ist. Es mag deshalb ein

moderner Leser aus dem Ver^^leich mit einer gewissen

Art europäischer Literatur leicht den Eindruck empfangen,

daß hier bewußt romantisierende Elemente hineingetragenl

seien, um künstlerische Geschlossenheit zu erreichen, er

würde sich aber täuschen, wenn er annähme, daß die fort-

schreitende Umformung auch der ostjüdischen Welt ent-

scheidende religiöse Wesenszüge hätte zerstören können.l

Was mehr oder minder manifes'i itr Herzen und Köpfen!

dieser Menschen noch lebendig ist, ruht auf dem unerschüt-l

terten Vertrauen, daß der Bestand des Jüdischen von außen

her gar nicht gefährdet werden könne, solange in der inner-l

jüdischen Welt die Bereitschaft zum Dienst, zum Opfer, zumi

Empfang der Botschaft nicht erl )schen ist. Und des zumI

Zeichen dienen diese Geschichten: als Bewährung etwa dcrl

Kraft des Gebets, der Ervveckun^ zur Zeugenschaft einerl

demütigen, einfachen Seele, Aufstieg und Niedergang einesj

Lebens, als enthüllter Sinn einer Führung...

Das Zeicheicnen

Ruhte auf dem Sliftzelt eine Wolke,

Flammte nachts aus ihm ein Feuerschein,

War es Israel, dem Gottesvolke,

Klar: Hier wohnte sich der Ewige ein,

Daß es sich voll Ehrfurcht von dem Zelte

Abseits hielt. In Heiligkeit erhellte

Dennoch sich ein jedes Angesicht,

Wenn durch siebenfache Tcppichwände

Sprang der Flamme Widerschein ins Licht

Auf selbst noch so ferne^ Beterhände.

Alle Herzen ließen sich beherrschen

Von dem Zeichen, purpurn kundgetan.

Träumte Israel nach langen Märschen

Aus Alizrajim schon von Kanaan,

Reich an Rebenflut und Aehrenwogen?

Daß, bevor vom Sliftzelt fortgezogen

Nicht die Wolke, jeder Pilgrrstab

Ruhte, abermals die große Rrise

Anhub. Wind sang jedem Witstengrab

Süßer Hoffnung Auferstehungsweise.

A r f^h ^' r ^ j Ih f>.r n1 r i f.

Nichts anderes besagen auch zum großen Teil die „Hun-
dert Chassidischen Geschichten" Martin Bu-

bers, als diese auf einer höheren Stufe gleiche Haltung der

Hingabe, der Bereitschaft, das innere Hören und Empfangen

können, um unmittelbar in spontanes Tun umzuschlagen.

Ich war vor kurzem erst Zeuge ihrer Wirkung und möchte

diese Erfahrung hier mitteilen. Der Erzähler las eine Anzahl

dieser Geschichten vor einem Zuhörerkreise, von dem man
allem äußeren Anschein nach annehmen mußte, daß ihm

nichts fremder und ferner sein konnte, als die Welt, aus

der jene stammten. Mußte der Vorlesende nicht erst durch

eine ausführliche Darstellung der Umwelt, des geistigen

Klimas, durch eine Erörterung ihrer religiösen Grundbegriffe,

die zum größten Teil nichtjüdischen Hörer auf sie vor-

bereiten? Doch er verzichtete fast ganz darauf, begnügte sich

mit einigen Sätzen, brachte die Versa;innlung, man könnte

sagen lediglich durch eine Assoziation auf das Gebiet aktiver

Frömmigkeit und schloß daran unmittelbar und ohne Kom-
mentar die Vorlesung der Geschichten an. Die Wirkung war

erstaunlich. Man spürte aus allen jenen unmißverständlichen

Zeichen, durch welche sich die Gespanntheit, die Zustim-

mung, die Ergriffenheit, das blitzartige Erfassen einer Nuance

in einer Versammlung von Menschen äußert, wie diese an-

geblich so fremde Atmosphäre plötzlich heimisch und ver-

traut wurde, wie einleuchtend die Wendungen ihrer Rede,

wie durchschlagend ihre irrationale Logik, wie menschlich

nahe die Gestalten plötzlich rückten. Und alle späteren

AcuRcrungen Einzelner bestätigten vollends, daß vor der Un-

mittelbarkeit einer geformten geistigen Wirklichkeit alle Nebel

der Problematik sich wie von selbst auflösen.
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»ER I.ETZTE BAXD DER FOKS\ TE SAGA
U]W> AKJOERES.

o u"?.
c
JV.W a n e n g e s a n g" (übersetzt von Leon

Schallt (Ber.in, Paul Zsolnay. 462 S, Geb. JL 7)
heißt der letzte Roman, mit dem Galswortjiy sei-
nen großen epischen Zyklus zunächst abschließt.
Swan Song — der etwas konventionel'e Lyrismus
des Titels entspricht der Atmosphäre der Ab-
schiedsstimmun^ der gebaltenen Rührung über
das abklingende Zeitalter und seinen Hauptreprä-
sentanten, der den uneemütlichen Schauplatz
unserer unmittelbaren Gegenwart verläßt. Die
bedrohte Ordnung zwar im Staat ist kraft eng-
lischen Selbstvertrauens wieder hergestellt und
auch die gefährlichen Störungen in der Ehe der
jungen Leute sind voraussichtlich absjewendet —
aber das Alte ist endgültig vorbei und das Neue
ist dynamisch und nicht sehr zuverlässig. Von
der aktiven Jugend, über welche die vorangegan-
genen Bände eine vertrauensvollere Prognose er

nal stets m Bewegung gesetzt hat, steht zuletzt
als einzige starke Persönlichkeit mit der Aura
des Helden da, der noch durch seinen Opfertod
der drohenden Zerrüttung der jungen Ehe ent-
segenwirkt. Galsworthy wirbt hier mit allen
Mitteln um unsere Sympathien für diesen letzten
echten Forsyte, als für den aufrechten Mann der
sich bis ans Ende treu bleibt, doch dessen Ei'gen-
smn und harte Selbstsucht sich im Alter zur nim-
mermüden zähen täti-en Sorge um Glück und
\\ohlfahrt seines Kindes und Enkels wandelt, an
die sich sein Gefühl, als an die einzigen Bürgen i

einer ihm vorstellbarcn Unsterblichkeit klammert,
i

Aber wir widerstreben dieser Rückkehr zur Ord-
nung

^
i\icht daß das Moralische sie^, läßt uns

unbefriedigt... Wer würde sich nicht gernvom Sieg des Sittlichen überzeugen lassen? Aber
die so wiederhergestellte Ordnung ist eine Staats

men^? 'd'^"' ^f^"
wir den 'politi^h^' eTpeH- bürgerliche und kj^ eist .^^

?1!"*J?:^£^„^.?..„""1
Bympathischen jungen Moni. Poetische, und das Ideologische fozTgl^i^sr^^^^^von der Koutine ^^% parlamentarischen Betriebes

ungeduldig geworden, sich nach ?uter englischer
ö;tte der praktischen sozialen Hilfstätigkeit zu-
wenden, während Jon nach langer Abwesenheit

ben ausemander. Daraus er?il>t sich eine Art
Iragik für Menschen, die Muße dafür haben,
eme Tragik die zur Not auf die Unzulänglichkeit
der menschlichen Natur überhaupt zurückge

schaftsroman in jedem Sinne.

^
Ich nenne romanhaft nicht allein die Strapa-

zierung von einem Dutzend Situationen, die
Kaum noch abwandelbar sind, um ihnen irgend-
wie noch einen Tropfen Poesie abzugewinnen
sondern auch die quasi-künstlerische Prozedur'
weiche die Ereignisse, die gewöhnlichen und
außerordentlichen, mi^t dem ganzen Komfort von
tietühien und Gedanken einer bestimmten Bil-
dungssphäre durchtränkt und ihnen so gleichsam
eine moderne Appretur verleiht. Statt der Gül-
tigkeit haben wir nur etwas Statisches, dag mit
unserer Unruhe keine echte Verbindung einseht.
Diese Art Roman ist auf ein Gesellschaftliches
bezogen das von einer bftreits brüchigen Konven-
tion lebt. Gewiß durchschaut auch Galsworthy
diesen Zustand und er läßt mit Beziehung auf
das Forsyte-Prinzip den jungen Mont zuletzt
sagen: „Besitzen und Behalten! Als ob es das

!ntS.7j u.
'* Z",<J^'Ji Neuen, das sich damit

ankündigt, hat er offenbar nicht viel Vertrauen.
iSo sammelt »ich unwillkürlich alle« Licht in
diesem Buch auf den abtretenden allen Soames
der m der Hauptsache der allein Bewegende
bleibt, und wird zum Schluß zu einer Art Ver-
klarung, der die einsrestreuten sanften Ironien
keinen Abbruch tun. D^^r deiche Mann, der ein
Leben lang am nachdrücklichsten das starre For-
syte-PrinziD gegen die Forderung der Leiden-
sohafi und der Schönheit vertreten und geg«n
weichen der Autor sein ganze« poetisches Arse-

auch die ganze Gattung des Gesellschaftsromans.
Im llahmen der gesammelten Werke erschien

(im gleichen Verlag) auch der Band .,E i n K o m-mentar mit dem Untertitel ..Menschen und
^chatten

; eine Sammlung von Skizzen. Figuren
Hetrachfungen. satirische und path^^tische Rand-

5Xvr"^?" rv'"^^ !''" ^,7''^^^" Oegensätzen und
V^ ß X ?-

*'^f^5^^^^*en Menschen. f230 S. Geb.

f AU • i.!'"^ ^^h^^^ tendenziöse Stücke, mit
der Absicht zu wirken, zu bessern. Sie vermit-
eln einen hohen Betriff von dem noch sehr
ebe^ndigen reinen, humanen Gefühl der en-.
hschen Mdtelk.asse. deren vornehmen Typus
Galsworthy repräsentiert. Der den im Lfbens-
kämpf verwundeten oder unter;e<ren€n Volks-
genossen als Verletzung und Verlust am eige-
nen Wesen, an dem der Gesamtheit empfindet.
Eine Gesinnung, die offenbar noch damit rechnet,
aas Soziale mit Anstand zu mei«;tern

Einen sehr umfanjrreichen Rand 'bildet der
biographische Versuch von Galsworthys ver-
dienstvollem Uebersetzer Leon Schal it:

«i^Jn w * M'T^v'^^y•
^'^'" Mensch undsein Werk" (ebendort. 475 S. Geb. M 6) Erwird durch sein bdographische« Detail manchen

Leser interessieren, vermittelt aber keine Gestalt.Auch die durch eine Masse von Zitaten be-
schwerten Anaivsen de^ Werke sind k«um mehr
als weitschweifisre Inhaltsangaben. Eine Aus-dehnung der Inhalte auf Kosten des Inhalts.

EffAim Friech.
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JLITKKATLK.
Von Efraim 3<>isch.

l>er weiße Affe. Vornan.
wort hu» Uebersetzt
oeiten.

von
Von John Gals-
Leon Schallt. 421

^*^.
w';"'*'^. P*™*^- ß^»"««- yon dem.

y^Joe_n Ij ebersetzt von Leon Schallt BerlinPaul Zsolv^y, 348 Seiten. Geb. je JCi

6eT\^^%?^ ^''' ^«^^'nmelten Werke bringt

Korsvti y^'u^^ r ^.^'^'^^ Fortsetzung^ dS
A!fB-^ p/^^^'-^vfu^"." ^^g"?^" „Der weiße
^inirr/n M-.T';i^'^ ^'^ Schicksale eiiies derjüngeren Ml glieder der Familie und erwecktunser aktuelles Interesse dadurch, daß in 'hmdie durch den Krieg bewirkten Veränderunee^m Leben und im gesellschaftlichen ZusUndEng"i^^ds zutage ij-eten. Man ist nicht ersUunt b?i

^e deilfh'n'p' t ^'^^ P'^^
^^'^^^ erlebt hai

I altifn^ ^rM/;;''^^'^^^^;, ^.'^ ß^^^^^« schmissigeiialtung trotz der Ratlosigke t, eine cern zurj^chau getragene Indifferenz bei innerer^Bewcgt-

nd' ,fi.f
.^^-^^^-v^-rzweifelte Genurastimmung

^eue^ten nicht genug haben kann, wie auf de^
mif

Ä°^' wiederzufinden. Insofern haben wir Smit bekannten Symptomen zu tun, die anzeigen
jvie sehr England in kultureller Beziehung'^^t

ist Y„r '""-^^''^n
^"

^ ^^f
« mt^chicksal verbunden

L.hnr^« n"^
aUes dort gemildert durch eine an-

keit ^Iph ff."'
"^"'"^ '^"' Tatsachen-Ehrlich-

Keir ^^eIche LeoensneiJ^ier nicht mit Leidenschaft

'ratkefteHr":''^''"^!?.^^
^^"^ ^uletzt^dS^ch dn

,

^^t^\^f yertra.uer} m die eigene, oft bewährte
Tüchtigkeit und Aktivität, die, vererbte F>fahruog, sich glnuM darauf verlassV^zu könnet im
fc"^ \' ^''^'^''-

^J^
^'"^^' ^^^hon zu meist'er^

wenir.r\^^"^?° ''-''^J^^
vielleicht anders undv^/emger barmlo? erscheinen, und es mag seindaß dieser e,gentümlir;h englische Zug, derX'Werk in einer angenehmen mittleren Tempera-tur hMt und dem Leser die Sicherheit giM daßes schon nicht schief gehen wird aus dem

resultWt f^'^^'^r. Optimismus'''Galswort"
resu tiert Zwar i.st der weiße Affp das trostloseSymbol einer Gegenwart, welche die Früchte derZivilisation verzehrt hat und nicht weiter weilder skeptische Beobachter jedoohfiS vorderganzen Verwirrung auch die durch Humor ge"
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milderte Frage: Wie, wenn man seine Hühner
nur deshalb nicht zählen könnte, weil sie zuviel

herumrennen? — Im Grunde bleibt für ihn das
ganze Getümmel doch nur auf der Oberfläche,
es dringt nicht in tiefere Schichten hinab, dort-
bin, wo das Volk arbeitet und leidet

Das Werk ist künstlerisch auf einer grofien
Höhe der Menschendarstellung und reizvoll

durch seinen Dialog, der au alles bedeutend
rührt.

So notwendig und berechtigt eine kluge Aus-
wahl von Werken ropräsenf^tiver Autoren des
Auslandes sein mag, so wenig ist dem Autor und
dem Leser gedient, wenn das Prinzip übertrieben
wird und der Verlag sich von der Erwägung
leiten läßt, der Ruf des Autors und des einen

j

Buches werde den Erfolg des anderen nach sich
|

ziehen, auch wenn es ihm an Wert nachsteht.
Das muß die natürliche Folge haben, daß eine
rasche Uebersättigung eintritt. Diese Bemerkung
soll ein gewiß verdienstvolles Unternehmen wie
dieses nicht entmutigen, doch da sich solche Er-
scheinungen bei uns mehren, darf sie nicht unter-
drückt werden. — In diesem Sinne scheint mir
eine Uebersetzung des älteren Romans: „D i e
dunkle Blume" von Galswortby nicht ver-

; tretbar. Was der Dichter hier von Liebe, Leiden-

I

Schaft und Schönheit erzählt ist qualitativ ge-
ringer, als was in großen Teilen der Forsyte-
Bücher und auch in „Patrizier" gestaltet ist. Die
Atmosphäre eines vagen romantischen Pantheis-
mus, in die hier das Gefühl getaucht ist, wirkt
auf uns wie ein Parfüm, das seinen Duft ver-

loren hat. Die feine poetische Nuanciorung ist in

der Zeit einer handfesteren Erotik kaum noch
hörbar.

Der schwarze ^ükcIi. Novffhn. Von Anton
Tschechow. Am dem Russischen ron Richard
Hoffmann. Berlin, Patd Zsolnay. 394 Seiten,

Wer die Probe aufs Exerapel machen will —
und es ist eine lehrreiche Probe — wird sich

leicht überzeugen, daß Maupassant eigentlich

schon in die Literaturgeschichte versinkt, wäh-
rend Tschechow erst in unsere Gegenwart hin-

einwächst und, wie ich glaube, seine verdiente

Geltung noch zu gewärtigen hat. Der um seine

Form wenig bekümmerte Russe, den meist ein

absonderlicher Fab, eme abseitige P>scheinung
reizt und der deshalb Mi fragmeniarisch und
nachlässig scheint, ist eben der größere Dichter.

Das geht mit evident3r Gewißheit aus den vier
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Erzählungen dieses Bandes hervor, die man ein-
mal oder mehrmals gelesen hat und die, obgleich
ihre Menschen aus einer versunkenen Welt zu
uns reden, nicht nur wie neu wirken, sondern
plötzlich Dinge ins Licht rücken, die man nicht
genug bewundern kann, so sehr sind sie Legiti-
mation wahrhaft schöpferischer Phantasie. Um
nur einen Beleg zu bringen, bezeichne ich jene
leise Stelle in der Erzählung „Drei Jahre", in der
eine mißglückte Ehe erzählt wird, mit allem ver-

geblichen Toben der Aneinandergefesselten, bis

die Zeit irgendwie ihr Werk tut: Es hatte in der
Nacht eine stürmische Auseinandersetzung ge-
geben und zum Schluß einen Versuch zur Ver-
söhnung, wobei er ihren Fuß geküßt hatte. Dann
heißt es: „Am Morgen waren sie beide verwirrt
und wußten nicht, wovon sie sprechen sollten,

und ihm schien es sogar, als ob sie mit dem Fuß,
den er geküßt hatte, nicht ganz fest auftrete."—
Es steht in dem Band auch das kleine er-

schütternde Meisterwerk „Schläfrig", die Ge-
schichte von dem jungen Dienstmädchen, das
nie ausschlafen kann und den Säugling ihrer
Herrschaft töiet

•

Die Domberren. Roman. Von Nilolai
L i es ko w. Uehersetzt ton Grepnr Jarrho.
fRomane der Weltliteratur.) Lsinzin, Hesse u.
Becker. 458 Seiten. Geb. oÜ 4.50,

Die Wiederentdeckung Ljeskows reißt nun
auch dieses Werk aus der Vergessenheit, in die
es selbst für Russen längst versunken war, und
der üebersotzer sagt in der Einleitung manches
treffende Wort zur Rechtfertigung dieses Eifers.
Doch nur einzelne Teile des Werkes, oft von
Gogolscher Kraft und ihm verwandtem Humor,
sind wirklicher Gewinn — das Ganze hat der
Zeit nicht standgehalten, wirkt anachronistischer,
als es dem Alter nach wirken könnte. Das läßt
verstehen, weshalb der Roman auch innerhalb
'seiner Zeit sich nicht hatte durchsetzen können.
,

Nicht nur wegen seiner dem Zuge der Epoche
widerstrebenden lendenz, wie viele meinen,

. sondern mehr noch, weil Ljeskows Begabung
der großen Form nicht adäquat ist und der Stoff
ihm zu Episoden zerfällt, die er nachlässig, oft
oberflächlich aneinander kittet. Es kommt keine
Tragödie zustande, sondern eine genrehafte, tra-
gische Idvlle. Und d£Ls hat noch einen tieferen
Grund. Wer gegen den Gesinnungsgegner den
Gendarm aufruft und alle staatlichen Einrich-
tungen sanktioniert kann nicht religiöser Kämpfer



und Revolutionär für das Reich Gottes sein. Das
Werlc ist in diesem Sinne sogar sehr interessant

für die Kenntnis der russischen Kirche und ihre

Zwischenstellune^ im alten Staat; jene Einklem-

mung, die auch Dostojewski so viel zu schaffen

gemacht hat. Doch während Dostojewski mit
seinem großen Menschentum die Grenzen sprengt,

bleibt Ljeskows Gefühlsinnigkcit und reine Dar-

stellungsfreude in einer Art sanftem Vormärz
stecken, dessen Für und Wider auch schon zu

seiner Zeit tiberholt war. Doch ist das Werk
schon wegen einiger prächtig gelungener Ge-
stalten lesenswert

Die Baiiem Ton Wory. Von Leonid
Leonow. ll ebersetzt von Bruno Prochaska und
Dimitrij Umanskij. Berlin, Paul Zsolnay. 572
Seiten, Geh, JfC 8,

Während wir in der zeitgenossischen

russischen Literatur Aufschlüsse suchen über

die inneren Vorgänge des Landes, geht das

Leben dort mit großen Schritten auch über diese

Dokumente weiter, und was bei der Lektüre noch
Gegenwart schien, ist unversehens bereits Ver-

gangenheit und Geschichte. Was bleibt, ist Dich-

tung oder — Makulatur. Leonid Leonows Roman
ist Dichtung und Gesfaltgebung, wenn er seine

Heimat, das russische Dorf und seine Bewohner
darstellt, und etwas verworrene Zeitgeschichte,

wenn er sie mit den Ereignissen des Bürger-

krieges in Rußland verknüpft. Er hat eine reiche

gewachsene und Oberraschende Bildersprache

für den Boden und die Menschen, denen er ent-

stammt; er faßt den Gegensatz zwischen Land
und Stadt au seiner Wurzel, zeigt den inneren

Widerstreit in seiner Entwicklung bis zum offenen,

grausamen Vernichttingskampf. Doch die Stadt

als Element, ihr Wesen, ihre Verkörperung

bleiben dagegen blaß Leonow vermag die innere

Welt, die gestählte Kraft der Gehirne, welche die

rohe der Körper schließlich unterwirft, nicht

ebenso sichtbar zu machen. Aus breiter, epischer

Anlage wird deshalb nicht ein Zeitepos^ sondern

ein Roman im üblichen Sinn, in dem Taten und

Leiden einzelner, die dem Dichter nahestehen,

unverbältnismä&ig viel Raum einnehmen. Das

Werk zerrinnt und mit ihm die beträchtliche

Kraft dieses eigenart'«-en Dichters von der

zweiten Hälfte ab in der Wiederholung von

Kampfhandlungen, deren Grausamkeiten nur ver-

schieden sind. Die En ignisse sind stärker als

der Dichter, der sie meistern soll. Was nicht

immer gegen den Dichter spricht

•// (PZ iJT^XLi^ ^er nie grelecrtc Kelch.

^^ /m.Ah,^, Pnmn.n-Rihliofhek.) Ber

j^y^c

Von I tnnn

öeAm«*»otc. j^cu^on „v/« Käthe Roseuherg.

fFischers Roman-BihliothM Berlin, S. Fischer.

ffp^- 115 Seiten, Geb. JC 2.50.

Das vom Schmerz angezogene, weiche, ja fast

sentimentale Talent Schmeljows wendet sich vom

grausamen Tag weg zu einer Vergangenheit zu-

rück, in der noch so viel Abstand zwischen

Menschen war, daß das Gefühl eine Spannung

bis zum Brechen erreichte. Und über dieses Ge-

'

fühl sich zu beugpji, mit dem Genuß am Leid,

das dem Verfasser in besonderem Maß eigen ist

_ das gibt dem kleinen Buch eine Note von

Tranenseligkeit, die heute wenige noch vertragen

werden. Zumal da es an sonstigen Vorzügen fehlt

es sei denn rme wehmütig verklärende Betrach-

tung von Menschen und Dingen, die vergangen

sind. Es ist schade, daß die ausgezeichnete IJeber-

setzerin nicht dankbarere Aufgaben und der

Verlag Fischer, wenn er russische Autoren m
#eine vielgelesene Bibliothek a,ufnimmt, nicht

prägnantere Vertreter der heutigen russischen

Erztihlungskunst findet

Ef rsim Frisch.
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Efraini Frisch / Neue Kriegsbücher

Es stand zu erwarten, daß der Widerhall, den
die Bücher von Renn und l<emarque gefunden, eine

Reihe anderer auf den Plan rufen wird. Von den
drei Werken, die mir vorliegen, ist das Buch von
A. M. Frey: „Die P f 1 a s t e r k äs t e n", ein

Feldsanilätsroman (Gustav Kiopenbeuer Verlag,

Berlin) gewiß keins, das als Nachzügler bezeichnet
werden dürfte. Es ist das Produkt innerer Not-
wendigkeit. Frey, der den Krieg als vSanitäter in

der Front mitgemacht hat, schildert knapp und ver-

halten die Kehrseite, jdas Lazarett- und Kranken-
wesen. Sein Sanitäter Funk hat von Beginn an
W^ine niusionen. Um eo unbo^tochcner und ^oschärf-

ter ist sein Blick für Menschen und Einrichtungen

und für die grausige Drastik eines Betriebes, der

es mit nichts anderem als Tod und Elend zu tun

hat. Aber auch in diesem Teil spiegelt sich das

Ganze. Es sind Frey einige unvergeßliche Gestal-

ten geglückt, wie jener Stabsarzt Lipp und seine

Gehilfen. P^ine unbeirrte geisiiee Haltung, künst-

lerische Reife und menschlicher Takt ergeben einen

epischen Darstellungsstil von stärkster Eindring-

lichkeit und Ueberlegenheit zugleich. Freys Beitrag

zur Gestaltung des Kricgsoricbnisses ist aU einer

der wesentlichsten zu bewerten. —
Aus der entgegengesetzten Ecke weht der Geist

— wenn man so sagen kann — in dem Buch
„Infanterist P e r h o b s 1 1 e r" von Wil-
helm Michael (Rembrandt-Verlag, Berlin).

Darin erzählt der Pfälzer Einiährige Perhob.?tler

seine Erlebnisse bei einer berühmten bayrischen

Division, die im Laufe des Krieges fast ganz auf-

gerieben wird. Es geht da sehr bayrisch zu in Ton
und Gebaren: forsch, bedrückt, gefühlsselig und
ss^-^rob und doch nicht ohne einen gewissen per-

sönlichen Charme. Oft drängt sich die Vermutung
auf, daß der Landsknechtston von dem einen und

die Befloxion von einem andern herstammt. Auf

der Rückseite des Umschlages steht in großen

Buchstaben „Im Westen doch Neues!" und im

ersten Kapitel versucht der Verfasser sogar eine

Art historischer Sinngebung. Polternd wird da aus-

einandergesetzt, daß der Landsknechttvims, wie er

sich hier ungezwungen darstelle, eben der sei, „wie

ihn ein Land wie das deutsche in seiner Not und

auch kraft seiner unglücklichen geographischen

Lage zu gebären vermochte. Wer so durch Jahr-

tausende hindurch von allen Seiten, von außen und

innen beraubt und berammelt wird wie unsere

große Mutter Deutschland, dem schafft sich das,

was not tut". Viel Sinn scheint das nicht zu haben.

Und dann heißt es noch: „W'ir wollen auch nrht,

daß man uns mit vollen Eosen durch die Geschichte

zerren darf, gar wie einen Trottel, gleich dem Sol-

daten Schweik." Man erwartet danach etwas Ten-

denziöses, das sich gegen eine andere Auffassung

richten müßte, aber es ist nur halb so schlimm.

Abgesehen von einer gewissen Ruhmredigkeit, die

zum Handwerk und zum Sauhirtenton nicht echlecui-

paßt, kommt drin doch mehr als nur ein tapferer

Landsknecht und Stoßtruppler zum Vorschein. Näm-
lich einer, der um vieles Bescheid weiß, die rich-

tige Empfindung für den einfachen Mann hüben
und drüben hat und der um Vorgesetzte und Kriegs-

Hierarchie sich nicht viel kümmert. Zur Helden-

verehrung und Kriegsbegeisterung ist auch hier kein

Anlaß. Im ganzen eine Stimmung, die 1918 so oft

das Wort „Schwindel" als identisch mit Krieg aus

dem Munde bayrischer „Krieger" ertönen ließ, wie

ich selbst es bei mancher Gelegenheit/ gehört habe.

Während es heute in Bayern offenbar zum guten

Ton gehört, sich so zu stellen, als hätten nur die

Preußen (und etwa noch die Juden) den Krieg ver-
\

loren. Nun ja, das Raufen ist des Pfälzers Lust — *

viel Neues ist aber schwerlich damit aus dem
Vi^esten beigebracht.

. i

„P r i 8 n n i e r Halm" nennt
^
sich die Ge-

1

schichte einer Gefangenschaft von Karl W i 1 k e !

(Köhler und Amelang, Leipzig). Hier werden nicht-

ohne selbstgefällige Weitschweifigkeit des Auto-

didakten die Erlebnisse jener in der letzten Phase
des Krieges gefangenen Deutschen erzählt, die unter

dem Aufbrausen des Rache- und Vergeltungsgefühls
='1 Frankreich bald nach dem Waffenstillstand
schwer zu leiden hatten, bis sie auf neutrale
Intervention in bessere Zustände übergeführt und in

die Heimat entlassen wurden. Bedrückende Bilder

körperlichen Elends und seelischer Not, über Wehr-
lose verh-Tugt. Im übrigen eine etwas verspätete

und verschwommene Anklage, streckenweise öde

und zäh, eng und stotzig vor Bcchtlichkeit na';h

Kammacher-Manier. Und wo das Gefühl spricht, ein

Gemi=:ch von braver Kleinbürgerlichkeit und Bn-
mantik. oft rührend in ihrer beschränkten Genüg-
samkeit.
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den heutigen. Zustand dar. Der Verfasser dieser
Abschnitte, gleichzeitig Herausgeber de« ganzen
Buches, ist dem hier gezeichneten Wege geschickt
gefolgt und versteht es gut, auch schwierige Fragen
verständlich zu machen. Die Auswahl der Bilder
ist gut, sehr im Unterschied zu manchen früheren
„Illustrationswerken". Ich stehe in bezug auf den
Weg. den^ die Synthese zu gehen hätte, auf etwas
anderem Standpunkt als der Verla pscr, erkenne aber
an, daß sein Weg wohl überlegt ist und das Ziel
gut im Auge behält. Ob er sich allerdings als
gangbar erweist, ich meine, ob er einige Menschen
dazu bringt, sich selbst als Teile der Natur zu füh-
len und die Naturforechung mit ihrer analysieren-
den Tätigkeit als das Streben nach Erkenntnis des
innersten Wesens von Natur und Leben zu wür-
digen — das weiß ich nicht. Ich bewundere den
Mut des Verlages, in der Gegenwart an eine der-
artige Aufgabe heranzugehen, und freue mich, daß
der Herausgeber Mitarbeiter gefunden hat, dio sich
sehen lassen können. Man darf den weiteren Bän-
den ohne Sorge, daß Kitsch entstehen könnte, ent^
gegensehen und vielleicht die Hoffnung auf-
keimen lassen, daß ein solches Werk ein Bedürf-
nis sei. Prof. Fritz Drevermann.

NEUE RUSSISCHE
ERZAHIiER.

Von Efralm Friseli.

Wenn es einen Augenblick schien, als hätten
die gewaltigen Eruptionen auch die Formen zer-
stört und von Grund aus umgevv-andelt, in denen
sich die Dichtung äufaert, so kann man jetzt be-
reits feststellen, daß, abgesehen von der kurzen
Zeit der hochgehenden Wogen apokalyptischer
Lyrik, die russische Erzähhmg im allgemeinen
ihren natürlichen epischen Ton und den Fluß
der Darstellung wiedergefunden hat, der sie von
jeher auszeichnete. Die beabsichtigte Revolutio-
nierung der Formen, wie sie in der Tondenz der
Prolctkultbewegung lag, maclit sich nur noch im
russischen Theater geltend, das unter Meyer-
hold ein Instrument der Propaganda und Stan-
dard des Triumphes der Revolution gei)lieben
ist. Die nachrevolutionäre- Literatur zeigt freilich

vielerlei Gesichter entsprechend ihren Alters-
stufen. Da ist die Emigrantenliteratur mit ihrer
romantisierenden oder anklägerischen Retro-
spektive, die Literatur der Generation, die zwi-
schen beiden Zeitaltern steht, die das Alte noch
kennt und mit dem Neuen sich auseinanderzu-
setzen sucht, und schließlich die Literatur der
Jungen, die, zum Teil schon in den neuen Zu-
stand hineingeboren, ihn als ihre gegebene Ge-
genwart empfinden. Unsere Auswahl enthält
einige interessante Werke beider Generationen.

Wege der Liebe. Drei Erzählungen.
Von Alexandra KoUontav. Aus dem
Russischen von Etla Fcdern-Kohmaas. Berlin,
Malik-Verlag. 410 Seiten. Geb. Jl 0.50.

Frau Kollontay, als Revolutionärin vor dem
Kriege schon sehr aktiv und später als offizielle

Vertreterin der Sowjets im Auslände bekannt,
hat in diesen drei Erzählungen die Wandlun-
gen dos Eros in der russischen Frau zum Gegen-
stande gewählt. Ohne eigentliche gestalterische
Kraft, jedoch aus viel Erfahrung und mit star-
kem Spürsinn für seelische Vorgänge zeigt sie
die Erlebnisse und Peripetien der Liebe in zeit-
licher Abfolge an drei Frauentypen: von der
idealistisch revolutionären Großmütter der heroi-
schen Zeit bis zur Enkelin, welcher der Dienst
an irgendeiner Stelle des neuen Staates ebenso
selbstverständlich ist wie die einfache Befolgung
des natürlichen Gesetzes der Liebe. Die ganze
Fülle des Leidens, alle Paradoxien pjnes zwei-
deutigen Zustandes mitsamt seinen Bitterkeiten
hat der Uebergangstypus, der zwischen beiden
lebt und an beiden sein Teil hat, zu tragen. —
Die dritte, größte Erzählung des Bandes, welche
Liebe und Ehe einer jungen am Neuen mitwir-
kenden Arbeiterin und ihres ursprünglichen Ge-
nossen und Führers, der auf Abwege gerät, schil-
dert, ist zwar reich an Tafslarhen, die uns aus
dem jetzigen Rußland erschlossen werden, doch
trotz ihres bewegten Auf und Ab und einer ge-
wissen tendenziösen P^irbung, das Neue zu be-
tonen, eine alltägliche, wenn auch imbürgerliche
Ehegeschichto.
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NErE ÜBERSETZIJBJOS-
1.1TERATLTK.

Von Efraini rrlscli.

Man hört über wahllose Uebersetzungen

kla'on? mH denen wir überschwemmt w^rd.

Es ist aber anderswo und seihst n A'^^n'^J^^j;

'

wo Fremdes relativ schwerer Eingang: findet,

Lch nicht viel anders. Man ist neugieriger auf-

einander geworden, und UebersetzungoTi smd o

bequem. Auch die Mode ^^P^'^h^
^J^g ii^^ e^ d n

!

Und der Appetit scheint es, ist groß ^^^^^^i
Geschmack freilich l^^^l? «,;^,L ?^ Netr
Immerhin bleibt einiges Nahrhafte im Netz.

AmerikanischesProblem.

^7 ROI faßte ich gleich Vertrauen, tnd wurae
jl im)

f ß^f^';^"
Ä . verantwortungsbe-

• L tctanrlnrd sierune einer üuersieigcn^"
nischo 0'»"*"ir / li' . R,„.h vnn \\ escott ist

Zivilisation auflehnt. Das Buch 'on «es

ttutschlu&reicher. weil e\'"°'°^'^^i'
'°die PraK

Biographien emer .yp|schen ^"gP ^^''•«, ^ieht
,n die Ziikuntt stell

.
^J "'^*. '=V (Nachfahren

optimistisch. W escott sjeht '" n^" '

^-j^; p.

der Pioniere so etwasj.e verspiejaertevv i g

Das wilile, harte Land h»' '" oe"
"^^^"a,,, «n

rationen schon d.«,^^^^^^
-(^.^i^r und" Indianer

!FS •llaf.efhäÄI ^Xein\ä.fn!

häfr Sehr beachtenswert svnd die Kap tel utar

das Eellgiöse Die «nierikamsche R«j P'°^;,
;|;.

f^r^ IfAcrSaTtÄau über N^^^^^^

an Zielen domestiziert worden sina. ^V

Störung des alten Amerika e st noch zu

^: ^S'cf^^Äs rdieilSJlioÄf
'^nruh'^e

ä^ Sn Amenk» Einblick gewahrt.



Ein französischer Nachitriegs-
r m a n.

Von Edmond Jaloux, dem angesehenen
Kritiker und Romancier, hat Friederilce Maria
Zwei^ einen Roman „Dich hätte ich ge-
liebt'' übersetzt (V^erlag Philipp Reclam jun.,

Leipzig. 175 Seiten). Jaloux, Skeptiker im Sinne
französischer Liieratur-Tradition, klarer Analy-
tiker mit Hinneigung zum Lyrischen, kommt aus
dem Kreis Henri de Regniers. Sein moderner
Einschlag ist eine gewisse Aufgeschlossenheit für

geistige Strömungen außerhalb Frankreichs, was
seinen Lüchern eine durch feinste französische
Bildung filtrierte europäische Atmosphäre gibt.

Auf dem Hintergrunde des zynischen Betriebes

internationaler Politik unmittelbar nach Kriegs-

ende ist eine zarte, wir würden sagen roman-
tische, Liebesgeschichte gewoben: Flucht des
Herzens ins Wunderbare, Irreale, Nur-Seelische;

Glück und Tragik dos Sichverfehlens. Ein feines

farbiges Gewebe, von kundiger Hand, neue
Variationen üi^er ein altes Thema. Und doch
bleiben wir kühl. Eine letzte Beglaubigung fehlt,

jenes nicht zu erklärende, geräuschlose „Klick**,

das uns plötzlich in die Vorgänge mit einschaltet.

Ein Beispiel: „Er sah das Auf- und Abzucken
ihrer samtenen Wimpern und gleich darauf
auf dem rosigen und perlgrauen Stamme einer

Pinie ein ähnliches Zucken, das von einem jener

ßcbwarz-weifsPti Schmetterlinge ausgeht, die eine

uqaus'äprechiiche Lust darin zu finden scheinen,

fleich nacn diesem Beben ihre trauerdunklen

lügel wieder ganz fest und unbeweglich zu-

sammenzuschließen." Es soll eine VLsion sein.

Es sind aber nur zwei Beobachtungen mitein-

ander verbunden, ohne daß sie eins werden.
W'arum? Man ist heute nicht geneigt, sich dar-

über den Kopf zu zerbrechen, doch das eben
unterscheidet Organisches von Synthetischem,

uolette.

Alte und neue Bücher von Colottc taucüea

jetzt häufig bei uns auf. „C h 6 r i'* scheint Ein-

druck gemacht zu haben und doch zweifle icb,

daß der deutsche Leser hinter dem Pariser Raffi-

nement und Hautgout dieses Buches die Reno'^

verwandte, sinnliche Fruchtbarkeit und Fülle

dieser genialen Frau vermuten wird. Nun cr-

scheine-n die „Sieben Tierdialoge" von

i ihr (übersetzt von Emmy Hirschberg, Gustav

Kiepenheuer Verlag. Potsdam, 140 Seiten. Geb.

JC 3.50). Es sind graziöse, geistreiche Dialog-

spiele zwischen den intimen Haustieren Colettes,

zwischen Hund und Katze, die trotz dieser kulti-

viericn Form sowohl -das mit dem Menschen ge-

meinsamo Elementare, als auch das Wilde,

Fremde der Tier.>eele enthüllen. Sie bringen un»

die ländliche Colette näher, wie sie Francis

Jammes in seinem Nachwort zu dem kleinen

Buch scliücJprt; näher jene Colette von „La

nm*.'{in«# du iour*\ ihrem letzten Werk, wo si«

von der bacchiscV;»n FQUe ihres Liebesleben«

«?cheid"t und eine»" antiken Pomona gleich in aw
heimatliche Erde, ihre Pflanzen und Tiere «ich

aufzulösen scheint — ein Element wie »le.
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Verständigung.
Seit Glraudoux' ,ßiegfried et U Limousif gibt

es in Franlcroich einen Roniantypuß, der im

Zeichen des rapprochement, der tjeutflch-Irari-

zösischen Annäherune steht. E r b f e i n a -

schaff, eine Novelle von S u z a n ne d e

C alias (übersetzt von Hans Rothe. Paul List

Verlaff, Leipzii^. 120 Seiten. Geb.^« 4.50) bö-

kennt sich im Untertitel auErdrück lieh als „\ er-

such einer Annähcrunj?". Die Erzählung (m

Form eines getrennten Tagebuchs der beiden

Haupt beteiligten, das die Charaktere sehr scharl

kontrastiert), Begejrnunp und Liebe einer Fran-

7M\n und eines Deutschen, spielt m jenen be-

sellscbaftskreisen, in denen Tradition und h.r-

ziebung die Erbleindschaft verewigen; auch Mo-

mente aktueli-r und persönlicher Natur treten

oischwerend und trennend hinzu. Dennoch über-

winden die Vertrautheit wachsender LeidenschaU

und die Erkenntnis persönlichen Werts allft

inneren Hemmungen und machen beide so weit

frei, daß &ie nicht nur ihre eigene Verbunden-

heit legitim emplinden. sondern zuweilen auch

M'.mente so^cbcr Gelöstheit und Aufgeschlossen-

heit erleben, daß ihnen die Befriedung ihrer

V uiit9r nicht mehr als \erächtliche intollektuGlie

l}tO|)i- erschtinl. Doch der Konflikt wird erst

skut, als (ips erwartete Kind sie vor' die Frage

der Legitimierun? durch die Ehe stellt. Da er-

weisen sich Famiüenbandc, gesellschaftliche heU

tung. konfessionelle Verschiedenheit und nicht

zuIeTzt die Bindung durch Erziehung und Bei-

spiel doch noch stärker als Leidenschaft und

Einsicht. Die Generation, die noch aktiv am
Kriege teilgenommen hat — das ist wohl die

Meinung der Verfasserin — , ist zu einem echten

Frieden nicht mehr fähig, aber die verzichtende

Frau lernt aus dieser bitteren Erfahrung, was

ihre Aufgabe an dem Kinde zu sein hat. Ein

feines, sehr weibliches, taktvolle! und auf-

richtiges Buch.

Falsche Exotik.

F r 6 d 6 r i c B o u t e t ist bei uns durch seine

, .Seltsamen beschichten" bekannt geworden. 3i©

hatten den Reiz des Gespenstischen, Absurden.

Dagegen erinnert uns sein Roman „Die Insel
der sieben Nächte** (übersetzt von R-

Breuer-Lucka, Georg Möller Verla?, Mönchen.

237 Seiten. Geb. J( 4.50) trotz Schiffbruchs,

Südsee und Robinsonade an die Figuren des

alten Lustspiels. Die Bemühung, durch pikante

Situationen, mittels der bewährten Mischung

von Erotik und Exotik eine Satire auf die Ge-

sellschaft vorzuspir?cln, scheitert am Mangel

diesf^r Gesellschaft. Der Versuch, die alten Typen

zu aktualisieren, macht sie nicht lel)cndiger. Auch

das Allzumenschliche hat nur dann unser Inter-

esse, wenn uns die Menschen angehen.



NErE ÜBERSETZIJWGS-
r,lTERATlJK.

Von Efralm Frisch.

Man hört über wahllose Uehersetzunpn

klagen mit denen wir überschwemmt werden,

l&sfs? aber anderswo und selbst in trankreicl,

wo Fremdes relativ schwerer Einpang imdet,

auch nicht viel anders. Man ist "eugieriger auf-

einander geworden, und Uebersetzun^en smd so

bequem. Auch die Mode spricht da hau ir mit

Und der Appetit, scheint es, ist grofa - über den

Geschmack freilich ließe sich oft streiten.

Immerhin bleibt einiges Nahrhafte im Wetz;.

Amerikanisches Problem. t^

Der Brauch, ein Bild des Autors au! den

Umschlag zu setj^en -
^.^^V ''o? P.des. Zu

brauch — , hat zuweilen doch sein butes. /iu

dem hübschen, kindlich strengen Jungenges.cht

von G l e n w a y \V e s c o 1 1 auf dem öucn

Die Towers- (Roman einer Familie, über-,

{'ragen von Georg Terramare. F. G Speidelsche

VerUgsbuchhandLg, Wien. 452 Sede"^-^^;^^,

4L 7.80) faFBte ich deich Vertrauen. Und wurde

^cht enttäuscht, ßer junge verantwortung.be^

wußte Ernst mit we ehern hier aus den Daten

der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen

t^uch7S flößt Achtung ein und Sympa h e^

Wir kennen zumeist nur die amenKäniscne

Oppositionsliteratur, die sich
^^^^\^Xi^^^v^^

nische Standardisierung einer "^»ersteigerten

Zvi sation auflehnt. Das Buch von Wescottis

aufschlußreicher, weil es biologisch j^^^j
^^us den

Bio-raphlen einer typischen Gruppe die trag

ai die Zukunft stellt. Und es ist durchaus nicht

optimtsu"ch Wescott sieht in .eleu Nach a^^^^^^^^

der Pioniere so etwas wie v(M-spießerte \V ikmger.

Das wilde harte Land hat in den ersten Gene-

rSinnen schon die ererbten kulturellen An agen

aufSrt S^^^ nur Natur und Indianer

vorgefunden, keine alte Kultur^ die sie hä ten assi-

mTlfeien und die sie selbst mit ihrer "nband.gen

Tatkraft hätten höher treiben können. So ist das

Wikinger Abenteuer bis jetzt noch ein Knaben-

AbeMeuer geblieben. Auch Amerikas Teilnahme

am Krieg geschieht noch unter der pausbackig-

fnfantilen Devise: „Gehen wir hinüber und ge-

winnen den größten Krieg,, ^en es je ge^g^l-n

Viat'" Sehr beachtenswert sind die Kap tel uotr

d^
•

Reli löse. Die amerikanische R^jjf^,^;|;!
Rclieion idealer Prosa, nennt er „de tlecnts

iJiSchaft eines moralischen Gemeinwesens .

Aus ihrer starken Verankerung wäre man ge-

neigt zu chÜeßen, daß die Säkularisation dieses

Relleiöseu seine Entkirchlichung noch am

Sen für das Soziale verspreche. Von da her

SliSß uns VVescott auch das Verständnis

für de Herrschaft der Frau über Männer, deren

ursprüngliche Instinkte und rauhe Jägersitten

nach Belestigung des Wohlstandes aus Mangel

an Zielen domestiziert worden sind. RcsuUat.

die nächste Generation der aus den Barmen

stamr^enden Männer hat die Eroberung und Zer-

störung des alten Amerika erst noch, zu recht-

iSen. -- Diese Geschichte zweier Gcne-

aüdneh einer Farmerla... Üri und ihrer Schick-,

sae ist Dchtung und echte Tats.achcnde.itung.

Kn Buch, das uns in die ehrliche innere Unruhe

des ju.igen Amenka Embiick gewahrt.

Ein französischer Nachkriegs-
|

r m a n. \

t.ker mit H.n^r.eisung zum Lynscnen
,

dem Kreis Henri <•«
."^fVXeschlossenheit tür

Ein?chlas! i»t eine gewisse Au KOScn

leinen biiciiern eine <'".f'="
''^'Vf^n'n|,Hrc sibt-

BidnnK filtrierte «"^^'''r-'^.ySrSe'rie'bes
Aul acm

»'"'«•'S,^" ^S^Htelb^ nach Kriegs-
internationaler 1 ° '""^ V""'";! ^acn roman-
ende ist eine '»-«,<'. .'^''^

'''"'"ben^ Flucht des'

tische, Liebcsseschichtc ^«"X Jjur-Seelisehe;
Herzens i"%^

Tw ,0, stchverf hWn . Kin leines

Sr G^e^^et
''on2ndi.erHa.id neue

jenes nicht zu
,'^^'''*I.™v7,.J:i„„„ mit einschaltet,

das uns plötzUel, m ^d.e Vürg-uige nnU e
^^^^^^

Kin Beispiel: "1-^^»^ ^„^^ *„"„'d "leich darauf
ihrer samtenen "''™S.„"u"° stamme einer

auf dem rosiRen ""^.'^'«^^''lon einem jener

Pinie ein ähnliches Zucken d^ von ^.^
j
^.^^

schwarz-weißen '='«1'"'«''" '"|; jinden scheinen,
unaussprerhliche Lust darin zu i

,^^j„„klen

gleich nacn, die«m »«ben ^n e
,5^;,

Jlüirel »Mco T panz_ IMt unu
^^^^

- sammenzuschließen. Es soll e^^^
^ i„.

Es sind al»er nur zvvei
werden.

C 1 e 1 1 e.

Alte und neue Bücher von Colelte taucnen

jetzt häufig bei uns auf. „C h ^^r i" scheint Em*

druck gemacht zu haben und doch zweifle ich,

daß der deutsche Leser hinter dem Pariser Raff -

nement und Hautgout dieses Buches dio Renoir

verwandte, sinnliche Fruchtbarkeit und Füde

dieser genialen Frau vermuten wird. Nun er-

scheinen die „Sieben Tierdialoge Ton

ihr (übersetzt von Emmy Hirschberg. Gustar

Kiepenheuer Verlag. Potsdam. 140 Seiten. Geb.

.« 3.50). Es sind graziöse,
,f

eist reiche Dialog,

spiele zwischen den i"tinien Haustieren Cole es,

zwischen Hund und Katze, die trotz dieser kulti-

vierten Form sowohl das mit dem Me^nschen ge-

meinsamo Elementare, als auch das Wi de,

Fremde der Tierseeie enthüllen. Sie bringen un«

die ländliche Colette näher, wie sie Francis

jimmes in seinem Nachwort zu dem kleinen

Buch schildert; näher jene Colet o von „L«

J,mnc, du iour\ ihrem letzten
^\^»'^

J° «^»

von der bacchischen Fülle ihres Li^bcsle^cnr

scheidet und einer antiken Pomona gleich in flij

heimatliche Erde, ihre Pflanzen und Tiere ,ich

aufzulösen scheint — ein Element wie sie.
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Verständigung.
Seit Giraudoux' „SUgfried et le Umousin" gibt

es in Frankreich einen Romantypus, der im
Zeichen des rapprochem$nt^ der deutsch-fran-

zösischen AnnUherunj? steht. „Erbfeind-
schal t", eine Novelle von Suzanne de
Calias (übersetzt von Hans Rothe. Paul List

Verlai?, Leipzig. 120 Seiten. Geb. oH 4.50) be-

Iv'ennt sich im Untertitel ausdrücklich als „Ver-

.^uch einer Annäheruns?". Die Erzählung {in

Form eInL's getrennten Tagebuchs der beiden

Haupt bf;teiiigten, das die Charaktere sehr scharf

kontrastiert), Be^je^nun^ und Liebe einer Fran-

7,ö.sin und eines Deutschon, spielt in jenen Ge-

sellschaftskreisen, in denen Tradition und Er-

ziehung die Erbfeindschaft verewigen; auch Mo-
mente aktueller und persönlicher Natur treten

eischwerend und trennend hinzu. Dennoch Ober-

winden die Vertrautheit wachsender Leidenschaft

und die Erkenntnis persönlichen Werts alle

inneren Hemmungen und machen beide so weit

frei, dal? bie nicht nur ihre eigene Verbunden-
heit leeilim empfmden, sondern zuweilen auch
Munenir solcher Gelöstheit und Aufgeschlossen-

heit erleben, daß ihnen die Befriedung ihrer

Vüiicer nicht mehr als verächtliche intelloktueÜs

Ltr.pij ersfhunt. Doch der Konflikt wird erst

ßivut. als dfs erwartete Kind sie vor die Frage

der Legitimierunj durch die Ehe stellt. Da er-

weisen sich Familienbandc, gesellschaftliche Gel-

tung, konfessionelle Verschiedenheit und nicht

zuletzt die Bindung durch Erziehung und Bei-

spiel doch noch biärker als Leidenschaft un^
Einsicht. Die Generation, die noch aktiv ani

Kriege teilgenommen hat — das ist wohl die

Meinung der Verfasserin — , ist zu einem echten

Frieden nicht mehr fähig, aber die verzichtende

Frau lernt aus dieser bitteren Erfahrung, wag
ihre Aufgabe an dem Kinde zu sein hat. Ein

feines, s^hr weibliches, taktvolles und auf-

richtiges Buch.

Falsche Exotik.
F r ft d 6 r r c B o u t e t ist bei un« durch seine

,.Seltsamen Geschichten** bekannt geworden. Sit

hatten den Reiz des Gespenstischen, Absurden,

Dftgegen erinnert uns sein Roman „Die Insel
der sieben Nächte" (übersetzt von Ik
Breuer-Lucka, Georg Müller Verla?, München.
237 Seiten. Geb. *.fC 4.50) trotz Schiffbruch»,

Südsee und Robinsona^de an die Figuren des

alten Lustspiels. Die Bemühung, durch pikante

Situationen, mittels der bewährten Mischung

von Erotik und Exotik eine Satire auf die Ge-

sellschaft vorzuspiegeln, scheitert am Mangel

dieser Gesellschaft. Der Versuch, die alten Typen
zu aktualisieren, macht sie nicht lebendiger. Auchi

. das Allzumenschliche hat nur dann unser Inter-

' esse, wenn uns die Menschen angehen.
^
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' RUSSISCHE!^.
Von Klfralm Trisi-h.

Ein ziiriiÜTgernrifF in den Haufen von L'l Ver-

setzungen, und man hat Altes, Mittleres und

Neues in der Hand. Der Aspekt, den die heu-

ti.qe russische Literatur bietet, ist sehr verscli je-

den von dem, den rnan früher mit diesem Ue-

't^rilie verbauä. Di. •\u^\^ahl wird auch hiflil.

Überall nach der Qualit;:t getroffen, sondern soll

offenbar ein mehr stoffliches oder zeit{resrhi(du-

liches Interesse hefrieditjcn; die mannie^faltiseu

und so widerspruchsvollen Aeußerungcii sollen

das Rätsel der russischen (Gegenwart und Zu-

kunft raten helfen. Ob sie viel dazu beitragen?

Vor noch nicht langer Zeit ist Leskow für

uns entdeckt worden, einer aus der großen Zeit

des russischen Epos, aus der zweiten Hälfte des

neunzehnten Jahrhunderts (er ist 189o gestor-

ben), ein Dichter, der abseits alles Problen^a-

tischen und Europäischen Gestalten und Ereig-

nisse von typisch russischer, in Tradition und
Volkscharakter wurzelnder Eigenart zur Darstel-

hing bringt. Er hat trotz einer gewissen Enge
noch den' großen Erzählerstil, Einfachheit und
uiühelose Intensität, die stellenweise mit dem
Zauber des Märchens w^irkt. „Der verzau-
berte Pilger" (deutsch von A. D. Braun.

Novelleuschatz fürs deutsche Haus. Leipzig,

Quelle und Mayer. Geb. 2 ..U-) gibt in zwangloser

Form einer Ich-Erzählung Abenteuer und Schick-

sale eines tiefreligiösen und dem Leben in all

seiner Buntheit, Fülle und Dunkelheit fata-

listisch hingegebenen Menschen aus der Zeit

knrz nach Aufhebung der Leibeigenschaft. Es
ist ein gut gewähltes und charakteristisches

Stück Leskowschcr Dichtung.

Iwan S c h m e 1 j o w, „D i e Sonne der
Tote n". Deutsch von Käthe Rosenlierg. Berlin,

S. Fischer. Geb. Ji 4.50.

Dieses Buch des mehr als fünfzigjährigen

jetzt in Paris le])enden Dichters erzählt in leid-

vollen, sich steigernden Variationen vom Ster-

ben und Tod einer kultiviert i<lyllischen Klein-

welt in einer üppigen Landschaft der Krim, miter

dem vvürgeiulen Zugriff der bolschewikischeii

Revolution. Es sind Erlebnisse aus der Zeit des

Bürgerkrieges. Die Bilder einer durch keinen
Strahl der Hoffnung gelichteten, durch keinen
menschlichen Zug des Feindes versöhnenden
Vernichtung sind von einer wahren Weltunter-
gangs-Stimmung erfüllt und in ihrer ausweg-
losen Trostlosigkeit kaum zu übertreffen. Man
bewundert — w^enn für ein solches Gefühl noch
Raum übrig bleibt — die nicht zu erschöpfende
menschliche Leidensfähigkeit, die es dabei noch
aufbringt, sich darzustellen. Doch Haß ist ein
gewaltiger Motor. Zuweilen w^ird man doch
stutzig, daß jemand, der die Vernichtung des
kleinsten Lebendigen mit solcher Schärfe erlei-

det, die andere Partei und die Kriegskämpfer
überhaupt in der herkömmlichen Weise als Hel-
den zu preisen und zu bedauern vermag, daß es
Rußland versagt blieb, an der Seite der ,,Zivili-

sation" den Krieg gegen Deutschland fortzu-

setzen. Die typistthe Haltung übrigens eines gro-
' ßen Teils der russischen Intellektuellen in der

j
Emigration.



Iwan 15 u n I n, „M i t j a s Li ob o". Dcu seh

von Käthe HosmbrrR. I^CM-Iin t^..tiHcJer. .^ l.nü.

J5unin, jrizt rbcnialls in Paris lebend, Rchoit

in jene Uebor^uni^ssruppe, welcbo seit Ische-

ciio'v die Legende vom mystische^! russische

.\h,selnk hat zerstören he fen und bewußter mit

den Kunstniitteln des Westens arbeite .
beino

iuu .'ebru en, pointierten »Zählungen kleineren

'

r nn s erhilten durel, die russische be^sibili-

ät ihren besonderen Charakter. Diese Liebes-

Idc ich e mit ihren inneren F^ni^^tien und Ver-

riKtelungen ist eine feine psyehologische Studie

CS vorrevolutionären russisehen Jünglings; e

m

versehwindendes Objekt, das siet, woH weder m
die Emigration noeii über die Revolution hinweg

hinübergereltct hat. ^

M \ \ l <1 a H o w, „n er n e u n t e T her -

n, i d o r/Vbersetzt von Dr IL Candreia. Mün-

chen, Drei-Maskeu-V erlag. \b2 ^. f o.

lin-crer Typus des hi Paris lebenden Lau-

LH-a t?n Thenm<lor bietet ihm frappante Ana-

lo'ien mit der russisehcn Jlevolution. Das Buch

Pi , PTstp Teil einer geplanten Triogie die

S^u'zcitrl^m !on hW bis 1821 (St. Helena) um-

fassen soll, unter dem Titel „Der Denker", zu-

rückgehend auf die Schimäre an Notre-Dame, die

als „le diable-penseur" bezeichnet wird, Sym-

bol der Herrschaft durch Gewalt. Es wird ein-

geleitet durch einige historische Szenen in der

Art der Strindbergschen Miniaturen, die ajte IJe-

ziehungen zwischen Ost und West aufdecken.

Der Held ist ein junger Russe abenteuerlichen

Gemüts, der als Agent Pitts nach ffis gerat

und 1793 erlebt. Das Grauen der Schreckens-

zeit mit der gegenseitigen Vernichtung der Hel-

den der Revolution führt ihn zuletzt zu der resi-

gnierten Weisheit des Predigers über die^^ergeb-

lichkeit menschlichen Tuns. Die Art der \er-

wondung historischer Ta Sachen auf n^pti^di^"^

Hintergrund erinnert an Moreschkow>kij doch jst

hier mehr künstlerischer Elan und Gestaltungs-

vermögen. Sehr eindrucksvoll besonders die ,

große Konvent-Sitzung mit dem Sturz Robes-

pierres. ^

In diesen russischen Kreis gehört auch:
^^

Claude An et, „Lydia Sergejewna
aus dem Französischen von Georg Schwarz, Leip-

zig, C, Weller und Co.

Claude Anet ist das Pseudonym für
^^^l^^^^'

7Ösisch schreibenden Schweizer Jean Schöpfer

aus dem Kanton Waadt, der während d.s Krie-

ges als Korrespondent des ,.Peti Pansu n m

Hufdand war und auch nach der Revolution e ne

7oii lan^ dort blieb. Der Kern dieser nicht über

i"'' Du'rctchnitt ragenden Erzählung le den

Abschnitt von der März-Revokition 1917 is z un

Eüroerkr e. und die Durchsetzung der HoIsche-

^Ir-Herrschaft umfaüt und deshalb auch ein
.

;\wisses zeitgeschichtliches Interesse bean-

sprucht, ist die Liebesgeschirh e e nc^ju n^
Adlitren aus der höheren Schicht. V\ le cla^ jun„L

M l?hc„ im instinktiven ««Inhl, <la^ der Um-

Sturz und die gesellschaftliche Autlosnm„ aic

unter normalen Verhältnissen nicht zu ubeTS ei-

genden Hindernisse für ihre I^^^idenschatt besei-

tigen und ihr Erfüllung bringen wurde seh vom

Sfrr>m der Ercisinisse unbekummert^und sicner

,

fortTa-^en liißt! ist ein bedeutender Zug und der
|

beste fe eser Geschichte, die im übrigen über I

einen einseitigen Pragmatismus der Darstellung

nicht hinauskommt.



^

• W. M a B j u t i n, „D e r D p p e 1 m e n s c h".

Roman, übersetzt von Gustav Specht. Munctien,

Drei-Maskcn-Verlaj?. 323 S. Jt 4.50.

Mafajutin ^^etiört bereits der Generation an,

die nach Kriej? und Revolution aut'|?etreten ist

und zu letzterer ein positives Verhältnis hat.

Doch was davon in dem Buch Gestalt fiewinnt,

> ist nur eine Art dumpfer Untermensch, der,

durch Ressentiment und Schla^worte der prole-

tarischen Revolution auffiepeitscht, Motor der

Katastrophe wird. Jules Renard, H. G. Wells

und — Dostojewski] haben zu der Experimentier-

Phantastik dieser Erzählung' sehr hetero-ene Ele-

mente bei^etraijen, deren Mischunc; ein Jormlos

undurcbsichtises und zerFlier3endes Gebdde tor-

derte, das wie ein künstlicher Alpdruck wirkt.

Wladimir S o 1 o w j e w, „G e d i c h t c". Tns

Deutsche übertragen von Dr. L. Kobdmski-EIhs

und Richard Knies. Mainz, Mathias Grünwald-

Yerlag. 111 Seiten.
. .

Es"^ fehlt nicht an Uebersctzunpen emis;er

wichtijien Werke des russischen Philosophen

und christlichen Mvstikers, welche mit seiner

weit^'espannten Welt- und Weisheitslehrc be-

kannt machen und ihm einen bedeutenden Kreis

von Adepten in Deutschland geworben haben.

Doch dieser Versuch, eine Anzahl seiner Gedichte

zu übertragen, ist bös mißlungen.

Ich hör' des Sonnenpriesters Lehre,

Die alten Götter wieder schau

Ich in den Tempeln bunt und hehre . . .

Und heiligen Niles Gold und Blau,

ist nur eines von den vielen Beispielen eines

heillosen Dilettantismus, die einem fiist auf jeder

Seite des dünnen Bandes begegnen. Ehrfurcht

und Bewunderung sind nicht identisch mit Hocti-

trabenheit und Schwulst. Mit den im Konven-

tikel-Stil gegebenen „Erläuterungen zu der Lelire

ihres Meisters haben die Herausgeber ihm gewil3

keinen Dienst geleistet.

*

E. A. N a g r d s k a j a, „I m S t r o in e d e r

Z e i t e n". Deutsch von H. Abt und M. von

Cochenhausen, Berlin, Glagol-\ erlag. 489 b.

'

Die vielgelesene und in ihrer Art begabte Er-

zählerin hat hier einen Roman auf historischem

Hintergrund fertiggebracht, der eine ältere Gene-

ration an Eugen Sue und Gregor Samarow erin-

nern wird. Sic haben Aussicht, vvieder modern

zu werden. Das Russische der Menschen nur

mildert das Sensationelle und lär3t für 1 eilnahme

noch Raum. Man denke etwa an „Krieg und

Frieden", aber ohne Krieg und mit recht viel

gerissener Kolportage. Katharina II., die Kosen-

kreutzer, Italien, Paul U. und der junge Alexan-

der werden abwechselnd in die krasse und wiUl-

bewegte Familiengeschichte dreier Generationen

jreschickt hineingewoben und sorgen für N)an-

nung und äufBcre Handlung, wo sie von innen

nicht zu holen ist. Es ist, als hätte die Verfas-

serin sich vorgesetzt: man solle sich nicht mehr

fiber Mangel an Handlung in einem russischen

Roman beklagen. Nun — man wird nicht. —
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RUSSISCHES.
Von Efralm Friscli.

Febrnar. ncman, Von T arass ou>- Ro dio-

n to Uebcrsctzi von Olga Halpern, Potsdam,

Gustav Kiepenheuer. 586 Säten, Geh, Jl 9.

Die Neunzehn. Uoman, Von A. Fadejeu).

Berliny Verlag für Literatur urd Politik. 262

Seiten. Geh. JC 4.50.

»le <Ja«ise am Mo«kan-Fluß. Roman. Von

Ilia Ehnnburg. Uehersetzt von Wolfgang

fl. Groeger. Leipzig, Paul UsU 281 Seiten.

Geh. cM 6,

Der Dieb. Roman. Von Lionid Leonow.
Uehersetzt von Dimitrij UmansMi und Bruno

Prochaska. Bd. 1, «. Berlin, Paul Zsolnay.

Geh. Jt 9.80.

Vor kurzem wandte sich die Zeitschrift „Nowy

Mir" an eine Reihe europäischer Schriftsteher

mit einer Anzahl Fragen, darunter auch diese:

Glauben Sie, daß die heutige russische be Ue-

tristik sich sowohl von der Literatur des alten

Rußland a^s «^"ch von der der anderen Länder

wesentlich unterscheidet?" ^ - Die tiap 6tel.cn.

heißt nach der Einwirkung der Revolution aul

die Literatur fragen. Zieht man etwa die vor-

lieeenden Bücher zu Rate, so kann d.e Antwort

lauten: in formaler Beziehung ist neuerdings bei

den einen eine Rückkehr zum breiten epischen

Realismus des russischen Romans zu bemerKen,

andere wieder experimentleren, suchen ihrem

neuen Inhalt eine adäquate Form, wie es ubri-

«rens heute unsere jüngeren europäischen Lrzan-

fer auch tun. Wesentlich aber ist, daß die Rus-

sen in der Revolution selbst, in ihren latsachen,

einen kaum zu bewältigenden Stoff haben, der

sich immer von neuem aufdrängt. Wie wurde

sie? Wie hat sie sich durchgesetzt? Was smd

ihre Folgen? Dieses ungeheuren Stroms der Lr-

eignisse, Gestalten, Auswirkungen in den ver-

schiedenen Phasen seines Ablaufs sich zu be-

mächtigen, bleibt immer noch die Bemühung

der meisten, indessen auch schon Werke aul-

tauchen, die den Menschen mit dem bereits

stabilen neuen Zustand konfrontierea

Tarassow-Rodionow nnternfmnnt es,

die Revolution von innen her, von ihrer Ge-

burt aus dem Krieg an, bis zur Machtergreifung

durch die Bolschewiken in einer Roman- Irilo-

gie darzustellen, von der „Februar" der erste

Teil ist. Er schildert die Ereignisse aus eigener

Anschauung, als ein leidenschaftlicher und han-

delnder Teilnehmer. Das subjektive Moment ver-

leiht seiner Darstellung Wärme und gesteigerte

Spannung, Wir erleben hier an dem lebendigen

Beispiel eines durchschnittlichen Kämpfers die

ganze Entwicklung, von der ersten sturmischen

pp-^eisterung über jenen Zustand des Leerlau Is

dor aufgepeitschen Aktivität, die vor den sich

auftürmenden Schwierigkeiten keine wirkliche

Entscheidung wagt, bis an jenen Wendepunkt,

wo die Schlagworte und neuen Einrichtungen

erst Substanz und W^irklichkeit gewinnen: die

Rückkehr Lenins. Ein Stück gelebter Geschichte,

in der die bereits historisch erkalteten Gestalten i

noch einmal mitten im Fluß der Dinge und in

der Atmosphäre ihrer Umwelt handeln, intri-

gieren versagen. Klarer als irgendwo erweist

sich hier die Ausweglosigkeit der ersten bürger-

lichen Revolution, welche die D>'na5tie sich vom

Halse schaffte, um dann unbe?chwerter, wie^s.e

meinte die gleichen Ziele im Kriege zu erreichen.

Erster 'Akt des großen Dramas, das eigentlich

erst beginnt Ein packendes Buch, das auf die

Fortsetzung gespannt macht.
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Aus einem ^ späteren Zeita'bschnitt, aus der
Epoche des Verteidi;^ni;skrie?es an den Ost-
grenzen hat F a d e j e w seine Personen gewählt,
Gestalten einer Kampfgruppe, deren Leben, Ta-
ten, Leiden er in den „Neunzehn" mit schlich-
ter wahrhaft bezwincjender Kunst schildert. Es
ist ein Tolstoi-Schüler und doch der Mensch
einer neuen harten Zeit, der hier erzählt, wun-
dervoll erzählt. Hier ist der Mensch nackt und
einzig darauf gestellt, was er wirklich ist und
nicht, was er sich oder anderen scheint oder
scheinen will: unter Bedinj^unpien, die durch
keine freundliche Illusion gemildert werden,
scheidet das Leben selbst Wert von Unwert und
Zweifelhaftem. In der Gestalt des Kommandeurs
der Abteilung, des Juden Lewinsohn, zeichnet
jpadejew einen neuen Typus des Führers, wie
ihn jene Zeil sich geschmiedet. Nichts Monu-
montules, nichts, was Autorität verkündet, ein

äußerlich unscheinbarer Mensch, docH von cfn«r
so abgründigen, nie versagenden Zuverlässig-
keit und so völlig identisch mit der Sache, daher
fähig, jede Lage zu meistern, daß die ihm anvern
trauten Menschen bis zum Untergang sich im
sicheren Schutz seiner Ueberlegenheit fühlen.

Uns aber interessiert noch mehr die Wandlung^
Und hierin scheinen Ehrenburg und Leonow, so
verschieden sie «ind, bedenkliche Aufschlüsse ru
geben.

In dem jüngst übersetzten Roman II J»
Ehrenburgs „Die Gasse am Moskau*
Fluß" (er ist älter als sein „Michael Lykow**)
sind wir bereits im Moskauer Alltag der nahen
Gegenwart. Die Begeisterung, die Schlagworte,
die Kämpfe sind verklungen — auch eine durch
noch so gewaltige Umwälzungen zur Macht ge-
langte Idee verkörpert sich in einer Regierung.
Und eine Regierung bleibt stets irgendwo oben,
ist unpersönlich, unerreichbar, äußert sich aU-
täglich, profan, durch Beamte, Polizei, Steuern
. . . Unten aber auf dem Grunde des Lebens
vegetieren, gespenstisch und erhaben, Trümmer
der alten Welt, verbergen sich wie böse Tiere
verwahrloste, verwilderte Kinder, wächst seelea»
hafte, hoffnungsvolle Jugend, der die neue Norm
kein Ersatz für Glück ist, und keine Macht ist

der Bosheit, Gemeinheit und gefräßigen Selbst*
sucht gewachsen, die sich allem Neuen rasch
und schlau anzupassen weiß. Es ist eine sehr
melancholische, sehr nachdenkliche und ironische
Geschichte, die Ehrenburg verhalten und mit
großer Kunst hier erzählt. Ein schmerzliches
Fragezeichen vor diesem Neuen, das über di»
seelischen „Velleitäten" grausam hinwegschrei-
tet, um den russischen Menschen zu aktivieren.
Um welchen Preis?
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Katzerischer noch und toü heimlicher Fraß

gen steht Leo nid Leonow dem neuen Zw
stand Reprenüber. Schade, daß seine große Be»
gabung sich so oft in Dostojöwskische Tiefen
wagt und damit Vergleiche herausfordert, die

ihm ungünstig sind. Um seinen Dieb, Mitja, i»t

jene luziferische Atmosphäre, wie sie JDosto»

jewskis Stawrogin (in den „Dämonen") umwitteri
Mitja ist ein Held aus der heroischen Epoche de«
Bürgerkriegs, der bis zum Dieb und Einbrecher
herabgesunken ist. Er geht ebenso beleidigt, un»

verstanden und ,.t i e f* durch die neue Wirl>
Üchkeit und hat als Gegenspielerin die Dolo*

manowa, ebenfalls eine auferstandene Nastassja
Phaippowna (aus dem „Idioten"), Diese Paral»

lelen drängen sich au! und verwirren den Ein-

druck, den die Kunst Leonows wohl reiner zu
geben vermöchte. Oder ist es beabsichtigt? Will
Leonow, was die Typen der neuen Beamten in

ihrer bürokratischen Undurchdringlichkeit zu be-

stätigen scheinen, die Unveränderlichkeit des
seelischen Hintergrundes damit erweisen? Auch

I

die experimentelle Form seines Romans, in dem
! (etwa wie bei Gide, doch wohl undurchsichtiger)

I
der Autor als Person in die Handlung eingreift,

läßt uns fühlen, daß hier auf zwei Ebenen dar»

gestellt wird, die gleichsam den Zwiespalt spi»-

geln sollen. Jedenfalls erscheint das „happy end*\
daß der Dieb nach erneuernder Genesung von
einer schweren Krankheit in die Gemeinschaft
der Arbeit zurückfindet, als eine Konzession. Da^
hinter spüren wir die alte russische Gier nach
dem „Menschen": hat sich das russisch« Leben
mit einer neuen Haut überzogen, so fangen die

Dichter wieder an, hinter dieser offiziellen Haut
den Menschen, den wirklichen Men»
schon aufs neue zu suchen.

Ob es Kemisow, Leonow oder Ehrenburg Ist— man lese bei ihnen etwa die Beschreibung
einer schweren, schwülen Moskauer Sommer-
nacht! Es ist stets das gleiche: d"e Qual des
Menschen, der, aus welchem Grunde immer, sich

selbst nicht erträgt, die Qual des Menschen, den
keine Tätigkeit noch Untätigkeit vom Leiden an
sich selbst befreit. Ist es jener typische, anar*
chische Spleen, gegen den kein Kraut gewachsen
ist und dem nur Dostojewski eine so erhaben»
Deutung zu geben vermochte, oder ist es tat-

sächlich das latente Christentum, da«« auswegloÄ
in der Seele rumort?

Ein Wort noch über die Uebersetzung
dieses Buches. Ist es möglich, daß Sätze wie:
„Jede ^Gestalt sollte zumindest als Rahmen für
eine Kinofigur dienen" oder: „Sie waren mir
nicht mehr als eine Gurke, die ich ausgehöhlt

I und mit meiner schöpferischen Flamme gefüllt

habe!" oder: ,.Ich hnhe »Sie wie einon untere

irdischen Geist durch Beschwörungen jferuten..'»

oder: „Nur ein Vogel, der immer vorwärts und
hinaufsteigt, reißt sich für immer von seiner

ffpstrigen Behausung los und klagt nicht über

den Vorlust", wirklich so im Original stehen?

Es if^t hei einem Dichter wie Leonow kainn an-

zunehmen.
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Zwei deutsche Frauenromane
I

E« \9\ nur natürlich, daß« jedes Werk von einiger

Qualität au8 dein heutigen Deutßchland, da« nicht auf

die üblichen Schlagworte abgestellt ist, unsere Er-

wartung weckt, einen Einblick in die Hinlergründe

und damit Aulachlues zu gewinnen, über die Ur-

sachen des beispiellosen Verfall« einer repräsentati-

ven bürgerlichen Welt, wie er sich gegenwärtig ent-

hüllt. Zumal wenn es sich, wie hier, um ein Werk
handelt, das gleichsam unb»jN|ngen und in künstleri-

scher Al)6icht einen Aus^iJitt de« bürgerlichen

Lebens und der in ihm verwoben«n Schicksale dar-

bietet und die gestaltende Fähigkeit darin sich als

stark genug erweist, die Problematik in Leben und

Handlung umzusetzen. Der Roman «Anna Linde»
von Editha Klippstein (H. Govert« Verlag,

Hamburg) ist ein sehr beachtenswerte« Spezimen der

Gattung deutscher Entwicklungsroman, dem ausgespro-

chen gesellschafl-krtlische Element« beigemi«cbl «ind.

Die Verfasserin, die zum erstenmal mit einem gröes«-

ren Werk vor die Oeff-entlichkeil tritt, bringt hervor-

ragende Eigenschaften dafür mit. Vor allem eine be-

deutende menschliche Reife, ein« eigene, au« den

Quellen bester Tradition genährte Sprache, Stilgefühl

und einen durch umfassende Bildung geläuterten Ge-

schmack. Am Weg und Schicksal eine« jungen Mäd-

chens, da« im Mittelpunkt eteht, reiht «ich die Dar-

stellung einer belebten bürgerlichen Umweit der Vor-

kriegszeit bis fast In unsere Gegenwart hinein. Anna
Linde, hübsch, künstlerisch begabt, au« einer gro-e-

bürgerlichen Familie SOdwestdeut«rhlands, unter-

nimmt c« — übrigen« nach dem altern Rezept frei-

deutscher Jugend — ihr Leben nach eigenem Willen,

auf eigene Verantwortung zu gestalten und findet da-

bei nacheichtige und wohlwollende Förderung «eitene

der Familie und über deren Kreis binau«. Immer
mehr den Verlockungen aesthetischen Komfort« und

der Sorgloeigkeit erliegend, scheitert sie an der

Leere und Unzulänglichkeit de« eigenen Wefi«ns. das

spät erst in die harte Schule des Leben« gerät, aus

rier Anna Linde mit Hilfe eine« fechten» Manne« von

reinem Willen geläutert hervorgehen «oll.

Doch bei allen zutage liegenden Vorzügen de«

Werke« mutet der Roman zuletzt doch etwas anachro-

nistisch an. Seine gesellschafls-kritischen Motive hän-

gen in <\^x Luft Wa« den Gesamleindruck beeinträch-

tigt und ihn zwiespältig macht, Ifit auch hier jener

Mangel an letzter Klarheit, der alle Intention

vieldeutig und damit unwirksam läset. Wo es «o

offenbar auf Zeil- und Gesellschaflskrllik abgesehen
ist, dürfte solche Absicht nicht in die weiten Falten

poetischer und ethischer Allgemeinheiten gehüllt wer-

den. Was wäre, wenn Anna Linde unter härteren

lyebensbedingungcn ihr Maltalent zur wirklichen Künst-

lerschaft entwickelte? Wäre dadurch die Ordnung wie-

der hergestellt? Eine Anklage gegen die Gesellschaft

eine«
ist au« ihrem Unvermögen, «ti« dem Abirren

schlecht beratenen Lebenedranges nicht überzeugend zu

begründen. Der Generationskonflikt bleibt schliess-

lich zu allen Zeilen der gleiche. Da« Mondäne als

der leere Betrieb, in dem eich der Ehrgeiz der jungen

Frau tummelt, steht in keinem rechten Verhältnis zu

dem Ernst und der Schwere, die aus der ganzen Art
j ^

und Haltung de« Buche« «pricht. Es «cheinl der Ver-
j

,,

fasfierin zu entgehen, das« die Unzulänglichkeit li^efer, i

,

auch in der geistigen Verfassung der älteren Gene-j^

ralion sleckl. Wo ist der Wert eines Pfarrhauses, in i
j'

dem gute Bildung und komfortable Gemütlichkeit
, |

herrecht, von dem aber ke.in nennenswerter religiöser :

^

Impuls mehr ausgeht? Was lebt in der Tal in den

alten grossbürgerlichen Familien für ein Geist, deren

Söhne die©e oder jene erfolgreiche Karriere machen

und deren Miilgüeder, die alten sowohl al« die jungen,

an die Grundlagen ihrer Existenz offenbar nie einen

Gedanken verlieren? Die Verfasserin macht die naive

und gütige Voraussetzung, alle« wäre in Ordnung und

in Harmonie, e« brauchte nur jeder an «einer Stelle

in der Ge«ellßchaft ganz einfach «eine Pflicht zu tun

und «eine den Fähigkeiten angemessene Leistung In

Uebereinstimmung mit seiner menschlichen Qualität zu

bringen. Eine Illus-ion. wie die Talsachen lehren — da

da« Zer©törung6werk längst in der Tiefp um sich ge-

griffen hat und nicht« mehr an seinem Platze «teht.

Vielleicht iet die Verfasserin dieser Erkenntnis nicht

»ehr fern, wenn «le auch vermieden hat, ihr deutlichen

Au«druck zu geben. Und aus einem Gefühl der Ver-

geblichkeit mag auch der makabre Schlus« «ich her-

schreiben, wo wir den einzig starken und aufrechten

Mann im Sterben finden und der Aepekt auf die Zu-

kunft der gewandelten Anna, «o trostreich er klingt,

kaum unsere Zuversicht weckt

Wa« Ruth Schaumann,
nerer Form andere und beeeere

sehen Begabung besitzen, mit

von der wir In klel-

Proben ihrer dichterl-

Ihrem Roman < D e r

Major» (G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, Berlin)

gemeint hat, ist wahrlich «chwer auszumachen- Diese

Epopöe eines preussischen Offiziers «von der Wiege
bi« zum Grabe>, vom Kadettenkorpe bis zum Granafen-

einschlag im groseen Krieg ist mehr ein worlreicher,

von falscher Fülle bepackter, poetischer Schmöker hem-
mungsloser weiblicher Heldenverehrung als irgendeine

kün«lleri.srhe Gestaltung menfichlichen Scbickf=aifi, die

un« bewegen könnte. Diese« Singen und Sagen,

Schwärmen und Anhimmeln, bald mit Harfenklang,

bald mit Trommelschlag hetzt die wenigen poHischen
Orundmotive durch ihre unerträgliche Wiederholung
fast zu Tode. Schade um diese l^gabnng, die offen-

sichtlich ebenfalls in die Linie des «Hero's^hen^ ein-

geschwenkt ist. H. Gast.

\
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Fn^e einer Welt. Tioman. Jon ^'««f.^
Au et Ms dem FranzöHtscheii ron Georp

Sclrar,/ Leipzig, Verlap C. Weller u. Co. 253

Seiten. Geb. Ji 5.50.

Dor Titel könnte irre führen: ,^,
handelt sicn

nämlich nicht um das Ende unserer Wolt,^9yd^f^j'
seli^amorweiße — um das emes Abschnitte^ der

menfcSerVorRO.chirhte o

Wolt der Jäger seht zu Ende, weil eine andere, die

1 «ShmtS Tier bereits zur Hi^lfe hat. sich ihr

iiberle-en erweist. Die Authentizität., die der \ er-

asir für 1^'ben und Gebräuche iener im letzten Ab-

schnitt der sogenannten Rentierzeit an der Dordogne

n Siidfrankreich lebenden Menschen durch w.sse^-

»cchaftliche Gewährsmänner von Salomon Reinach bis

FrcMd sich verschafft hat. um eine ziemlich schwache

Erzählung m kompilieren, hätte er bei irsrend einem

rrimitiven Nogpr- oder Eskimostaram lebendiger und

überzeugender gefunden, und sie hätte nbenr-n^-it

heute in Mittelafrika oder in Grönland spielen kön-

nen Ob sie dann weniger ledern geworden wäre,

bleibt fraglich. Denn weder besitzt Anet das expan-

sive Talent Johannes V. Jensens noch die tiefe Lm-

fühlungskraft eines Lawrence um sich der primitiven

Snele mit Erfolg zu nähern. Was er fort ig bringt.pt

,in etwas dürftiges BiM vorgeschichtlicher Zustande,

wolK'i vielleicht die Rücksicht auf Authentizität die

.schwache Phantasiekraft vollends gelähmt zu haben

scheint. Efraira Frisch.

^<-rTV^ ^ /-C^f-<j4A^ /^^Z. 117 7'

Ä'eue Ffer. Tiussische Novellen. Ueram-
ff»g&h£n von ,Dr. Grerjor Bienstock. Berlin, E.

LauJ/^ck»- Verlar/shuchhandlnna. 166 Seiten.

Dnr Band tnthäii cino Anzahl Erzählnnc:en zcit-

penössischcr russischer Autoron vorschiodenor

Observanz. Offenbar in Hinsicht auf ihre nrrngon-

den aktuollen Inhalte trewählt, sollen sie einen

Begriff von d m neuen naehrevolutionären Rea-
lismus geben. Neben Babel, der mit einer

knappen, blitzartig ei c Situation und ihre Um-
welt erhellenden ökizze vertreten ist, W s s e w o-

1 o d I V a n o w, S s e r g e j e vv Z c n s k i, die

deutschen Lesern auch bereits bekannt sind,

treten uns hier zwei neue Namen entgegen:

S. Ssemenow mit einer in die Seele eines

kommunistischen Führers tief hinableuchtenden
Sondierung in der Novelle „Der Mörder** und
P. Romanow mit der satirisch - melancho-
lischen Geschichte: „Vision". Hier sind in der Tat
einige wesentliche Typenwandlungen sichtbar ge-

macht und auch neue Typen gestaltet. Romanow
ist der Dichter eines groß angelegicn epischen
Werkes „Russj", von dem bis jetzt russisch drei

Bände erschienen sind, die das Vo'-kriegs-Ruß-

land schildern, fünf w^eiterc sollen den Weltkrieg
und die Revolution umfassen.

E f r a i m Frisch.
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PräAident der ü. B. A. noman ««t i%m
Weißen Hause. Von Upton Sinclair.
Deutsch von Hermvnia zur Mühlen. Berlin,
Robinson-Verlaa. 274 Seiten.

Dor unermüdliche zähe Kämpfer für Sozialismus
in Amerika fährt hier nicht schweres Geschütz auf,— die Bezeichnung Poraan ist für das Buch kaum
zutreffend — es sind boshaft amüsante und jrroteäc
satirißche Glossen an den Rand der Präsidentschaft,
die jetzt zu Ende sreht. Es ist kein Geheimnis, daß
der letzte Inhaber der höchsten Würde in U, S. A.
weder durch Format noch durch Temperament und
KedebeKahung besonders exzellieri Sinclair macht
sich den bpaß, den Informator dieses höcb-^t^n Be-
amten, der nicht srerinee Schwierigkeiten hat, ihm
zu seinen Reden zu verhelfen, auf die Idee zu
brincen. daß er die entsprechende geistige und poli-
tische Nahrung für die offiziellen Botschaften an
der Quelle selbst, „im Volke" suche. Was der Prä-
sidtmt dm Volke gibt, gibt ihm dieses — in der
Gefüllt oint'r kleinen Maniküre — als Born der
von ihm gespeisten Weisheit, mit gleicher, nur
weniger pompösor Banalität zurück. ~ Gerliart

Pohl hat dem Buch eine temperamentvoll© Charak-
t»rwtik des Kämpfers Upton Sinclair und eina Apo-
logie seines Werkes beigegeben.

'*"\«?t'" ™^,^<^r- Chinese. Bornnv.
^on franets de J^iomanare. Deutseh
von Irene Kafka. LHpzip, E. P. Tal <t Co.
175 Seiten. Geh. J(. 4.60.

m^^^^n^^r^^^ ^'? gt-istvoller Schriftsteller, den

S; l-.ln ff*ff^''^i"v''^S ^'^^. ^^*^*^r I^O"^an aber

iillnr plff^'rt y^^ f.t':'^""
i«t von konventio-

neller Romantik, der Chinese kein Chinese dieganze Lxotik ohne innere Noiwendigkeit hergeholt

setzen. Im «bngen mit jener Handfertigkeit ee-

cewerVpf^:.i?"^^^"'"",.^^^^ ^ Geschicklichkeifc
gewertet yerden kann. Wozu importiert man das^Dieee vielfach berechtigte Frag*, drängt S Tcf
H^hr^^'/Ani-^KuT^

man durch eine gewil^ stoff'Ä ^^,^°IJ<^^Jf«^t an das wirklich entzürkond(*

vlLA'^'^'i!^'''^ ""'^ ^'^ Japaner" von HeinrichMuard Jiwob ennnert wird. Efralm Frisch

Jlo-

lon

Anna, das 31lidchen aus Oalarne.
man. Von Selma Laperlöf. Dcutsi^h
Fauhnc Klaiber-Cottschau. Münchini, Albert
Launen. Sil Seiten. Geb. JC 7.

Dieser Eberoman eines ungleich-m raare=!
Bclilielit sich nn die Löwensköld-Roniane an rnd
erzählt auch die Schicksale der letzten Nachfahren
dos Generals. S<:hick.-^ale im antikon Sinne, Vei-
hangnis, das abzuwenden der Mensch or.nmäclitig
ist. i^ie Siebzigiährige meistert mit ungeinindorter
Kraft alle epischen Register vom Heroisf^.'ien bis
zum Alärchenhaften. Sie schaltet im Bezirk ihrer
schwedischen Welt mit der Souveränität einer
roicheji Eositzerin. der alle Mittel zu Gebote «leben
un<I die ihre Gaben mit phantasievoilcr W^oisheit
nach Gunst verteilt. Die Fülle und Biinthdt der
Lrestalten und Bilder ist so mannigfach und leheu-
dig. daß sie pragmatische Ordnuncr und Wahrsfhein-
JK^hkei^ nicht vermissen lassen. Man hcrt d^r grc-
lien trau gern rnd lustvoll zu wie einer G'-oß-
mntter,.d'ie alte Geschichten erzählt E F

h
V

e

\
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I>le Brttder. Roman. Von Konstantin
F edin. Deutsch ron Ermn Honia. Berlin.
Neuer Deutscher Verlaa. 440 Seiten. Geh.M?.

Fedin, der durch sein Buch „Städtö und Jahre"
als Chronist des Heuticen vorteilhaft bei uns be-
kannt geworden ist, unternimmt es hier, mitten im
norden des neuen Rußland Leben und Weg eines
Künstlers, eines Musikers zu schildern. Zwischen
don absterbenden Alten, die sich als Letzte einer
unterKehenden Kulturwelt fühlen, und den Jungen,
die keine Vorbindunc: nach rückwärts mehr haben
und nur ihren neuen Willen kennen, steht der
Musiker Nikita Karew gleichsam wie eine Brücke.
Lr verbindet die ^neuon Impulse mit der europäischen
und nationalen Kunsttradition und setzt sich bei
aller scheinbaren Passivität durch, weil das reine
Element seines Wesens, das Seelisch-Schöpferische,
allen Versuchungen, ja allen katastrophalen Ereig-
nissen des äußeren Lebens unangreifbar bleibt. Die
Erschütterung einer Welt, das heroische Schicksal

1?
Ji^ru^ers, seine eigenen Leiden und Erlebnisse,

allee Geschehen einer ungeheuer bewegten Zeit wird
V()n ihm aufgesogen, um sich in einen Tropfen
Kunst zu verwandeln. Diese merkwürdig roman-
tische Haltung ist für die europäisch gesinnten
Schriftsteller des neuen Fußland bezeichnend. Aber
nieißt ist es ja nicht der Held, der in den Romanen
am besten gelingt; auch das Interesse des Lesers
gilt nicht immer ihm. Dafür entschädigt der leben-
dige Fluß der Erzählung und eine Reihe eigen-
artiger und einprägsamer Gestalten.

Efraim Frisch.

JDir£.I.ISCHi: ANKKDOTK.
Michael und

Brittino.
124 Seiten.

dns Frliiiloin.
Frankfurt a. M.,

Leinenhd. ^K 2^0.

Von Georg
Iris - Verlag.

r^
Brj^tmg, dem wir manches schöne und gelungene

Gedicht danken. \ ersucht hier, im Rhythmus r.jnei
gesprochenen Prosa mit möglichst einlachen Miltoln
eine knappe Form der Erzählung, die man vielloichi

^ xP^ ^'^ idvllische Anekdote bezeich-
net. Man merkt ihr noch den lyrischen Ursprung
an. Der Einklang von Natur und Mon^ch, mit
Wasserfarben zu bunt^-r Bildchen-Einfachhoit sJili-
siert. Boll auch die schrillen und liarf>?n Akzente
mildern und. wo sie tragisch sind, in ein(-m der
Aatur entlehnten souveränen Gefühl der Natw.^ndi«-
keit ausgleichen. Manches ißt genrehaft gcglüfi-t,
anderes weniger. Es ist die Gefahr dea Lvrik^n».
dali er im Epischen innArhalb cmor privaten Sub-
K'ktiyit^it bleibt. Eb<<n weil Brittings svmpatlii.chf»
Li.-gabung hier offenbar nach einem pjgonon Aus-
?/" vx-^x"-

.^' ^t^rf man ihm nicht vorh^^hlen. d.iß dl.-
Kealifat (lor Kunst mit der Üeberzeu^theit srire^
Gefühls nicht immer identisch ist, daß di« schön-
sten Berge, die er liebt, nicht in seiner Erzählung
smd. wenn er sie nicht gestaltet. Und noch eineWarnung ist am Platz: vor der Verirrung in jen«
sogenannte Hrirpatkunst. die vom SentimrMit de«
.Sfariton zum Land und seinen Bewohnern dürftig
sich nährt. Dazu wäre sein Talent zu Rchade.

Efraim Frisch.
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GHAI'IIIK VON MAX BECKMANN
((il'LKGJvNTLICIl DHU AUSSTELLUNG IM
GRAPIILSCIIEN KABINETT MÜNCHEN)

Die wahren Dramen sind nicht die bewegten

Aufzüge mit neuen Fahnen, noch die wieder-

Uehrenden Rebellionen und Kühnheiten der

Jungen. Weit erregender ist die Beschäftigung

mit einem echten Künstler, der Ernst macht.

Max Beckmann: Paar im Tanz / Ilolzschn.

(Mit Genehmigung des Verlages Graphisches
Kabinett, München.)

Wenn einer, der Bescheid weiß und kann, den

gesamten errungenen Besitz, sein eigenes Können
- alles von sich wirft, entschlossen, sich dem
Zustand der Welt, der ihm das abnötigt, nur

mit der nackten Kraft, tlie ihm geblieben, gegen-

überzustellen — das ist das wahre Drama und
cntlu'dt Momente von einer Spannung und Ge-

fahr, die uns erzittern läßt. Beckmann ist so

einer, dessen stiller, heroischer Kampf um die

Möglichkeit einer Kunst dieser Zeit uns deshalb

so ergreift. Er war bereits ein junger Meister

aus der Schule Corinlhs in jenen schönen Zeiten,

als sich die Sezession mit Wilhelm 11. zankte.

Noch während des Krieges muß ihn die Ge-

wissensnot über sein unverpflichtendes Christen-

tum gepackt und bös geschüttelt haben. Viele

haben damals umgelernt oder, der Zeil angepaßt

sich eingeschränkt. Bei dem dynamitgeladenen

Beckmann ging es nicht ohne Katastrophen ab. Es

gab Momente, wo das Ganze der Kunst in Frage

gestellt war. — Sind Bilder Manifeste, so ist

Graphik Bekenntnis. In Beckmanns Graphik seit

dem Krieg ist eine Art zusammenhängendes Tage-

buch vorhanden, nicht einer neuen Entwickehmg,

das paßt nicht zu ihm, .sondern eines Kraft-

geladenen, der aus den Trümmern sich aufrichtet

und Ausblick sucht. Die Vorstellung eines

Pythons drängt sich auf, der sich zum Häuten

zurückgezogen hat und von Zeit zu Zeit seinen

Kopf hinaussteckt. Er ist natürlich dabei nicht

müßig.

Die Folge d(T radierten und lithographierten

Selbstbildnisse von 1914 bis 1922 sind allein

schon eine sehr bewegende Geschichte; Ge-

.schichte der Zeit. Die ernste noch „schöne" Ge-

hallenheit des radieTten Porträts von 1911 weicht

einer steigenden Deformierung, die exakt die

inneren Veränderungen anzeigt. Es sind nicht

subjektive Schreie, sie entspre<lien genau einem

realen Zustande draußen. Hinter Augenhöhlen

und Nasenlöchern ahnt man die beherrschende

Gestalt der Zeit, die auch noch die festen Backen

und den geschlossenen Mund modelliert. Sie

grinst uns überall entgegen. Die Selbstbildnisse



wechseln im Ausdruck zwischen Gcöfljicüieil und
Geschlossenheil, als wartete der Künstler auf
einen Ton, der zu ihm dringe, ihn aus seiner
Verhannung löse. Und als sei er zu früh hin-

ausgetreten, schließt er sich wieder zu. Das
radierte Selhsthildnis mit dem Hut (1921) scheijit

mir der Höhepunkt dieser unpathetischen Tia-
gödie. So sieht er aus, der Mann, der für diese
Zeit und ihre Eiscluinungen Raum in einer
,,Kisle" hat, wie Meier-Graefe mit drastischer Be-
zeichnung den Beckmannschen Bilderraum cha-
i'akterisierlc. Man muß sich einschränken, und
da ,.geht es eben zu' : die Passionen der Kin-

gesperrten, die wüste Armseligkeit der Orgie,

hre primitive Untermenschlichkeit — das ist es,

vas er sieht, miteingesperrt in seine ,, Kiste",

ins deren Inventar er tue Küchenlampe und die

valze neben sich gestellt hat. Und der Blick, der

rostlos, aber nicht troslhedürflig auf uns cin-

Iringt, scheint zu sagen: just so viel Kunst ist da,

ils Sie hier sehen. Mehr nicht. Und die de-

Jiagierle Gebärde mit der
vN'ünschen Sie etwas, Herr?

Zigarette fügt hinzn:

(iegen 1922 scheint es sich lockern zu wollen.

)ie harleSelbsldi'-ziplin, das Verbot, künstlerisch

luszuschweifen, hat eine abgemagerte, aber un-

ndlich präzise Form gereift, welche ein Litho,

vie das Porträt des Musikers Delius ergibt.

A'enig, aber erschöpfend. Und wie zart. Der
'.yklus „Berlin 1922" hat bei aller Lauge be-

•eils längere Rhythmen, ist entspannter. Das
ithographierle Selbstbildnis ,,SelI)st im Hotel",

las dazugehört, atmet in einem freierji Raum,
's betont wohl noch das Alleinsein durch ilen

vontrast mit der gleichgültigen Physiognomie
m Spiegel nebenan, aber es ist, als sollte es

licht mehr bei der bloßen Feststellung bleiben,

Noch aufgeschlossener ist das zweite IJtho aus
lem gleichen Jahr: der Kopf ist gehoben, Rauch-
inge steigen in die Luft, die grelle Lampe und
lie Katze sind noch da; rechts ist ein Scblafen-

ler zu sehen, neben ihm der Künstler, mit Augen,
lie sehr wach sind, überwach. So sieht nicht

"iner, der nur konslatiert, er sieht bereits hinaus.

Lud wenn bei Beckmanns Sprödigkeit uiul Ab-

.vehr die Deutung erlaubt wäre, könnte man
iagen: es ist ein mystischer Moment; er ist

lurch die Gefahr hindurch, es kaim wieder Kunst
ijeben.

Beckmann ist wohl Chronist dieser Zeit, jedoch
unliterarisch, er erlaubt sich keine Übertreibung.

Der Blick ist offen für jede Regung der Lebens-

alter, ebenso für die Verwunderung eines Knaben
wie für das Resignierte einer alten b'rau. Wie
großzügig die I>inien des Mundes und der

it Genehmigung des Verlages Graphfsches Augen auf dem „Mann mit der Ballonmütze"
Kabinett, München.) vt>n 1919. Es ist stets Ausdruck ohne Über-

betonung. Und welche Fülle der Typen auf dem
,, Foyer'* — diesem Aquarium der Menschlicli-

keiten! Wie reich im Ausdruck der Beziehung
von Mensch zu Mensch in den Doj)pelbildnissen

der Radierung ,, Battenbergs" von 191<) und dem
Litho Düppelbildnis 1921 „Fastnacht 1922" ist

wie ein neues Beginnen; es hat die Schönheit

einer Miniatur. Doch schon auch die ,, Schlangen-

bändigerin" von 1921 springt überraschend wie

ein neuer Typus aus dem Werk dieser Zeil

heraus.

Es sind bereits Brücken zu einer anderen Welt

als die bisherige. Von dem gesicherten Bestand,

den man durch eiserne Disziplin noch der Auf-

lösung abgerungen hat, darf man sich nun auf

einen weileren Absatz begeben. Das scheinen mir

die großfornialigen, mit Weiß gehöhten Karton-

zeichnungen von 1925—1920 zu bedeuten, die

hier zum erslenmal zu sehen sind. Das bezeugt

das Bild „Goivn und Purette", 1925 gemalt,

das in einem kleinen Nebenraum hängt uiui

eigentlich nicht zur Ausstellung gehört. Der
Schauplatz ist scheinbar immer noch der Jahr-

markt, doch die Harmonie von Blau, Grau, Braun
und Weiß, der große Fluß der Linien in der Ge-

stalt der sitzenden Frau (der Clown ist ein braun

vermummler Breughel, ein memento) ist bereits

ein Durchbrucli zu neuer Schönheit.

Max Beckmann: Porträt Delius / Lithogr.

Efraini FRLSCH
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Otto Q5ra{)m

^%am S5efige £)tto ^ra^mö bcfanb ft'c^ ein Porträt, baö

t ber in mancher 35e3ie{)ung mcrfwürbige berliner 5[^a(er

rO 'Keffer Ürt) t)on i()m gemalt ^atte; eine gute ilopie beö

23i(beö ^ängt im goper beö Deutfcl)en $t^eaterö in ^^erlin»

^ö fletlt ben Direftor 23ra^m in feiner Soge figenb bar,

n?ie er burc^ \^at ©laö hk SSorgänge auf ber ^ü^ne beobacl)^

itt £)ie ©efammelt^eit unb geiflige Energie fommt me^r
in gorm unb Jpaltung ber ^rfcf)einung jum 2(uöbrucf alö in

ben faum fici^tbaren 3ügen beö Giefic^tö, t^a^ im verlorenen

'J)rofil vom 25efc^auer abgeroenbet ifi:, @o fa^en i^n bie

ä^^eaterbefuc^er oft, einem fritifc^en ^\x\<i:)Qi\xtx äf)nlicl)er,

alö bem Potentaten einer ber berül^mteflen 25ü^nen Deutfc^-

lanbö, 5luf einem rabierten S5latte t>on (Stauffer'25ern, hat

in fcl)arfer ^l)arafteriflif hit intereffanten ^öpfe feiner

engeren 25erliner Xafelrunbe rciebergibt, ift Dtto 23rabm

mit bwi^orl>after 3bealifierung alö @cl)iller bargeftellt;

eine 2lnfpielung auf ben @cl)illerbiograpben 35rabm, ber

fein 5Serf mit bem merhmirbigen 23efenntniö eröffnet:

atö ©tubent mar icl; (Scl^illerbaffer, ©irft tat, Porträt

auf hiw erflen 25licf alö ein frappierenber lIBi^, fo fällt

eö bem aufmerffamen S3etracl)ter jebocl) balb auf, wie ber

geniale 3cicl)ner, ol^ne ju farifieren, eigentlicl) nur gemiffe

zufällige Ol^nlic^Feiten ber 25irbung benügenb, a\xt bem
geifireic^en ©ele^rtengefic^t ben i^m mnewo^nenben
@cl)mung ber (Seele ^erauögel;olt bat, um eö ber ..'Shta-^

litäf' beö geläufigen ^cbillerbilbniffeö an^unäbern. Die
Söabrbeit unb i\xa,k\d^ bk geiflreic^e ^arabojrie ber ^or?
trätäbnlicl^feit macbt ben 9leia xinb ben 3Bert ber Jeicbnung
auö. Denn nicl;tö vielleicht \mx 0tto S3rabm ferner alö
jebe 3rrt von q)ofe. Der ä^erfaffcr beö etaufferburbeö
unb ber Jllciflbiograpbie b^tte bat» SBefen ber grogen
9^ingenben erfaßt unb mußte von ben Rollen beö künft?
lerö, tik binter bem (^ilan^ ber S^ollenbung liegen. (Jr

fpürte unb baßte hk (SJefabr unb hk fcbäblicbe Süge in
jeber S^ortäufcbung von (5lröf;e unb ^öbe burcb tk 6c^
bärbe, unb er mar barin febr migtrauifc^. (So mie er felbfl
in Xon unb (Jrfcl;einung jurücfbaltenb ^mar, bocb jietö

fcblicbt unb facblicb blieb, mar ibm auf ber !:öübne nicbtd
peinlicber alö rollenbeö ^athot unb jebe auölabenbe S3e'
mcgung, bk nicbt burrf; vollmertige ^mpfinbung legitimiert
mar. Man fonnte auf 9)roben beobacbten, mie ficb fein

(^eficbt ^a\h fcbmer3licb balb ironifcb t>cr3og, menn auf
ber S3übne mebr an (^efübl verausgabt marb, alö ibm
vorrätig fcbien ; er fonnte bann mit einer feiner gcfürcbteten

epigrammatifcb jugefpi^ten üöemcrfungen einen üJBaffer-

flrabl entfenben, ber fo mancben falfcben Überfcbmang
grünblicb abfübltc.

Man batte ibm ^u ber 3>iit, aU bk neue garbigfeit
beö ^be^terö ibre erflen verbienten Xriumpbe feierte, .^varg-

beit, 9lücbternbeit vorgcmorfen, unb ein bcfannter ^'^erliner

jl'ritifcr bat bat SSort „^^^erfneifungöfunfl'' geprägt, um ben
Darjlellungöflil unter ^rabm 311 cbaraftcrificrcn. 2lucl)

jene 33emegung, bk bem angeblicben ^3^ituraliömu0 mebr
temperamentvoll alö berecbtigt ,5l'rieg anfagte, erbob gegen
btn ä^orfämpfer für ^bfen unb Hauptmann ben S^ormurf
ber (Jinfcitigfeit unb !iöcfangenbeit. 2ßabr ifi, baf; ^rabm
ber fogenannten 9leuromantif fühl gegenübcrjltanb unb ficb

nur aögernb entfcbloß, bat eine unb bat anbere 3öcrf
(eö maren nicbt immer bk U^tn) auf feine 23übne ^u
bringen — fein ^erj mar nicbt baUi, mac^, fein, baß er

ficb tn feinem 2}?ißtrauen mancbem neuen 5Bert verfcbloß.
Docb maren bitt nur bk (Scl^mäcben feiner SSor^üge. (Jr

mar fein ^b^aterbireftor im üblicben Sinn, fein burcb
bat OJetriebe ber S^obe, ber ^))ublifumölaunen, im 2Becb=
fei ber (Erfolge unb 5i}?ißerfolge Deöillufionierter, ber von
ber ^anb in ben Wlmb lebt, unb für ben bat 2Bort
Dicbter faum mebr alö eine ironifcbe 25ebeutung bat. Diefer
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fc^ctnkre mcf)kxm ^telt burc^, meir et an feine Dichter
glaubte, mii er einen fampfgefiä^lten, reinen SBillen
aur ^unfl ^attc. ^ocf)tc ber Mvci^, bm er umfc^rieb,
re(atit> eng fein, boch eben biefer mUc bewahrte i^n yor
l'ener t)erberblicf)en öefinnungönjeite, ber alU üerfaHen
muffen, bie fein geifligeö ©c^mergemicf^t in fic^ tragen, unb
bk fcf^liepcl; ju ber pfiffigen (Jinficf;t Fommen: erfl ifl

man SbeatijT, bann mirb man „praftifc^!'^

Otto S5rabm burfte bm @ieg feiner Xreue unb geifligen

Überlegenl;eit md) cvUhm, 9lacbbem bk Müniic beö t>cn ber
Dichtung emanzipierten X^eaterö unter ber Deüife: ba^
Z\)catn bem Xbeater! ibren Räuber erfc^öpft bitten, unb,
ha allem (^cmm an ^clk^^a, bk t^erberbHc^en ^on^:
fequen^en aUmäbtic^ fübibar njurben, feierte ba^ Sef::

fing-^beater unter S3rabm gleicbfam feine ^Tuferfle^

bung im neuen (^fan^. Die geifiige 3uc^t beö (Jnfem^
bleö, bk innere ä^ornebmbeit ber DarjieUung erfocht
neue unbeflrittene i^iege. S^ielleicbt mar mand^eö über-

fcbägt, meUeicbt bebeutete Ui mUn biefe 3^ücffebr
nur eine ^eaftion grogfläbtifcber Überreizung. Docb um
hmn^t DoUaog ficb bier ein 5rft ber OJerecbtigfeit: bem
2}?anne, ber pbrafentoö für ein (^eifligcö kämpfte, ber

üom fcbönen Gebein ungeblenbet, ber ^jferfon beö (Sc^au-

fplelerö (nicbt ber ^erfönlicbfeit!) unb bm Mttcin beö

ib^^terö feine fcbäbigenbe ^jcpanfion auf Sofien ber Dichter

geftattete, trurbe üollfle Cienugtuung. (Jö mar beöbalb er-

freulich, meil baburch einmal eflatant bemiefen mürbe, bag
ber Söille jur ^unfi! mebr alö „Erfolge'" ,zeitigt.

Die ^Itra S3rabm bebeutet feine ^'pifobe in ber ©e-
fcbic^te beß Xbeaterö, fie gebort ber \!iteratur an. ^br
(3minn ifl bk S^erinnerlichung ber Darjlellung, bk
burch ihren (Jrnfl unb ihre :^ntenfität überzeugt. Jür
biefe mürbige 2(rt, bic ber mobernen ^eele, hi^ fie ein

ecbteß neues ^athoö fich errungen ^at, allein angemeffen
ifl, mar bk ^J)erfönlichfeit Otto l^^örahms repriijentatii\

4)ier mirb ba^ Xbeater beute mieber anfnüpfen nu'iffen,

menn eö nicbt wm ^ino unb S^arietc beiseite gefcboben
merben foll.

Gelten ifl mohl bk oft nacbgefprocbene unb fc^einbar fo

einleucbtenbe 35ebauptung: jur erfolgreicben Leitung beö

^bcaterß gebore ein Wlann „i>om 23au'' mit bem fpezi^

fifc^en Xbeatcrtempcrament, fo grünblicb miberlegt morbcn,
mie im Jall beö Xbeaterbireftorö Otto ^rabm. ^a, man
fönnte fagen: nur maö m einem Xbcatermanne mebr ifl

aU jeneö ^pejififc^e, baö erfi: i\i ber 9iebe mert. ^. gr.
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Brief aus der Ebene
Der Abstieg in die Ebene wird nach so langei;

Abwesenheit zum Ereignis. Wenn ich die Augen schliesse,t

sehe ich noch die gewaltige Heihgkeit des Himmels der|

Berge, höre ich einen anhaltenden ganz hohen Geigen- .

ton, als hätte sich der Einklang von Luft, Himmel und

getürmter Erde in mir zu einer Schwingung verdichtet,

die Erinnerung weckt und die Bilder des Hochlandes

zärtlich begleitet. Doch hier unten ruft das Leben mit

neuer irdischer Gewalt. Die dunklere Luft, das dumpfe

Brausen, das mich umgibt, das enge Beieinandersein

von Dingen und Menschen zieht in den Wirbel.

Nach dem grossen Krieg muss etwas im Rythmus
unserer Welt verändert sein. Er ist wie ein Herzschlag,

der zuweilen aussetzt, bald beschleunigt wie im Fieber,

bald wieder trag und langsam läuft. Es ist das gleiche

in der Wirtschaft, in der Kunst, sowie in allen geisti-

gen Aeusserungen des Lebens zu spüren. Aber die

gewaltige Aktivität des europäischen Menschen, sein

Urerbteil und seine auszeichnende Eigenschaft gehorcht

nach wie vor den innersten Gesetzen der Natur. Be-

tätigung ist Lebensgebot, aus dem ihm Beruhigung

fliesst und Ausblick in eine bessere Zukunft eröffnet.

München ist zur Zeit so bunt und lebhaft wie le.

Anders freilich als früher, wo es die Stadt der Jugend,

ihrer Feste und Abenteuer war. Die Umschichtung, die

sich vollzieht, zieht andere Bilder auf: der Bauer vom
Oberland, der reichgewordene mit dem dicken Bausch

grossen Papiergeldes in den abstehenden Taschen gibt

neben dem Fremden der Gegend am Stachus und ihrer

Umgebung das Gepräge

pjne bunte Menge ist auf der Teresienhöhe in Be-

wegui g, wo eine Reihe heller Wimpel flattert und den

Weg Lwx Gewerbeaustellung bezeichnet. Diese steht

neben den musikalischen Festspielen und der Attraktion

besonderer Art, wie sie Oberammergau bildet, im Mit-

telpunkt des Fremdeninteresses. Und sie verdient es.

Nicht allein wegen der Gewähltheit der ausgestellten

Objekte, die zwar meist von guter Form und Qualität

sind, aber wohl im Durchschnitt das nicht überragen,

was diW Gediegenheit und i>uten Geschmack von ersten

Firmen auf einem europäischen Niveau geleistet wird,

als vielmehr noch durch die charmante, sehr geglückte

Art der Anordnung und Aufmachung der Hallen und

Stände. Keramiken und Porzellane erheben sich von

einem matten, rostroten Ziegelpflaster in eine perlgraue,

silbrige Luft, welche ihre Politur dämpft, die Umrisse

veredelt und die glänzenden Flächen der Plastik lebens-

warni anhaucht. Dieses, den Augen so wohltuende

Licht wie ein Glanz aus indirekter Quelle, ist däminrig

und hell zugleich und wird erzeugt durch eine ingeniöse

Anordnung kurzer, weisser Mussellnstoffbahnen, die

an der flachgewölbten, mit geripptem Glas gedeckten

Decke dicht hintereinandcrhängen. Der elegante Schwung
der riesigen Hallendecke ist davon belebt wie von einer

weisslich blauen und gekräuselten Wolke. Eigenartig

ist ein Raum, in welchei.i In von unten erhellten Glas-

kästen Erzeugnisse, mod :rner Weisstickerei- und Spitzen-

\
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kunst gezeigt werden. Ueber jedem der Kästen hängt

an der Wand eine grosse Nachbildung eines berühm-

ten Portraits der Renaissance- oder Barokzeit, und der

Betrachter kann vergleichen, wie die kostbaren Stik-

kereien und Spitzen an Kragen, Aermelaufschlägen und

Brusteinsälzen der Bilder in ihren alten Mustern und

Zacken wieder erstanden sind.

Eine wahre Augenweide und mehr ist die Ausstel-

lung „Parbe". Eine Vereinigung berühmter Farben-

industrien zeigt hier die Anwendung lichtechter Farben

an Textilien und anderen Gegenständen des Gebrauchs,

zum Teil auch an Wandmalereien auf grossen Flächen.

Doch über alles praktisch Lehrhafte hinaus ist die Ge-

samtwirkung von einem unbeschreiblichen Zauber, der

durch das Auge die Seele festhält und träumen lässt.

in der Leuchtkraft dieser in allen Farben des Spek-

trums flammenden Rosetten, in den^fliessenden roten

Wellen einer seidenen Stoffbahn, in den gelben Fluten

eines Teppichs spricht das Geheimnis des Lichts un- i

mittelbar zu uns. Wir werden plötzlich inne, dass wir

eigentlich nur leben, weil wir als Lichtgeschöpfe dieses ]

Elementes teilhaftig sind, das um uns und durch uns (

flutet und dass aller Trost uns durch das Auge kommt.

Wir verstehen, was der Künstler meinte, wenn er uns

an einer leeren Mauer entlangführt, die alle Nuancen

von Rot bis Blassrosa eingesogen hat.

An der Terasse des Hauptrestaurants entlang, an

Verkaufsbuden und bunten Reklamepagoden vorbei ge-

langt man vor ein zierlich klassizistisches Portal: Ma-

rionettentheater Münchner Künstler. Kleine gute Spiel-

opern, das alte volkstümliche Spiel von Doktor Faust

und ähnliches stehen auf seinem Repertoire, ich sah

und hörte mit Vergnügen von Liliputdarstellern auf

einer entzückenden ausgestatteten Rokokobühne und

mit der alten Cembalobegleitung Pergolesi La Serva

Patrona. Erst befremdet die normale menschliche Stimme,

die mit ihrem natürlichen Volumen auf den zarten Fi-

gürchen zu lasten scheint. Aber sobald uns das reiz-

volle Spiel in seinen Bann hält, tritt ein harmonischer

Ausgleich von selbst ein. An Schauspielern kritisieren

wir unwillkürlich, auch wenn wir ihnen zustimmen. Pup-

pen aber sind vollkommene Geschöpfe, sie sind ausser

dem Bereich unserer Wünschbarkeiten. Sie stehen un-

mittelbar in Gottes Hand. Darum ist unser Genuss

d^w ihnen so ungetrübt. Unser Theater wäre vollkom-

mener, wenn die Schauspieler ebenso anonym blieben

und nichts weiter wären als die Träger ihrer Rollen.

Fabian.
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Brief aus der Ebene
Das Theater.

Das Theater ist unter den Künsten die am stärk-

sten und in die Breite wiri<ende Kunst. Es ist des-

halb auch konservativer als die anderen. Seme Ge-

bundenheit an Tradition, die Schwerfälligkeit seines

grossen und kostspieligen Apparates verbietet ihm

von selbst ein sprunghaftes Experimentieren Es

kann nur sehr vorsichtig den Wandlungen der Kunst-

tendenzen und der Mode folgen, nicht nur in der

Aufnahme moderner Werke in seinen Spielplan, son-

dern auch im Stil der Darstellung und in der Cie-

staltung der dekorativen Mittel. Das grosstadtische

moderne Theater ist darum erst heute beim Ex-

pressionismus angelangt. Es bedurfte der verschie-

denen Etappen der Rcformbestrebungeii, die sich an .

die Namen Antoine, Reinhardt, Stanislavvkij (Mos-

kauer Künstlertheater) Gordon Craig u. a. knüpfen,

um den Spielleiter, den Regisseur, der früher nicht

mehr war, als der neutrale Ordner des Spiels zum

ausschlaggebenden künstlerischen Faktor, zum Dik-

tator des Theaters zu erheben. Dadurch erst wurde

es möglich, dass von einem Zentrum, von einer Per-

sönlichkeit aus, die alle Mittel in ihren Händen zu-

sammenfasst, das Theaterspiel seine besondere kiinst-

lerische Prägung erhielt. Damit ist auch das Thea-

ter in den Wirbel der Zeitströmung hineingerissen

worden, in dem es zurzeit treibt.

Von der modernen Wandlung ist, entsprechend der

Entwicklung der Malerei, vor allem das Buhnen-

bild ergriffen worden, während die widerstrebende

Natur des menschlichen Mittels, des Schauspielers,

den neuen Absichten schwerer sich fügt. Die Bühne

ist nicht mehr ein lebendes Bild, gestellt nach dem

Rezept der historischen Schule, auch nicht ein stil-

cchtes Interieur (das geht kaum noch in der Oper),

sondern zumeist ein greller oder dunkler Farbenklang

von stimmunghafter oder symbolischer Bedeutung

für die dramatischen Vorgänge; und damit der or-

chestrale Sinn, das rein Ausdruckhafte möglichst be-

tont bleibt, wird nicht ein räumlich begrenztes Gan-

zes gegeben, wie es noch Reinhardt und seme Nach-

folger boten, sondern ein Fragment, ein scharfkanti-

ger Ausschnitt: das ist der Schauplatz. Woran er

stösst, ist kein Raum mehr, sondern etwas Unbe-

nanntes. Von der Stilisierung der Dekoration, mit

ihrer Tendenz zur Allgemeinheit, ist man weiter ge-

gangen zur bewussten Betonung der Unwirkhchkeit

des Raumes und zu ihrer Uebertreibung. Dem ent-

spricht die Behandlung des Lichts, als eines der wich-

tigsten Mittel, die dramatischen Akzente des Raumes

zu steigern und abzuwandeln: von den milden und

gestuften Skalen des Rampenlichts und der hangen-

den Soffite wird fast garnicht mehr Gebrauch ge-

macht, dagegen ausgiebig der knallige Scheinwer-

fer in allen Farben auf den jeweiligen Spielraum

; konzentriert, im scharfen Wechsel mit fast völliger

Dunkelheit.

(
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Was heute die führenden Männer der modernen

Bühne, die Jessner, Berger, Härtung-, Viertel als Spiel-

leiter versuchen, ist: das Drama der Gegenwart zeit-

los zu spielen und das grosse l:)rama der Vergangen-

heit in den Strom des neuen Gefühls hineinzuziehen,

es gleichsam als Gegenwart zur Darstellung zu brin-

gen. Ein richtiges Prinzip, durchaus; denn nur was

in unser Gegenwartsgefühl eingeht, kann gespielt

werden. Daher sind sie bemüht, alles was nur hi-

storisch am grossen Drama ist oder bestimmten Stil-

charakter hat, auszuschalten oder zu verwandeln und

die Wirkung rein in den Höhepunkten des ewigen

menschlichen Ausdrucks zu suchen. Zuweilen ge-

lingt es, oft aber auch nicht. Denn der Schauspieler,

wenn er eine Persönlichkeit ist, folgt darin nur bis

zu jener Grenze, die ihm sein natürlicher eigener

Wille zur Wirkung stets setzen wird. Und wenn er

keine ist, dann ist er nur der Nachahmer eines Grös-

seren und in der Wirkung bereits Bewährten. Er

fürchtet das Unerprobte und fällt in das übliche

Theater zurück, für das er den Zuschauer dankbar

weiss. So kann wohl unter der Diktatur des Regis-

seurs der Eine oder der Andere einmal für eine

Weile die zeitlose Attitüde einer Hodlerischen Fi-

gur oder die Geste eines expressionistischen Bildes

festhalten, aber er kann sie infolge seines natura-

listisch gewöhnten Körpers und seiner auf Psycho-

logie gestellten Sprechweise nicht organisch weiter-

bilden und glaubhaft machen. Es gibt freilich auch

Ausnahmen, und dem jungen Nachwuchs wird diese

Art des Spiels schon geläufiger sein. Inzwischen wird

aber das Rad der Kunst eine weitere Drehung ge-

macht haben.

Ein Dynamit des Theaters sind die mancherlei rus-

sischen Spieler, Sänger und Mimen, die in verschie-

denen Trupps heute Europa durchziehen. In Berlin

und in Paris und in andern Grosstädten des Konti-

nents gehören sie bereits zum festen Bestand einer

neu erstehenden, noch kaum zu benennenden Dar-

stellungskunst. Ihre ganze Art wirkt wie eine stille

kichernde Parodie auf das grosse Theater und seine

pompösen Ansprüche. Die Gefahr liegt nicht allein

darin, dass sie bessere Amüseure sind, sondern dass

sie es mit grosser Kunst sind. Sie verstehen es, das

Komische durch das Gefühlsmässige hervorscheinen

zu lassen, das Groteske durch vollendeten kunst-

vollen Tanz, alle Künste des Ausdrucks und des

Spiels zu leisen feinen Wirkungen zauberhaft zu mi-

schen, und sie gewinnen immer mehr das gross-

städtische europäische Publikum, das den Anstren-

gungen des grossen Theaters lieber aus dem Wege

geht.

Bedeutet das den Anfang einer Theaterdämme-

rung? Fast will es so scheinen. —
Fabian.
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EFRA IM FRISCH

Episode

Wenige wissen es : außer den großformatigen, damals noch üppig in

Gold und Grün prangenden Heften von „Kunst und Künstler" gab

es im Verlage Bruno Cassirer eine Zeitlang noch eine andere Zeit-

schrift. Sie hieß „Das Theater", hatte auf dem Umschlag eine rei-

zende Zeichnung von Somoff : eine russische Rokoko-Marquise ne-

ben einem modernen jungen Mann mit einem Huldigungskranz in

der Hand, im Begriffe vor den Vorhang zu treten. Die Heftchen wa-

ren etwa einen Bogen stark und bequem in die Tasche zu stecken.

Schlägt man das eine oder das andere auf (sie sind recht vergilbt), so

findet man: eine Zeichnung von Slevogt, eine Bühnenskizze von

Corinth, eine Zierleiste von Beardsley, eine Vignette von Manet, ein

aktuelles Szenenbild und einige besonders geglückte Photos von

Darstellern in ihren Rollen . . . Alles mit auserlesenem Geschmack

gewählt und sorgfältig liebevoll in das Satzbild gefügt.

Und der Text ? — Da es die vergriffenste ist von allen Zeitschriften,

die ich kenne, sollen dem kleinen Denkmal der Erinnerung, das wir

ihr hier errichten, auch einige dem Inhalt entnommene Inschriften

nicht fehlen.

„Es war ein wilder König. Um die Hüften

trug er wie bunte Muscheln aufgereiht

die Wahrheit und die Lüge von uns Allen.

In seinen Augen flogen unsere Träume y
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vorüber, wie von Scharen wilder Vögel

das Spiegelbild in einem tiefen Wasser/* r (fl:w%'^je>*^t< ^^«-m^

Von wem ist das ? Von Hugo von Hofmannsthal aus dem Gedicht

„Verse zum Gedächtnis des Schauspielers Friedrich Mitterwur-

zer''.

Ein andermal fordert der Dichter in einem dithyrambisch trunkenen

Aufsatz ,,Die Bühne als Traumbild*' allen Zauber -— den das #

Theater, anders freilich als Hofmannsthal meinte, eben mit vollen _
Händen auszuschütten begann. Worauf ihm Moritz Heimann ant-

wortete : ,,Wie wäre es, wenn wir dem Wort (auch im Drama) seine

Legitimität anerkannten ? Dann freilich dürfte die Bühne kein

Traum, sie dürfte nicht einmal Wirklichkeit sein, sondern müßte

wieder Konvention werden, denn das, Konvention, war sie immer,

wenn das Drama zu üppigst blühte und das Theater die Angelegen-

heit eines Volkes war". Und weiter: ,,Aber was sind das für Phan-

tasien! Sollte das Wort wieder auf der Bühne herrschen, so müßten

ja die Zuschauer stille sitzen, warten und hören können! Und sie

wollen doch immer nur die Prinzessin in Ohnmacht fallen sehen
!"

Auf der letzten Seite der Hefte unten steht zwischen zwei feinen

Doppellinien : Verantwortlich für die Redaktion Christian Morgen-

stern, Berlin. Im Hinterzimmer Derfflingerstraße i6, dessen Wän-

de er mit eignen farbigen Scherenschnitten seiner Galgentiere und

mit phantastischen Klexsbildern verziert hatte, saß der Verantwort-

liche und redigierte. Es war immer Festtag, wenn man zu ihm kam.

Niemand wohl konnte alles, was er tat, mit so viel Enthusiasmus,

heiterer Hingabe, Unverdrossenheit und Akkuratesse zugleich ver-

binden, wie er. Redigieren schien eine Lust — er steckte einen da-

mit an. Die schmalen Hefte atmen heute noch diese kämpferische

und doch so harmonische Lebendigkeit. Ich schrieb die ersten The-

aterkritiken für ihn. Manchmal, wenn der Umbruch drängte, und

ich, zwar voll kritischer Beredsamkeit, aber ohne Manuskript er-

schien, griff er zu drastischen Mitteln. Er stellte mir einen Stuhl

hin und legte ein Goldstück auf den Tisch (das gab es damals noch).

r
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Die gleißende Lockung verfeh|te nie -ihre .Wirkung,
^ ^

Bruno Cassirer sah mit viel stiliem Wohlwollen diesen! Treiben zu^T

doch seine Begeisterung Für das Theater war v^rmutficl^ el5enso

groß, wie unser Verständnis für praktische Notwendigkeiten. Dann

verliert sich alles ins Dunkel. Ich weiß, bci-GMt\Vieute nicht mehr,

warum und wann es aufhörte. Auf der Innenseite des Umschlags

stand : „Man abonniert in allen Buchhandlungen auf zehn Hefte für

Mark 2.—." Nun, das blieb eine Illusion. „Man** abonnierte nicht,

denn die Theaterbesucher konnten das Heft zusammen mit dem

Programm in den damals im Aufstieg begriffenen zwei Theatern

Reinhardts gegen die erhöhte Gebühr von 20 Pfennigen erstehen.

Und auch das fanden sie zuviel. Die Menschen lassen sich eben

nicht etwas schenken, was ihnen erst wert wird, wenn sie es für

teures Geld erwerben.

J-4 u^

^^\.C I 1 «d-«'S-'
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©er griebe

3n>ci ©jenen aiifDcr 2öc(f, Mc Die ^^rettei* bebeutet

1. (S^cnc.

Gubcrmann. 5Sol5bcrf.

Äol^boc! (atemlos): ^an ift crfd)üt(crf, man ift l)iu--

cjcviffcnl — 0ic ciaujc i^ifcratur, £cip/^igcr, llüftcin, ^rc^--

bcr. pla^f t)or 9^cib. ^u, 6ic Serben ja meine ©loffc
lefcn. 3d) fommc in einev lpid)t;cien '2lngelc9ent)cit. 0ie
tDiffen, ^eiftcr, nad) Q3at)reutl) finb 6ie mir ba^ ^cnerfte.
— (<J)nngenb.) 9[)^ad)en 6e ^rieben mit 3acobfot)n —

(5 üb er mann: (3prec{)en 6ie biefen 9^amen nid)t an^!
3cf) tonnte an^ bcr (Empörung, t>k in mir lobert, ein

abenbfüUenbei^ ©tuet mad)en. 3ft ba^ crt)ört? 3ft c^

nid)t ein 6a!rileg am Heiligtum be^ 0ict)tcr^? 0en
3nl)alt einee! 6türfe^ Dor ber kremiere 511 t^erraten, wo
jebc ^irfung mit gröf^ter 'JRii\)c barauf berecl)net ift,

baf^ gerabc ba^ nid^t tommt, \va^ ber 3ufct)aner er--

tt)artet! — ^ie bramatifd)e 5tunft tann einpaden.

Äolsbod: 3a, gemiß, fct)led)tc Seiten. ^1^ ein 9\e-

portcr bcn (5opt)otle^ t>or ber kremiere ber „Oreftie"

intcroiemen tDoUte, fc^mi^ ij)n ber gottbegnabctc (Dichter

l)inani^, unb ber *2lreopa9 üerfnadte \i)n obenbrein j^u ^el^n

^agen ipartanifd)er önppe. ^bcr \va^ iuoUen 6ie l)cutc

ma^en? 3e tonfi^^ierter eine 9^nmmer ift, befto c^ri)ftcr

ift bie "t^Iuflage. llnb 3accbfo()n — 3acobfol)n ift 'ne

'äO^ac^t, 3acobfol)n l)at Q3eAie()unc)en, 93e5iel;nngen — fag'

id) 3t)nen — bi^ l)od) l;inanf. (Öebeimni^üoU): ^Ifo,
^eu(c morgen treffe id) bcn ^rifenr V)on il>m — »on
(5d)erl. (^r toirft ^\6) auf ben 93aud) unb bcrüt)rt mit ber

6tirne ben 93obcn.) 6ct)crl (neuer 5?otau) ift i>erftimmt!

^r fab finfter au^ unb oor il;m lag bie tonfi^^icrte 9^ummer
ber „6d)aubül)ne". 9^ac^bem er eine Scitlang auf alle teil-

ncl)menben '^r^gen gefd)n>iegen, l;ob er ben Ringer unb
fagte langfam unb feierlich: i^effing ift ein großer 9}^ann.

6ic ti5nnen fid) beuten, ^^eifter, baß mad)te mict) ftu^ig.

3d> laufe alfo 5U 6taUmann, unb unb weiß erfahre ic^

(5u bcr mann (fel)r gefpannt): 9hm?

Äoli^borf (trodnet fid) ben <dd)Wc{\i): (5ct)erl (^^^otau)

l)<xt grof^e *2tbficbten mit 3acobfol)n! Ott foU erftcr ^Mtifer
bei bcr neuen cingleifigcn 6d)ncllbal)n ^crlm -Hamburg
tt)crbcn. (0ringcnb.) 9?^ac^cn (5c '^ncben.

0ub ermann (blaf^): 6d)erl? — <5>a nü^t nicl)t6.

'5ül)ren 6ie mic^ ju 3acobfol)n.

Äol^bod: .kommen (5e, 9}^eiftcr.

2. Gjene.

(9\ebattion bcr „6ct)aubül;nc".)

Äol^bod. 6ubcrmanu. 3acobfol;n.

3acobfol)n: 3d) wci^ hWax nic^t, ob ein 6tul;l in

meinem Äaufe für (Sic oor^anben ift, ba (3ic aber bcn
ttjcitcn Q3}cg ju mir nid)t gcfd;cut l)abcn — bitte, ncl;mcn
6ic TMa^.

6 über mann: (leife ^n ^^ol^bod): ^ic fein er fpricbf.

3ft baß übrigene ni<i)t v>on mir? ((Öefaf^t unb mit Q93ürbc.)

0ic finb ein grofKc Äaffer, Äerr 3acobfol)n. (3acobfobn
t)erbcugt fid) gefcl)mcid)elt.) ^od) ift bic^ mebr geeignet,

mid) für 6ie cin^uneljmcn. ^cnn Weiß ift ^cinbfc^aft — ?

Äol^bod (l)änbercibenb): ^aß fagc icb ja immer: les

ennemis des mes amis — toujours perdrix! 5Sel)cbc.

(5ubcrmann (fortfal)renb): i\iffcn (Sic micb mit offenem
Q3ificr oor (Sic l)intretcn. QflMc tonnten mir folangc glauben
^cinbe ^u fein? i^ieben mir nid)t bcibc baß ^bcater um
bc^ ^l;catcrfi^ miücu? 3ft bie "^ül^nc nicbt unfere gemein:
lame 9hü)rmuttcr? 3ft ci^ nid)t bie cifer[üct)tige iiiebe ^u
il)r, bie une! inncrlid; oerbinbct, u^enn fic unei äufKrlid) 5U
ent^meien fd)eint?

3acobfo^n (gerül)rt): O mein C^beatcr! *>2ll« ic^ nod)

in b^n QS3inbeln lag unb fd)ric, meil mir bie 9}^ild) nid)t

betam, mu^te mid) meine 9)^utter l)cimlid) in^ (5d)au--

fpicll)auiä! tragen. 9^ur fo mar id) ^n berul)igcn. 5^^aum
atmete ict) 93ül)ncnluft, tam l)immli[cf)e 9^ube über mid).

3c^ vx\\)vtt bie Äänbc^cn, mie um 'Beifall 5U tlatf^cu

ober fpitjte bie nod) ungeübten l?ippen jum T>fiff
—

(er unfc|)t fiel) bie ^ugen). ilebrigen^, y^crr 6ubermann,
3l)rc ^^orträt^ \)erläumben Sic. 3c|) l)abe (Sie mir ganj
anber^ üorgeftellt —
Äoljborf: 9^a, fcl)en (Sc. IQaß moUcu 6e alfo

oon il)m?

(S üb ermann (oormurfi^üoll): ßic greifen mid) an, toeil

- meine Figuren teine 9)^cnfd)cn finb. ^anu l)abe icb benn
bcl)auptet, bajj 6ic c^ feien? ^aß follen benn 9}^enfd)cn

auf ber Ö3ül)ne? -feanb aufi^ -^^cri^, Äcrr 3acobfo^n: finb

nid)t genug läftigc 2cutc auf ber QOßelt? Sollen fic un^
and) nod) bie ^rcube am '5:l)cater oerberben? Ober mürben
6ie münfd)cn, baf^ ^tatt ber feinen 5l^ünftlcr, in bereu

6cclen 6ie fo meiftert)aft l)crumunil)lcn, 5^rctl)i unb ^lett)i,

in bcnen 6ie fid) gar nict)t au^tennen, auf bcr 93ül)nc

agierten?

3acobfol)n (fc^meigt).

Äol^bod (leife): 6c l)aben \\)\x — 6e l)abcn il)n.

5lommen 6e jur (äact)c.

0ubcrmann: 0od) biefer (Streicf) Don ^cffutg — geben
6ie ^u — mar bod) 5U arg. 0cn 3nl)alt eineei 6tüdc^
oor ber ^rcmicre ju oerraten — (bie Ormpijrung über-

mannt \{)n).

Äoljbod: tiefem Ceffing l)abc id) fc^on lang nic^t

getraut. (Sct)on mic er bcn l?aotoon in bcn Hamburger
bramaturgifd)cn 9^ad)rid)ten fo oerriffen l)at, — mo bod)

bcr arme 9}^ann aucb fo genug i^u bebauern ift.

3acobfol)n: l^aß tann id) tun? 3c^ tann mir bie

93eiträgc anä;) ntcbt auöfucl)en. — Uebrigen^ \)at cß l^cffing

aufricl)tig mit 3l)ncn gemeint. Cefen 6ic biefen ^ricf
»on i^n.

Äol^bod (lieft): „Cicber Äerr 3acobfol)n, al^ bcftadter

Üeftor bc^ ^(5niglid)cn Äoftl)cateri^ in -öannooer, bem baß
(Stüd bcß Äcrrn (Subermann ^ui Begutachtung unterbreitet

mar, fü|)ltc ic^ mid) ocrpflicl)tct, ber Öcffcntlicl)tett rccf)t<icitig

oon feinem 3n^alt Slenntnii^ ^u geben, bci>or eine mißliebige

SlYitit, burc^ falfct)e ^uffaffungen ocrfd)iebcncr 0arftoller

t)erfüt)rt, fid) feiner bemäd)tigt unb fubjettio gefärbte 9D^ei--

nungen barüber t>crbreitet pättc.
—

" '9lcn 0tt)l fcl) reibt bcr

9}Jann — großartig ! — (^ieft) „"i^lli^ gelernter 9}?atl)ematitcr

meiß icf) ^toar, ba\3 2x2= 4 ift, fcblciert)aft bleibt mir aber,

miefo \(i) mict) jcbc^mal blamiere, fobalb icb iu ber literarifc^en

^clt ein bifjd)cn '2Iuffcbcn mact)cn mill — " ^aß iß 'n

Q©i^, aber id) ücrfte^c il)n nid). <S)a muß ic^ fc^on ^oß=
tom^ti fragen. (J3icft) „ober ift bie 9lufregung barum fo

groß, meil id) 3^nen mein C^utac^ten l)onorarfrci überließ?

5(!lärcn (Sic micl) naioen 9}^enfcl)cn bod) barüber auf."

3acobfol)n: S^at er nicl)t rccbt?

(Subermann (cbcl): 3d) toürbigc bcn oornc^men '5:on,

menn id) mir auct) bcn 3nt)alt nid)t aneignen tann. (Jr ^at
mid) fd)mer gefct)äbigt.

3acobfo^n: @efcl)äbigt?

Äol^bod: 9hl — toa^ meinen (Sic? Q©cr foll fid) nod)
im britten 2ltt aufregen, menn er fd)on üorau^ mciß, ba^
im oierten nifd)t babei bcrauetommt! ((frfcbrodcn ^u 6ubcr=
mann:) Sagten 6e bod) felbft — t>cr5ciben Sic — id)

meinte, id) mollte fagen — mac^t ^rieben! (iicifc ,vt Suber-
mann:) ^0 Sic bod) ol)ne^in fci)on bei l)unbert Bübncn
angenommen finb. 9}^ir gefagt, ein fold)cr „guter 9'vuf".

(laut.) 3d) mad)e 'neu Q3orfcblag: iocrr Subermann über--

nimmt bie '2lnteilfd)eine ber „Sd)aubül)nc" (^um t)oUcn greife.
Unter un^: fic ftel)en nebbid) ftart imtcr pari, dagegen
oerpflic^tct fid) Äcrr 3acobfol)n, über aUc Subcrmaim--
T^remicren nur in bcr „Q3a\)crifd)en Staatfi^^citung" ^u
fd)reiben. (ijcife ^u Subermann:) ^a lieft e^ tein 9}hnf4).— ^inoerftanben?

Subermann: (3nt, — bamit triebe ift in ber QDöclt.

3acobfot)n: 9)Zeine freie 9?^cinung6äußcrung bleibt gc=

mabrt.

(Sic rcid)en einanbcr bie 5Sänbe unb bcfcl)licßcn bcn
^2tbenb angeregt bei 5vcmpin^ti.)

Ko.
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«motto: ,,53etncb mufe fein.'

•Hlü-'SP^'"»

(2lltd)inefi|d)cr 6prutf).)

r^\ er tr)pifd)c ^Serliner. 2Iu5 jener mittleren Sd)\d)l bie

4J \id) oorbem in 5)ering5borf oerlobte unb I)eute in Dber--

l)of robelt. 3Jlit tüd)tiGen ^rafeen unb einem fUnten 5)lunb=

mert au5ge[tattet,tr)eld)e6, in93erlegenl)eit gebrad)t, bebrol)»

lief) merben tann. Unb gefd)äfttg — febr gefd)ättig. Unter

ber ©eüife: es mufe xoa5 ge[ct)eben, füblt er fein ^anbeln

überall berechtigt, roie irgenb ein n)id)tige6 f)i[torifd)e5 Cr=

etgnis. Unb er fd)eut bie gemagteften parallelen nid)t. Sie

rapibe „(Entroirflung" ber letjten anjonjig 3abre bat ibn

tüt)n gemad)t. 6ein 93ertrauen in bie unbegrenalen OJlög-

lid)teitcn i[t unenbliri). ®eld) ein 3Beg aud) ift ba jurüct-

gelegt: uom muffigen .berliner Simmer" bis 5ur „boct)=

berrfd)afttid)en Stulturmobnung mit allem Komfort ber

>JUuäeit"; uüti ben 2(rifäugen bc3 „öotat^^lnßeigers" 3um

Sd)erl=^on3ern; uon ber alten ©eifebierftube 5U ^em=

pinsfi unb Sansfouci; uon „5)afemanns Xöd)ter" bei

2lbolpb ii'^rronge bis jur Oreftie im 3irfus unb bem

neueften ^Reinbarbt^gilm! 5ßeld) eine ßuft, t)a mitautun!

er hat aud) überall mitgemad)t. dr bat nod) ^bfen mitent=

bcrft, er bat für 5)auptmann mitgefämpft. (Br l)ai aud)

bie Wid)ev ber Seit mitgefcbrieben. (Bx mar überall babei,

mo es „getrad)t bat". Denn er ift ein (Fntbufiaft unb glaubt

es felbft. (Entbufiaft aus (gntbufiasmus jmar, bloB 6ad)en,

bei benen „nifd)t" b^raustommt, bat er fd)on früb meiberi

gelernt, ©r nennt bas ,,pofitioen Sbealismus" — unb er

bat eine ^flafe für bas ^ofitiue.

Stls CS in ber ßiteratur gu lärmen aufborte, mürbe fie

feinem 'Betätigungsbrang ju eng. 5D^it 9^einbarbt, ba mar

ctmas „tos" — bas fpürtc er. Urfprünglicb mißtraute ber

junge Direftor, in bem !ünftlerifd)e Dinge rumor--

ten, ber ^etriebfamteit feines Dramaturgen 5Uber

5)ollaenber lebrtc il)n aümäblicb fid) felbft fennen, uer=

fübrte ibn 3U fid) felbft, menn man fo fagen barf. ©r uer=

ftanb es, bie robuften 2Bünfd)e, bie in jenem fd)lummerten,

gar balb ju ermecfen. (Bv ^alf bem Unternel)mer ^em--

barbt bas (Befc^äft auf gut berlinerifd) aus3ubebnen,

unb nabm ibm babei ben unangenel)men Xeil ber 2lrbeit

mit mabrem Opfermut ab. (Bv fd)mirrte in ben kremieren

amifdien ben ^arfettreiben unb in ben öogengängen um=

ber, er lief, er brel)te fid) mie ein Greifet, er bearbeitete

2lttionäre, er raufte mit mipebigen ^ritifern, er machte

(Stimmung; er fd)rie mit unbotmäßigen Sd)aufpielern

unb lodte bie uorgeblid) (Frfranften mit Suderbrot unt)

$eitfd)e in bie 23orftellung; er fd)lo6 fd)mierige engage=

mcnts ab unb löfte unbequeme 93erträge; er befd)H)id)=

tigte rafenbe 2lutoren, roenn fie bie ©ebulb uerloren unb

fd)mi6 anbere 3ur Xür binaus. (Bv trompetete ben !Kubm

^fleinbarbts — ganj objeftiu! — in allen ©äffen au 5.

5öarum tut er bas? fragten fid) bie Ceute, unb begriffen

nid)t, ha^ ber Xrubel ber @efd)äftigfeit aUein, ober bie bc=

törenbe ßuft bes Xbeaters, fo füßer ßobn fein follte.

Denn uon ^flatur aufgeregt unb uon fo aufreibenber Xätig-

fcit aerftreut, tonnte, mas ^unft ift am Xbeater, böd)ftens

(Fmotionsroert für ibn baben, meini es etrcas „burd)3u=

fetten" galt.

^2aimäblid), mit bem 2luffd)mung ber !Heinbarbt'fd)en

Untcrnebmungen, üerbid)tete fid) ber 6d)ein, ber oom

^Jleifter auf ibn ^urüdftrabltc, ,^u einer realen 5J^ad)t. De»

^mittler, ber Unterbänbler, ber .^erolb unb ber ^.^arbeiter

ber öffentlid)en Meinung batte fic^ unentbebrlid) gemad)t.

^n bem Wa^e als !Keinbarbt immer mebr uon feinen au5=

märtigen @efd)äften beanfprud)t mürbe, mud)s bem Dra

maturgen aud) bie lünftlerifd)e 2lrbeit 3U, bie ber Direttor

oerfd)mäbte ~ 5)ollaenber mürbe aud) !Kegiffeur. 5öer

immer mit bem Xbeater 3u tun batte, batte jet^t ®runb,

ibn fid) entmeber günftig ju ftimmen, ober ibn m fürd)-

ten. Unb in ber Xat ermedte bie gübrung bes Xbeaters



oft ben 2Infct)etn, als läge fie in gar feinen, ober in
i)oüaenberö ^änben. Damals roar es, ha^ bie i^eute
anfingen, gelif für ben eigentüdjen spiiitus lector 3U
aflimieren. i)oUaenber i)t ber Dämon !Keinf)arbt5, faglen
bie einen, ^ollaenber mad)t alles, Iad)ten bie greunbe
unb flopften il)m auf bie 6d)ulter. ^un ift feine Selb[t=
lofigfeit beIo{)nt.

'

Ob er es aufrieben ift? — 3ßas fann bas ftiüe ^ranffurt
ferner 53etriebfamfeit benn bieten? Sollte bie 2Ibnärung,
bie fid) aumeilen bei il)m anfünbigte, fd)on eingetreten
fein? Ober ift es bie flaffifcije etäite, bie Qtabt ©oethes
bie \l)n locft? ^ '

Denn mit (Boeti)e nanb er fd)on immer gut. man fann
il)n aud) regelmäßig auf ben (Boetljetagen in 5Beimat
fel)en, mie er S)dnbe fd)üttelt, mit alten ^oUegen aus beut
©ermaniftenfeminar Erinnerungen auffrifd)t unb taut
unb bieber ladjt. ^ier ift er in einer t)eimifd;cn

^itmofpbare mo er fid) uon ben ©trapaaen bes Xl)eatevi
eri)oIen barf. Unb menn er gelegentlid) oon bort an bli
jSeitungen beridjtet, bann lieft man, wie es ihm eiQent=
li^ ums jr)er3 ift. 3n aUem ift (BoeH)e il)m oorbilbtid)
Das 5od)fte mv\ „bie ^^erfönlidjfeit'', ber „fauftifdj'eprang

,
bie cirlofung burd) bie ^ulturtat - niemanbW es beffer bejriffen als ^oUaenber unb in SBahrbeit

barnad) gelebt. ^ ^

2BiUft Du aber, lieber Üefer, nod) tiefer in bas 2Befen
bicfes uielgefd;öftigen 9Jlannes einbringen, bann areifc
md)t etrra nad) feinem letzten iHoman=gilm. Der ift nur ber
|d)ulbtge Tribut eines mobernen Did)ters an biefe übcr-
loältigenbeJlöelt ber a:ed)nif. Das ift eben entl)ufiasmu5;^m ©runbe aber ift fein (Semüt bei bem guten, alten
.^erhner ^mnner" geblieben. Drum lies: „Unfer ^aus
ein hud) con gelir .Oollaenber." Unfer ^aus - ein ^udi'
(6rof3 unb fd;lid;t: ein md). £^'
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CHRONIK

A. MENZEL. SAMMLUNG DOGERLOH

AUICTION BEI AMSLBR UND
KUTHARUT, BERLIN

Um wieviel gewissenhafter

auf deutschen als auf franzö-

sischen Redaktionen gearbeitet

wird, wenn es sich um das

Ausland handelt, beweist auf

die heiterste Weise ein Berliner

Bericht der in Paris erschei-

nenden Monatsrevue „Akade-

mos". Bei uns ist man jedes-

mal konsterniert, wenn in

einem französischen Künstler-

namen ein Buchstabe nicht

stimmt, ein Accent verwech-

selt wird, üie Pariser Zeit-

schrift lässt sich dagegen von

einem sagenhaften Dr. Numa
Praetorius unter anderem be-

richten, dass die besuchtesten

Restaurants in der Leipziger

Strasse Newpiaski und

Kheinpold sind, denen

sich „le Noisecheller" in

der Friedrichstrasse an-

schliesst. In derSezession

hat derEntdeckerBerlins

Zeichnungen von Wilhe

gesehen, Lithographien

von Hevogtund Radierungen von LeislikofF. Auch hat er

mit Nutzen die Salons von Cassirev und von „Reiner et

Keller" besucht, im „Lessing theater" den Schauspieler

Banermann bewundert und im Kleinen Theater,, Moral"

von Plowa genossen. Wie es scheint, verwechselt der

genaue Pariser unsere Stadt, wie man's in Paris liebt,

mit Prag oder Moskau. Das mag von der östlichen Luft

kommen, die in Berlin so stark ja weht, dass der brave

Sigl selig die Residenz gerne als „Hauptstadt aller

Kassuben" bezeichnete.

Es ist immer von Interesse, Neues von Jan Toorop

zu sehen und zu erfahren. Wir geben darum einige

Reproduktionen nach neuen Arbeiten, die jüngst in

Holland, in der Larenschen Kunsthandlung in Amster-

dam, ausgestellt waren. Sie zeigen den Holländer, in

dessen Adern javanisches Blut fliesst und in dessen Kunst

darum ein natürliches ostasiatisches Element ist, auf dem
Wege gesunder Naturalisierung. Das verwegen über-

steigernde Stilisieren des Dekorativen weicht mehr und

mehr einer objektiven Naturanschauung. Dem Laien

freilich muten diese spitzgrifFelig hingeschriebenen, diese

mit altmeisterlicher Schärfe wie in Stahl geritzten, diese

das Psychologische und Determinierte hart übertreiben-

den Bildnisse immer noch fremdartig genug, immer
noch künstlich stilisiert an. Und doch ist es auch wieder

h ^i^f^^J^jf
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dem Wesen des Theaters selbst innewohnendes Ele-

ment die ihm sich darbietenden Illusionsmittel, die

plastischen oder malerischen organisieren. Die Deko-

ration muss so beschaffen sein, dass sie an sich so be-

deutungslos wie möglich, ihren Sinn erst im Zusam-

menhang mit der Handlung und mit der Situation der

Personen erhält, die in ihr auftreten. Sie hat auch

nicht „stimmungsvoll"zu sein; dennjedeÜbertragung

einer singulUren Stimmung auf die Dekoration trägt

nur dazu bei, eines der vielen und wechselnden Mo-
mente des Dramas erstarren zu lassen, ist ein Hervor-

heben eines beliebigen Akzents zu einem dominie-

renden. Das Theater besitzt aber in seinem Beleuch-

tungsapparat ein dramatisches Mittel, die neutrale

Dekoration am Leben und Rhythmus des Dramas

teilnehmen zu lassen. Licht und Dunkelheit sind

dramatische Ausdrucksmittel. Was für das Drama

Wort, Ton, Bewegung und ihr Rhythmus, das ist

Licht und Dunkelheit in allen ihren Abstufungen für

die Dekoration. Die Aufgabe ist, diese Werte in glei-

cher Richtung zu rhythmisieren. Bei der Gestaltung

der Dekoration kommt es demnach nicht auf die

farbige Abbildung der Erscheinung an, sondern ge-

mäss der Gesamtaufgabe des Theaters, auf die Dar-

stellung ihrer dramatischen Valeurs. Das Licht und die

Dunkelheit sind die einzig legitimen und dem Thea-

tereigentümlichen Ausdrucksmittel für das szenische

Bild; ihrer idealisierenden Kraft allein bleibt es vorbe-

halten, jene Reduktion und Abbreviatur derWirklich-

keit herbeizuführen, von der vorhin die Rede war.

Der junge Mann: Würde aber nicht eine kon-

sequente Befolgung dieses Prinzips dazu führen,

die Sinnfälligkeit der Erscheinung und ihre Deut-

lichkeit für das Auge so zu beeinträchtigen, dass

dadurch eine neue Störung entstünde?

Der Schriftsteller: Durchaus nicht. Das Theater

muss sich

dabei doch

keinesfalls

auf ein Bild

beschrän-

ken, wie es

etwa der

graphische

Künstler

in schwarz

und weiss

gibt. Man
braucht nur

an den gros-

sen Meister
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des Helldunkels zu denken , um zu begreifen, wel-

cher Spielraum für die Charakterisierung des

Wesentlichen in dieser Einschränkung gegeben

ist. Es handelt sich in der Hauptsache vor allem

um ein richtiges Verteilen der Massen, um die

Wirkung grosser, ungebrochener Flächen, unter

möglichster Ausschliessung des Details, sei es an

Zierat, oder an Gegenständen, die der zufälligen

Erscheinung anhaften. Für den Eindruck: Baum-

gruppe, fernes Land oder Berge genügt die An-

deutung einer Masse von Grün, Gelb oder Blau,

vollkommen gleichgültig, ob dazu eine gemalte

Fläche, ein Stoff oder eine plastische Masse ver-

wendet wird. Das Theater wird öfter die plastische

Darstellung vorziehen, weil sie die Möglichkeit

bietet, die Beleuchtung abwechseln zu lassen,

während der Prospekt Licht und Luft unveränder-

lich beibehält. Der Takt, mit dem der dekorative

Künstler Nuancen und Töne des Lichts verwendet,

ist allein entscheidend. Er darf nicht vergessen, dass

das Licht nie in der Weise zerstreut werden darf,

dass es Gestalt und Gebärde des agierenden Schau-

spielers zur Staffage herabdrückt. Die stete Beziehung

auf den Schauspieler bewirkt schon von selbst das

Zurücktreten der Dekoration in ihre Grenzen.

Der Schauspieler: So einleuchtend diese Methode

der Inszenierung vom Theater aus sein mag, ist es

doch fraglich, ob sie für alle Gattungen des Dramas

anwendbar ist.

Der Schriftsteller: Gewiss wird das Theater von

Fall zu Fall vor eine neue Aufgabe gestellt sein, aber

nicht anders wie jede Kunst mit ihrem ihr eigentümli-

chen Material vor einem neuenVorwurfsteht. Sofern

das Theater es in jedem Falle mit einem Drama zu tun

hat, bleiben seine Mittel, als dramatische Ausdrucks-

mittel, die gleichen, und es wird sich zeigen, dass es

nicht über

die Grenzen

seiner Mit-

tel, in ein an-

dres Kunst-

gebiet hin-

ausgreifen

kann, ohne

damit zu-

gleich eine

gewisse Kri-

tik an dem
darzustel-

lendenWerk

zu üben.
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^/aV er Schriftsteller: Halten wir fest , worin die

eigentliche Kunstleistung des Theaters besteht,

so ergiebt sich die Paradoxie: dass es im dreidimen-

sionalen Raum, mit dem leibhaften, wirklichen

Menschen und seiner Umgebung als Mittel, die Wir-

kung des Scheins üben, mit Elementen der Wirklich-

keit eine Abbreviatur davon, ihr Symbol geben soll.

Was thut nun das Theater zuerst, um die Zufällig-

keit, dass es sich um einen Vorgang der Wirklich-

keit handelt, auszuschalten? Es setzt den neutralen

^/elschen hinein: den Schauspieler. Damit will es

sagen: was dieser Mensch wirklich ist, was er sonst

erlebt und empfindet, seine ganze private Mensch-

lichkeit, geht uns und euch nichts an; er ist nichts,

als was er darstellt. Dieser Prozess der Umwandlung,
der sich vor unseren Augen vollzieht, ist der Grund
für seine illusionäre Wirkung. Weil wir das stets

wache Wissen in uns haben, dass es eben nur Herr

X. ist und kein König, dies bewirkt in uns die

Ausschaltung des auf die pure Sachlichkeit des

I z



Vorganges gerichteten Willens; bewirkt, dass wir die

Wirklichkeit als Spiel nehmen. Durch welche Mittel

aber kann das Theater die gleiche Umwandlung

auf den als Wirklichkeit mitspielenden Schauplatz

des Dramas übertragen? Damit kommen wir auf

das Gebiet der theatralischen Illusionsmittel, zu den

Versuchen, den Raum zum idealen Ort der drama-

tischen Vorgänge zu gestalten.

Der Schauspieler: Ich gestehe: hier versagt fast

mein Interesse. Wir sind in letzter Zeit mit deko-

rativen Experimenten so nervös gemacht worden

und haben uns die Ohren mit den schönsten Lyris-

men voll reden lassen über Farbe, Rhythmus und

Gott weiss was alles, dass eine heillose Verwirrung

entstanden ist und ein Kampf um Dinge, die im

Grunde höchst gleichgültig sind. Jedesmal wenn

ein grosser Künstler auftritt, schrumpft doch dieser

ganze Kram zu Dem zusammen, was er von Anbe-

ginn war, nämlich: gemeine Pappe und schlecht

bemalte Leinwand.

Die Hausfrau: Und doch ist durch so viel

Neues und Schönes, das in den letzten Jahren auch

dem Auge geboten wurde, eine lebhaftere Teil-

nahme für das Theater hervorgerufen worden.

Wie ich glaube, mit Recht: es heisst ja schliesslich

Schauspiel. Auffallenderweise ist es aber so, als

wenn der Aufschwung schon vorbei wäre; die Be-

wegung scheint sich mehr nach der Provinz zu ver-

ziehen, f

Der Kritiker: Mir kanns recht sein. Denn was

auf dem Theater Zauber ist, wird sehr bald fauler

Zauber, und je rascher dieser Gesamtkunstwerk-

klimbim abwirtschaftet, desto besser. Wir haben

an einem Bayreuth genug. Die plastischen Wälder

und Felsen, die bunten Lichter, die hohen Vorhänge

und der ganze Krimskrams der Ausstattung hat den

Blick geblendet, geblufft, und die Aufmerksamkeit

vom Wesentlichen abgelenkt. Das Wesentliche ist

aber, dass wir leben, als Heutige leben; uns selbst

wollen wir sehen, oder Menschen, die sich in uns

glatt übersetzen lassen. Dazu ist gar keine Aus-

stattung nötig; das Andere kann mir gestohlen

bleiben!

Der Schriftsteller: Es ist bezeichnend, dass man

sich nur dem Theater gegenüber und seiner eigent-

lichen Kunst, die nicht allein die Kunst des Schau-

spielers ist, eine so bequeme Haltung erlauben darf

Es beweist, dass es dem Theater trotz der schönsten

Ansätze dazu, die wir gesehen haben, nicht gelun-

gen ist, sein (iebiet abzustecken und vor fremden

Einbrüchen zu bewahren. Das Dekorative steht
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noch ganz unter der Herrschaft der Schlagworte.

Das macht, weil hier, wie in keiner anderen Kunst,

jede Kontinuität fehlt, weil das Geleistete nach

seinem ephemeren Erscheinen nicht mehr kon-

trolliert werden kann und unwiderbringlich ver-

loren ist, wenn der Geist der Initiative unter der

Ungunst der Verhältnisse erlahmt und den Dingen

ihren Lauf lässt. Wir wollen aber nicht so summa-

risch verfahren und untersuchen, welche Möglich-

keit das Theater hat, in der Dekoration seine eigene

Ausdrucksform zu finden.

Der junge Mann: Man darf doch wohl sagen,

dass immerhin ein neuer Stil der Dekoration schon

da ist; wenn auch nicht ganz vollkommen, so

gehen doch die Reformbestrebungen immer weiter

in dieser Richtung.

Der Schriftsteller: Sie treffen zufällig mit dem

Wort Stil so recht in die Mitte der ganzen Ver-

wirrung, und es scheint mir nötig, dass wir uns

darüber klar werden, was damit gemeint ist. Wenn
uns ein grösserer Zeitabschnitt der Geschichte so

weit abgerückt ist, dass wir zurückblickend seinen

Umfang einigermassen übersehen und aus dem

Chaos des Geschehenen Höhen und Tiefen auf-

tauchen, wenn wir aus den Arbeiten ihrer Künstler,

Gelehrten und Staatsmänner eine gewisse gemein-

same Richtung des Geistes, des Geschmacks, des

lebendigen Willens erkennen und seinen Nieder-

schlag spüren in allen Äusserungen des öffentlichen

Lebens, durch die ganze gesellschaftliche Zirkulation

hindurch, bis hinein in die feinsten Ausläufer indi-

vidueller Bethätigung, dann können wir wohl etwas

Gemeinsames entdecken, das wir, in seinen Haupt-

linien gesehen, als den Stil dieser Zeit, dieser Epoche

bezeichnen. Ganz sicher aber ist, dass keine Zeit

ihren Stil gesucht, noch auch bewusst ihn empfun-

den hat; denn was wir so nennen, ist ja unsere Ab-

straktion. Nur unsrer Gegenwart scheint infolge

einer noch nie dagewesenen historischen Hyper-

trophie der groteske Wahnsinn vorbehalten, dass

sie sein und zugleich sich -ccerdcn sehen will,

handeln und ihr Handeln zugleich schon motiviert

fühlen, als sei es zu ihrer Rechtfertigung nötig.

Und unsere Künstler verfallen dem gleichen Miss-

verständnis und klettern mit Vorliebe an jenen

Werken der Vergangenheit hoch, die die Geschichte

auf die Gipfel gestellt, als könnten sie ihnen das

abgucken, was man in der modernen Produktion so

hübsch „Stilkunst" nennt, und womit man komischer-

weise Das bezeichnet, was nicht von heute und von

nirgendher ist. Was aber bedeutet wohl das Ge-
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schrei: wir haben keinen Stil, oder: wir brauchen

einen neuen? Zunächst dass wir nicht wissen, was

für einen Stil wir haben. Ich meine aber, das ge-

hurt sich so: wir können es nicht wissen, da wir

leben, und brauchen es nicht zu wissen, aus dem-

selben Grunde. Wir brauchen einen neuen: Das

hat zwar ebensowenig Sinn, gibt aber immerhin zu

bar Gelungene, stammen aus der Not, eine neue

Konvention zu schaffen. Der ganze Lärm und

Widerstreit der Meinungen weist darauf hin, dass

sich noch nichts Gültiges hat durchsetzen können.

Der Kritiker: Ich sehe da keine Schwierig-

keiten. Schliesslich schreibt doch der Dichter

mehr oder weniger genau die szenischen Anord-

verstehen, dass wir mit Dem, was wir machen — Innungen vor.

vielleicht weil wir eben zu viel Vergangenheit \ ^er Schriftsteller: Hatte das Theater diesen

nachmachen — , nicht zufrieden sind; dass wir

noch zu wenig uns selbst drin fühlen. Dann

heisst Stil auch das Gegenteil und will besagen:

unsere Formen seien nicht rein, enthielten noch

zu viel Wirklichkeitselemente. Dann wieder heisst

es auch nichts anderes als „historisch echt" und

ein andermal das Gegenteil von Historisch über-

haupt! Was soll aber Stil auf dem Theater be-

deuten? Nicht wirklich? Nun, wir haben gesehen,

dass das Theater ebensoviel oder ebensowenig mit

Wirklichkeit zu tun hat wie jede Kunst. Wenn

also gesagt wird, wir wollen den neuen Stil auf

dem Theater, so ist das schlecht geredet. Denn

gemeint ist damit nichts anderes als: für die De-

koration hat das Theater eine gereinigte Form noch

nicht gefunden, wodurch jede andre Kunst uns

unzweideutig fühlen llisst, dass sie Kunst ist und

nicht Wirklichkeit. Man kann aus diesem Grunde

ebensowenig von verschiedenen Dekorationsstilen

auf dem Theater sprechen. Lassen wir also dieses

vielbedeutende und irreführende Wort überhaupt

weg und sagen ganz einfach: wir wollen von der

Raumgestaltung der Bühne die gleiche illusionäre

Wirkung, wie von seinem wirklich unwirklichen

Menschen — dem Schauspieler.

Der Schauspieler: Damit geben Sie der Deko-

ration den gleichen Rang wie dem Darsteller, räumen

ihr einen Platz ein, den sie nicht verdient. Das muss

naturgemäss das Ansehen, die Wirkung des Dar-

stellers herabmindern, zum Schaden des Dichters

natürlich; denn zuguterletzt fordert jede schöne

Ausstattung zum (Waffen heraus.

Der Schriftsteller: Gewiss, sofern sie eben Aus-

stattung ist. Aber es wird sich zeigen, dass ein aus

dem Wesen des Theaters richtig entwickeltes De-

korationsprinzip nicht anders kann, als dem Dar-

steller nützen, weil die Dekoration dann nichts

anderes ist, als die Atmosphäre, in der er lebt.

Wii haben nun einmal die Konvention der Kulisse

nicht mehr, gleichgültig aus welchen Gründen.

Die verschiedenartigen Versuche, die wir auf dem

Theater gesehen haben, darunter manches wunder-

,1.

Vorschriften gegenüber nicht die ganze Freiheit

des Künstlers zu seinem Stotf^ so brauchte davon

ja garnicht die Rede zu sein. Und dies Verhältnis

ist nicht anders, als das des Schauspielers zu seiner

Rolle. Zunächst aber Hnden sich bei den grossen

Dramatikern sehr spärlu:he und ziemlich allgemeine

Angaben über den Schauplatz der Handlung. Und

wo, wie bei den neuen Dichtern die szenischen

Vorschriften sehr ausführlich und präzise erschei-

nen, sind sie im Grunde nur eine epische und lyri-

sche Hilfe, mit welcher der Dichter die Ortsphan-

tasie des Lesers in einen bestimmten Kreis zu

bannen sucht. Der wirkliche Dramatiker macht

fast gar keinen oder nur sehr knappen Gebrauch

von dieser Freiheit. Die sogenannten Regiepläne

gewisser Dramatiker kommen hier für uns gar

nicht in Betracht.

Im Grunde aber — und das erscheint mir

wichtig — ist für das Theater nur Raumvor-

stellung entscheidend, die sich aus der Situation

der Personen und ihrem Dialog von selbst ergibt.

Helsingör, Schlossterrasse — abgesehen davon,

dass die Vorschrift gar nicht von Shakespeare her-

rührt — , sagen uns nichts. Ks bedarf weder einer

Darstellung von Helsingör noch einer Schloss-

terrasse, um die folgende Szene im Sinne des Dramas

sichtbar zu machen. Die Dunkelheit, das Unheim-

liche des Orts sind durch das Anrufen der Wache

und ihre kurze Auskunft vollkommen gegeben

und allein für die Dekoration massgebend.

Aber selbst da, wo der Dichter gezwungen

war, durch ein ganz bestimmtes Milieu zu cha-

rakterisieren, darf ihm das Theater hierin nur so

weit folgen, als es die Grenzen einer Illusionierung

nicht überschreitet. Denn die Beschreibung des

Dichters ist epische Dichtung, das heisst Phantasie-

gebilde; ihre wörtliche, gegenständliche Über-

setzung durch das Theater wird nur starre ein-

malige Wirklichkeit und beHndet sich sofort im

krassen Gegensatz zur relativen Wirklichkeit der

dramatischen Vorgänge, die ganz symbolische Be-

wegung sind.
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Der junge Manu: Wenn ich mir eine Unter-

brechung erlauben darf: man hat ja schon Mittel

gefunden, um die relative W irklichkeit auch des

Raumes zu betonen, wie zum Beispiel die festen

Türme, die die Bühne flankieren und andere Hin-

richtungen dieser Art, die die Tendenz haben, die

plastische Dekoration auszuschliessen.

Der Schriftsteller: Diese Türme mögen ja in

besonderen Fällen diesem Zweck dienen oder

sonstige technische Vorzüge besitzen; das Prinzip

jedoch scheint mir ungeeignet. Denn was sind sie

darauf abzielen, die absolute Llnwirklichkeit der

Bühne um jeden Preis zu betonen, alles was man

„stilisieren'' nennt, ohne Rücksicht auf das darzu-

stellende Werk. Den Akzent auf unreal zu legen

ist ebenso falsch als auf real — es ist nur das

Gegenteil! Denn wir wollen ja gar nicht jeden

lebensvollen dramatischen Vorgang in ein blasses

Schattenspiel oder in eine malerische Allegorie ver-

wandelt sehen, sondern : die Reduktion und Abbre-

viatur der Wirklichkeit im Sinne des Dramas.

Derjunge Mann: Wird das nicht eben dadurch

KARL IK. SCHINK.EL, THEAlEKDEKORAl ION ZUM „K.\T( IIEN VON IIEILBKONN"

denn eigentlich? Doch nichts andres als eine Fort-

setzung des Bühnenrahmens in die Bühne hinein,

ein aufdringliches Mcmento an den Zuschauer,

nur ja nicht etwa an die Wirklichkeit der drama-

tischen Vorgänge zu glauben. Die Phantasie lässt

sich aber nur wieder durch Phantasie zwingen und

wird durch so reale Flindernisse eher gehemmt als

beschwingt. Ausserdem tut ja — wie gesagt —
der gewöhnliche Bühnenrahmen den gleichen

Dienst; wenn der Zuschauer nur ein wenig mehr
rechts oder links auf die Proszeniumumrahmung
sieht, dann weiss er auch so, dass er nicht in Hel-

singör, sondern im Theater ist. Den gleichen Fehler

scheinen mir alle jene Einrichtungen zu haben, die

schon erreicht, dass man von aller plastischen Dar-

stelhuig prinzipiell absieht und die HrHndung der

Dekoration dem Maler überlässt, der dann, als

Maler, von dieser Wirklichkeit nur den firbigcn

Hindruck wiedergibt?

I^er Sehriftstefler: Durchaus nicht! Abgesehen

davon, dass die Übertragung der malerischen Skiz/e

auf die Bühne ein gar nicht so einfacher Vorgang

ist, hat auch sie für die Dekoration in unserem

Sinne durchaus keine prinzipielle Bedeutung. Der

Gewinn, den das Theater im allgemeinen von der

Mitwirkung des Malers hat, beschränkt sich im

wesentlichen darauf, dass der Widerspruch zwischen

unserem gewandelten Gefühl des Malerischen, un-
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serm Geschmack überhaupt und der älteren Dekora-

tionsmanier, die im Grunde nichts anderes ist, als der

durch eine schlechte Routine verdorbene Geschmack

von gestern, aufgehoben wurde. Eben dies w^asSie am
Maler loben, macht ihn für das Theater zu einer Ge-

fahr. Und je selbständiger er als Künstler ist, desto

weniger wird er für unsere Zwecke zu brauchen

sein. Denn er kann ja nicht anders, als den Ausdruck

seiner malerischen Persönlichkeit dem szenischen

Bilde mitteilen, und sein Prospekt wird so mit Not-

wendigkeit ein selbständiges Kunstwerk, das, je ge-

lungener es ist, um so weniger dem Zwecke dienen

kann: die Atmosphäre, den Hintergrund für eine

andere Kunst abzugeben. Gerade jenes Moment der

Dekoration überhaupt, ihre Starrheit und Unwandel-

barkeit, die eine fast unüberwindliche Schwierig-

keit für das Theater bildet, erhält im Prospekt des

Malers eine fremde individuelle Betonung, die not-

wendig aus dem Drama hinausführen muss, weil

sie als Kunst sui generis, ihren eigenen Ausdruck

und Rhythmus hat. Anstatt der Bass zu sein —
um mich einer Analogie aus einer andern Kunst zu

bedienen — , der die Melodie auf seinem breiten

Fundament trägt, und ihre leichte Bewegung, ent-

sprechend seiner grösseren Schwere und Gebunden-

heit, in Schwingungen von massigerem Ausschlag

markiert, spielt die Dekoration mehr oder minder

harmonisch ihre eigene Melodie, die aus einer

andern Welt, als der des Dramas stammt, nämlich

aus der der malerischen Anschauung der Wirklich-

keit. Das Theater läuft dabei Gefahr, von seinem

Grund und Boden abgedrängt zu werden und seine

Kunst, die ganz Ausdruck, ganz Bewegung ist, zu-

gunsten der neuen malerischen Umgebung herab-

zustimmen und in Akzente der schönen Gebärde

und Gruppierung erstarren zu lassen, statt eines

lebendigen Bildes ein „lebendes Bild" vorzuführen,

oder gar die Auswahl seiner Werke mit Rücksicht

auf die Kntfaltung der neuen, wirksamen Reize zu

treffen. Was aber die sogenannte plastische Dekora-

tion betrifft, die wir so arg befehdet sehen, was

ist es wohl hauptsächlich, das an ihr Anstoss

erregt ?

Der junge Mann: Doch wohl dies, dass sie mit

den echten Mitteln der Wirklichkeit diese in ihrer

Zufälligkeit darstellt.

Der Schriftsteller: Doch beschränkt sich dies ja

von selbst auf einen engen Kreis von Möglich-

keiten, wie etwa in der Landschaft auf wirkliche

Bäume, Wasser, Blumen. Wollen wir nicht vielmehr

sagen, dass auch die Unechtheit des Materials, das

täuschen will, uns ebenso unangenehm ist, wie etwa

bei kachierten Bäumen, Steinfassaden usw.?

Der junge Mann: Auch das.

Der Schriftsteller: Vielleicht nur deshalb, weil

die Täuschung unvollkommen ist, oder weil wir

im Sinne unserer Forderung nicht auf diese plumpe

Art getäuscht sein wollen?

Der junge Mann: Ich kann meine Empfindung

gegenüber einem wirklichen Haus auf der Bühne,

nachgemachten Felsen und Bäumen nicht anders

ausdrücken, als wenn ich sage: sie sind so als wenn
keine Luft um sie wäre. Und selbst wenn ein

wirkliches Haus aufgebaut wäre an dieser Stelle,

oder richtige Steine herbeigetragen, so fehlt jedes

Gefühl ihrer Zusammengehörigkeit mit der aller-

nächsten Umgebung. Man könnte sie wegnehmen
und sie würden an ihrer Stelle nicht fehlen.

Der Schriftsteller: Der Grund ist, dass diese Art

Täuschung stets unvollkommen bleibt, weil die Di-

mensionen falsch sind, die Perspektive verschoben ist.

Wäre sie aber auch vollkommen, dann würde diese

Dekoration eine solche Fülle von zufälligen Momen-
ten enthalten und ihre Atmosphäre wäre derart ge-

tränkt vonWirklichkeitsbeziehungen mannigfachster

Art,dass sich beimZuschauervon selbst die Forderung

realster Aktionen einstellenmüsste. Das Drama würde
in ihr verschwinden, wie aufeinem lärmenden Markt.

Der Schauspieler in seiner durch die Dichtung ihm
auferlegten Beschränkung hätte keine Möglichkeit,

zu ihr sich in Beziehung zu setzen und würde sich selbst

und die Dichtung in solcher Umgebung widerlegt

fühlen. Dies ist die Gefahr einer plastischen Dekora-

tion, die alle Elemente der Wirklichkeit zu geben ver-

suchen würde; was sie glücklicherweise nicht kann.

Der Schauspieler: Mag sein. Doch kann ja das

Theater nicht umgehen, der Handlung einen wirk-

lichen Raum zu geben und gerät in einen lächer-

lichen Zwiespalt, wenn es den Raum, wo der Schau-

spieler steht, als wirklichen Raum gibt und schon

zwei Schritt dahinter einen Prospekt hängen lässt,

der die Vorstellung des Raumes aufhebt, und auf

dessen schön gemalten Veduten am Ende gar der

Schlagschatten des Spielers Tällt.

Der Schriftsteller: Daraus wird eben klar, dass

der Gegensatz zwischen gemalter und plastischer De-

koration kein prinzipieller Gegensatz sein kann, dass

weder die farbige Anschauung des Malers, noch die

mehr oder mindergelungeneNachbildung einer zufäl-

ligen Wirklichkeit eine befriedigende Lösung bieten.

Die Dekoration braucht weder malerisch, noch pla-

stisch zu sein: sie hat dramatisch zusein. Es muss ein

}.6
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dem Wesen des Theaters selbst innewohnendes Ele-

ment die ihm sich darbietenden Illusionsmittel, die

plastischen oder malerischen organisieren. Die Deko-

ration muss so beschaffen sein, dass sie an sich so be-

deutungslos wie möglich, ihren Sinn erst im Zusam-

menhang mit der Handlung und mit der Situation der

Personen erhält, die in ihr auftreten. Sie hat auch

nicht „stimmungsvoll" zu sein ; denn jede Übertragung

einer singulären Stimmung auf die Dekoration trägt

nur dazu bei, eines der vielen und wechselnden Mo-
mente des Dramas erstarren zu lassen, ist ein Hervor-

heben eines beliebigen Akzents zu einem dominie-

renden. Das Theater besitzt aber in seinem Beleuch-

tungsapparat ein dramatisches Mittel, die neutrale

Dekoration am Leben und Rhythmus des Dramas

teilnehmen zu lassen. Licht und Dunkelheit sind

dramatische Ausdrucksmittel. Was für das Drama

Wort, Ton, Bewegung und ihr Rhythmus, das ist

Licht und Dunkelheit in allen ihren Abstufungen für

die Dekoration. Die Aufgabe ist, diese Werte in glei-

cher Richtung zu rhythmisieren. Bei der Gestaltung

der Dekoration kommt es demnach nicht auf die

farbige Abbildung der Erscheinung an, sondern ge-

mäss der Gesamtaufgabe des Theaters, auf die Dar-

stellung ihrer dramatischen Valeurs. Das Licht und die

Dunkelheit sind die einzig legitimen und dem Thea-

tereigentümlichen Ausdrucksmittel für das szenische

Bild; ihrer idealisierenden Kraft allein bleibt es vorbe-

halten, jene Reduktion und Abbreviatur derWirklich-

keit herbeizuführen, von der vorhin die Rede war.

Der junge Mann: Würde aber nicht eine kon-

sequente Befolgung dieses Prinzips dazu führen,

die Sinnfälligkeit der Erscheinung und ihre Deut-

lichkeit für das Auge so zu beeinträchtigen, dass

dadurch eine neue Störung entstünde?

Der Schriftsteller: Durchaus nicht. Das Theater

muss sich

des Helldunkels zu denken , um zu begreifen, wel-

cher Spielraum für die Charakterisierung des

Wesentlichen in dieser Einschränkung gegeben

ist. Es handelt sich in der Hauptsache vor allem

um ein richtiges Verteilen der Massen, um die

Wirkung grosser, ungebrochener Flächen, unter

möghchster Ausschliessung des Details, sei es an

Zierat, oder an Gegenständen, die der zufälligen

Erscheinung anhaften. Für den Eindruck; Baum-

gruppe, fernes Land oder Berge genügt die An-

deutung einer Masse von Grün, Gelb oder Blau,

vollkommen gleichgültig, ob dazu eine gemalte

Fläche, ein Stoff oder eine plastische Masse ver-

wendet wird. Das Theater wird öfter die plastische

Darstellung vorziehen, weil sie die Möglichkeit

bietet, die Beleuchtung abwechseln zu lassen,

während der Prospekt Licht und Luft unveränder-

lich beibehält. Der Takt, mit dem der dekorative

Künstler Nuancen und Töne des Lichts verwendet,

ist allein entscheidend. Er darf nicht vergessen, dass

das Licht nie in der Weise zerstreut werden darf,

dass es Gestalt und Gebärde des agierenden Schau-

spielers zur Staffage herabdrückt. Die stete Beziehung

auf den Schauspieler bewirkt schon von selbst das

Zurücktreten der Dekoration in ihre Grenzen.

Der Schauspieler: So einleuchtend diese Methode

der Inszenierung vom Theater aus sein mag, ist es

doch fraglich, ob sie für alle Gattungen des Dramas

anwendbar ist.

Der Schriftsteller: Gewiss wird das Theater von

Fall zu Fall vor eine neue Aufgabe gestellt sein, aber

nicht anders wie jede Kunst mit ihrem ihr eigentümli-

chen Material vor einem neuenVorwurfsteht. Sofern

das Theater es in jedem Falle mit einem Drama zu tun

hat, bleiben seine Mittel, als dramatische Ausdrucks-

mittel, die gleichen, und es wird sich zeigen, dass es

nicht über

dabei doch

keinesfalls

auf ein Bild

beschrän-

ken, wie es

etwa der

graphische

Künstler

in schwarz

und w^eiss

gibt. Man
braucht nur

an den gros-

sen Meister

2i}jjjjJJ)0Qinjiw^M)iyM^

ToajiX'jaxxiccdiiXiDay^r.r^^

KARL FR. SCHINKEL, ENTWURF

die Grenzen

seiner Mit-

tel, in ein an-

dres Kunst-

gebiet hin-

ausgreifen

kann, ohne

damit zu-

gleich eine

gewisse Kri-

tik an dem
darzustel-

lendenWerk

zu üben.
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Ueber das jüdische Theater

Von Efraira Frisch.

Aus dem Vortragr, den Herr Rtiaim
Frisch am 28. v. M. in der „"Seuen Wiener
Bühne bei der Matinee des Zion. FvAiien-

vereines hielt, bringen wir nachstehend ein^-n

Teil in gekürzter Fassunj?.

So manches ueujüdisclic Unterneliiiieii krankt

an dem Irrtum falscher Unbefanjicnheit. Kiii

solcher wäre es auch, zu klauben, als hätten wir

bereits das „jüdische Iheater" (>der als könnten

wir es haben, wenn wir uns nur die Mittel dafür

leisten und luis dazu bekennen wollen. Damit

könnte die Errichtung einer jüdischen Bühne wohl

erreicht werden, aber noch lansic nicht das, wor-

auf es einzig und allein ;mkoiinnt: eine kultu-
relle, die bildnerischen Kräfte aus-
strahlende Stätte er n e u t e r ( i e in c i n-

s c h a f t.

Denn nichts (jeringeres dürfen wir wollen,

wenn uns nicht schon zu Anfang Ziel und Absicht

des Werkes in die fernsten Nebel rücken soll.

Wir sind hier in dem nicht unangenehmen Falle.

aus unserer schlechten Lage die stärkere Initiative

zu gewinnen. Viele von Ihnen haben die seit

Jahr und Tag allenthalben laut gewordenen Kla-

{»"en über den allgemeinen Verfall des Tiieaters

gehört und von den mannigfachen Vorschlägen
und Versuchen für seine Reform und Erneuerung.
Zum Teil kamen sie vom Theater selbst und den
Dramatikern, oder sie wurden \ on den um das
Wohl ihrer Nation Besorgten von allgemeinen
Gesichtspunkten aus erörtert. Was uns hier daran
interessiert, ist das SNini^tornatische: In allen

diesen Aeußerungen. W ünschen nnd Versuchen
steckt mehr oder minder bewußt die Empfindung
oder die klare Erkenntnis: das Theater <e' nicht

mehr das, was es sein sollte, nnd in dem allein

seine Würde und Bedeutung beruhe. Ursprüng-

lich die Sch()pfung der kultischen (lemeinschaft.

später der Fürsten oder der herrschenden (iesell-

schaft - - lange so der reine Ausdruck eines ein-

heitlich gerichteten künstlerischen Willens ist

es allmählich zu dem schwer definierbaren (iroM-

stadtgebilJc geworden, das wir kennen, mit allen

AAcrkmalen des Niederganges. — Hatte jenes äl-

tere Theater die (iemeinde der Schauen-
d e n. so hat das moderne dafür das P u b I i k u m.

(iemeinde und Publik u in — in dieser

(iegenüberstellung ist das meiste schon enthalten,

das u n s hier angeht und von wo unsere
Orientierung beginnt.

Unsere Lage ist vielleicht am besten da-

durch gekennzeiehnet, daß die Nachteile einer

zurückgebliebenen Entwicklung durch eine

gr()ßere Nähe der kj-iiftigen Anfänge aufgewogen
werden, daß das^l^WUler alten (iemeinde noch

wie ein geschrumpfter T<ern in der Umhüllung des

späteren Publikums sitzt: und nicht zuletzt: daß

der xölkische Wille zu sich selbst sich stets noch

stärker erweist als jede private (legeii Wirkung.

Damit läßt sich schon etwas anfangen.

Denn die Anfänge des jüdischen Theaters

sind so echt und naiv wie nur irgend eine iir-

spriüigliche Schöpfung solcher Art in grauester

Vergangenheit, wenn sie auch kaum über die

(ieneration vor uns zurückreichen. Es war die

(ietneinde der Ungebildeten aber Lebendigen, für

die die alten gelehrten Bücher zwar noch ge-

heiligt, aber recht verschlossen blieben, und die

ihr „.lüdisch" mit dem Rest der alten inorgeii-

ländischen Legende und dazu mit der ganzen
Buntheit und Frische eines kräftigen (iegeiiwart-

lebens erfüllten. In ihnen war der natürliche

Drang, sich am Spiel und Abbild eigenen Lebens
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erfreuen, erregen und rühren zu lassen, oder an
der Verk'an«:enheit, wie sie sie sehnsücIitiR- liebte
und naiv vorstellte, zu erbauen. Die Werke jener
Zeit zeigen auch alle beiilaubiuten Merkmale
scharfer Typisieruns, krüfti«:er Herausarbeitun^i'
drastischer Situationen, wie sie jede primitive
Dramatik aufweist. Darüber hinaus ist Witz, Dia-
lektik und unbewußte Stilisierim.u, die die ein-
fachen Vorkäuiie stets wieder als Spiel ervilanzeii
läljt. an ihnen erstaunlich beieinander. So lauRC
diese Dichter und ihre (lemeinde zusammeji- mid
aufeinander anu'ewiesen blieben - imd sie blieben
es eine Zeitlang-, weil die Orthodo.xen naturueinäli
das Theater als fremd und heidnisch bekänn)iten
und die „(iebildeten". wie sie schon stets und
überall ;,>:leicli sind, ihre höheren nildim:j:sansi)ruclie
dort nicht befriediv;t fanden , in dieser Periode
sehen wir eine rasche, fasi mühelose [Produktion
von erstaunlicher Fülle und Manin'Kfalti«,keit.
Lieder entstehen plötzhcli und sind nach eiiü^eii
Wochen im Ranzen Land auf tausend Lippen.
Namen tauchen auf, die in den all'K^emeinen (ie-
braucli für Charaktere und Typen kommen. Ltvvas
v(Mii (leist und Wesen dieser Zeit spüren Sie
noch in „Alenschen" von Scholem Aleichem, wobei
allcrdiiiK's die Wendnni; ins Soziale dem Werke
bereits bewußt die ;j:rauc Parbe iiibt und der
Witz „Menschen" bedeutet nämlich: dienende
Menschen — ankläk^erisch und bitter schmeckt.
Diese Produktion heute wieder zum Leben zu er-
wecken, wäre wohl verii:eblich, denn statt der
(iemeinde hat das „jüdische Theater" sein
Publikmn bekommen. Und es erfüllt sich hier
rasch und im kleinen das übliche Theaterschicksai.
Im Theater der (iemeinde ist der Darsteller nichts
anderes als der in den Helden, den Sievienden und
Leidenden verwandelte Zuschauer, der sich leid^

\y\\ oder mit Liis] [w einer idealen S|)liäre er-

lebt. Mit dem Publikum — das Wort sa^'t es schon:

eine neutrale OeffentHchkeit aus unbekannten
Llemcnten iiemischt. mit unkontrollierbaren

Wünschen, mit Ansprüchen von außen und mit

dem Befehl: unterhalte mich — mit dem Publikum
kam die Kritik, die ..Literatur" in (iänsefüßchen,

die (iebildctheit, der Scheiu, der Unternelnuer,

der Star — und alle äk'.N Ptischen Pla!.ren. Die
Folgen waren für das jüdische Theater bös k^enuji:

Konservativ wie das Theater ist. mit dem Instinkt

für das Erhaltende, aus dem es entstanden ist, hat

es zwar die alten wirksiuuen Stoffe und Motive
zum Teil beibehalten, aber j^anz barbaH.-sth mit

dem Wust der neuen Reize behän^a, um sie

stinein Publikum genießbar zu machen. Das alte

!4ute Volksstück, die Posse, wurden zum Melo-

dram, zur wüsten Operette, die alte Historie zum
feenhaften Ausstattunj^sstück — kurz: es trat

eine Verp()belnnir eiu. die alle «uten (ieister und

mit ihnen die inzwischen herausgewachsene (iene-

raiion der jüngeren jüdischen Dramatiker, die

einen neuen Ton anschlui^en, hinausbannte. Lrst

auf dem Umwege über deutsche Bühnen iielanj:

es den stärksten dieser Bey;abtesten auf dem be-

lierrschenden New-Yorker Theater hie und da

vereinzelt zu Worte zu kommen. Andere wurden
unter dem Druck der Verhältnisse .i:ezwun«en.

sich der Diktatur der :.;roßen Theatertribunen und

der Lieblin^^e des Publikums zu fük'en.

Beachtenswert ist die Rückwirkunjj: dieser

Verhältnisse auf die Produktion der v^rößeren

jüdischen Autoren: bereits außer Kontakt mit einer

Gemeinde, ohne Zusammenhang' mit jener derben

ersten Periode imbcküiTimtrten Schaffens, nach
europäischen Vorbildern orientiert, sind sie j^leich-

sam im eigenen Hause obdachlos. Monolojiisch.

verinnerlicht, wurden sie — mit wenigen rühm-
lichen Ausnahmen — was man mit einem nicht



so kehre ich damit

Punkte meiner Aus-

der Zuschauer für ein

angenehmen Nebensinn so bezeichnet - sie

""1;; de" w'ken von Asch ist bereits die ge-

brochene Melancholie, der matte Ha^bton de

machtlos Kämpfenden mit der nach ^^^^^vv
^^^^^^^

wendeten vergeblichen Sehnsucht — jener .lunsere

TV US des Juden, der der Tradition entspru,i«en,

in Neuen nur heimatlos und elend vird.

Wenn ich nun meine, daß die
^^^^f^-^^;-;^.^^^'^

Art bereits auf einem verloreneu Posten kampttii.

ob si^ sich nun ihren Platz auf der heut.^^en

idischen mihne erkämpfen oder nicht -- denn au

der europäischen bleiben sie in (mtem vv.e .m

Bösen ein Mißverständnis

zu einem wesentlichen

fiihrunsien zurück

Die ideale Gemeinde ^..

indisches Theater ist heute wieder ^»^ '^'^; ^^'^

eine neue Unbefangenheit im Werden i^t, die das

Verhältnis zur Vergangenheit niclit ^I'ehr bld a s

Leid und historische Belastun^^ empnndet Moj^t

die Kämpfe noch andauern, so ist f ^^.ß daß d t

Kämpfer weni'.^er wehleidiK^
^^^^T"'''"ü/^ f.' Ans

aucii die Kampfk^ebärde ist mcht mehr ^as A s-

zcichnende. Ost imd West sind ^''"^"^^''^
,

'
^^^tj'

-erückt der Orient für huropa neu entdeckt

worden. Immer zahlreicher treten auch tur weitere

Kreise die Zeugnisse und Urkunden zutak^e, weicie

erweisen, daß ein lebendes Volk auch im Schlafe

noch fortschafft; daß der lebendi^a- Strom, der aus

der Vorzeit fließt, nie und nir^^Mids unterbrochen

worden ist und nur unterirdisch we.tertloß wenn

fT dem Auge entschwunden war. Im schembar

h'remdesten beginnt mau sich wiederzuerkennen.

Wenn wir es recht fühlen, so ist in unseren

Tagen etwas in Bildung begriffen, das man viel-

leicht als ein immer bewußter werdendes judisches

Gemeinschaftsgefühl erkennen wird und wenn

uicht alle Anzeichen trügen, so ^^i^tl es anders

sein und sich anders äußern müssen ^>l^,^.'f
""

der Abwehr oder bloß politisch. )enu liort man

tiefer da hinein, so scheint es nicht nur alle jene

zu begreifen, die wir gewöhnt sind als ..nationai-

iüdisch" zu bezeichnen, sondern weiter
i'"J

'^ff
^'llf^

alle, die in der heute so erschütterten W^elt dit

gelockerten Wurzeln ihres einmaligen und docn

ewigen Daseins noch einmal in das f-^rdreich

lebendiger Vergangenheit gierig versenken \N^)llen

um irische Kraft daraus zu saugen für ein Neues

luid Zukünftiges. In diesem Pr.jzeß, der sich fas

unbewußt in einem großen Uile unserer .luge d

vollzieht, wird das Bedrückte und <^jespenstiscle

des exilischen Charakters von einem nicht mehr

disparaten, aufrechten und unbekümmerten Haseins-

gefühl aufgewogen. Und so wie etwa .'ciie al e

iüdischen Ksther- und .losefspiele von Mensche

geschaffen wurden, die auf ihre Weise naiv den

Bruch zwischen sich und der Vergangenheit ubci-

brückten, weil sie unhistorisch und mit
^^^P^^^^^^^^

barer Empfindung sich den Vortahreii '"iJ;;'X
gleichsetzten, so kann aut dem

V"^''lf',,'^'d
J:uropa der Jude unbekümmert mit dem Alten und

Ehrwürdigen eine geistige Verbmdung ^nigelien,

die ihm eine neue Vision seiner Sendung ^Vhcikt.

Aus ihnen setzt sich schon heilte die Ge-

,neinde zusammen, die das jüdische Theater

schaffen wird.



Söagner in ber (Begennjart

^rud) Sic, liebe greunbin, fc^einen mir, je näl)cr bie

Aqrofee^Baguerfeier l)eranrüdt, jenem fpesififc^engieber

m erliegen, befjen 5)erb 5^ai)reutl) ift unb ha^ bie oernunf^

tiaften m^nWw immer nod) ergreift, fobalb fie m bie

2ltmojpl)äre be& (Öefamtfunftröertes geraten. Die ^m^--

fpältiqe ^Jlatur eines unruhigen unb ftarten ©elftes l)at

ben yantapfel mit einer 2üuc^t in bie 3eit l}inau5ge^

fchleubert, ha^ fid) nod) üieraig 3al)re nod) feinem Xobe

bie ©emüter gegeneinanber in bie l)eftigfte SSemegung

fetten, als ginge es in ber Xat um Xob ober hieben ber

^Jlation, ber ^unft, ber ^^ultur! — Unb man bentt mit Un=

bel)agen an bie möglid)e 5ßiebertel)r jener „berul)mten

kämpfe in unb um ^-Bagreutt), bie uns in ben 'paufen auf

bem geftfpielljügel oon älteren 5)erren, bie babei gemefen

finb, überliefert merben, unb ^xodx möglid)tt im 5öortlaut

einer bereits befcftigten Xrabition. Dabei l)aben bie

er3äl)ler offenbar bas ftolae @efül)l, bei ber ^Jlebattion

beutfc^er (Sefd)id)te perfönlic^ unb uerantmortlid) mit5U=

n3ir(en. @eftel)en röir uns nur, tiCi^ mir 511^0^ mol)ler=

3ogcn 3ul)ören, aber mit ber red)t peinlichen ©mpfmbung,

tid'^ uns bie Dimenfionen fel)r anbers erfd)einen, fobalb

mir bem eigentlid)en Objefte näl)er fommen. 5öir tom=

men it)m nur nid)t näl)er — bas ift ber S)(xU\\\ Denn es

ift bafür t)üben unb brüben geforgt morben, baf3 bies

X)ing, um bas fo mörberifd) geftritten roarb unb mirb,

immer ungreifbarer, mefenlofer fid) irgenbmo im Xruben

oerliert, mäl)renb im 23orbergrunbe bie fubjeftioen Quali=

täten, — geiftige unb moralifd)e, l)auptfäd)lid) aber bie

moralifc^en! — ber 2ln^änger unb ber 5ßiberfad)er auö>

gefpielt merben. ^ac^ bem 93organg bes SOZeifters ubri=

gens, für ben es galt: mas für mid) ift, ift ebel, oöltifd),

5utünftig; oom ©egner ift bas ©egenteil 3« galten.

5öeld)e iöerrt)orrenl)eit in ber $arfifal=5rage ^\xm ^ei-

fpiel! 5öeld)e 33erquidung einer ^unftfrage mit prioaten

unb mertantilen Ontercffen, mit Sragen ber 9led)t=

fpred)ung, ber ^olitit! 6oUen mir ber (Srlöfung nur ge=

gen ein Entgelt oon smanjig maxi unb einer ^eife nad)

^^agreutl) teilt)aftig merben tonnen, ober foll es jebem

Xl)eaterbirettor frei ftel)en, uns bamit 3U begnaben? Die=

fer habgierige 3!nann, mirb gefagt, — ber Xl)eaterbiret=

tor nämlid), — märe im 6tanbe, um feiner Profitgier au

genügen, ben „^arfifal" 3U Derl)un3cn unb uns fo um bie

5ßeil)e 3u bringen. (Js ift ^unft, es ift 9leligion, es ift

©nabenfpenbe. — 5^ur noc^ beffre tunft als ber „Sauft

etma, ber feines ©d)ufees beburfte, religiöfcr als bie üleli^

gion, bie es geftattet, bie m^\\^ in ber lefeten Dorftird)e 3U

lefcn. (£5 fcl)lt bem bunten 53ilbe aud) nic^t an einer ge=

miffen ^eiterfeit: 5)ermann «al)r, fünf3igiä^rig, betennt

fid) ergriffen 3U ^^apreutl) unb tritt als Ww^ Streiter

für bie lex ^arfifal in bie Öffentlic^feit; 9lid)arb

Del)met ift ebenfaUs für ben Sd)ufe, mit folgenbcr «e»

grünbung: „bamit fid) ber unreine Xorenfput nid)t nod)

über 53a9reutl) l)inaus einniftet."

Sie fel)en, liebe greunbin, aud) id) t)abe bas 53ud) oon

emil ßubmig*) gclefen, bem ic^ ben angefül)rten Saj^

entnel)me. 2lber be6l)alb feine 2lufregung. Überlaffen mir

es ben mafd)ed)ten 5Bagnerianern, nad) ber moralifd)en

55ered)tigung bes aSerfaffers 3U forfd)en unb l)alten mir

uns an bie IHefultatc unb an unfere fid)ere (Empfinbung.

greilid), 5)err üubmig l)at fid) bie Sad)e fd)mer unb bod)

mieber leid)t gemad)t. Sd)mer, meil er 5'liefefd)es „galt

5öagner" mit eigenen 2öorten nod) einmal 3U fd)reiben

oerfud)te, ol)ne Wetjf^ies — (Brünbe bafür 3U t)aben. ffias

er an mafan3 baburd) einbüßt, foU burd) eine ftrifte unb

trodene ^emeisfül)rung erfefet merben; mobei es it)m

unterläuft, \i(x^ er mel)r bemeift, als er bel)auptet. Dann

mu6 er (Jintd)ränfungcn machen. 5)crr ßubmig merft

nid)t, mie fcl)r il)m feine eigene „^nobernität" im 5öegc ift,

*) ^Bngner, ober bie (Entaaubcrten, «erlin, gelly ßcl)mann

^^<.
;



lüenn er gegen il)re (Slemcmetm ^ünftler 5öagner 2ln=

tlage erl)ebt. Man tawn aud) nid)t gut ha^ „(Befamt=

tunfttüerr' mit ^ilplomb ableljnen utib äugleid) genie^erifc^

impreffioniftifdje ^i^en(t)te über bie ^4uffüt)rung bcö

„WwaUV in iionbon [djreiben, mie 5)err iiubiöig es tat.

2lber was liegt baran? 2Barum foUte 5)err iiubiüig, ober

rcer immer, nirijt öffentüd) au6fpred)en bürfen, wüq ber

jet3t pr Oieife gelangten Generation, bem 6ct)H)ulft ber

^4^olemiten unb 2lpologien ber erften kämpfe entrüdt,

bereits fiebere (Srüenntnis unb 35efiö geröorben ift?
—

©rinnern 6ie [id) an unfer ©efpräd) nad) ber legten 2Iuf=

fül)rung bes „^-öarbier oon ©euiüa". 2)a \)aiim w'ix ha^

flücl)tige ©treitobjeft fo \d)'6n unb mül)el05 eingefangen.

Unfere (Srnpfinbung für Diofine, fagten 6ie, ift eine anbere

als bie bes ©rafen 2llmaoiua, unb es foll fo fein. Dafe

mit i)ilfe gigaros 53artolo gefoppt mirb, bebeutet nic^t

bie ^ilufforberung an uns, an einer unmoralifd)en i)anb-

hmg teil5unel)men, ber mir nad)geben ober uns ent=

3iel)cn tonnten. 2)ie fpiegelnbe Oberflädje biefer tunft

fpiegelt unfere Xiefe. !Das ift ber 6inn bes (Sleid)ni5=

haften in aller ^unft. 5ßagner mill biefes @leicl)nisj)afte

aufgeben, er mill bie Xiefe auf ber Oberfläcl)e l)aben.

5ßas 6c^ein ift unb besljalb burd)fid)tig, foll quand meme
bas Ding felbft fein. Das foU es bebeuten, ba^ fein

Äunftmert m e l) r ift; burc^ biefes barbarifc^e m e l) r foll

feine tunft ßeben mirten, Kultur, neue 30^enf4)^eit. Unb
eben biefe 2lbfid)t, biefes m e l) r mad)t fie l)eute unb in

Sutunft 5ur geringeren ^unft. 2öer mill noc^ l)eute

ernftl)aft bel)aupten, ba^ ber oon 2öagner transponierte

5^ibelungen= unb (Bralmgtl)os tultifcl)e Gräfte entfeffelt?

— 2öir l)aben es auc^ nx<i)t nötig, bie Sünben ber U^äter

meiter3ufd)leppen, meil jene fic^ geirrt l)aben, fid) Dielleid)t

l)aben irren muffen. Der „fd)mere" 5ßagner mac^t uns

bod) feine 6c^mierigteiten mel)r. Unferen Oljren flingt

bas 2ßagnerord)efter burd)aus einleud)tenb, feine Diffo»

nanjen erfd)rerfen uns nid)t, unb ber oerminberte 6ep=

timatforb mad)t uns nid)t bange.. 5öo ber SJ^ufüer 2öag=

ner feine betörenbe 3mielid)tfd)önl)eit ertlingen lägt, ba

l)aben mir il)n gut oerftanben, — ^ier mirb unfere (Bad)*^

üerl)anbelt — aber gegen bie brünftigen ©ntlabungen unb

Überrumpelungen lel)nt fid) unfer ^unftgefül)l auf. 2öir

^aben 5ßirtung üon 5öirfung unterfc^eiben gelernt unD

feigen nid)t jeben D^aufd) göttlid). Das mit taufenb ^aU
ten tünftlid) geftü^te ßel)rgebäube bes 5öort=Ion=Dramas,

mit bem 2lnfpruc^, bas „(Befamttunftmert", gleid)fam als

bie Erfüllung, in ben TOttel= unb ^rennpunft ber ^uU
tur 3u fteUcn unb bamit eine neue menfc^t)eit ^eraufju»

führen, erfennen mir als groge Snergieteiftung an, 5u=

gleid) aber als einen fpejififd) mobernen (Entmidlungs=

irrtum. Die Unbebeneiid)tcit, mit ber ber aJleifter bas

Uöiberfpred)enbfte in ben Dienft feiner 6ad)e fteUte unb

oerbrauc^te, aeigt uns bie mobernen SD^lenfc^en befonbers

auffd)lu6reid)e Dämonie eines Q:i)arafters, ben bie 2Intici'

pation einer großen 5öirtung 5um Sd)affen unb i)anbeln

peitfd)t. 2lber mir lad)en über jene, bie uns ben legten

i8eetI)ooen ernftlid) als „SSorftufe" au 9öagner beuten

mollen, unb bie ju glauben fd)einen: bie ^ünftler ftänben

mie bie SItrobaten, einer immer l)ö^er ouf ben 6d)ultern

bes anbern, unb mer 5u oberft fte^e, beffen ^unft rage

fenfred)t in ben i)immel. (Bin red)tes ^irtusbilb. 5ßir

mollen auc^ fein ©urrogot für S'leligion unb ©nabe, bie

mir miffen, mie serftüdelt ber ©eift in ber med)onifierten

5Belt ift, unb bos SImalgam binterrücfs l)ineingebeuteter

(£rlöfungspl)ilofopl)ie überlaffen mir gerne allen trüben

©eiftern, bie fid) oom 5^ebel angeaogen fül)len, meil er

fo bel)nbar unb oielbebeutenb ift.
—

^eforgen 6ie aud) nic^t, liebe Sreunbin, bog bie 50^obe

. etma morgen umfd)lagen fönntc. 2öenn bas jefet ,Mohe"

ift
— ein (Einmanb, um fc^mad)e ©elfter 5u fd)re(fen —

bann bin id) burd)aus mit i^r einocrftanben. 93iftor
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Jtrttte, 3rf|(tuf^ie( Hon C*ctm«inn ^hitte*

cg] 9>}üncC)ett* 'J?adj bcm [o l)orf)Of»"'te" "»«J ctroos öröerlic^eu

-Ul^iltfcbcr", bot bcm Dii^ter öcn ^^^reis bcr Äleiftftiftung cingcbratt)t \)\x\,

Durfte man einem brümati[d)en l\5crfc uon i()m mit einiger dnuartung
eiitgcgenfcOcii. 5Bei ipcm ber (Setü()l6übcrfd)roQng fo grofec %\Q\m treibt,

dem mürbe mo^t ba^ Ijiftorifi-^e I)rama (6c(egeni)eit ,^u einer großen Öe^
ftaltung bieten, badjtc nion — unb [al) jid) bei ber Sluffü^rung im <^ g l.

yl e
f

i b e n 3 1 ^ e a t e r enttäufrijt, alleö in nüem nidjt met)r 511 finben,

0I3 eine gemiffc foubeic Xed)nif unb ein redjtes unb fdjledjtcs Sid)ab=
finben mit bcm 5lnerbotifd;cn ber (Befd)id)te. Der Jö^^lb bes !Did)ter5,

Stalte, i[t mit ein menig romanti[if)cr ^|>ft}dHiTogie ausgcftottet, bic für
einen Offizier bes !Hegimcnt5 OJcnöbarmcs in ber 3t'it oor Oeno beffer

»Gffen mürbe als in bie oor ^Kofibod) unb i2eutt)en. Gin^elv^ige, mie
Ic bic Slncfbote bietet, merben nebenciniinbcrgefetjt. c?elbft bas über-

kferto „In tornifnlis pinxii", bem cy on einem gemiffen grotesfen
r}umor nidjt fetjlt, mirb bei 58urtc nur -^u einem nüdjternen ö^^arofteri^

Pciungsbefielf. om übrigen jeigt bie Sluseinnnberfetjung 'JBurtes mit bcr

8iidjid)te luenig genug (Eigenart. Gr begnügt fidj,' bie Sluffaffunö
Iteitjdjtes ungeprüft ^u übernel)men unb mit einigen iuot)lfei(en ^türf»

BJörtspropOe^eiungcn für ^^reufeen^ (Sefd)idjtc. (Es ift nocö nid^t lange
|er, boft bie „iKctlung" bes Solbatenfönig^ö oon preuRifd)en .f^iftorifern

'fccfonbery uon 5lo}cr) in bem Sinne unternommen rourbe, boft gc,^eigt

»irb, roie bcr in libernlen Reiten ücrfd)rienc Xi)rann unb Solbütenfpielcr

Me ©runbfogftu gcfd)üffen ^obc, auf mcldjen fid) crft bic (i'rfolgc

5riebridi5 aufbauen Fonnten; mie ferner unter bcr raut)en Sd)arc bes
^ouöbefpolen ein gereifter unb fiominer Sinn lebte, ber fitf) in ber

jgmcren "^^rüfuiig bes Äronprin.jen unb feiner DÖUigcn SÖanbhmfl aiij

liinig but'd)auö bemöf)rtc. *(?5 mag bem progmatifd)en i>iftorifer foId)c

Betrndjtungsmcife anfletjen, menn fic nud) nnfedjtbar märe. Denn man
elib nid)t leugnen tonnen, '^(x^ juminbeft ^'.vi (Benic 3^ricbrid)ö unb bie

{troft, biefe fd)U)crcn ^^rüfungen, bie iljm oom 5i>ater auferlegt muiben,
lu ertragen, oiel mel)r für ^ricbridj als für ben ölten Slönig bemeifcn.

unb e» ift gar^nidjt fraglid), 'is(\>^ bcr Siönig entfi1}loffen mar, ben ^^rin:ien

\\x opfern. od)u(enburg mar es, ber burd) 2lblef)nung bcr itompcten^
>C5 iä'riegsgeridjtö, über einen föniglidjen ^^rin^en ^u rid)tcn, allmöl)lid)

icn Stusfdjlag ^ugunflen griebridjs l)crbcifül)rt. 3ßer meift, ob fid) fonft

iid)t in *45reufeen etmas begeben Ijöttc mie bic ijinric^tung SUejrejö burd)

Peter. !iöolttc aber ber Didjtcr burd)auo in bcm itijnig ben preu6ifd)en

Staat pcrfonifijicren unb ficgen laffcn, bann l)Qttc er fid) \iOii> bod) ^w^)
ttmas foften laffcn muffen. 3)?an bcnft ctma ^xk ben Homburg oon
dlcift ober an ,S)ebbel3 2(gnc5 55ernaucr, mo ber Äonflift in ät)nlid)er

Keife :iugefpii3t, einmal bie 5tutorität als meltl)iftorifd)c (Bcredjtigfeit

Id; burdifeijt, ein anbcvnml \i(x^:i ^J\ec^t bes ^23uif)ftaben5 .^ugunften einet

jöl)ern 3i^enfd)lid)feit abbantt. %\\ beibcn fällen l)at ber Did}ter bie

freigniffc ber (Befd)id)io ^y}A^ il)rcr blinbcn 3wfäUigfeit r)crauögcl)olt unb
Ic burd) feine Deutung 3ur Stunft merben laffcn. Derglcidjen fe^lt bei

Buitc. Das ganjc Sd)mcrgemid)t liegt in bcr "^x^wx bes Äiönigs, ber bie

Ibrigcn Äjanbelnben ju Staiiften Ijerabbrüdt. Der iironprin^ ift fdjmad),

taum angebeutet, 5latto beftcl)t nur burd) eine innere Dialeftif, bic ouf
i!e iSreigniffe nid)t ben geringften Ginflu^ ncljmen fann. Co ift baburc^

»in Cflcmcnt bcr llnfrciljcit in alle 58orgängc gebrad)t, \i<x^ bcr Slunft bes

Dianuis in jcber '^e^icljung mibcrftvcbt unb ben Did)tcr felbft mitDcr^

Irirft. Demcnifprcd)enb mar autj) bie 'ffiirfung. Stiles ''Sx^'^i^yx bcs

gelben bis in feine Xobcsftunbc blieb belanglos unb ol)nc (i'djo, mcil in

Icinem '^unft bcr y)anblung ein (Eingriff oon irgcnbcincr ^ßcrfon aufecr

lern Äönig .-^u bcnfen möglid) ift. 2öcnn aber ber Did)ter baburd) eine

tt>arafteriftif bes -4^reu6ifd)cn ^u gebeu ocrmeinte, fo märe aud) bies

\\\ Irrtum. Denn menn mon eine ^Formulierung l)ier »crfud)te, bann
bürbe „2(ftli)ität bis ;ium 'jiufecrftcn" es oielleit^t am bcftcn ausbrürfcn.

Die DarftcUung mar rcblic^ um ben (Erfolg bemül)t, o^ne bem 3i^erf

pefcntlid) Reifen ;^u fönnen. ^err (Braumann als ^oXKz Derfud)te eine

|i)lid)te (El)aratterificrung. bic aber of)ne (Jinl)citlid)teit blieb, ^räulcin

Rit^fd)er gab bie fpätcre ^rin^effin oon ajaircutlj mit fd)arfer, geiftreid)cr

ßointierung, l)intcr ber bas ßeib ber gepeinigten %x(m Icife ju fpüren

Dar. 9lm bcftcn nxxr 5)err 6tcinrü(! als bcr Äönig, bem ja out^ oom
Dld)tcr ^cr bic banfbarftc 9(ufgflbc gejtcin mar.
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Mein*» „^emattnsf^Io^* iw

^rinsrcgeittcit'S^cotct.

Wt jcben TScrfeä triefe« i;atf«lHl/]te.n,"fl««

I d,tet eutgeacnftettt, liegt tn .l«tj%niatcn

(gmadjbcit m «uäbnictg, Ine em JJottWteitejt

Ä in SEat)vI;eit ein« ttournlxift ubcrretmbwe

©tcit^it clitatifdiet (grtcgunaen. 6«i:t>^ä fettet

ibt liencn. ^ei>et ©c^ritt ouf btstet .§od)f(a^

b« -^m Ättimuä bet $>anblm.3 ?"« ßeban.

öi^ _ neuen m^n juftutmt, m"6t?,"„^!,%^J'
(tctiung «n8 flauten fnüe«, Wcl&et 23^« 'F^^'
lüW ba fcJion burctitau en tft. Srmoglifljte

mmcrhin nod, bie mtjtWf^e $ent^eTtIeü"

Ääieginncn unter benUSipfer gletctjfam unb

b^e btoljcnben ftlitt>.en beut .c^ %TÄt b«
fiilitt räon int „Jlatt)d)cn" S- 33. bjc 3ial)e bet

SwmifAen 9Hcblid){c tcn. Xtnb nun m ^te
retTannSfc^ <td,t'' fosuogcn 661"» ,.2201*

ren^fen «nb ^»"M^en fpidern auSgeMer^

Sic nidit einniöl bie ®cffl?'ren ahnen, btc £>o

(aueS birmit toUenbem 91 tmb fc^n getuit-

bc cT^nbfirbcn, mit «mniot, SScIxigen unb ßroft^

aeteni Ixt alle «uWane Irintuegltapfen - nton
geilen iiuvu 1"

«Unrftsrrmin madbcn, <t«t

i//

CT

^iP'^h^T^i e ferP offenbar .ot lauter

I u obur^^^^ SBolb nichts onbcteS 0t1cT)cn u^
bi€ äinfad)I>cit" nod) i>ercin ncT) .

ibeld^ em

lecrinn rb c>n ^it§bruc^ cm<j§ bt§ 3«mJ^^a>-

ci^cr Xtauttttoifton nac^, 8U einem ^elb^n-

c\>oV<o[c .?)ombur(^§ .tft im etil
^f^

-^^"5 :}^.^^^

T >»^aS S ü tJ e n ! 1 r di e n (5?ant§) folg-

litT iton m in biejen BcUIauftctt ,^ e

ÄlalVeu m4, I cot nabc. ®reid)ti3oI;nd)emt

befVrS mcift bcm ^iefigcnJiki rioii|mu3

& twUt qcnm f^u fein. ?Bentöf e«^ bc-

Sfen Inet ^iemlid) mobcnette «qf^?',^^^^'S bie 31ld)luna ber erreguna \^%.^m;

ä^nif.lile im .^unfein t<ippt. Soc^ ber emtmier

U' lang unb bcr St^orfteHungen Uierb<!n nod) biele

unb ftWi^ ««<^ Iätmt)oUm fem. ^•

UrattffttStmwJit
U-n« rntt:^ 0«*



«^-c-dy h -C-C ,/<=>-'^ 9
CDc^.C^

? //.

^>i/CAru^^^^4^-^ x.4^cn



bas einl)citUd) ju bcftimmteu l)iftori|d)en Xatfad)en [teljt,

bie nod) aus näd)fter Wäl)e auf uns iDirfen unb weitet'

tütrfcn. (2ßa5 bebeutet ein 3al)r^)uubert für bie (Befcf)id)=

te?) ein großer Xeil ber aSoriöürfe, bie @erl)art i)aupt=

mann gemarf)t werben, läuft barauf l)inau5, ba^ er tein

!Dict)ter bes ganjen a^olfes ift. 2(ber !ann er ha5 fein?

Sft bas nid)t bie Xragöbie unferer bramatifd)en ^unft

felbft, t)a^ rair l)eute i:ein ein{)eitüd)e5 23olt finb, bem

ein !Did)ter au5fprerf)en tann, mos es als ganses füt)U

unb bent't? 6tec!t ]nd)t in unferer ganzen 6el)nfud)t md)

einer moberncn braniatifrf)en tunft in SBirfUc^teit bie

ja uorläufig oergeblidje 6el)nfuc^t nad) biefer (Einl)eit?

60 ift es nun einmal: große bramatifd)e Slunft mirb aUer=

bings nur l)eranu)ad)fen tonnen an fold)en Stoffen,

mie es ber Stoff oon @ert)art 5)auptmanns geftfpiel ift-

3e tiefer unb je größer aber ber Dirf)ter fein mirb, ber

l)eute fo(d)e Stoffe ju bemältigen fud)t, 3U einem um fo

fd)ärfer abgegrenaten Greife mirb er fpred)en. @leid)oier,

ob bie 3at)l ber 9Jlenfd)en, bie 3u biefem Greife get)ören,

groß ober tiein ift — es mirb fic^ immer nur um einen

53rud)teil bes SSolfsgan^en t)anbeln. ©s mag fein, ba^ mir

mit einem fold)en bramatifdjen ^unftmert, felbft menn

bie Dinge unb Probleme uon uns natürlid)ermeife gan5

anbers gefetjen merben, als oon biefem !Did)ter, bis 5U

einem beftimmten ©rabe mitgel)en tonnen, fortgeriffen

oon ber rein tünftlerifd)en ^raft bes 5)id)ters, mir merben

il)m für biefe eine ober amei Stunben ber Ummanbtung

als für eine Quelle ber ^i5ereid)erung bauten, bann aber

uns auf untere eigenen (Befid)tspuntte, bie bod) ju einem

großen 2eil oon unferen Qntereffentreifen bel)errfd)t mer^

ben, 3urüct3iel)en. (£in geftfpiel aber meffen mir oon

oornl)erein mit einem anberen S!}laß. 23on il)m oerlangen

mir oon oornl)erein, ha^ es uns nict)t nur fagt, mas uns

ber 2)icl)ter 3U fagen l)at über ben ©egenftanb unferes

geftes, mir oerlangen fogar nid)t nur, baß es uns fagt,

mos mir felbft, ol)ne es ausfpred)en 3U tonnen, biefen

l)iftorifcI)cn Xatfad)en unb 9Jlenfd)en gegenüber empfin=

ben: — mir oerlangen oon il)m, es foU auc^ ausfprec^cu,

mas unfer 5f^ad)bar biefen Xatfadjen gegenüber empfin=

M. Dabei miffen mir bod) gan3 genau, ha^ er 3U neun-

unbneun3ig $ro3ent aller Dinge unb 30lenfd)en gan3 an=

bers ftel)t, mie mir. ©s gibt eigentlid) nur eine 9Jlöglid)^

teit für ein folc^es geftfpiel, ba^ man einen gefd)ictten

a3erfemad)er, ber in offi3iellen Äonuentionen lebt, mit

feiner 2lbfaffung beauftragt unb literarifd) unb tünft=

lerifd)e 2lnfprüd)e überl)aupt beifeite fe^t. 5öal)rfd)einlicl)

l)ätte, oon i)ier aus gefel)en, bas 35reslauer gefttomitee

beffer getan, tiew aJlajor üauff ober ben betannten 6pe=

3ialiften für greiluftpatriotismus, Sljel Delmar, mit bem

2luftrag 3u beeljren, ftatt eineuDic^ter, mie @erl)arti)aupt^

mann. Unb bod) merben mir bie Ml)nl)eit, bie barin

ftecft, t)a^ biefer Did)ter bas Sßagnis unternal)m, felbft

bann, menn bei ber Sdjmierigteit bes gan3en Unter

loben muffen — oorausgefefet, i)a% minbeftens mo es \\d)

um tünftlerifd)e Dinge l)anbelt, uns bie ^unft fo oiel

mert ift, mie ber Patriotismus. 3a, es mill uns fogor

fd)cinen, als ob es nid)ts Unpatriotifd)eres geben tonne,

als bie 23ergemaltigung ber Stunft unter patriotifd)en

a^ormönben; bas gilt aud) bort, mo, mie bei geftfpielen,

nid)t bie ftrengften 2lnforberungen ber ^unft erfüllt mer-

ben tonnen. Das Streben ift l)ier fd)on oiel.

(5erl)art Hauptmann fet^t bem Xejtbud) feines „geft=

fpiels in beutfd)en !Heimen" bie 5ßortc ooran: „3ur (lf=

innerung an ben ©eift ber greibeitstriege ber Zc[l)ve ad)t''

3el}nl)UJibertbrei3el)n, — öier3el}n unb — fünf3el)n". Der

(Seift ber greil)ei.striege nun ift ein tinb bes ©eiftes ber

!Hei)Olution. 2lud) @erl)art Hauptmann läßt besl)alb fd)nell,

beoor er 3U bem eigentlid)en Xi)ema tommt, einige S3encn

oorüber3iel)en, in benen mol)l bas, mas er in biefer i)in=

fid)t für bas 5Befentlid)fte l)ält, uns oorgefü^rt roirb. 5lber

es ift il)m nid)t gelungen, bie mtrtUd)e ^e3ict)ung 3mifd)en

ber großen !Heoolution unb ben greil)eitstriegen irgcnb=

mie auf3ufinben unb bar3uftellen. C^s ift il)m nic^t ge--

lungen, über ben bloß rein 3eitlid)=urfäd)lid)en 3ufam=

menl)ang 3mifd)en ber y^eoolution unb ben beutfd)en grei=

l)eitstriegen ^inau53utommen, ber barin beftel)t, ba^ oie

fran3Öfifd)e ^^euolution, oon il)rem 23ollftrecter gebänbigt

unb 3ufammengerafft, über il)re @ren3en l)inausgel)t unb

ha^ bann biefer 5öollftrecter 5^apoleon bie 23ölter tned)tet

unb fo 3U einer D^eattion treibt. i)ätte (Berljart i)aupt=

mann aber meiter unb tiefer gefeljen, l)ätte er gefel)en,

ba^ es berfelbe Oeift ift, aus bem bie fran3Öfitd)e 9leoö=

lution erftanb, unb aus bem bie greil)eitstriege bann

i^ren mäd)tigften eintrieb, iljre reid)ften i)ilf5mittel emp=

fingen, um fiel) gegen bie oon il)ren Urfprüngen entfrem=

bete, in brutale ©emalt oertel)rte D^eoolution 3u menben,

— fo mären il)m fomot)l bie S3enen ber fran3öfifc^en

!Heoolution in gan3 anberem 5JZaße gelungen, als aud) bie

©eftalten ber fül)renben SOZänner ber greil)eitstriege.

Diefe alle finb, bie einen faft bemußt, bie anberen ol)ne

fid) beffen 3u oerfel)en, ^inber bes mal)ren ©elftes ber

großen !Heüolution, ben man fid) burd) bie gemaltfamen

(Eruptionen, bie feine ©eburt begleiteten, nid)t oerfc^leiern

laffen foll. Selbft ^-ßlü(^er l)at biefes ©elftes einen 5)aud)

oerfpürt, unb nur be6l)alb alleine tonnten fie bie große

fül)renbe 9^olle in bem greil)eitstampfe it)res SSoltes fpie=

len, bie mir tennen. 5öenn 5)auptmann biefe 3wfammen=

l)änge tiarer gemefen mären, ptte er gerabe 3^apoleon

Diermenfd)lid)er geftalten tonnen. 35ei i)auptmann — fo

menigftens ge^t es mol)l aus ber etmas untlaren Sgmbo-

logie, mit ber er feine 9^olIe 3u tenn3eid)nen oerfud)t,

l)eroor, — fd)eint D^apoleon (tro^bem ein gran3ofe gan3

unmotioiert ausruft: „Der 23oUftrecfer ber üleoolution!")

ein reiner ©emaltmenfd), ber niemals unb nirgenbs oon

bem ©elfte feiner 3eit berührt ift, unb ber oorüber3iel)t

über ben 93ölfern mie ein frembes Sd)ictfal, erbarmungs=

los unb unbemegt, ja, unberül)rt oon il)rem (Erleben unb

ßeiben. 2lber fo mar D^apoleon nid)t, ober menigftens

Mes nar nur eine Se'te feines 5ßefers. Diefer in allen

(Ein3ell)anblungen fo tlare unb fo 3ielbemußt unb l)art

3ugreifenbe 30^ann mar bod) im ©an3en felbft ein 00m

Sd;ictfal unaufl)altfam oormärts ©etriebener, ber, ob er

moUte ober nid}t, bie (£rbfd)aft ber !Keoolution ooüftreden

mußte unter ^onftellationen, bie er oorfanb, unb bie er

oergebens 3U änbern fud)te. (Br mar ber SSollftreder ber

5Heoolution mit il)ren allgemein menfd)ad)en Sielen, bie

aus Untertanen Staatsbürger mad)te. 2lber er mar aud)

ber 23ollftre(ter ber !Reoolution, bie bie fd)on unter bem

alten Regime burd) 3al)rl)unberte l)inburd) gepflegten na=

lionalen 2lfpirationen gegenüber bem übrigen (Europa

aufnal)m unb burd)feöen mollte. Unb mit umfomeniger

©emiffensbiffen tonnte fie bies burd)fefeen mollen, als fie

ja nun als Befreierin ber gan3en !menfd)l)eit auftrat, unb

fransöfifdje .'oerrfd)aft 5)errfd)aft bes ©ebantens ber

füllen tonnte, bie il)m geftellt mar, mußte in Diapoleons

5)anb bie mäd)tige 2öaffe, bie ber ©ebante ber grei=

l)eit il)m gegeben l)atte, fid) manbeln. Damit ober mar

er bem Untergang gemeil)t, benn biefer felbe ©ebante,

ber ber ©eift ber Sf^eoolution mar, l)atte eben unterbeffen

gerabe aud) in bem unterbrüctten beutfd)en 93olt eine

Stätte gefunben, nid)t mel)r bloß in ein3elnen ©el)irnen,

fonbern in un3äl)ligen .^eraen, fobaß ein ganses 33olt

nun gemaffnet gegen Diapoleon ftanb. 3n ben ©el)irnen

ber fül)renben (Seifter aber, in ben topfen beutfd)er Deu-

ter unb Did)ter gemann nun ber ©eift ber !Reoolution eine

gan3 anbere 5llarl)eit unb Xiefe, als felbft bort, mo er

entfprungen mar.

Diefer le^te entfd)eibenbe SSorgang ift oon ©erl)art ^aupt=

mann am beftcn:Dielleid)t erfaßt morben burd) feine 2me--

gorie ber 2rtl)ene Deutfd)lanb, in bie fid) bie mit gequältem

i)er3en ob ber in*fremben Dienften l)ingefd)lad)teten Söl)ne

ouffd)reienbe DJlutter oermanbelt. ^Tuf ben erften 35li(f, bei

U. 3at)rg. //u /c^. A/>l^
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ber bloßen iicftüre 3umal, cr|d)eint biefe 2(lIegorie bla^ unb
|rf)a)äd)lid), aber nicmonb mirb [\d) bod) bem [tarfen, bi(b=

l)aften unb bocf) burd)9cifligtcn ©inbrucf entaie^en fönnen,

als 2Itl)ene 2)cultd)lanb mit @olbl)c(m, 6d)i(b unb Speer,

l)0(^au(f|erid)tet, unter ben gemaltigen unb begeifterten 3u*

ruf ber SJlenge I)erDortritt:

„Sl)r l)abt mict) gemoppnet, bas ift gut!

erl)oben aur ^riefterin unb ©öttine.

Oct) grüß eud) unter'm @oIbI)ut,

3t)r l)0(^geftnnten mit I)ol)em Sinne:

3unge aJiänner, Jünglinge, Knaben,
Sie mid) gemecft unb gerrappnet ^aben.

ßeucf)tenbe Öugenb, unDerftegnrf)e ^raft,

jünger ber ^unft unb ber 2ßiffenfd)aft,

Denfer, X)id)iev, fügtöntge Sänger,
Ses neuen Gebens Urfädjer unb 2Infänger.

tretet l)evan, Qungmann an Sungmann.
Sag id) einen jeben uon eud) 3u Steg ober 3:ob n)eit)en fann.

©uren Iorbeerumraufd)ten ©ebanfen entftiegen,

ajiug id) eure Warfen 5um Opfer umbiegen.

S^r t)obt mir gegeben 1>Q5 neue ßeben:

^d) muß eud) bofür bem lobe l)ingeben,

Sc^ gebiete eud) dreierlei

:

aRad)t J)eut[d)tanb oon ber grembl)eCT:fc^aft frei!

Sorget, ba^ 2)eutfd)(anb einig fei

!

Unb feib felber frei ! Selb felber frei

!

(Sie l)Qt 3meien ber 3üngllnge In bae lange blonbe Sjaar

gefugt unb lt)re Äöpfe, mle gum Opfer, über ben 2I(tar ge*

gebogen.)

Unb groß Ift aud) ber ©Inbrucf ber anberen Saere, als nun
ber ^ampf ausgefämpft, bie 3:rembl)errfd)aft 3erbrod)en ift

unb 2tt!)ene Deutfd)Ianb, nad)bem fie als \[)vee Safelns unb
ll)rer 2öaffen Sinn bie Zai bes gnebens, nid)t ble Xai bes

Kriegs oerfünbet l)at, bas feftlld)e 93olf in bmbeüi\ö:)en

Som fül)rt.

Xro^ allem, — es ift wqI)x, — tro^ allen ber elnaelnen

fcftönen unb großen Stellen, ift es @erl)art Hauptmann bei

meitem nid)t gelungen, ben großen greil)eitsfrieg ber !Deut=

fd)en tünftlerlfd) gu erfaffen unb 3u bemöltigen, fobaß bas

ganae beutfd)e 23olf in bem ^unftmerf fid) felbft unb feine

©ebanfen, bie Erinnerung feiner 93ergangenl)elt unb feinen

2ßillen gur Sufunft mieberfinben fönnte. Daau ift aber

ble ^e'ü ja überhaupt nod) nld)t gefommen. Ob ulelleld)t In

mleber l)unbert Rubren ein erlnnerungs= unb i^eftfplel blefer

2lrt ein folc^es Äunftmerf fein fann ? Ob bann ber Did)ter

unb bas 93olf ba^u bafein merben ?

9)limcbner ©ommertfteater
»on Sfratm Srtfd)

(T\^^ öer Sommer l)ier feit einigen 3al)ren bie inter-

/^effantere Jbeaterfaifon bebeutet, ift für 9J^ünd)en alo

Xl)eoterftabt d)arafteriftifd). Sie ift es Im ©runbe näm=
lld) gor nld)t. Das liegt frelüd) foraol)l am XI)eater, als

aud) an ber Stobt. Sie 5J^enfd)en, ble bofür In 5Betrad)t

fommen, l)oben l)ler fo Diel onberes, mouon ll)r @efd)ma»t
unb l[)r fünftlerlfdjes i^ntereffe bemegt mlrb. Ser @e=
fd)mo(f unb ,,bo5 tünftlerlfd)e" flnb ble (Brenaen einer gc=

miffen Oberfläd)enäftl)etlf, uon n)eld)er bas Xl)eoter gor
nld)t betroffen mlrb. Es Ift 3u grob unb ju fein baau.
''Und) hübet blefes ^ubllfum nur eine bünne Sd)ld)t unb
reld)t faum für amel 93orftellungen, — bas übrige ift

elgentlid) fd)on Sd)lierfee. Unb ble treffe, nld)t 3u oer--

geffen. Sie ^ot olel Sinn für ßofoles, oud) oon geringer

^oposltät unb Ift Infofern gefd)modDoll, als flc in öob
unb Xobel nid)t gerne ausfdjmelft. ^i)x bumpfer 5ölber=

ftonb mod)t flc^ nur fül)lbar, menn etmas einbringen mlll,

bos jenfelts oon ^Hegensburg ble (Bemüter bemegt. Sonft
läßt fle gerne fünf gerobe fein: bos fet)r ®uie Ift gut, bos
©Ute Ift gut, bos 9J?lttelgute Ift gut — unb bos 93llnber^

gute oud). 2B03U fld) oufregen! i)ie unb bo forbert ber
ei-ponfioe ©eift ber Ä'rltlf ein Opfer. Sonn mlrb es gc
brod}t. (Es Ift nur nld)t Immer bas rld)tlge. SU^on begreift,

boß, mo ber ©nt^uflosmus In ßob unb label gleld)

temperiert ift. her 5^oben für ein ©eroödis mie bos Xhm-
ter fd)led)t bereitet ift. (Eine 2lusnal)me mad)t nur bie

Oper, — ober Dielmel)r ble Sßogneroper. 2ßer fld) ble

Wül)e nld)t uerbrleßen loffen mlll, ber fonn fo ungefäl)r

fed)smol In ber 5öod)e oon einem fad)funblgen aj^onne

über bos @el)elmnisuolle, bos 3mifd)en 5ßotan unb 58rün-

l)llbe maltet, über bos 93erl)ältnls eines neuen Xoftftorfes

3ur ßeibesfülle einer ^ammerföngerin, über Söogners

tiefere Slbflc^ten Im ßol)engrln, über eine neue 5^üance,

ben 2lbenbftern l)olb 3U finben, in Urmorten unterrichtet

merben, oon benen mon nur fogen tonn, boß fle mirflld)

aus ber Xlefe bes ©emütes gel)olt flnb. Slefer Wann ift

benelbensmert: er erlebt olle Xoge etmos unb barf es oud)

ousfprec^en.

*

^m Sommer jebod) lodt ble grembenftobt 9Jiünd)en ble

©oftfplcle l)erbei, unb fo bid)t, ols mürbe jeber Sad)fe,

ber über ben gernpoß gel)t, eluv ßoge füllen. (Es fd)elnt,

boß ble uerfd)lebenen goftlerenben ©efellfd)often bobei

bod) meniger ouf ^offenerfolge rechnen, als olelmet)r, ll)re

^unft unb burd)gebllbete ©Igenort einem größeren

Seutfd)lonb oor3ufü^ren. Sie Uiergleld)e, ble ber fleißige

Xl)eoterbefud)er bobel onsufteUen @elegenl)elt l)at, flnb ge=

miß oud) fel)r lel)rrelc^. Sas ©nfemble bes ^Berliner
ßefflngt^eoters bvad)ie oußer „Xontrls, ber

5^arr" oon (E r n ft i) r b t fein oon iel)er repröfentotloes

9lepertolr: Sbfen unb i)ouptmann. grau (Elfe ßel) =

m n n Ift nod) Immer, menn oud) In einem onberen
!Hollenfod)e, ble große, beutfc^e .tünftlerin, bie fle ftets

mar, fd)llc^t unb mo^r, lnftlnftfld)er unb oon einer förper=

l)often Unmlttelbortelt, ble oon feinem 2lrtl5mus 3U er=

reld)en Ift. ©monuel 5Keld)er: elgentlid) ein ©rfter

3melten !Honges. Q'm ^ünftler, ben ble 5Boge ber no^

turollftlfd)en ßlteroturbemegung l)öl)er l)lnausgetrogen

l)otte, als feine aJilttel es erloubten. ^\d)t bos 2llter

bedt bos gemiffe gabenfd)elnlge feiner ^unft ouf,

fonbern man mertt, je länger mon ll)n fennt, mle felbft

feine Sntelleftuolltät nur mel)r bos Xl)eotrollfd)e beroäl-

tlgt. 5^od) fügt fld) i)err 9)Z o r r mit feiner onfprud)slofen,

onmutenben (El)rlld)felt In bem Stil bes alten 5Brobm=
fd)en (Enfembles, oon bem nod) i)err goreft unb ^err
Stieler 3U nennen flnb. Sräuleln ßoffen, ben 9Jiünd)nern
mol)lbefannt, ift on ^roft unb 2lusbrud gemad)fen. ^n
„©efpenfter" unb In „3 l) n ©obrlel 33 r t =

m n n" erfodit bie alte aeiftiae -'^udit unb bie innere
^ornel)ml)eit ber Sorftellung unbeftrittene Siege. Sm
gon3en jebod) mertte man allenthalben ein 2lbbrörfeln,

eine Xenben3 ber jüngeren aJiltglieber, fld) 3ur @el=

tung 3U bringen, ein Sluselnonberftreben. 5öeld)e 5öegc

bos nunmel)r unter S^lubolf D^ilttners ßeltung In Berlin

oereinigte ©nfemble befd)relten mlrb, ift fd)mer oorous=

3ufagen. (Eines jebod) mürbe flor: menn oud) 5)errn

(Emil ßefflng 3ugeftonben merben muß, boß er ein l)onb=

fefter, feine Sad)e oerftel)enber !Reglffeur Ift, fo log bod)

ble lebenblge, 3ufommenl)altenbe ^roft nld)t bei l^m, fon=

bern In ber gelftlgen Überlegenl)eit unb Si^W^r^elt Otto

Bral)ms.

Sos aJJünc^ener ^ünftlertl)eoter loboriert, fd)eint es, nod)

immer on feinen programmotifd)en 2Ibfld)ten. Urfprüng-

llf^ follte blefe neue Bübne (9'lellefbül)ne) nld)t5 meniger

als bos Sromo felbft ouf eine neue, monumentole Bofb
ftellen. ^Jlod)bem es nun In ber hiv^en 3^1^ feines 33e-
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^nüncbner @ommertt)eater
3)on Sfraim S*^ifei)

r?\(ifi ber Sommer l)ier feit einigen 3al)ren bie inter-

AJ emaniere 3:f)eaterfaifon bebeutet ift für mün(i)en ah
Xt)eaterftabt d)arafteriftifd). 6ie ift es im ©runbe näm=
üd) gar nid)t. Das liegt freilief) fomol)! am Xi)eaieY, als
aurf) an ber Qiaht Die ajlenfd)en, bie bafür in '^eimdji
fommen, l)aben f)ier fo oiel anberes, mouon il)r @efd)maif
unb i^r tünftlerifdjes ^ntereffe bemegt wirb. Der @e=
frf)marf unb ,,ba5 tünftterifd)e" finb bie (Brenaen einer ge=

roiffen Oberflärf)enäftI)etif, oon rreld)er bas XI)eater gar
n[d)t betroffen mirb. (Bs ift 3u grob unb 5U fein ba3u.
2Iucf) bilbet biefes ^ublifum nur eine bünne 6cl)id)t unb
reicht faum für amei 93orftelIungen, — bas übrige ift

eigentlid) fcf)on 6d)lierfee. Unb bie treffe, nid)t 3u oer--

geffen. Sie l)at üiel Sinn für ßofales, auc^ uon geringer
^apa^ität unb ift infofern gefcf)macfDolI, als fie in ßob
unb Xabel nid)t gerne ausfcf)it)eift. ^l)v bumpfer 2öiber=
ftanb mad)t fic^ nur fül)lbar, toenn etmas einbringen lüilt.

bas jenfeits uon !Kegensburg bie ©emüter bemegt. Sonft
läßt fie gerne fünf gerabe fein: bas fel)r @ute ift gut, bas
®uie ift gut, bas 9Jiittetgute ift gut — unb bas 9Jiinber=

gute aud). SBo^u ficf) aufregen! i)ie unb ha forbert ber
efpanfioe (Beift ber tritif ein Opfer. Dann mirb es ge-
bvad)t ©s ift nur nic^t immer bas rid)tige. Wan begreift,

ba% wo ber entl)ufiasmus in ßob unb labet gleid)

temperiert ift, ber ^oben für ein (Bemäd)s tüie bas Xi)za-
ter fd)led)t bereitet ift. (Bim 2rusnal)me mad)t nur bie

Oper, — ober oielmeljr bie 5öagneroper. 2öer firf) bie

mü\:)e md)t oerbriegen laffen wiü, ber fann fo ungefäl)r
fed)smal in ber 2öoc{)e uon einem fad)tunbigen Tlanm
über bas (Bel)eimnisüolIe, bas atüifc^en 2Botan unb 33rün-
l)ilbe maltet, über bas 93erl)öltnis eines neuen Xattftotfes
3ur ßeibesfülle einer ^ammerfängerin, über Söagners
tiefere 2lbfid)ten im ßol)engrin, über eine neue 91üance,
ben 2tbenbftern Ijolb au finben, in Urmorten unterrichtet
merben, uon benen man nur fügen tann, bog fie roirflic^

aus ber Xiefe bes (Semütes gel)olt finb. Diefer mann ift

beneibensmert: er erlebt alle läge etroas unb barf es aud)
au6fpred)cn.

*
3m Sommer jebod) locft bie grembenftabt münd)en bie

©aftfpiele l)erbei, unb fo bid)t, als mürbe jeber Sac!)fe,

ber über ben gernpafe gel)t, eine ßoge füllen. (Fs \d)e\nt,

bog bie uerfd)iebenen gaftierenben @efeafcl)aften babei
bod) meniger auf Äaffenerfolge recf)nen, als oielmeljr, il)re



^unft unb burcf)gebilbete ©tgenort einem größeren
2)eutfd)Ianb uor3ufüf)ren. Die ^-öergteitf)e, bie ber fleißige
a:i)eaterbefud)er babei anaufteUen (Selegent)eit i)al finb ge=
U)i6 aud) \e\)v leljrreid). 5)a5 ^nfemble bes berliner
ßeffingti}eaterö brachte außer „lantris, ber
9^arr" üon © r n ft i) a r b t fein oon jefjer repräfentatioes
S^lepertoir: ^bfen unb Hauptmann, ^rau (Elfe fi e t) =

mann ift nod) immer, menn aud) in einem anberen
JHoüenfac^e, bie große, beutfdje ^ünftterin, bie fie ftets
mar, fti)Iid)t unb ma()r, inftinftfirf)er unb Don einer förper=
l)aften Unmittelbarfeit, bie oon feinem Slrtismus au er=
reidjen ift. (£manuelJReid)er: eigentlich ein (Erfter
ameiten manges. (Ein ^ünftler, ben bie 2Boge ber na^
turaliftifd)en ßiteraturbemegung I)öl)er l)inau5getragen
l)att^, ol5 feine ajiittel es erlaubten. md}i bas 2llier
becft ba5 getüiffe gabenfd)einige feiner ^unft auf,
fonbern man merft, je länger man iljn fennt, mie felbft
feine ^ntelleftualitöt nur mel)r baö Il)eatralifd)e bexoäU
tigt. mod) fügt firf) ^err a« a r r mit feiner anfprud)5lofen,
anmutenben (El)rlid)feit in bem Stil bes alten 5Bral)m=
fcl)en (Enfembles, oon bem nod) i)err goreft unb i)err
etieler 3u nennen finb. Sröulein ßoff en, ben münd)nevn
mol)lbefannt, ift an Äraft unb 2lu5bru(f geiDad)fen. 3n
.©efpenfter" unb in „3 o I) n ©ab riel ^orf =

mann" erfod)t bie alte geiftige 3ud)t unb bie innere
93ornel)ml)eit ber Darfteüung unbeftrittene Siege. 9m
ganaen jebod) merfte man allentl)alben ein 2rbbröcfeln,
eine Xenbena ber jüngeren aj^itglieber, fid) gur (Bel=
tung 3u bringen, ein Sluseinanberftreben. 5Belrf)e 2Bege
ba^ nunmel)r unter D^ubolf JKittners ßeitung in ^^erlin
uereinigte ©nfemble befd)reiten mirb, ift fdjmer i)orau5=
aufagen. (Eines jebod) mürbe flar: menn aud) i)errn
(Emil ßeffing augeftanben merben muß, ba^ er ein l)anb=

fefter, feine Sadje Derftel)enber !Regiffeur ift, fo lag bod)
bie lebenbige, aufammenl)altenbc traft nid)t bei il)m, fon=
bern in ber geiftigen Überlegenl)eit unb 3ielfid)erl)eit Otto
^ral)m5.

Das 9JJünc^ener tünfttertl)eater laboriert, fd)eint es, nod)
immer an feinen programmatifc^en 2lbfid)ten. Urfprüng^
lid) follte biefe neue 53ül)ne (^eliefbü^ne) nid)ts meniger
als bas Drama felbft auf eine neue, monumentale ^-ßafis

ftellen. 5^ad)bem es nun in ber furaen 3eit feines «e-



ftet)cn6 bie üeiid)iebeHfteu ©attungen bes Dramas iinb bic

üer|d)iebenften Darfteaim96=.ftile'' bel)erber9t l)al uon

9leinl)arbt5 ©^afcfpeare bis l)inab ju tbmct, ert)ebt ec>

arüar ntd)t mel)r jene ^ol)en 2rnfprü(f)e, rrirb jebod) nid)t

mübe, iebes 3al)r in |ctnem ^rogrammbud) aufs neue 5"

uerfichern, ha^ es berufen fei, menigftens bie ©a^ne in

ber micötung auf «ilbl)aftigfeit fünftlerifd) 3U reformier

ren. Diesmal t)eifet es: 93ereinfad)ung. Den ftanbtgen üeu

tern biefes Xl)eaters fd)eint es entgangen 3U fem, bag

il)re S^eformbeftrebungen aumeift mit bem, mas auf i^rer

33ül)ne t)orgel)t, red)t menig äu tun l)aben, unb bafe Dieies

bereits anbersrao gelungener 3ur 2Iusfü{)rung tam. 6oü«

ten bie Ferren nun niri)t bort) enblid) einfel)en, bafe il)rc

fo fing unb fünftterifd) erbad)te «üt)ne meber für bie

bramatifdie ?5robuftion, nod) für bie Darftellung üon er=

l)eblid)er Sebeutung fein tann?

Das biesiät)rige ©aftfpiet unter ber ßeitung bes berliner

megiffeurs g r a n 3 3 a o r e l seigt ein burrf)aus literari-=

fd)es (Sepräge. (£s mürbe mit gran! 5öebetinbs

^
jiulu- _ Xila Durieuj in ber Xitetrolle — eröffnet. 9n

"ßulu" bat 5öebetinb feinen .©rbgeift" unb beffen gort=

füt)rung in ber .55üd)fe ber ^anbora" 3U einer einl)eit=

lid)en Xragöbie uerarbeitet, mie bies fd)on in feinem ur-

tprünglid)en ^lane lag, um bas 3Ber! an einem Xl)eater=

abenb fpielbar 3U mad)en. Diefer 2tbfid)t mürbe ber britte

mt von „erbgeift" unb ber erfte Don „53üd)fe ber ^an=

bora" geopfert. "RW 3um 35orteil ber inneren 9notiDie=

rung. Das Diftat bes 2Ibfagebriefes ift ^nv ©liaraüeriftif

ber ßulu Don fold)er ^ebeutung unb oon fo fuggefti=

per ^raft, t)a^ bie Xragöbie bes Dottor Sd)ön etmas

fd)ematifd) mirb, menn fie fel)lt. ©benfo bilbet ber 55oben,

auf ben ßulu nad) il)rer ^Befreiung aus ber 5)aft l)inuber=

gefül)rt mirb, eine neue ©bene in ber Olid)tung il)res 6in>-

fens; fie mufe beutlid) fid)tbar gemad)t merben. Die ent=

fri)eibenbe 53e3iel)ung ber in ber „«ücl)fe ber ^anbora'

bominierenben erfd)einung ber (Bröfin @efrf)miö ift für

bcn 2lblauf oon ßulus 6d)ictfal oerfürat. 5ßir fel)en bie

(Etappen, tonnen bie 3ufammenl)änge aber nur a^nen.

Die 6d)lu6f3ene aus ber „53üd)fe ber ^anbora" l)at ber

Did)ter offenbar mit 2lbfid)t ber Senfur geopfert, ol)ne

icbod) ©nabe uor il)ren klugen 3U finben. Die 2lufful)rung

mufete als gefd)loffene 23orfteUung oor fid) gel)en unb

bleibt nad) mie oor verboten.

3a, 5öebefinb unb bie Senfur. Das ift aud) ein Kapitel

^jnünd)ner ßotalgefd)id)te. man finbet feinen ^ampf

gegen fie „übertrieben unb marttfd)reierifd)^ ^ßarumj

Diefe Snftitution fei nun einmal tia, unb es fei fein (Brunb,

fid) barüber aufauregen, menn 5öebetinb, mie anbere

aud), oon einem aSerbot betroffen merbe! (Es fei ni^t fo

roid)tig. Cs !enn3eid)net bie 6d)mäd)e unb Unfid)er=

beit gemiffer Greife, ^rinaipien ^wax überall notig 3"

haben, unb gerabe bort feinen ©ebraud) oon it)nen 3U

mad)en, mo fie einen auffaUenben ^Hanget an ßeben oid=

leid)t 3ur 5^ot erfefeen tonnten. Dafe 5öebetinb im bered)=

tigten @efül)le feiner tünftlerifd)en 5öürbe ni«t bei ben

Sd)raeinen mol)nen mill, bie aus ©rünben ber ©ittlic^teit

auch oerboten merben - mer mill il)m bas oerbenten?

Unb bann, mie ift biefe nun einmal bafeienbe 3nftitution

befd)affen? Die ^oli3eibel)örbe ift l)ier burd) ein 3ufam=

menmirten immerhin mertmürbiger Umftänbe ni^t nur

fo gut mie eine, fonbern im eigentlid)en Sinne bes ^ortes

bie lefete 3nftan3 in Sragen ber tunft. (Es gibt in «apern

nid)t mie in bem fo ^eftig regierten ^reufeen einen SSer»

maltungsgerid)tsl)of, oor bem man einen ?5ro3e6 gegen

ein poliseilic^es 55erbot fül)ren tonnte. Der mertmurbig

3ufammengefefete Senfurbeirat Dat betanntlid) nur eine

beratenbe Stimme. (Es enfpric^t einem 53eburfnis, fage

mir ber !neinlid)teit, ^5oU3ei - Sittenpoli3ei unb toift

ober 5öiffenfd)aft, fo mcit bies nur möglid) ift, auseim

anber 3u l)alten. Unb menn es eben unoermeiblid) ift,m
fie in einem galt 3ufammenfto6en, bann mu6 gelten unb

ift aud) anftänbig fo: ii la j-ucnv, comnu- ri la j^ihmtc.



Die ^el)örbe als aueübenbc mad)l ol)ncl)in mit bcr gan=

seit ^{utorität bes Staates geiDoppnet, mag il)re ^ara=

grapl)en unb ^erorbnungen, bie fie ^u il)rem 33orge^)en

berechtigen, ins gelb fül)ren unb bie ©efe^mäfeigteit il)re5

Xuns mit ben it)rem 5öefen als 3Sel)örbe entfpred)enben

9)litteln oerteibigen. Die fid) baburc^ get)emmt tüt)lenbe

^unft ober 2öiHenfd)att il)rerfeit5 muß ftreng barauf

ad)ten, ha^ jene nid)t über ben 5lal)men ber \l)v 3uftet)en=

ben 35efugnijfe t)inau5greift. 5)ier i(t Streit natürlid) unb

gut. 2Iber fobatb bie ?Bel)örbe fid) mit i^iren (£ntfd)ei=

bungen l)inter einer 2lrt get)eimer gel)me folt 5urücf5iet)en

bürfen, bie bie SSerantmortung perfönlid) md)t trägt,

fie aber borf) ber ^oUgei gleid)fam abnimmt, ha5 t)erbun=

feit nid)t allein ben notmenibigen, tlaren 6ac^uerl)alt, fon=

bern fd)iebt einen ©egner uor, ber mit gefeyid)en SOlitteln

nid)t unb aud) nid)t mit anberen 3" treffen ift. ©d)abet

alfo ber Sad)e ber ^unft unb 3Biffen(d)aft. ^efet l)at enb=

lid) aud) ber .ed)ufeoerbanb beutfd)er 6d)riftfteller" ben

^ampf gegen biefe bebentlid)e Snftitution aufgenommen.

(Ein ^ampf, bem aUer ©rfolg 3U münfd)en ift.

Der hinftlerifd)e ©inbruc! ber 2luffül)rung märe jebenfallö

geeignet gemefen, einen Umfd)rüung in ber 9Jleinung ber

2Sel)örben l)erbei3ufübren. 55ergleid)t man fie in ber dv-

innerung mit frül)eren getrennten SSorftellungen bes

„erbgeift" unb ber .^üc^fe ber ^anbora", fo ift mol)l

eines ertennbar, t>a^ in3ii)ifd)en fo etmas mie eine ein=

bürgerung bes 5öebe!inbfd)en Dialoges unb feiner Dif=

tion auf bem XI)eater eingetreten ift, bie bereits eine 2ier=

einfad)ung geftattet. Sn biefer mid)tung gingen aud) bie

>2Ibfid)ten bes Spielleiters. 5öas jebod) bie ©inselleiftun^

gen betrifft, fo mirb man bei aüer 2Inerfennung für grau

Durieuj' ejattes unb einbrudsooUes Spiel ber ßulu ber

©ertrub (Egfolbt ben aSorjug geben. Der (Elan, bas ftin»

reifeenbe, bas Suggeftiue im ^lang ber Stimme, bas ^n--

fd)miegfame unb bie 5öilbl)eit in Xon unb 53emegung blei*

ben unuergefelid). man meife, ba^ 5ßebeHnb felbft biefe

gflolle am liebften burd) eine ^aioe, mie man fid) im X^e-

aterjargon ausbrüdt, üertörpert fel)en möd)te unb begreift

ben tieferen Sinn eines fold)en 5öunfd)es. Denn mas t)a

als erbgeift burd) bie 5öelt raft, bebarf jenes felbftoer»

ftänblid)en elementaren, bas u)ol)l ©rünbe oorfpiegeln

fann, aber im Xiefften feine anbere l)at als im Xriebleben.

aSom Stanbpunft ber barfteUenben ^unft jebod) ift bies

ein Irrtum. Dbtx)of)l Sl)afefpeares 3ulia nid)ts fein foü

als ein junges, leibenfcf)aftlid)e5 3(näbd)en, muß il)re Dar«

fteUerin nid)tsbeftomeniger eine grofee ^ünftlerin, eme

große Sd)aufpielerin fein, ©egen Steinrüds Dr. Sd)on

roirfte 5)err Sleuing mel)r aufgeregt als ins Qebm ge=

getroffen. 5^ur 3Jlaria SSHepers aus bem ^nnerften

l)erDorbred)enbe Xöne t)erliel)en ber Xragöbie ber @efd)=

roife erfd)ütternbe 5öirfung.

Der 3tüeite ^remierenabenb bes ^ünftlcrtl)eaters brachte

3afob Sd)affner5 „ein Opferfpiel" benanntes

Drama „Die 5)eilige". 5^id)t meil bie inneren "Bemann"

gen unb (Erlebniffe ber l)anbelnben ^erfonen biefes Stuf=

fes gar fo tief unb transjenbent mären, ift es nid)t möglid),

einen begriff oon feinem 3nl)alt au geben, fonbern med

ber Did)ter feiner a[5ermorrenl)eit feinen flaren 2Iusbrud

burd) (Beftaltung 3U geben oermod)te. S)ier l)at mieber ein=

mal, mie fo oft fd)on, ber 2öille 3uni „Stil" einen ftarfen

Did)tcr auf Slbmege unb Unmege gefül)rt. ^id)t bies foU

il)m i)orgel)alten merben: ^a^ er bas Dramatifd)e fo meit

migoerftanb, ha^ er glaubte, fd)on in einer monumental

gemeinten Stellung unb ©ebärbe 2lbgrünbiges au53U=

fd)öpfen unb nur äußerlid) blieb; aud) nid)t, t)a^ er bie

Optif ber a3ül)ne fo total oerfennt, ha^ er nur Wx^mv

ftänbniffe l)äuft, mo er Slufflärungen 3" Ö^ben fd)eint;

ferner, bafe er ftol3 »erbinbungen unb 35rürfen meibet, —
fonbern ba& er ber IHealität, auf ber er fein Stüd 3U

bauen oorgibt, fo gut mie aUes fd)ulbig blieb. „5öer mit

ben gü6en feft auf bem !Realen ftel)t," fd)reibt Sd)affner

im ^rogrammbuc^, „bem ift alles real, aud) bas Xrans«



' a^nbentale, unb mer bie 2ßert als ungeteilte ©inljeit be^

greift bem ift bie 5)öl)e unb Xiefe fein (Begenfafe, fonbern
i^anbfcfjaft bes ßebens." 2öal)r, — nur fann man Xran6=
3enben3 nid)t burd) 2rusfd)altung bes !HeaIen allein geftal=

kn. 23ielmel)r ertt)äcf)ft feenfd)e ßanbfd)aft nur am geglaub=
ter, überaeugter a)Zenfci)arf)teit, bie Störper gewinnt. Die=
fer Körper fe^It feinem 6tücf. Unb menn Schaffner meint,
„mir mollen nid)t5 mebr au5fd)alten unb uns au feinem
©lauben befennen als 3u bem an bie ^eiligfeit bes ge=

famten ©afeins, gefd)affen aus ber 5^ot, erfd)ienen in ber
^unft unb befannt von ber gangen ©emeinbe ber WiU
miffenben", fo mirb er mit biefem ©tauben freilid) in

einer fe^r fteinen ©emeinbe bleiben muffen. Sie ©ebörbe
mag fd)ön fein — borf) barf es beute nod) niemanb magen,
bie tunft jur Religion 3U erbeben, o^ne fici) an ber Slunft

unb an ber 9fleligion 3u oerfünbigen.
* *

Das Düffelborfer Sd)aufpielf)aus (unter ßei=
tung Don ßuife Sumont unb (Buftau ßinbemann) bat fein

©aftfpiel in ben Tlünd)nex ^ammerfpielen mit i^bfen's

romanlifd)=fat9rifci)er ,,Ä o m ö b i e b e r ß i e b e" eröffnet
unb lieg barauf an einem 2Ibenb bie feiten auf ber ^üt)ne
3u febenben 6tücfe „ß e o n c e unb ß e n a" oon (Beorg

'Bücf)nerunbben„2:riumpt)ber(Empfinbfam =

f e i t" Don @ e t b e folgen. 2)a5 frf)merere Kaliber folgt
nod). UBas man bis je^t feben fonnte, mar guter DriU
unb @efcf)macf. Unb ^egie. 6ebr oiet !Hegie (Fs mag
unterbaltenb fein unb für mandjen 3ufd)auer eine 2lugen=
meibe, bie überaü bicbterifcben 6d)mung atmenben Svenen
^-öud)ners als bunte ^itberausfdjnitte 3u feben, bie 3U=
weilen an moberne ©bampagnerplafatc erinnerten. Dorf)
geborte mebr bagu, ben Xon eines großen i)er3en5, basm in feinem ßeib bie 2ßelt burd) pbantaftifcbe Ironie
com ßeibe mu mit mef)r einfarf)beit 3um Mngen 3u
brmgen.

Sür eine bramatifd)e ©riüe, mic ©oetbe bas 5Berfd;en be=
3eid)nete, mar ber „Iriumpb ber ©mpfinbfamfeit" mit
all3uüiel 35eimerf überlaftet. man fpaßt nid)t fo grünb=
Iid), menn man fpagt. 2rud) biefe greube am 6piclerifd)enm etwas 53ebenflid)es. gaft meint man, als fei bas
2;beater, bas gute, fd)mere Xbeater nid)t mebr ber mül)e
mert. 2rrs moIUe man fagen: im (Brunbe bo^en mir es
la fatt, mir molten nur nod) fpielen. 3a, unb bie !Hegie.
illlmablid) baben mir es bod) fo meit gebrad)t, bog auf
unferen befferen 23übnen fein fd)led)tes Wobei fein un^
barmonifd)er Farbton uns ftört. gür ben (Befd)macf märe
geforgt. mun bleibt ab3umarten, mas uns bie näd)ften
23orfteUungen an ©rnftem bringen.



^O^ünc^ener @ommertt)eatcr

^ott (Efraim grifd)

IT.

r?vcr (ri)ronift füt)It ficf) oerfuc^t, parallelen 3U 3iel)en.

/^Unb er I)ätte Ijinreicfjenb ©runb baju. (Bx tonnte

fagen: 2öät)renb 3bfen . . . ober: n)ä{)renb Xfd)ed)on) . . .

fo tft bei ^atvanx) ... (Fr Ijätte einen roten Saben, an
bem er fid) I)inburd) minben tonnte. (Bv fönnte aud)

fagen: in ben aufgefüljrten Stücten ftel)t überall eine

grau im aJZittelpunfte ber ^anblung . . . 2lber foId)er=

maßen bie 2)id)ter an t)m Sd)nüren ber parallelen 3um
Irocfnen I)in3ul)ängen, märe boc^ befpeftierlid). SJlan foU

aud) n\d)t S[il)nlirf)teiten fud)en, meil 2)inge irgenbmie 3eit=

lief) 3ufammenfommen. Die 23erfd)iebenl)eiten finb mid)=

tiger. 2(tfo . . .

Die Düffelborfer fpielten „!Ro5mer5l)oIm" oon Obfen

Wan fragt fid) 3um St^lufe: mirb biefes 6tüd in fünfjig

Sabren über!)aupt nod) oerftanben merben? Se^t fd)on

l)ai man 3]^ül)e, fic^ ba5 Programm ber greil)eit, mie es

ber ^aftor D'losmer entmirfelt, ins allgemeine 3u über=

fefeen. 33ei ber i)interl)ältigfeit ber 3bfen*fd)en Xed)nit

mirb es ja ol)nel)in nie gan3 tlar, mie meit ber Did)ter

felbft bie Xenben3en IHosmers ernft nimmt. 2Iber gefegt,

biefe Seftrebungen mären ein allgemeines Symbol für

5)öi)erentmi(tlung, 33erebelung, benen man 3U oerfd)iebe=

nen Seiten aud) Derfd)iebene ^^amen geben mirb, fo fc^eint

eines fid)er: bas fublime (Bemiffen, jene 93ornel)m^eit,

meld)e bem ^aftor D'losmer angeboren, bei ^ebttta er=

morben ift, jene (Elemente il)re5 SBertes unb il)rer

6d)mäd)e, meld)e fie in ben Xob treiben, inbem fie fie

über alle 5Dlenfd)lid)feit l)inau5l)eben — bies ift fo fel)r

inbioibuell betont, ha^ es über fur3 ober lang fid)erlid)

feine über3eugenbe ^raft einbüßen muß. (Entroeber mirb

bie fortfd)reitenbe Ü^ioeüierung mit bergleid)en Sonber=

millen fo grünblic^ aufräumen, ba^ bas (Sefü^l nid)t mel)r

3u jenen fubtilen ©rünben surürffinben mirb, ober aber es

merben bie Smperatioe aus einem neuen (Beifte mieber

erftel)en, unb bann mirb biefe 2lrt ©igenmenfc^ mie 9^os=

mer erft red)t unoerftänblic^ bleiben.

Die D ü f f e l b r f e r befliffen fir^ in ber Darftellung



einer großen allju großen 5'latürli(f)feit. 5öenn bie frü{)ere

2lrt, im fogenannten äbfenftit ju fpielen, ben gei)ler be=

ging, oor (auter ^ebeut(amteit nid)t meljr aus norf) ein

3U rt)iffcn, unb bie einfod)ften ^Hebemenbungen mit büfterer

23erfd)U)örermiene gel)eimni5t)olI 3U mad)en, fo mar ha^

eine Übertreibung, me(d)e ber ^lar^eit SIbbrucf) tat. Diefe

5'Zatürnd)feit jebod) bleibt unterhalb ^bfen. 5öenn bas

6tütf neu märe, unb mir ben tragifd)en Sluegang oon
„9'lo5mer6l)oIm" nid)t fd)on müßten, fo mürbe bie 2Iutforbe=

rung JHosmers an diehetta, für il)n unb mit il}m in ben

Xob 3u gel)en, fo mie fie 5)err ßinbemann oortrug, fid)

fe!)r befremblid) anl)ören. Wan mürbe fagen: bis bai)in

ging alles gang menfc^lid) 3U, oon ba ab ift es un=
natürlid). ©s bliebe bann nid)ts gurücf als bie red)t

unintereffante ©efd)i(f)te oon bem emeritierten ^aftor, ber

burd) eine emanzipierte !Dame auf Slbmege gebrad)t mirb
unb in bem Slugenblicf, ba er feine mißoerftanbene grei=

beit betätigen mill, an feiner 2öe(tfrembt)eit unb am
Uöiberftanb f(einftäbtifd)er 93orurteiIe fd)eitert. Cs braud)t

nid)t gefagt 3U merben, ba^ es nid)t fo gemeint ift. 5^ur

grau 2) u m n t als !Kebefta ftanb äiemlid) oerlaffen

in biefer Umgebung. Sie mar bie (£in3ige, bie einfad) fein

burfte.

*

Tlan foU feine Satiren fc^reiben, menn man für menfd)=

lic^e Sd)mad)I}eiten 5u oiel 9)Zitgefül)I l)at. Sonft fann

es einem leid)t ergeben, mie es ßubmig ^atoani)
in feinem Sd)aufpie( „2) i e 35 e r ü I) m t e n" (50^ün=

d)ener ^ünft(ertt)eater) ergangen ift. (£r ift mitoerftricft

morben. Man mirb einem Sd)riftfteüer, ber fonft (Be=

I)alt unb ©eift bemiefen l)at, nid)t gerne OberfIäd)en=

optif oort)alten. 2Iber fo fid)er ^aivanx) burd) alle

Mippen bes Xl)eater5 I)inburd)fteuert, fo fonnte ibn

bie offenbare ©iftan^tofigteit 3u feinem Stoff nic^t baoor

bema^ren, in ber 5)auptfad)e fd)ief unb nid)t5fagenb ju

merben. ^\)m ift bas ^ntereffante noc^ ali^u intereffant.

Der ^unft= unb ßiteraturfumpf, in bem fid) alles möglid)e

fleine (Betier tummelt, bas oon feiner grofd)perfpe!tiDe aus

bie (Erregungen, 33egeifterungen, (Erfolge, 5Ö?i6erfolge, bas



gnnae 2{uf unb 2Ib bes SUlarttgetricbes unenblid) vex--

grögert fiel)t, alles, mas für ben täglid)en ^ebarf ar=

beitet unb feine ^f)otograpf)ie auf einer ^oftfarte unb
feinen 93or= unb Zunamen in ber Leitung für einen

2öed)fel auf Unfterblid)feit I)ärt, — biefe 3BeIt fann nur
©egenftanb ber 6atire fein. 2lber es jeigt fic^ uon einer

befremblicf)en ^Befangent)eit, in ben 2(ufregungen biefes

S(f}einleben6 tragifd)e ^onflifte 3U fucf)en. ©etüig,

aud) ha finb 90^enfd)lici)feiten unb feF)r menfd)lirf)e

fogar. 2lber mos foll uns bie intereffonte talentierte

grau ba befagen, bie ^ünftlerin mit bem erfolgreichen

D^loman unb bem erfolgreichen 6tücf, beren l)er3brec^en=

bes Unglüct feltfamermeife barin beftel)t, ha^ fie alles l)at,

mas fie münfd)t? 2)er oerfloffene (Beliebte ift il)r als

Sreunb erljalten geblieben, ber für bie ßeibenfd)aft ift

l)übfd) unb jung, ber fürs 5)er3 ebel unb großmütig unb
ber n)iebergefel)rte 55en)erber, ein 9Jlact)tmenfct), ooller XaU
traft, 3u allen Opfern bereit. 2öest)alb alfo bie 2lufregung?
5Beil fie anbers möcl)te als fie trill unb nod) me^r loill als

fie möd}te? Ober roollte ^aivani) fagen, ha^ bie grau als

ber ftärl'ere ^nftinftmenfct) folc^em ßeben nid)t gen)ad)fen

ift? 5^un, id) meine, auci^ ber 5}iann ift fold)em iieben

nirf)t gemad)fen. Das bisrf)en Tla(i)i-- unb Sct)önl)eitsbia=

leftif, bas in unferen Xagen gerne für @efül)lsatl)letit aller

2lrt ins Selb gefül)rt mirb, ift bereits fel)r fabenfdjeinig

geroorben. C^inem (Seifte oon ber @ebiegenl)eit i)atoani)s,

ber oon ber Äunft bes Slltertums l)erfommt, märe grö^e=

rer ei)rgei3 3U3utrauen als auf biefem gelbe mit3ufonfu=

deren. 5)ier l)at il)m bie gaf3ination bes 6cf)illernben

offenbar einen Streid) gefpielt.

grau D u r i e u f bringt für biefe !Rolle alles mit, um bie

gigur fo intereffant als möglid) 3u geftalten. 2lber felbft

il)r gelang es im 6cl)lu6aft nid}t, bas ^atl)os über3eugenb

3U macf)en, mit bem fid) 30'latl)ilbe ^ubits in bas ibr

gemäße iieben 3urücfftür3t. Denn l)iet ift nid)ts 3u ge=

lüinnen unb nict)ts 3u uerlieren. Der unbefangene 3"=
fri}auer fogt fiel) in aller !Hul)e: ,Mac\ fie!"

* * *

^

W\c intereffant fann bagegen bas Unintereffante fein, menn
ein Did)ter babinter ftel)t. Siel)e „0 n f e l 9B a n j a" oon
X f d) e d) ro (t. !Hefiben3tbeater). 3:fd)ed)ott) bringt es fer=

tig, uns oier 2lfte lang unter Wen\d}en, bie fid) langraeilen,

oerbringen 3u laffen, unb entbüllt uns ol)ne jeben 2luf=

manb oon ©eift ©c^icffole unb 9Jienfd)lid)teiten, bie

uns erfd)üttern. ^ann jemanb graufamer um fein Üeben
betrogen merben, als t)a^ er feine 3ugenb, feine l)arte

2lrbeit einem Obol oon ^IRenfd)en opfert, beffen innere

i)ol)lbeit fid) bem !Keifen entbüllt? Äann bie @ebaltlofig=

feit einer Seele fd)icffalbafter unb gered)ter geftraft mer=
ben als baburd), ha^ fie fid) an eine aufgebläl)te ©röße
l)ingibt, um fic^ mit änbalt 3u erfüllen, unb nad) ^a[)v

unb Xag nid)ts übrig bebält, als bie iiaunen unb Quäle=
reien eines alternben (Eitlen? 5Beld) ein 5lbgrunb oon
Desilluffionierung, menn biefe 6eele bermaßen 3ermürbt



1

ift ^a^ fie jeber neuen iiorfung, jebem neuen 2(nret3 jum
ßeben taum mel)r als bie bürgerlirf)e 2tn[tänbigt'eit r)or=

fjalten fann! Unb aud) biefe i[t nid)t6 me!)r als eine le^te

©ebörbe ber gefd)(agenen ©itelfelt bie it)re Üebenö=

frf)iüäd)e oor fid) uerbergen mörf)te. Siefes Stüct mit

feinen tauben ©fplofionen unb mit feiner uerinner=

liftjten !Dramatit ift faft eine ^arobie auf bie Xragö--

bie ber 5)anbiung. greiürf) mit bem ruffifc^en 5^ebenfinn:

mie bie geläl)mte 2Ittiuität narf) innen fd)Iagenb il)ren

Ieibfät)igen Jräger auf einem langfamen geuer 5u Xobe
röftet. 6d)abe, ha^ ber Sarfteller ber Hauptfigur, ber

l)ier nid)t ber Dnfel 2öanja ift, fonbern ber Doftor 2lftrom

(5)err ©raumann), bie ßangemeile fo mörtlic^ nal)m, ha--

gegen allen ©l)arme, alle bejaubernbe üiebensmürbigteit

unb allen r)erfcl)ütteten ©eift biefer gigur fcl)ulbig blieb.

2öie fontraftreid) ift biefes Stüd! Das üebenbige mirb
liom Xoten angeaogen, bie 2lftiDität ift l)ausbarfen, unb ber

einjige 53lenfd) uon ^b^ntafie unb ^-Begabung lägt fid) mit

jener 5ßolluft bes ßeibens, mie fie bem !Huffen eigen ift,

boffnungslos unb mit ^ßemugtfein oerfinten. ®s gibt

n)ol)l !aum etmas Dramatifd)es, bas fo raenig tbeatralifd)

märe. 5^if^tsbeftomeniger mirb man nod) lange bas 23or=

urteil uon ben unbramatifd)en S'^uffen red)t oft unb red)t

finnlos tDieberl)olen unb über il)re Iroftlofigteit fid) be=

tlagen l)ören.

*

Unbefted)lid), gebarnifd)t unboerl'lärt, fo fommt beralternbe

i) a m f u n baber. ©r ift l)art gemorben, aber nid)t bitter.

„93 m I e u f e l g e b o 1
1"

ift ein fd)iefer Xitel für biefes

2ßerf. Der 2lt5ent liegt nid)t allein auf bem tragifd) grote5=

fen Sd)lu6, mie bie liebetolle alternbe grau nad) oergeb=

lid)er ^aqh bem 5^eger anl)eimfällt. (£s ift ein ßieb uon
oielen Stropben. Das ßieb bes 2llternben oon ber Ougenb,
oon ber 6d)önl)eit, üon ber ^unft unb oon ber 53ergäng=

lid)teit. 93erflärt oon einem männlid)en 5)umor, ber nid)t

tlagt unb nid)t auflagt unb geftäl)lt oon ber ^raft bes

5Biffeni?, bie ben ©emaltfamteiten bes Sd)icffals rubig

ftanbl)ält. Da3U)ifd)en t'lingt in immer neuen 53ariatio=

neu ber !Kefrain: o ßeben, o Sd)önbeit, o 3ugenb, fei

gefegnet! 2Bie rcirbelft hu ^^aioes unb Starfes, ^ered)=

nung unb platte ©emeinbeit burd)einanber, ^^u einem
5^arrenfpiel ooller Xragi! unb Xieffinn. Unb ber Did)ter

mad)t mie .^u feinem eignen Spa^ einige pfr)d)ologifd)e

2lnmerfungen am JHanbe ber @efd)el)niffe, ol)ne ha^ fie

fül)lbar merben ober ftören.

Wan mu6 es ben D ü f f
e l b o r f e r n als 5?erbienft an=

red)nen, ba^ fie biefes 6tüct fpielten. Die i)altung bes

^ublifums bemies übrigens ^iemlid) beutlid), bc\^ es bem
ßiterarifd)en auf bem 3:^eater burd)aus nid)t fo obbolb ift,

raie es oon berufenen unb Unberufenen ebenfo oft als

fälfdjlid) bel)auptet mirb.

*

Der (Tbronift bot im ©runbe bod) parallelen gebogen. (Fr

fann mol)l nid)t anbers. (iv er3äl)lt, inbem er mertet.
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Darfteller.

^w Sd)aufpteler finb, rair I)aben mcferenbarc unb 2Hfej|o=

ren bcr 35ül)ne, bie fid), man iDei6 nid)! tüarum, ^ünftter

„ennen, — tütr babcn enbUd) grofee 9)^enfd)cnbarfteUcr,

benen ^ünftlcrtum unb 2öcrt Don einer be!oratir)en ^ftl)etif

mit nerüöfer Unfid)erl)eit nur bebinöungsiDeife sugeftanben

trirb. 5öei( (Ernft unb Überaeugung 3umei?t aud) bem

Dilettanten eignen tonnen, rairb ber ©d)Iu6 3U9ß3ogen,

bofe fie bem magren ^ünftter fel)len bürfen. 5öa5 natür=

lid) ein Unfinn ift. Die Surd)t, ber ernft tonnte größer

erfdieinen als ha^ Xalent, l)at eine ^oje bes Souüeränen

unb 6pieleri|d)en in 6d)n)ang gebrad)t, jenem Übermen=

fd)entum üergleid)bar, has \\d) bort einsufteEen pflegt, mo

ha5 90Zenfd)entum nod) nid)t erreid)t ober nid)t erreid)=

bar ift. 2Iu6 6d)mäd)e nämlid). Unb nun gar auf bem

Xl)eater, mo ber Sauber bes 6d)ein5 unb bes Spiels

förmlid) baau l)erau6forbert, ha^ 6d)einbare in aUen ©e=

ftalten für ma^r 3U nebmen, mo ber 5öed)felbalg einer

giloUe für einen 9Jlenfd)en gelten foU neben einer n)al)r=

baftigen erfd)einung, mie es bie ooUmertige gigur bes

Did)ter5 ift. OJlan barf fid) nic^t munbern, menn bas

Urteil unter fo erfdimerenben Umftönben unberDufet nad)

bem ^urs fragt.

* *

Unter ben beutfd)en 53übnentünftlern oon 53ebeutung

lüar griebrid) ^a^feler oon iet)er am meiften um=

ftritten. Umfo leibenfd)aftlid)er umftritten, als bei greunb

unb geinb mebr ober minber tlar gefül)tt mürbe, ^ es

fid) babei um bie 5Bejabung ober SSerneinung einer 5^atur,

einer 9[Renfd)lid)teit b^nble, bie über bas anfällige @e=

lingen einer !Rolle binaus in ftolaer 33efd)eibenbeit große

2lnfprüd)e an ben Crnft bes Sufc^auers ftellt. 50^an roirb

mit 'tRed)i fragen, mas bies in einer ^unft mie ber bes

Sd)aufpielers befonberes 3U bebeuten bobe. 5lun, nichts

anberes als: bas Sd)roere \d)wer 3u nebmen: fid) nic^t

geftatten, mit einer bloßen (Bebärbe, mit einer fd)ön ge=

fprod)enen 23crspaffage über ein abgrünbiges ©efübl b^n*

roeg 3u ooltigieren. Dies fe^t natürlid) ooraus, ha^ ber

3ufd)auer nid)t getäufd)t merben mill, unb barin mag fid)

^apßler irren. Denn nid)ts ift bem Scbaufpieler leid)ter,

als bier 3U fcbminbeln unb nid)ts fcbmieriger für ben 3u=

fd)auer, als ibn ju burd)fd)auen. Diefe 2lrt üon C^brlif^=

teit ift freilid) bei biefem ^ünftler ©baratterbeftanbteil

unb mag aumeilen ber Eunft ber Darftellung an ficb im

öußerlicben etmas fd)ulbig bleiben. ^\)m feblt jener

©barme unb ©lanj bes Spielerifd)en unb bloß Spielen»

ben, (id) roeiß mobl, ^a^ biefes „bloß" auf bie ©olbmage

gelegt werben muß, unb roarum id) es l)ier nid)t tue) ber

mit ßuft fid) oerraanbelnb, ben 3ufd)auer beftid)t, beuor

er il)n überzeugt. ®s oerbroß bie fieute unb ärgerte fie,

ba^ er aud) nid)t einen 6d)ritt auf fie 3U fam, ja empö=

renbermeife 3u forbern fd)ien, ha^ man 3U ibm fäme.

Unb fie mebrten fid). Sie tr)el)rten fid) 3um Xeil mie r)er=

möbnte 9Jlenfd)en, benen man eine Slnftrengung anmutet.

3um Xeil aber aud), unb l)\ev liegt ber tiefere Sinn ber

2lblebnung oon Seiten einer gcmiffen ^ritit, meil f)ier

ein Sd)aufpieler, ein Äomöbiant, ber eigentlich baju be»

rufen mar, ibnen etmas red)t 3u mad)en, in il)ncn bas
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unQngeneI)me (BefüI)I ermectte, ha^ fic es it)m nid)t recf)t

machten. Unb fie nannten il)n ,,ftiet", „fauertöpftfc^",

„fd)tt)ertällig" unb wie man fonft 3)len(d)en be3cid)nct,

bie einem burd)irgenb eine Xugenb überlegen unb unbequem

finb. Xugenb ift immer tompromittierenb. ^apgter aber

liefe ficf) nid)t beirren. 3Rag fein, ba^ er burd) biefen

Söiberftanb, tiefer in fid) I)ineingeiagt noc^ mel)r 3fo=

liertee unb ^Ibmeifenbes befam, als er felbft fül)tte. ©er

ifolierte Sd)aufpieler ift ein mirtungslofer 6rf)aufpieter.

2(ber allmä^lirf) l)at er mit ber ^raft bie ficf) treu bleibt,

aud) bas ^ublifum übermunben unb fid) 3u einer 55öbe

l)inaufgefpielt, bie alles unter fid) lägt, mos mit 2lrtismus,

mit Tlaö:)e, mit üblid)em Xt)eater ju tun l)at.

Dementfprec^enb ift ber ©inbrucf, ben man üon il)m unb

feinem 6piel empfängt. 2Böl)renb man fonft bei gemiffen

^erül)mtl)eiten l)ingenommen unb bestüungen im X{)eater

fifet, unmillfürlid) mit 23eii)unberung 3ug um 3ug bes

Spiels notierenb, l)interl)er jebod) oft mit einer gemiffen

33efd)ämung empfinbet, einer perfönlid)en ©uggeftion

unterlegen 3u fein, fo gel)t es einem bei ^ a 9 fe l e r gerabe

umgefel)rt. ©as ^efremblid)e bes gepreßten 2^one6, eine

gemiffe 6tarrl)eit in 53eu)egung unb ©ebärbe mufe erft lang=

fam übermunben merben, jumeilen aud) etmas 5)artes,

^errifd)es, bas plö^lid) unb überrafd)enb in etmas fd)ein-

bar @leid)gültigem burd)brid)t, — l)interl)er aber mirft fid)

in ber Erinnerung alles ©isparate ju einer ®inl)eit unb

(Bültigfeit jufammen, bie fid) ooUfommen mit ber gigur

bes Dichters bedt, unb nid)t nur bedt, fo ba^ eine 33ereid)e=

rung jurüdbleibt, bie nid)t oerlierbar ift. ^^^ur er allein

barf es ^eute roagen, in einem 5Berf, rt)ie es X l ft i s

Drama „Unb bas ßid)t fc^einet in ber ginfternis" ift,

ben 5^ifolaj 6an)n3em 3u fpielen. Seben Sd)aufpieler

oon nod) fo großer ^unft, aber oon geringerem Grnft,

muß biefe D'^oUe befd)ämenb ßügen ftrafen. ^ar)ßler

entl)üllt mit ber überjeugungsfraft, bie feinem menfd)=

lid)en 2Bert eignet, bas ßetb biefes größten ÜJlanncs,

ber mit uns gelebt l)at. Der als ein l)ol)er 2ld)t3iger,

ßeben unb ßel)re nod) einmal sufammenfaffenb, bas

^reuj auf fid) nal)m unb lüic ein ^eiliger ftarb. 3n

?5arentl)efc: Diefcs fd)led)tc Drama, wie bie Sad)t)erftän*

3ei(^nung oon (Fmil ^rcctoriue

bigen urteilen, gibt aud) reid)lic^ Slntmort auf bie ge=

l)öffigen unb fuperflugen 2lnn)r'rfe gegen bas ßeben XoU

ftois im Sßiberfprud) mit feiner ßel)re. gür fold)e, bie 5U

lefen oerfteI)en, ftanb es freilid) aud) fd)on in ber „2Iufer=

ftel)ung": Du fannft nid)t6 tun, bu fannft nid)ts mirfen,

roeber beffer merben noc^ beffer mad)en — d)riftlid) leben

t)eißt 6;i)riftus merben. 5lid)ts ©eringeres. Daß l)ier bie

5[Renfd)lid)teit bes 6d)aufpielers bie Darftellung einer

über bem Durd)fd)nitt ftel)enben bid)terifd)en gigur reft=

los ermöglid)t, fd)eint mir ein genügenber SSemeis aud)

ibrer fünftlerifd)cn Überlegenbeit. —;—
*

Helene gel)bmer, aus einer anberen Spl)äre ftam=

menb, aus ber ©pl)äre bes großen X^eaters unb ber

großen (Erfolge, l)at fid) allmäl)lid) unter bem Einfluß

il)re5 Partners gu feinem meiblid)en ©egenfpiel entmirfelt

unb bilbet feine l)armonifd)e Ergänjung. Tlit il)ren reid)e^

ren unb gefd)meibigeren 5Jiitteln, mit il)rer natürlid)en

ßiebensmürbigteit unb allem 9^ei3 ber reifen grauen=

erfd)einung l)at fie, ol)ne tia^ fie umzulernen brauchte,

mit fid)erem Onftinft ben 2Beg gefunben, ber für ben

SOIann fo bornenooU mar. gür fie jebod) fd)ien er Er=

füllung. 2lud) fie abelt ben Sieg il)rer überlegenen SOlittel

burd) tieffte 35efeelung unb burd) eine 93orne^ml)eit, bie

fid) einer mol)lfeilen Söirfung fd)ämen mürbe.

Daß 35ernl)arb Sl)am nid)t bloß 5öi^e mad)en unb

oerblüffen mill (mas oiele in Deutfd)lanb nod) immer 3U

glauben fd)einen, nid)t fo fel)r ous überlegener Sfepfis

als aus jener @cbilbetl)eit l)erau5, bie ftets auf ber 5)ut

fein muß, nid)t l)ineingelegt 5U merben) bies 3eigte bie

Darftellung ^agßlers unb grau gel)bmer6 erfd)öpfenb in

„tapitän 33raßbounb's 55 e t et) r un g". 93iel=

leid)t ift es mand)em in biefer 2luffül)rung, bie bem Did)ter

nid)t5 fc^ulbig blieb, aufgegangen, ba^ l)ier nid)t nur ein

anfälliger !Hid)ter oerfpottet merben foUte, unb ba^ bie

Seugenausfage Eicelris oor bem ®erid)t ber amerifani»

fd)en Seeleute im britten 2lft, bem 53egnff „5ßal)rl)eit"

eine 55eleud)tung gab, über meld)e nad)3ubenfen ber 50lül)e

mcrt ift. 9öas nic^t l)inbert, ba^ es ein ausge3eid)netes

ßuftfpiel ift.

11. 3ot)rö. 1865
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ytcBefilbe. 23el)agUd) in bie Slif|en bcines bequemen 3Ib^

teils 5urücfgelel)nt, lägt bu bie u)erf)felnben Üanbfd)a{t6=

bitber an beinen 2Iugen uorübergleiten. — Das ftete

Sd)auen aus bem in l)a[tiger Gile bal)iniagenben ?,uQe

i)ai bid) ein menig ennübet, unb iet3t — rao ber 3ug in

bie (Ebene gelangt ift, unb t)ci^^ i2anbfci)att5bilb rreniger

anregenb rairft, irenbeft bu ben W\d unb fd)auft in

finnenbeni Denfen nid)t mel)r in bie 5öeite ber oor bir

liegenben i^anbfdjaft, nein, in bie 5öeite ber 33ergangen=

l)eit 3urüct.

Unraiatürlirf) {)aben fid) in bir n)ä{)renb ber gal)rt, als

bu im g(uge bie i?anbfd)aft5bilber üor beinem 2luge

üorüber roUen |al)ft, bie (Bebanfen äurüdgemenbet, auf

eine Dergangenc -Seit, ha bie ©ntmictlung beö 93erfel)r5 m
feiner jefeigen 5)ö^e bie erften einlaufe na{)m.

ettöa ein 3a^ri)unbert fd)n)eifen beine ^licfe jurüct.

2tn bem Ufer eines ameritanifd)en giuges ift eine un=

gel)eure 5Jienfd)enmenge oerfammelt, um ber gal)rt bes

erften T)ampffd)iffe5 bei5un)ol)nen, bas bie 50^enge in

fid)erer (Ermartung bes oorausgefagten 5!nif3erfolges nad)

bem 5Ramen feines (Erfinbers „Sulton's 5larrl)eit" ge=

tauft l)atte. — 2Iber ber 5)ol)n oermanbelte fid) in tofen=

ben Beifall, als bas 6d)iff bem Sauber gel)ord)enb ftol5

auf ben gluten bes S)ubfon bal)inbampfte. — Du cr=

innerft bid), ha^ tro^ biefes (Erfolges ber ©ebanfe, bie

Dampffraft für bie gal)rt über ben Oaean nu^bar 3U ma=

d)en, für eine neue Xorl)eit erttärt rourbe, unb t)ab bas

elfte Dampffd)iff, bas nun in ber 2at biefe gat)rt 5"=

rürflegte, eine SIbbanbluna in profter 3abl mit nad)

(Europa brad)te, in ber bie Unmöglid)teit ber eben 5u=

rürfgetegten gal)rt, megen ber baju erforberlic^en to!)=

lenmengen, rt)iffenfd)aftad) begrünbet mar. Unb mä^renb

bu über biefe (Ereigniffe nad)finnft, fteigen bie 53ilber

ber jefeigen Dseanriefen üor beinen 55licten empor, mit

il)ren ungel)euren 2Ibmeffungen. Das neuefte Sd)iff —
ber Imperator — eine fc^mimmenbe Stabt — bem nid)ts

tel)lt, mas ber 6id)erl)eit unb bem «el)agen bient, felbft

nid)t bas 6d)rr)immbab.

Die (Erinnerung an bie au6erorbentlid)en SSeränberungen,

n)eld)e bie (Einfül)rung ber Dampffraft in ben Seeoer--

fel)r mit fid) gebrad)t l)at, wirb geftört burd) bas !Kattern

beines 3uges, bas bid) baran erinnert, ha^ bu nid)t

auf ben Sßellen bes Djeans miegft, fonbern auf t>en

ed)ienen bal)iniagft, unb menn bu 3wr 3u»ft berjenigen

gel)örft, bie fic^ mit ber (Entmictlung ber (Eifenbabnen

befd)äftigen, fo benfft bu eines anberen Xages, ber etma

ein Sal)r5el)nt fpäter Hegt, als ber Xag uon guUons

erfter gal)rt, bes Xoges oon !HainI)ill, an bem

6tepl)enfon 1829 feine ßotomotiue ^Hod-et, bie nod)

l)eute im ^enfington 9Jiufeum in iionbon jur (Bx-

innerung an jene benfmürbigen Seiten aufgeftellt ift,

3um Siege fül)rte. Sind) [)\ev jubelnber ^^eifall bem @e=

lingen. 2lber meld)e unenblid)en kämpfe gingen biefem

©elingen uoran. 2lls 6tepbenfon in 2lusfid)t ftellte, mit

einer @efd)n)inbigteit uon 30 Stilometern in ber Stunbe

5U fal)rcn, mar man nabe baran, il)n für irrfinnig m
ertlören. Wan meisfagte, baf3 bei einer fold)en @e=

fd)rt)inbig!eit bie ^eifenben uom 6d)minbel ergriffen,

ha^ 3inenfd)en unb Xiere angefic^ts bes uorbeirafenben

3uges uom ©raufen erfaßt, ha^ bie aus ber Üofomo=

tioc ausftrömenben (Bafe ^flanjen, Xiere unb 3Jlenfd)en

1866
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oergiften mürben, unb mas bergleid)en Ungel)euerlid)feitcn

mel)r maren.

^eute läd)elft bu im (Bebanfen an biefe törid)ten Sor=

gen. Du meigt, ha^ bie beinem 3w9^ oorgelegte ßotomo=

tiue bid) im Sc^nelljuge mit einer @efd)minbigteit oon

90 Kilometern in ber ©tunbe unb barüber ba!)infül)rt

unb ha^ bie großen Sdjnelljug^ilotomotiuen 100 ja bis

120 Kilometer in ber Stunbe ju leiften oermögen. Dag

eine fold)e ßotomotioe über 100 000 mavt foftet, ift ead)e

ber (Eifenbal)n, bie bid), beinen 5öünfd)en gemäß, rafd)

3U beförbern l)at. ^ßeißt bu aud), ha^, menn bu in be--

quemen D=3ug im SBagen I./II. Klaffe bal)in rollft, bie

ilofomotioe für jeben ^erfonenpla^ ber fid) in biefem

3Bagen befinbet ein @emid)t oon 11 bis 1200 k^ f(^lep=

pen muß unb baf3 ein fold)er 5öagen 50 000 Waxt unb

barüber toftet? ^d) oerbenfe bir nid)t, ha^^ es bid) nid)t

befd)mert, menn bu es meißt. Du brüc!ft bein 5)aupt bel)ag=

lid) in bie Kiffen unb ben!ft, bie eifenbal)nen muffen

fiii) felbftoerftänblid) alle gortfd)ritte ber Xedynit ju

mu^e mad)en unb fie fönnen es 3um SSorteil ber !Rei=

fenben, benn, fagft bu, fie ^aben ja boc^ große Über=

fd)üffe. Du uergißt eines babei, ba^ bie Überfd)üffc in

ber 5!HeI)r3al)l ber Solle aus bem @üteroertel)r ftam=

^en, — ber ^erfonenoertel)r mit feinen fiel) ftets ftei=

gernben 2lnforberungen bringt meiftens feine großen

Überfd)üffe. 2lber mir moll«n nid)t barüber red)ten. Dein

93erlangen, ha^ bie (Eifenbal)nen aUe gortfd)ritte ber

Xed)nit gur Sid)erl)eit unb 55equemlid)teit ber ^eifenben

ausnufeen muffen, ift bered)tigt. 2Iber bas aüein genügt

nid)t, um bid) auf einer größeren !Heife burd) üerfd)ie=

hptte (Eifenbabngpbipte rafd) unb pünftlid) an bas 3icl

beiner !Heife ^u beförbern. Oröanifatorifd)e 30laßnal)men

muffen l)in5ufommen.

Sobalb fid) nad) ber 6d)affung ber erften, auf fur^e

iiinien befd)räntten 53al)nen bas 93ertel)rsgebiet ermei=

terte, mar es notmenbig, t>ab bie einzelnen öinien mit

ber 33eförberung ber 3üge aufeinanber S^lüdfic^t nal)men,

um bie 2rnfd)lüffe in ben oerfd)iebenen 5Hid)tungen 5"

gemäl)rleiften.

Dir felbft mirb es fd)on paffiert fein, ha^ bu ungebulbig

ben ßauf beines in feiner gal)rt oerfpäteten 3uges oer=

folgteft, meil bu befürd)ten mußteft, ben 2Infd)luß an

einen 3ug beim Übergang auf eine anbere ßinic m ^^^''

fel)len. 5)atte ber 3ug, ben bu erreiri)en mollteft, ben 2rn=

fd)luß abgemartet, bann marft bu aufrieben, unb nur bie

^Reifenben bes roartenben ?^uQe5 murrten über bie „53um=

melei" bei ber ^Beförberung \\)xes ^uö^s, ber ol)ne für

fie erfennbaren ©runb längere ?fe\t nad) ber erlebi=

gung bes ^erfonen= unb (Bepäc!=5iertebrs auf ber Station

liegen blieb. 2öar bein Slnfc^luß^ug fortgefabren, fo marft

bu ber Un^ufriebene unb fd)altcft, ba^ ber 2lnfd)luß nid)t

erreid)t mürbe.

Beibe Xeile, bie bie eifenbal)n=©inrid)tung ff^mäl)ten,

batten in biefem galle Unred)t. Die ©artejeiten eines

3uges auf ben anberen finb genau feftgefefet. 3^id)t nur

innerl)alb einer gefd)loffenen (Eifenbat)noermaltung, fon=

bem aud) 3mifd)en ben oerfd)iebenen SSermaltungen.

Du tannft bir beuten, meld)e 93ermirrung entfielen

müßte, menn bies nic^t ber Sali märe, meil fd)ließlid) bei

93erfpätung eines 3uges biefe 33erfpätung fid) nad) unb

nad) auf alle möglid)en ^ugoerbinbungen übertragen

mürbe. Durd) i)in3utritt neuer 93erfpätungen oon 3ügen

aus anberen mid)tungen mürben fold)c fid) unter Um=

y
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(gc^lugbetracbtung

rjvem ^ritifer, tt)enn er fo unbefdjetben ift, fid) mel)r

/'C/als bie 2(iigenblicf5ir)irt'ung 3U ii)ünfd)en unb has @e=

bructte bod) ber beliebigen 5Birfung überladen mufe, löirb

es 5urt)eilen red)t bet'lommen fein, ©r meife, bafe er fid)

mit SBorten 2Bortgebilben näl)ert, unb we'x^ and), bafe fie

mit bem, moüon fie bonbeln, nur hae 2öort gemeinfam

baben. (Sr cUelii fül)U, moe fie t^crbinbeh 3ßa5 cin=

mal mie i3ob, ein anbermal mie Xabel fic^ anbört, ift ja

im ©runbe nid)t6 anberes als ein 3a ober D^lein 5U einer

Orbnung ber Dinge unb il)rer Ülangbeftimmung, alfo

etn)a5, mas aus feinem unbemufeten Si^öng 3U raerten

fliegt, unb feine (Bültigfeit unbemeisbar in fid) trägt. Unb

bennod) meife er, ha^ es fid) tro^bem nid)t anbers als ein

6ubje!turtei( unter uielen anbört. Der eine feiner ßefer

finbet fein eigenes Urteil mitbeftätigt, ber anbere ift ein=

fad) anberer 5Jkinung. Dal)er l'ommt es, ha^ bie meiften

bie SBirfung il)res Urteils baburd) ßu ermeitern fud)en,

ba^ fie cu^erbalb ibrer innerften Uöillensgrünbe, menn

fie fold)e ijaben, möglid)ft üiele im ßefer uorausfefeen,

@efd)mad5= unb @efinnungsuermanbtfd)aften aufrufen,

um fo gleid)fam eine größere 6timmen3al)l für fic^ ju

tüerben. Die i^olge bauon ift nur leiber bie, ha^ ber

^ritifer, fold)ermc|en bie Onftan,5 l)inausuerlegenb, all=

mäblid) feine eigene Orientierung uon einem Slompog

abbängig mac^t, ber, bilblid) gerebet, gar nid)t auf feinem

©cbiffe ift. ©r ift bann ber ^IRann, ber im 5^amen irgenb

einer 2lllgemeint)eit S^'ifur^n austeilt, auf (Brunb eines

Programms, bas er gar nid)t benennen tonnte, bas ibn

iebod) umfomel)r uerpflic^tet, meil es von 23ielen geglaubt

lirb.

^on foUte es einmal umgefebrt machen. Qiait Urteile

Ib ©inbrürfe, bie nur uert'appte Urteile finb, aneinanber=

reiben unb es auf bie Ül3errebungst'unft anfommen
laffen, mit meld)er man ibnen 5ßirfung t)erfd)afft,

man üerfud)cn uon bem auszugeben, mas fo .^u

ten befieblt. 3ft ber 5ßeg fd)roieriger, fo ift er bafür

lobnenber, meil er allein geeignet ift, fd)lie6lid) bas

itbüllen, monad) im (Brunbe ^ule^t ein 3eber fragt,

er fid) beffen aud) niri)t iinmer flar bemüht ift.

i bort fo oft oon ber Unüerantmortlid)feit ber ^ritif

en — unb in ber Xat ift ibre 2ßirfung um fo üer=

^ecrenber, als fid) jeber ^Beauftragte für einen ^Berufenen

^ält, o()ne bie le^te i^nftanz 3" t'ennen, oor ber er vex=

antroortlid) ift — ba^ man anftänbigermeife unb obne

bie 2lllüre ber Überlegenbeit fid) gebrängt füblt, gelegent=

lifb 3u fagen, roas einen fo sroingenb beftimmt. Dann
mag ein Oeber fid) fragen, mieraeit es aud) ibn t)erpflid)tet.

* *
*

9Jian bcfürd)te feine tl)eoretifd)e Unterfud)ung über bas

9Befen ber ^unft. ©s gilt nur einen Überblid über (Se=

fd)el)enes, bas jeber prüfen fann, unb ein unbefangenes

93ergleid}en oon fd)einbar gleid)artigen (Einbrücten nac^

i^i^r Qualität. 53eifpiele follen es erläutern. 6iel)t man

oon bem 5}Zifd)mafd) btof^er 5J^einungen ab unb betradjtet

ben 53erlauf ber (i'reigniffe auf bem (Bebiete bes X^eaters

in ben legten 3al)ren, fo mirb oor allem eines flar: bie

gül)rung ift ber fiiteratur entglitten unb in bie ^änbe

bes Il)eaters übergegangen. ®s ift bier nid)t ber Ort au5=

einanbersufe^en, mie bas gefd)ab. Das Xbeater jebod),

feinem 2öefen nad) 5ur ©elbftanbigfeit fold)er 2Irt fo

menig berufen mie ein Dienenbes überbaupt, mufete bie

gül)rung, ob es mollte ober nid}t, meitergeben unb 3mar

an bas, mooon es feiner ^f^atur gemäg am meiften ab=

l)ängig ift: an bas ^^^ublifum. Das $ublifum, feiner

mobernen ^ufammenfet^ung nad), l)at meber ben einl)eit=

Ud)en (Befd)mad einer @efellfd)aft, nod) ausgeprägte Xen=

benjen nad) irgenb einer !Rid)tung unb oertangt feiner=

feits mieber oon bem preisgegebenen Xbeater uielerlei:

bog es ^unft fei, ha^ es intereffiere, ba^ es unterl)alte,

bafi es errege, fur^: ^ier fit^e id), mos fannft bn tun,

um mir ^u gefallen? 3Bas fonnte unter fold)en Umftänben
onberes gefd)el)en als bas mos immer gefd)iebt, menn
gmei üoneinanber etroas oerlangen, bas nur ein Dritter

geben fann: fie überbieten fid) in gorberungen, bie fie

nid)t erfüllen fönnen, ober fie ertlären fid) für befriebigt,

inbem fie fid) oortäufd)en, jenes fei gar nid)t oorbanben
unb alfo unnötig. So gefrf)ab benn 23ieles unb 9Sielbeuti=

ges. Das Xbeater erbob bas ^ublifum bud)ftäblid) 5u

feinem On^alt unb bot fonfequent, um feinen Sunbe5ge=
noffen möglid)ft ftarf 3u mad)en, es felbft in feiner @e=
famtbeit auf bie ^Bübne geftellt ober, mos basfelbe ift,

es bot bas Spiel in ben 3ufd)auerraum oerlegt. Siel)e:

bie Oreftie im 3irfus. ©s bot ferner bie greiluft= unb
=lic^ttenben3en für fid) genützt unb ber mobernen Sen=
timentalität entgegenfommenb bie natürlid)e i3anbfcbaft

bem Xbeater 3um !Ral)men gegeben. Siel)e: bas 5^atur=

tbeater. 2Iud) bas ^inotbeater gebort in biefen 3ufammen=
bang. 2ßo es aber nod) immer auf feinen alten 5öirfungs=

räum unb auf biel alten Wiitel befd)ränft geblieben

ift — es finb ja fd)lie^lid) nid)t alle 9^einl)arbt, menn fie

ibn aud) überall nad)3uabmen üerfud)en — bot es gleid)=

fam aus ben boppelten (Brünben, ber (^>fd)laffung unb
bes 5öillens jur 5öirfung, ber il)m angeboren ift, bie 5He=

gie — als Inbegriff aller neuen S^^ei^e — in einer 5öeife

in ben 23orbergrunb gerürft, ba^ biefe anonyme unb or=

ganifatorifd)e Xätigfeit, bie feinen anberen Sinn l)at, als

amifc^en Did)tung unb Darfteller au oermitteln, 3ur aus=
giebigften Quelle bes i^ntereffes am Xl)eater für bas
^ublifum geiüorben ift. Der 3ufd)auer ruft nac^ bem
!Kegiffeur, menn er fid) nid)t befriebigt glaubt, fofern

nif^t etma ein Star feine 2tufmerffamfeit gana in 2In=

fprud) nimmt. Der Sc^aufpieler aber bebeutet nid)t bas,

mos er barfteüt, fonbern bos, mos er ift. Die 2Birfung
baoon ift eine boppeUe. (Einmal bie 2(usfd)altung jener

(Battung oon Dramen, bie jur Entfaltung ber neuen
fünfte feine ©elegenbeit bieten, ober, mo fie nid)t 3u um=



gel)en finb, tl)re Umiranblung ins rein 5$ilbl)afte, rüobei

jebod) bie Interpretation ber !(einlid)en $fr)d)oIogie nid)t

entroten fann. SBas jebod) bie fogenannte 5BieberbeIe=

bung bes großen Sranias ber 23ergangenl)eit betrifft, fo

gefd)ie!)t fie in einer 2ßeife, bie einer ©aloanifierung

Der3iDeifelt äl)nlid) fiel)t.

^

(Bs ift I)ier nid)t oom fd)(ec^ten, fonbern üom gnten

Xljeater bie !Hebe. T)en ©in^elnen trifft feine Sd)ulb. Da=
rum wäre es ebenfo rid)tig vok falfc^, menn man fagen

mürbe, es fei i)errn ^oorel nid)t gelungen, bie Xragöbie

oon 21 n ton ins unb Cleopatra roirt'Iid) gur !Dar=

ftellung ju bringen. (Ebenfo rid)tig wie falfd), bie Un5U=

Iänglid)feit ber Darfteller 3u tabeln. Das Xbeater allein,

mögen il)m fo oiele fünftlerifd)e Wiitei ju ©ebote fteben

als es fie ^eute befommen fann, ift aus fid) I)eraus nid)t

imftanbe, etroas 3u beleben, beffen ©eift feine gortfe^ung

unb Umbilbung im ©eifte ber ©egeniücrt gefunben l)ai.

5öa5 man in biefer 5lJorftellung fal), mar ein 5[Rufterbei=

fpiel für bas, mas unfer mobernes Xl)eater 3u bieten

fäl)ig ift: tüd)tige Darfteller, ted)nifcf)e 93ollfommenl)eit

in ber 2Ibn3anblung ber Sjenen, l)übfrf)e 53ilbausfd)nitte,

gefcbmacfüolle garben3ufammenftellungen, a\)axie ^Be=

leuc^tungen. — Unb boc^ mürbe ein moberner 5}^aler

biefe Silber als fitfd)ig be3eirf)nen. Tlit ^eäi)i. Denn
es ift unb bleibt ein ^iftorienbilb alter Schule, fofern

es auf malerifd)e 5Birfung ausgel)t. Dies ift bie ^ad)e

einer felbftänbigen ^unft am X^eater, bas fid) it)rer jum
Sd)mucte bebtent.

Die Xragöbie jebod) fel)lte. Denn mas nid)t im @efül)l

ber 3^it ed)t unb lebenbig ift, fann aud) nid)t mal)rl)aftig

gefpielt merben. 6s gibt feinen 6I)öfefpeare=6til, eben=

fomenig, mie es einen ^bfen= ober 5Jlaeterlincf=Stil gibt.

5Benn bie 5}^enfc^en bes ^arocf il)re 5^r)mpl)en in 9'leif=

röcfen auftreten liefen, fo maren fie i^nen brum bod)

flaffifd)e 5lgmpl)en, unb 2Ipollo im geberbut bleibt ber

gried;ifd)e ®ott. (Ebenfo fönnte es mol)l eine Cleopatra

mit gepuberter ^erücfe geben, bie bennod) eine e(i)ic

Cleopatra märe, ja felbfl eine ^-8iebermeier=^leopatra,

menn es eine ^iebermeier^Xragöbie gibt; aber es gibt

feinen glaubhaften 2lntonius, blo^ aus ber Qualität bes

Sd)aufpielers l)eraus, nod) eine Cleopatra aus bem blo=

feen 5Biffen um bie tragifd)e ©eberbe.

Das ^att)05 ber Xragöbie ift burd) feine ©tilifierung

3u erfe^en. Der 2ßille 3um Stil bemeift eben, t)a^ biefes

^atl)os fel)lt. (Erft menn unfere Did)tung, bie Did)tung ber

©egenmart, ein neues, aus feiner eigenen 5^atur ge=

mad)fenes, nid)t nad)empfunbene5 ^^att)os gefd)affen bat,

bann erft fann bas Xl)eater feinen 2ßeg 3ur Xragöbie
ber 23ergangenl)eit finben.

Das „unliterarifd)e" Xbeater fül)rt fonfequent 3um 23a=

v'uHv ober 3ur Stegreiffomöbie. 5Ber nid)t unmittelbar
an bie 2ßal)rl)aftigfeit eines feelifd)en 23organges glaubt
unb üon il)m ergriffen mirb, fonbern ba3u erft bes 5JZe=

biums bebarf, bas il)n baburd), nur baburd) intereffanl

mad)t, ba^ es fid) oor feinen 2lugen uermanbelt, für ben
gibt es meber eine Xragöbie nod) eine bramatifd)e ^unft
Sn biefem Sinne ift unfer beftes Xl)eater 58ariet('*. 2Benit

^ avvx) 5Ö a l b e n in einem mittelmäßigen fran3öfifd)er

ßuftfpiel alle ßiebensmürbigfeit feines 5Befens entfaltet

fo ift, mas l)ier für einen ^unfteinbrucf gilt, im ©runbi
nichts anberes, als bas 5Bol)lgefalIen an etgenfd)aften
bie fid) üielleid)t mand)er 3ufd)auer felber münfd)t obe
bie mand)e 3ufd)auerinnen an ibren ßiebbabern roün
fd)en. 5öeit barüber ftebt ber gefd)icfte (Fquilibrift obe
Jongleur, ber aus eigenen OJlitteln unb ol)ne einen Did)
ter ba3u 3u bemül)en, Überminbung großer 6d)mierigfei
ten mit ©ra3ie uereinigt. VRax ^allenberas free
türlid)e Xragifomif muröe uns nod) gan3 anbers treffet

menn er Sattel ben 5Beber ober einen D^arren bei Sl)af(

pfeare fpielte.Sonft iftier eben einÜJZann mitamüfanten un
uerblüffenben eigenfd)aften — 23ariet(\ On einer gar
anberen 6pt)äre jeboc^ befinbet fid) i)err ^arigler, men
er als ^aul ßange in 33iörnfon5 „?5 a u l ü a n g e u n
Xora ^arsberg" oergebens fein @leid)gemid)t fudj

Das ©ine unb bas 2tnbere unb bas Dritte ift Xl)eate

2Iber folange nid)t jeber 3ufd)auer fül)lt, ba^ ber „93e

manblungsfünftler" ibm nid)ts 3u fagen bat, rrenn >

nid)t burd) bie 5Belt ber Did)tung oon ibm gefd)ieben i

nicbt füblt, ta^ er felbft es ift, beffen ßeib unb ^reub fi

bort oben fpiegelt unb boc^ mieber nur fomett er m
allem 9)lenfd)lid)en ibentifd) ift, fo lange ^ünftlid)es ut

^unft nod) immer befiniert merben muffen — , fo ian\

merben aud) bie ^ritifer immer mieber 3^^ifuren fd)r<

ben unb oergebens 3^nfuren fd)reiben.

r
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aiiD öuid) Iebf)aften Beifall ausgcjeidjnct.

cgU üiou neuem Did)krn t)at feiner mit jolrfjer ^Bucl)t t)Q5 jci«

rültctc men|d)Ud)c Öciüiffen bcftüumt roic 21 u g u |t S t r i n b b e r j
in jcinen legten äöerfcn. 3m 5öcr0lcid) mit Sbjcn, ber jfcptifc^, tjart«

näcftg, Der|(^{offen fid) l)iiiter feine @ebilbe ^urütf^iefit, eifd)eint ber

(sc^njcbc bämonti(t)cr, unmittelbarer, unb es rebet aus feinen SDlenfdieii

mit biblifd)er, propI)ctifd)er ©eroalt. Ser Sd)citert)aufen,
bcff€n 9tuffüt)runfl bcn SÖlündjner 5{ammerfpielcn 5um 5öer*

bienft gereicht, gibt in brei fnoppen Slften rücfroärts entroirfclnb bie innere

@efd)id)te einer t^amilie, bie burd) bie aUt(iglid)c Sünbe ber SÖlutter in

lob unb 5öerberben geftürjt roirb. 2)od) ber (£in3elfüll mit feinen

fd)einbar aus fleincn 3ügen ^ufommengefe^tcn Jöorausfe^ungen roirb

burd) bie Äunft unb bie innere flammenbe 2Bal)rt)eit bes lDid)ter5 ^u einem
crfd)üttcrnbcn, tragifd/cn 2(bbi(b bes iiebens in ber ©ünbe. ^ier enttjültt

fid) bie c^riftlidjc Siönr.^el oon Strinbbergs letzten 6d)öpfungen: 2)ic

fteinc 2üge, bie fleinc 58o5t)eit, 35etrug unb 2Rifead)tung bes ytäc^ften— alles roas gcfcllfd)aft(id) gebulbet unb mit gegenfeitigei ^Jtad)fid^t

bet)anbelt wirb — jammelt fid) unb roäd)ft ;^u einer ßaroine an, bie

©liirf unb ßeben unbarmt)er,Mg oernic^tet unb begräbt, roeil gegen ben
@cift unb bie 9öat)rt)eit ber mcnfd)lid)en (9emcinfd)aft gefünbigt
roorben ift. — grau ^^rafd)=®reDenberg in ber !iHoIIe ber 9Kutter oer-

,
mod)te bie Jt)mboIt)aftc 3icreinfad)ung ber ©eftolt nic^t ,3u crreid)cn;

Olräutein SSicrfcrosfi unb 5)err ^aljer roaren cinbtinglid) unb über-
i^cugcnb genug, leibcr oerborb ibnen ein ted)nifd)cr 2Jlnnge{ be»

1 f^enifc^en Stpparates bie fd)öne Sdjfu^f^ene.

Die gicidje *-Öiit)nc, bie jet^t eine erfreulidje !)tegfamfeit in ber 3öo^r
ii)rcr Stürfc ^eigt, bradjtc aud) bie 6rftaup()rung ber .^omiJbic:

„9i ä r t i f (^ c 3ß c It" üon Otto 5) i n n e r t , einem förbernsroerten
latent, üon bem mant^cs Eigenartige, rocnn auc^ nit^t immer
©elungcnc, oerein.^elt ouf ber ^ütjnc fd)on ,^u fct)en mar. Siefe Äomöbie
ftammt, tro^ i[)rer fi^einbar anfpruc^slofen i)armlofigfeit, aus bem
S^atefpcarifd)en Slarrcnelement, 5)umoi, Sronicn, pubclnärrifj^e
^urjelböume roirbcin ouf im lan,^ ber @e)d)Icd)tcr. 3m SOiittelpunfte

ein tricb^oftes, in all feiner ^&i\\\^ unjdjulbiges Söeibroefen, um
roeld)e5 ange.^ogcn unb abgeftofeen bie 3)iännlid)feitcn freifen unb
l)üpfen. Cs fel)(t bem Didjter nid^t an Äiit)n{)cit, aber bie Ärajt reitet

nlc^t bis -SAi ©rotesfe, unb fo fommt es über bcn ^crjfiaften Ulf nid)t

hinaus. !Dod) in ber lBe;5iDingung ber f)eifeln Situationen finb ®efd)ma(f
unb eine fiebere 5)anb. 3n ber Darfteüung beroies üor nllcn Ö^rou

Unba bie ^roingenbc Äraft fidjerer fünft(erifd)ei ©eftaltung; <r)crr "^xt^tX

fonb für \izxK i)umor bes ©tubcnten Iribolb einen präd)tigen Ion:
be^roungen fein unb bod) überlegen ,w bleiben, in ber Dkrrctel ben
bcbcutcnben 5)intergrunb a()nen \\x laffen.

2>er Spielplan bes Kölner St^aufpielijaufe» ift für näc^fte SBo(&<

ba^in abgeönbert iDorben, "^Oi^ am Donnerstag, ben 25. b. 91. 2) \%
i^ermonnfifd)Cc0t, am ORontafl, ben 1. SWSrs D!e »r««t
oon 9!ReJjlna jut 5tuf[ül)rung gelangt

")j-
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%. &U eti^in&ttrne: SRatia Stuart

(gftaftelatH).

2)eutfd} bon 2B<iItci; Unti^.

lltauf f
üT^r uTtfl iit ben iÜJüncf)ener

il <i m 1^1 c r f p i € I c II.

5t-uf icncr einfamcii &^'öni}c\i^m\d, bic im
(gngknb tcä 19. ^a^v^uiibcvtö bie cjflufit>c

03rit^pe hex foflcminttcn ']5racra|3f)acUtcu:

55)id>tcr, 'iDJal^c unb C£ff<it)ifkit bcbentet, tjt bcc

!Dt^et 6lDttibutnc b-er tuortflcmattififtc unb

nIüf)ciTb[tc. Gr öift oB bcr flröf^c mobevnc

S)id)tct ßttnIanbS. „G^aftclavb" i[t bcr crftc

2d{ ciit'Ct 2:ttrmic. iü<:Id>: bo§ Sd'>icf[<il bcr

•jmcriö ©titart unifcrffcn foKte (ber s^ucitc i^cij^t

,,öotlni>eE", ein briüer tft nid^t erf#enen).

eT>a[teIarb ift bcr ^eqkitcr ber .töniöin, if)r

2;xoubabouv, bcr t^;r au§ bcnt Wül)enben ^r<in!==

rcidi n<id) bcnt frcitbcfojcn nnb fic innerlich

frkv^um<id)icnbcn yiorbcn '

fl'cfoliit ift. Sem
ec^icffal ift, fic su Itckn, fic \o su lickn, i>a& ^icöc

unb lob if)m cin§tocrb<rn; fo r,<in^
^^^-J!^,^^^^^

^"'^*

bicfcr Siebe ^u n>crbcn, baf^ i^x t<i? ^^h-iffcn um

b e grau, ba5 I)cnfe^rif$e Söificn um tl)r

yiiü^ifcn, ja um iijrcn 5krrat nur 5ur (i^r^

füUung gcrcid)t.
_ .

@d)i3n ift — nxü> groBc .^"1^ —'.^-V^.,^/^*^

^önmn bcrbci alte ^'Vcit^eit, bic
^f- ^"^J^^f -I":

ber Siebe eignet, ßroinugiff beiDatjrt unb bcr üjr

anfq^mnincicne Äonftift maditlDö öor xliycr cin^

qebSrencn 'kamr ^.u .^oben Mt; mennalet^ fve
J

füMt, n)ic öcrtücnM lijt ba« ^^<^idf<il tft, t<i5 Ttc

bereitet. - Sq§ ©egenfpicl . bient f^ötf^im nur
^.^

5;ur ^erftärfung bcr .ixiu43t^>uge: fo bleibt b<ii.

lunn bur^ang im fecltfdicn S3crcid) ftarllt^T

bid)ierifd)cr ^>lu§bruc! fd^idfol^üftrii ^efd)cf>cn§.

Xti 0rof»,e It)rifd|e etil b<;r ^;^tunn fteirtc

bic !5^<Ti;ftcnitrvl bar ungcn3o^nlid)c ^luniabcn.

eibhlle 23 i u b c r, bc^oubernb in bcr ^Wi-
nunc;, traf bcn Xon ber ^rau, t« bcr aUc euiun-

feit ber Siebe ftrijmt unb äUfifetd) all.e tbrc SCa*

monen toben.' 5^ur in bcnt mcitcrcfponntcn

bicrtcn 5t!t fcHtc c3 i^r an Ucbcrlepcnfictt unb

natürüdiem 2Bud)ä. .'püttä 8d) mctfo r t (i^om

Tcutfd>cn :rf)eötcr in S3cvltn) a. 05. tft bejtcn^

f<inö ein tcmt?crömcntt>o'[[er 9}lorttmcr, für bas

2riftouf]<iftc ber T^igur bringt er ^u n?cn_t_q mit,

ift er nicbt borncTmt genug. 3u nennen ijt nod)

Otto J^ ramer 'aB bisfreticr unb inurbigcr

^<irnlcn, mäbrcnb .^bmig 3d)Icd>tcr§
%lüx\ci eetjton Iciber attju fcbr unter bcnt 'J^vicciu

bcr ^iditung Ukh. — ^ic rotf^.cntcrung Cito

^afrfcnberg§ fd)uf mit .«oilfc ber 23ubncn-

bilbcr ?R c t g b c r t j8 bcr ^iditung einen fxir-

monifd)cn ?RaI)men. — tiefer 3?crfnd), cm "ibcrf

bc§ cnglifd>cn :l)id7ttr§ bcr bcutfdicn 33iti}nc ^u

acitiinncn, ift nnftreitig ein 53crbicnft. F.
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Z\)catct

Dte (Sommcvfpicl.^cit wirb von bcn ^cflfpicfcn bc§ ^atienal^
tf>erttcrg bcftcrrfdH. '(^-c|l)>iclel Da§ prädui^c S:)i\ni, bic i^cputUen
9)?cnfcf>cn, unter bcnon fid) eine neue, früher loenig ficf)tbare 0d>id>t
Oemerfbar mad>t, crfrenlirAcraveife ein meniqer auf ^efle alö auf
^tunfi geftimmter Iteil be^ ^^ublifumg. gf?ad> b<Jr mä|^iv]cn Üiäuber-

aufführunc^ eine nvniv^er mäf^iöc von j^ ( c i ft ö „Si 'dti)d)ci\ von
^c i l b V n n". 2Ino[efid>tö cineö iKC*§<'»/ iüürbiaen 9[ufnMnbä an
?9iitte(n, au© bieten -^unfJj^cbieten «ufammen^etraqen, jaf)relan}ien Üic-

formbefi-rebuncicn, cineg sieu>itl cl)rlid>cn SSi((en§ bi:r ^}}lit\i?irfenben,

unb hod) fü mäf?igen O^efuUateö, ift man juweitcn (geneigt, an eine
5lrt ^tfuniterbämmerung ,^u benfen. ^ö ifl, aU unirbe biefcö c^an^c

[id^ [ü wichtig nel)menbe lim unb 3luf nur nod) yon einer nid)t

gcrabe
^
grofjen StnjaW ^ilbuuv^öbefliffener unb trabiticneüer ^l^cr'

e^rer in ber 3d;>mebe erf)a(ten. T)k grofu'n "üQtaffen iranbern inö
Äino ah ober befriebii)en ihre 2uft an Ciiefahr, ?(benteuer unb Ölanj
öor ben reelleren !iiei)1tungen beS ^^ariete» unb beö oirfuS. ijö irürbe
ju meit führen, ben ©rünben ^icr nad>su,qef)en, we^4)alb ha^ tl)cater,

ba§ ernfte ^tunjH bieten will, itn mefentltdven fo fchr ^^erfaqt. ©enug,
c$ oerman offenbar bieg le^tc n>id>ti9)le nic^t: bem (ir>araEtcr bc»
2BcrEe§ unb ber (Sigtnart beö X)ic^terö geredet ju werben. (5ö i(it aui
Ätcifl: ju fptelen ber fc^wierii^ften ^lufgaben eine. >2(m wenigtlen bod)
fommt man if>m bei burc^ ein l>alb täffigeä, halb braufgän9eri|d)eS
@id>gcf>entaffen, al§ weichet fid> bie ^lufführunq beä Ocationaltheater§
fennjeid>net. '^an fyörtc mehr bcn flirrenben .^^t^rnifd) be§ raffelnben
Olittcvfrücfcö aU baö ge^eimniöt^olle Ölocfenfpiel ^vleiftfd^er Xobeg-
unb 2iebesfe^nfu(ht. 2(ud^ ba§ ^TIMrd;>enhafte fel)lte. Unb jene einjiqc

cfflatifcl>e iöefeelung, bie eine .S\leififd^e 2Birtltd)feit für [id;> tfl

wie feine anbere. (g§ war lyixb^d) unb rührenb unb alles möglid^e,
mrr chm nic^t Älcift. ^rl. SeibeU ^ätl>chen, in ihrer ed>tcit,

hod) etwas bürftigen C£infad)^it, unb ^rl. 35icrfüWSEi§ ^erj^aftc
unb fdmrf umriffene .^tunigunbe bleiben länger in 5lug' unb Dhr.
2Be$l>alb lieg [id> iiliigenS bie Spielleitung bie ^?u|iE ^|>fi^nerS^

jum ^eftfpiclc gefd>affen, bei [olc^er Gelegenheit entgegen? —
3m „steinen .ö a u g'' lief? man ein ernfieS «Spiel in »icr

2(ften üon .0 a n S ^t)fcr: „(S r j i e h u n g jur ^ i e b c'' mit
5td>tung unb ermunternbem Beifall, bodh offenbar üf>ne tiefere '^es

wegung an fid> \)orüber3iehcn. (Tin felbftänbigeS unb ehrlid) gc^

flattcteS 2BerE auS jenettt '•Problem freis, ber in 2öebetinbS fühncm
„S'vühlingSerwachen'' für eine ©^n^ration feinen jlärfften 5(uSbrucf
fanb. 3mmerr>in vermochte ^nfer aus eigener Äraft bem 3u|d>auer
bie (3en>alt bcS ßrlebniffeS mitjuteiten. ^ilngene^m ifl in ber 9lufs

fül>rung .^err 2Balter 9le»)mcr als Oberprimaner burd> Tent«
perament unb ^rifci^ aufgefallen.

3n ben g}?ünd>ener Jiamnicrfpielen mu^te fic^ ein auS 35crlin, Stutt*
gart unb 5}Uincf>en gemifd)teS Öaflfpiel jufammenfinben, um .^ a r r 9
^ a r> n S feltfamentvetfc währenb ber ganjen ÄriegSjeit »erbetene Äo*
mijbie „Der Üling" bem ^ünc^ner ^])ublifum ju »ermitteln, ^in
geijlreid^S 33oule»arbflü(f t>on einer eigene O^ote, »on bem man
nin: nid^t wei^, ob man i^m 9Ud>folger wünfd>cn foll. X)ct SKing
ifl einerfeitS ein 9)ieffingring, gto^inbuflrieller «öletallfoni^n, re*

präfenttert burc^ ben (J^emann, anbererfeits ein wirflic^ ^IrauungS«
ring, »erloren gegangen in einer yerfänglic^n gage, 5t«unbe unb
C^frau fompromittierenb. T)\t robufkre Sd>wcrinbu|lrie fchlägt burch
ein ?aja(^twi>rt bie (S^irrimg nieber unb entfc^eibet fic^ für ^Zctall
unb Q3eibe^ltung ber Ungetreuen, ^tic^t of^ne gewiffe €rgö^ltd)==
feiten cineö fc^Önrebnerifcfjen unb lebenSfc^waci^en Siteratm unb eines

wol>tgcpflegten, in ber Älemmc gut gebügelten 33aronS älterer Ob;
fervonj. X>aS Öon^ me^r wi^igt ^tauberet aU (^Jeflaltung, bur^
amüfantes unb überlegenes Spiel Ux ^enen Äaif€r'2:i$, ©c?

«,,.p«j^^Hiüüaa{X>OOtX)OOOXXX30fVXK>QOOCOg»3CXX»ODOOCXX3^^

bür)r unb 5orfter.2arrinaga unb U- ^1) f e i f f e r auger*
orbentlm^ jur CMcftung gebrad)t.

f i i 1 t,

Die ,Jreie "myiu'' fpielte nady mancf^erlei 2J5erfuvf)en auf flaf--
f.tchem öcbtct ,I)te ^t h u r n b a d> e r i n^ ein liroler Stüvf in
bret Slften »on 9 ubotf 05 r c i n ,v 3luf ben BctUln ift ^^u lofen:
„Xiit ber freien mmc würbe bas er)lo auf rein fovialer örunbla.v-
errtd^tete >Lh^aterunterner)men ins Jcbcn gerufen. .T)er Swecf ber
^Vreicn ^ufmc tft: ben breitefTen 9}?affon bes werttätigon a^offcS m
tletnen ^^ret^fen fünfllcrifd) l)od>flehenbc ^>luffül;rungen ber bv,1en »olf^-
um(id)en totüde ju bieten.'' l>avnad> ift man erfiaunt, in t:r
hir^en unb |d>malcn Senefelberftrage fainu t>m (Eingang ,^u finben.
X)urd) einen »erwahrlojTen 2:oruveg gefangt man' in einen ebcnfo
uuReren unb »erwal>rlo|>en Saal. SUm SiBunber, tau Spieler unb
spuMifum gleid>erive«fe burd) bie Ungunft ber Umgebung ju feiner
totimniung gelangen, bie eine füumerifd^e Xtarbictung " vorausfe^t.
.V-jai- bteJboIfSaufflärungSfleKe wirflid) feine 91?öglid>feit, h:n .^iinfUern.
bte in btcjcr 2Öctfe auf ihre Sufammenarbeit angewiefen [inb, eine
wurmigere Stätte ju fd>affeii,. bamit fie wenigfrenS äur;er(id> ber
J^onfurren^ beS ärmlid>|len .HinoS gewad^fen finb? Daim bxaudHc
ineUetd>t^ baS (Snfemble nid)t ju fo(d)en Stüden ju greifen, bic ^dKm
curd? ;i.ttel unb ^ilnfünbigung bic a^olfstümlid^feit garantieren follcn.
jd) wemgflens fenne feine ii5auernbid)ter, ^^In^nigruber war eS gewi§
ntd)t. 2)tc Stauern bicl)ten nid)t, \n\b bie eS heute für fie tun; \inb
Id^maljtge Stäbtcr mit „(^emüt" in ber ^Brufl unb bem C^amc^bart
auf bem ^ütl. ^ -.
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Ol'!}' ' fiöHftantitt 3trube( (Xcr 3piitaut).

'iiiftf;)ie( m 5 Stufjüi^v-n »on © < o r 9 ^i a i f e t.

€vft<iuffül}nmc) im @cf>aufpiclhviu§,

^.c\a 6tikf öttvt Otät|>( üaer Ouitfci: auf. ^üv eine ©rotcäfe
>u bütj^ei-rtd), für em Sufijptcl nnnia[)ifd> unb ofwc füJ>(bßrcn Bu-
fammo^.irvartf), — «(§ 3le((e ill: iwS ©^mtfc^ »on GcJUiju^ntal unb
iöiutrtt m \<x .C-»aurtfij)itr »ou mittfcrcr S)rtnfbarEcit — man fragt
fid> »cr^efemö, »^^a§ ben Std>ti*r, bcr „Sürgct von Satai4", bcivccjen

I^ftbcn Vi\'^&)Xt, bicfc« ©tüd ju fci}vcibcn,

tXr fffyrer Jtowfianttn ©troScf ^cttwrBt fic^ mit tx\t\^ »m Ht
Hü^Xtx 3w^ü^ b<^5 älteren ^otlci^n 5^i«rfani. (2>iefe ©jenen im
@ti( etti>a »w ^f). 3:^. Jpeiit'CS ,/3ifber au5 brni beutfc^n Samiliem
lekn".) <SS fojnmcn babci fi§({d>c Jöcbingungen bf$ ^eilamcutft
einer ^x^rftorbcinen 5tante jmn S^orfc^in: Sie €H^»<^f?w«(j mu§
am 19. ÖcburtStaü bcr Srairt (fpätellmS 2 9}?onatc nac^er) »otU
joijen unb na<^ wjllcnbctcin 3af)r bcr SfK bcr tcb<-nbi9C S^nxnS einer
jjvyriicftcn Jortfc^img bcs (^fd^Icc^ee geliefert fein, ©onft ae^
bt« 5infen einc§ erheblidKn Äapitatg jmeien ebmfo bcbürfti^c« «r§
begterigm 5-amirien ücr(orcn. %x\ biefcm <pimft nimmt ba§ 6iü(f
etcm^eintfdw €U'mcnte auf. €trobel, bcr in bcr xmangene^mct«
Sage fid> bcfinbet, in «öejic^ung auf bie ^twitc S^bingung feine

f!5^f
^^"^^^'^^ögc \x\. feiner männlid>cn €rfar>rung ju befi^en, ifi: ent^

f^loffcn fie fich in feiner ^Ikrjmeifrung auf ber Siinie beö geringflen
UötbcrjlanbeS ju öcrfd>affert. Saju ifl baS IDienfhttäbc^n Stlma, baS
megeti Unfittlic^fcit »on a^ierfant§ „jiel^en" mu§, augfrfer>eti, b<tä
etrobet in fernen Sicnf> nimmt, ^ier ergeben fi<^ bereits bebcnfs
Itd^c Un«ar^iten. 2Öir r>üren n>o^t, ba§ bcfagte 2(tma öon einem
J^m mit bcr „Sefdxnmg" fi^en getaffen irorben fei, jugteid) «ber,
ba^ ba§ jur SBeft gefommcne .5linbd>en red>tmä^ig t>cn etrobe{
Tcftamicrt nnrb. etedt ^ier ber 2öir? — Siefe 2:atfad>en ober
»telmehr \>^% @ercbc über fic minieren (Strobcl'ö Oleputation, führen
ferne ©ufpenbicrung vom 2{mt fHnrbct, unb fc^tie|;ric^ auc^ bcn »rud>
mit ber ^-amdie aSierFant. Sie öom roitigen 2:e|lament org 95«^
brongten fuc^m einen newn jumfäffigen 3i)?antt xw bem mit neun
^mbem gefennetcn 2Bitwcr ^arbe. Scr aufg äu§erfte gebrad>tc 6tro&er
bricht tt>ie dxk Söil^er in bie Iiebli(^n SSerlobungöiiirüflungen im,
mtt "ü^Ax ^rfofg cfner öefängnisfJrafe für .5lörpm^er(e^mig an bon
befagten ^arbe. — ^m le^^tcn 2ttt Iä§t .Kaifer bie Familie 5ßier:
fam, ?öcvtobung, .Konftifte, fur^, aUf^ linfg liegen, unb e5 tritt
auf bcn ^ron bie auCdänbifcf>c 2Bitme eicbeneid>er. See vom ed>i<f-
fal fo arg jerfauflc ©trüber finbct bei feiner Oiiidfer>r ftu§ bem
(^efangni5 ctne aufgeräumte !Bofvnung, tn il>r jebod) eine präd>tigc,
auf '^x^ ©cnt jugefdvnittvne ^arberobe, eine gefüfCtc «Brieftafc^,
etn a:?d)odbud> nnt cmem suränglidwjn JöanHonto auf feinen Dramen.

uu .'? eteb<ncid>er, bie ben 2^errufl if)re§ ffeiner. 43aran>
benagt, n.cbt jum ttMmigften burch 9}iit\>erfc^(bcn be§ SefvrerS 6trobeL^t nur ben ctncn 2iVunfd>, fid> €rfa$ für ben $Bcrrorfnen lu
terfc^ffen, imb niemanb fdwint ifm ir>r fo fidver ju gcwäMeiftenoB juft ^^^^^^> f^^»«- 5Iffäre mit bem «üfübd^n ^x^ in bcn
Utuf be§ leijlimgöfäbtgcn 2Büfiring§ gefommcne ^XxqU\, Cr läßt
|td> nic^t ränge jureben, unb üb« bicfe a?creinbarung fällt ber
jbor»>ang.

Ju^eben, txi^ bicfe 2Bicbergabc boÄ Sßefcn beS feltfamen tJOcrfeS
md>t erfd>opft, fo tjl: fie bcc^ nidvtö anbereS ar§ baö mcfultat feiner
Ußtrfung. ©tc war me^r ^ßcrblüffmig ölS arieS onbcre. Sic Sarflels
lung tt)ar brav bcmür>t, bog «roteöfc ^u unterflreid^n, trug aber
md>t mel jur StufHärung bei: ^rau.®rümcr pcffenlSaft naturali--

1?%. ^^^^., ^2. ^> ^^^ Sräurcm 2: i e b e m a n n im guten 6int=
pltjiffimusflif^, ^rau 35 alber, faronbamcnfvaft unb fd>ljcgrid> /um-^od) ar^ <otrober, \rx jmi[d)cn (^roteöfc imb ©rimaffc bem' etücf
einen 2öeg ju bafvncn fuc?)te, tt>eld>er offenbar auco nid^t jum ^icrc

»•
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5Reu<infi:ub;erun<j im ^Hinjrejjcnten'J^r^c.Mcr.

6cl^iüer5 3;u-.]c"bii^f^'^^w ««»f ^«^f (befürchtete Sfläuleiljauptmann

Jpmwiiel baS ^a<3C§öefpräd), „btcfcr ii>iebcr nur ein €rbe unb jvort--

fe^ec ^e§ berür>mteit ,6onnenn.nvti', wefcr)cr bcr 6cufatuvn?ll:o[r bet

näd^ftyortaen ©eneraticu qc'.T>c[en''. ©cf>il(erä £anb§nmun, bcr fd)ira*

btfcfec T)id>tcr i^erniatm .^urj, f>rtt einen auSiKo^^d)"^^^«^"/ »«')^J>'^ft ^'"-'^f^*

tümncf)ctt Cnornan gefd>ricOcn, in it>eW)ein bie Öcfc^ictte bc5 ec.men-

mirta auf bcm Äintcrvivunbe be§ is^cbcnä iinb ber 0c[d):<>te BäyvoaUw^

uuifaffenb biaroejiteat i|l. Öcregentticl) einer ^Bürbi.-^unij biefca Dic})tcv3

fd>rieb ^-erbinanb . Äürnücröcr (1875) folp.cnbj bemcrfeiiinrcrtc imb

inf)Altc4d>-wve <3'di}t: ,'!t)?f 6.->nne.iirivt »cn .<?. ^urj erfducn 1S34,

aber 1784 erfc^ien in ber ,^r>?.(ia- ^on einem qro^en 3):a)tcr

tleine 07oyeUe, (genannt ,K'r ^:3erbrecl>er a'.-5 terIoren<v i^Uvc:^.

:DiiMer n)ar unfer jun^^er, bairai(5 25 jäl^ritier ^rtebv.d) töu)iUerI

mit mldwm S(b[d>eu fpvicl)t bcr X^iditer beJ ^tarl ^3}loev von icinem

<•

etnc

Der

ganbSmann ^riebrid) eci>roann (bem ,6c-nucniüivt')I ^5 i^t bcr c,anjc

5tb[d)eu bcr yomef^men a3i(bun>i qc^en "i^Cii ^lemcine ^:i^oin Vcom nmNt

bic leifeftc Üifmun'.) judt bem Did)ter bcr ,Üuiuber' auf, ba5 (^)C-!d)t

civAy in ber S^BirflidrrvMt ?,u feigen r D^d), n^U •

wcUc bamit beileibe feinen >tabel auC-fpred'en. T^abi

3 b e a ( erobert, f>abe er erfl: bie strafte entbus'.bcn.

m ber 'BirfU d^^s^it };,% fe^en^ 2)od), füqt ^ürnbercicr I^in^u, er

T^abutd), bafj SdMtler ia5

, um bie JiUal i t ät

ju oeii?innen. X)arin eben liei^c bie beut[d>e eißentümüc^fcit, eij!

buTd) ba§ epertrum be^S ^bealä bie 2öarul>cit uub öÄcnrcit ber

realen 3Öirnid)ü«it iu crfd>aucn. ^ _^
Ob ^tümber.qer r>eute nod> fo urteilen würb_e? — .-^a^ v::>ü)tilertd>«

odvulijebraud)
»''' bic ber

oeicercen.
3beal ifl tänoft ju einer 6d)artefe für bcn

ein llbuno^bud) ber bof>en unb f^oblen ®el]e, btc ber 3iinnlmc), tm

ftiUcn (rin^erftäubnii mit feinem lle^rer fd>{euni!^,|l unter ben ^>l\\cc^ vo\x\t,

mxin if>m ber iBart fprof;t unb er^ 'ci; erften ed)nttc m bte praE*

ttfd)e SBett ju tm fid> bereitet, llbrij bleiben bie pcav ^Aalcuber^

jitatc für felllid^e unb äbn[id>e öetr.cnlKlten. I^cnn auä bem i}!calen

ift \>Ci:i ^raftifi>c qemorben. Unb latfü-t^-li« führt au3 biejcr 20elt

!cine Q3rüde ju jener cinji^cn (Jpüd)C jurücf, in ir«Id)er 5>cutfd>cr ©etft

ba§ Tcationale uin fo mef)r errpi)tc, je umfafienber [eine 5J{en)d)lid)fett

u\-ir. ee ift fein 3uf.iU, bafj edjiUer für alle OUlionen gebidnet l;at.

0ef)c Überheblid) ifl baä Urteil über bie Üiiiuber, baS gejtemenb

refpeftycll imb boc^ übexlesen befonbe:-? "i^tw Überfdiwanc^ ber Z^nc\i\\^,

bm eturm b<r Öefühle, f>er^otf>ebt r.ub prcifl, alS ^^^^^^.^ ,^^^> ^^/

iucienMid>e Didvtcr in feinem ^:Bor.rviit5rtürmen nte^«t 9fed)enfdwft

aeben lönnen \?on feinem a^.'.-jinnen. 2öer fi<^ bic ^j}Iüf>e nimmt, btc

6ci:rt'vitif über bic Ouiuber.im „^öirtemberi^ilcCvm Orepertorium^ von

1782' ju Icfen, wirb nid)t trenig crf^aunt fein, mit iveld>er ^CinlKit unb

wabviH-tft genialer Ginfid^t bcr bamaU 23 jaf)ri9C Dtd>ter |ein 2ßer!

Scrölicbert unb erriärt. erfd)öpfenbcrcä fann »oM mc^t baruber ge*

lagt werben. ^ ^ ^, .._, ..^

«Bic fönmit e5 nun, ba^ tro^J ®d)ule, "i^-eftrebeu unb aller aftbetif^cn

^BeiöfKit mobemer 53iibun.), biefeS Söert auf ber O^ürmc feiner ^Btr=

Eung fietä fid>er bleibt? 2Üeil cS bellet X^cater i|t unb bem feeli|d>fn

«Bebürfni^ ber reine Son ber ^ocfie wcbcr burd) StufHärung nod>

fonfl irgenb ctwaö crfefjt werben fa<^jj. ,...., . v r

"£)ic ^eueintlubicvunj beä 0'Jationaltf>eaterS verlief ftd) auf btcf«

urfpriinglic^en ^7Jäd)tc fo fcf^r, baf? fic »cn fid) au$ jur (Srf>i>ming bcr

SSJirfung nid;t »iel beigetragen f)at. 6ie war im ö<».nicn guter
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:Durd)fd>nitt unb baruntcr. @o bic ^e^tbefcjung be§
^g^/^f^^^f^i^

""^,

H \iemlid> farbrofe ber anbcren ©cfellen. mx Spzxx f t^«^^\^f/

l'ran TratceiiK wirftid>c ^igur, t^nn
?V^> "^^^ öro§m |o ma e ,

iuftanbe ^3 war fo etwaä, wie cm« fd>arfe ^'^^'^^^^^ ^^ ,rZ'
Änenfden be. '^tuffläru'nggieitattcr^. --^"^ Oll^VÄS .^n
Ser beä ^rrn X; e n r i 6. - 2Car «S nötig, ben jtob Mler«, t>on

bf in^n(id^n ift bic 'O^cbc ifl, unb ber \^^^l^
werben foll, fo plump im 5tftfd)luft lu jctgen? -

^^»'^^„^^^V m n r> t b
Irnb Scleud^timg f68n gcRimmten ejfnenbilöfr f>at ber ?}iale. dnolb

^'^''^'>flBna erfiUlinöä ^im" ^on @cr^. ypauptmann

5ur testen 5luffür)rung in ben g}lünd>ner Äammerfptelen.

^i^teS <IBcrE>t ^auptmo^uj. urfprün^Uc^ nic^ füc bie W^rung

5iel brmtgenben ^i^organge Dieiüen un vviuu..
.^"^^ ""•-;-. V.^Oriel

ttöu (S;encn ttKld>e man am be|lcn vieltetdH aU bic jago auf uaoriei

ed>i&^^^^^ eine^ an if)m tebl)aft toüno.menben |^eun c^

bcKidmcn fi5nnte. (Tä finb eigentlich nur eienetwb<o ^ff«".;^-;*^/."^?.

ÄXr ragöbi ,\on ber wie bie ^^^taflropb.e, Ä<^> .or>ne thve^^^^

U^"^^rS' cVmgen ju fef).n befonnnen.^o ^',^ . f;\ ^ff^J ^Z mandjer ?lußerung tönt, fo «lel g«t>Kfttveo ^; ^^^ J^^^^

3>ei melem ©ültigm fpürt man
.^•^'^>,^^^^f

'"',"%; '^'J'^etanb
manfünc in ber perfönlid>en 9lu«etnanberfct.ung. ©cn f(^).vcriten ^tano

hat ber^DarRe ler be^ ed)illing, ber feine 0elegenl>eit !>a ,
ben .^reb t

vollen ben bannenben .Oauptmannl^rlven 3auber, unb rf'^J^^Ä"'
II fleinen 3ügen, bie feiner OBirflid.feit tfrce mneiltd) g;fd?aute ^Bahr-

-'^y?ÄVmg buru^ bic .Oerr«x .^valfer, ^Tc o m b c r,. ^-ra^

mer ui^b bn Lgen -^ani^ter, fowie bie ?f"^'V^^^-^Ul^
Sulong unb fernft war würbig unb Inelt f.d) auf ceo .^>ol)«

ber X5ic^tuna.

c\>
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^\ini)tmx ÄammctfpicU: „i^clbctt'' ÄomlJbie in 3 5lltcn con

Vernarb ^I)arD.

Scr (SOötalifl imb ^abi.^r SScinarb ®l>au> mad^t nt^t Ätmfl um bcc

^tun}"l n^iUcn. €c »cifc^mälit ni;^t bte Wutü U^ Zi^cattxi, boc^ et

bcbicnt ftc^ ti)rct ju bem ^iced, 2)um^>fi;cit unb ^unfl in bm Äö»>f<n uitb

bie 2:^catmltf felbtl bamit ju üetttciberu 2)iefer flügite 2)ic^tci: unb Guros

p:i;c |\;ote |icf> cffcnbar: ttc £?uk jinb im nanjcn ju bumm, al8 ba§

man ihnen jumutcn bürftc, fi« [olltcn J^ctnünfti^e STingc auf »cmünftigc

^cij'c auf \id) wixkn (uffcn, SBa^ mu^ man ftlfo tun? 5}?an mu^
t;)ncu ba^ a^crnünf.'ige öuf bem 2ßeae jugängltcf) mad)fn, auf bem il)ncn

bic Summf^eitcn ciujul<uvl)tcn pflegen. '^ci\)tx bic S3erlobun(jcn am @d)(u^,

di ^ntriijm unb baS übiigc 1)xum uub Dran, a« bem bcr 'JJfcnfd) im

2:i)eatcc feine '^vcube i\at Uöenn babci tiwci^ \jün bcn ttugen unb über*

legcncn 'fingen in if>n einbringt, fo i|l fc^on üiet gcmonncn. es tut

liefern proedc feinen 2(bbiud^, wenn bcr Dichter felbfl juw eilen bem STlcij

bicfeö (gpicicä ^u unterliegen fd;cint.

']n „JTpc.bcn" iüivb baö militatifiifd)C ^clbcngefpenft ^übfd) burd;lcud)tct

unb' feine Sabenfd^cinigfcit bemonllriert, — frcilid) nod? auf baltanifd^cm

jT-iintergvunb. (iS gc{)i eine i-öa[)c[)aft jt^ilifierenbe SBirfung s?on biefe«

fti|d)en unb witugen ?Rüd)tetnftcit auö, bie etiüoS rüd|id)teto5 jraar, bod)

flek in guter Ji)aliung, S^unt't unb OlimbuS trabitioncder ip^rafc unb

pcrfi3nlid)er 2Serlogen{)cit »or fid) I)erbläfl unb — wenn au^'^ auf tl)cater»

mvi^ig gefd)winbe 2{it — XDelligEeit unb jDrbnung in tie ^tßpfe bringt.

Unb bod> — \ia^ Stücf \[i fünfje^n 3;af)rc att. ^o}n)ifd;cn liegt ber ^\rieg

unb «ne ganj^ ycrfunfene H'ddt f-k ©egenübcrllenung be$ nüchternen

«ücruföfolbatcn, bem von fid) beraufd)ten älteren Zr)p\i^, wirft juweilen

rein englifdy. ^ür unfer beutigeS @cfüi)I, ha^ feine fc^limmen (Erfahrungen

mit beibcn imtcx \i(iy hc^t, finb iie gewi§ nid)t unwefentltd)en Untcrfd;iebc

ftiraS terwifd)t. ^JienfAentctcn aU 6efd)äft unb .<i»vTnbweif, — fo gro§

unfcre 3Id)tung »er (2ad> ltvi)feit fein^mag, biet mu^ fie »or bem Slbfurbett

vcrfagen. !^ie ©arfteKung l)ielt eine*gute 5)iitte inne jwifd^en ^fioffc unb ju

gefpi!}tcm Diato^i unb braute fo bic üBirtungen jur beflen Geltung. §•
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'

?)cr !Reoi|fcar J&offmann-^atmifd^ Dom
^ün^eSt^e-ater in 3)01^11010*, tret für n«iie

^'lufooben om Sd)nufpieI^ou5 ^icr^t berufen
i[t, seiote eime ^rofre feinet Jhiiift mit einer ©rft»

aiiffüljrung 'ber brcmta tifd>eu 5>icf}tun<r: „®cnfa-
lion" txon Oön§ 3. JÄe^fifc^. e§ ifl nW;t möo*
lic^, iT)n barnacl) gu beurteilen, 2>enn bic S3emül^ung,
bem Xr;eöter auf biefc SBeife m\)tf)i\^ ^ !ommen,
ijt e&enfo Derocblicf), mie c5 euibent i[t, bafe HJtonn*

mcntnlhöt mcf>t bind) bcn (5i<}enfinn ^ftnnbe Eomnrt,
mit mtld^n itrycl 9Jlcnfcf;en mif einem einfamen 53erg«

nipfel btei 12lttc f;tnburc^ »iele Jounbert S?erf< gegen*
üinanbet unb über ben Sn^örer auSfc^iittcn; anc^
ind)t unter ber JyifHon, bofe pe Allein auf bcr Sßelt

finb, rooburd^ ber 3urj5rer freiließ noc^ überflfiffiger

löitb eis er fid; fd;ou öorfDmmen ma^. — ©ic ift

nur örgerlidv biefc t^pifc^ eiigenbröbelet eines
'Dld)tenben, hez fld) einbilbct, über bo5 ST^cotcr

I){n<tu§3UTnöen, menn et nod) nid^t einmal bort on»
getannt ift, mo baS otogen beginnen fönntc. t>(egerrid)

ber 'Dünfei, bem man nur bei nnS begegnet, qI5

ftünbe cS in ieb-crmaitn? öclie&cn, mit bem 3)ic^ten

an irgenbcinem ^unft ber ^etifdjen SSergonöcn^t
micber onanfangcn, mögen bie t^ormen aurf) fo ou§.=

(f?\wrt fein, b-af? ber Ü^ortteig feine ^rögnng me^
annimmt imb aUeS geftolt- unb n>e|;enIoS birrd^rimit.

3n>ei 3)<irftcIIer, "Srnna ßerflcn nn^ Sieg-frieb

5?nrnbergcr t).om 2ftnb'C?tr;eater in ^yrnnftifb-t,

festen fid) tapfer für eine unbanfbarc Hufflöbc cht.

©in« 9?cue{nftuNerung bon ,4^abale anb
C { e b e' in ben Ä a m m e r f p i c I e n, fflr bie

Öuliu« ® c 11 n e r aeidjnet, fann als mcmenbeS ©c!»
fpicl bafür Wetpen, mic t>n\c^lt es ift, bcn jungen
(2d;iffcr ju f;xelen, tocnn man tocber einen nencn
^tuSbrud für feine bramatifdien S^ontraftc flnbot, nodj
t)m ne^erfdjjonnfl junger J^töfte für i^^ a«r 83er*

fünung f)at. 5>aS gute Xempo ffing onf IToften ber
^li^cnte, unb hu ^Zondjalancc in ber JRonmgcftaltung
bleibt ein negatiöer S^orjufl, memt bie 2>arftcnung e5
nid)t bnt)in bringt, auS [id) ^crauS »ben Slaum aur
?amofpr;öre beS XramaS umjufd^affcn. 3>ie 3>ar*
ftteßung aber toar teils mittelmoftig, fccftis rtxjr f.ic

pciniid), mit WuSnafjmc 9D?aria JBoppenl^öfetS
fPnbt) SO^ilforb), beren grofjcs Xnlcnt auc^ in biefer

gcTjrbcfetJunö frt^ftig burdjbrang. F,
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)eh follcn na(^ ' aufgeftcllt ^abcn. 3n Der|cf)iet)encn ma^

'mh", bcr „biQUC ^Qt)n" unb bcr „füfec Äringcr. 2)cr „STt^tcrmann

in Ooslor ocrbanft leinen Spornen einem alten ®05lQr|(i)en T^eft-ings*

tuvm fann al|o xdo\)[ mdfi ot)ne toeiteres auf anbcrc Ort« übertrugen

rocrben bcr „alte 6d)H)ebe" ober ift nirf)t an UÖismar, ber „iKciiter^

feiler" 'nid)t an JRojtorf gcbunben. „©törtcbefer" unb „^2lnfer" Imben

überall an ber 5öalferfarte, „2Bittefinb" in gan^ ^ieberjad)[en ^^e«

redjtigung. gür bas unglücflit^e „SSetoebere", bos bcr ^amburgijc^c

5ßolfemunb in einem bcfonbern ^alk in „^illmarber" umtaufte, ^attc

man früher „Micfut" unb „eübcfum" (6iet) bid) um) m 33crfügung.

i5eurf)tfröl)li(^er i)umor fprid)t aus bcn nod) l)eutc beftcl)enb€n „jum

legten geller" (i>amburg) unb „brögc Sc^infen" (Olbenburg). On ber

.f)Qmburger i)ofcngcqcnb tonnte man fcl)r gut Srf)änfen mit bcn wolfs»

tümltd)cn ^Be3eid)nungen ebcmaligcr 5i^ol)nt)öfc jener ®cgcnb: „fd)eebe

Siebet" unb „blaue Üappcn" belegen. — Die ©afttoirte foUtcn fic^*5

mtrflic^ einmol überlegen, ob nid)t gute bobcnftänbige Flamen nocnigcr

laugroeilig, beffer ju bebalten unb bcbcutenb anfpred)enber finb als alte

bic .gentvol, 6aPor), 2Jionopol, (kontinental unb Uiriftol.

Die 2i(abeinle bct bilbenbcn fiunffc In Drcsbcn erliielt md) jatjtc^

langen (Erörterungen jet^t eine neue UJcrfaflung, We bie !Kedrte bcr ni(^t

bcni 9lfabemifd)eu !Ha"t angebörenben unb feine aWeiUcrüteliers bc»

fit^etiben Üebrer erbcblid) emcttert. Die neue »crfaffung ert)cbt bic

aifabemic i^uglcic^ i^um iKange einer i)od)fd)ulc. 2tlle Untcrflaffen

follcn rocg; es gibt nur nod) ÜHciftcrotclicvs unb 6tubicnfälc. oon bencn

olle Sd}üler obüe au5reid>enbc Söorbilbung unb obnc latent fcrngebalten

rucrbcn. Die neue ^^erfaffung bcborf nod) ber ©enebmigung bcs Königs.

Der befannte ^i'lflon^enpbnfiologe an ber ßcipvger Uniocrfität unb

iDireftor bes botanifd)en Onftituts (Sct)eimrat ^rof. Dr. TDU^clm Pfeffer

feierte geftern \)ü5 golbene Doftorjubiläum. ^m 9. War^ mirb ber

Pubilor feinen 70. (Beburtetog begeben.

^]^'Ziteatet unb Hlupt ^

% Dos 50lünd)ncr Sc^aufpielljoue bradjte bie Cfrftouffübrung

luon i)crmann 35 a l) r s oftueUer Somöbic Der luftige <oeifen =

hieb er. Diefer 5lbenb toor für bcn Icilneljmer erl)ebcnber burd) bo«

mürbige ^Betragen bcr 3ufd)ouer als burd) bie S3orgänge auf bcr *ßül)nc.

hjlon jolltc folcbe aWomcnte aus biefer 3eU fcftboltcn unb firf) fpöter

lerinncrn, mic felbft in Dingen bcr ftunft eine einbeitlid)c 2fnu)tbr bes

|Sd)lpd)ten \m\i 5!Kif^lungGncn möglich ift oud) obne äftl)etifcbc ^uö-

leinonbcrict^ung unb 'Belcl)rung überall t)a, wo bas (Befübl für bos, n?uS

Ifcin foll, fi(^er unb unbeirrt ifl roic oielfod) jctit. Dufe aucb ^^ermmn

]^3al)r in ben (£bor bcr ^Bcgeiftertcn unb ©rroerften einftimnit, mirb ibm

Igcmiö niemanb nerorgcn — nid)t einmal jene, bic feine critaunlid)c

teonblungsfäbigfcU nid)t gerabc auf einen großen Innern ytcidjtum bcs

IciDig firf) aScrjüngcnbcn .^urürffübren möchten. aJlöd)tcn mir i{)n oud)

Ifo crnft nel)men als er fid) gibt, fo ift bo borf) ein 5ßiberfprud) ntd)t

juf^ulöfcn: Don jcber ift ^-ßabr fanotifrf) für bic 3luflb[ung bcs „3d)"

jIs einer Dcrantroortlid)cn (£inl)Git aufgetreten- eine (Brunbanfd)nuuug,

)ie er in feiner 2Öeifc fit^ ous ber aJiad)fd)cn ^^^Ijitofopbie unb feinen

jciter nid)t .^u crtirternben Über.^cugungcn 00m Ußcfen bes 9Hcnf<l)en

Aufamnicnfonibinicrt l)at. %ud) \m „muntern Scifcniiebcr", wo er

fciber oon allen guten (iJciftcrn ber (iJeftottung Dcrloffcn ift, fpielt ci

luf biefem ©terfenpferb feinen ^aupttrumpf aus in bcm 9Komcnt, als

)ic „Figuren" bcs Stürtcs in eine !Rcbcii)ciic Dcrfalten, bic fbnen buri^-

lus nid)t gemä^ ift, unb plöt^lidi btlflos nod) bcm 2lutor fifjreicn. Do
k|d)eint ber 2lutor in bcr ÜJlosfc i) e r m a n u 3? b r s unb tiElän

zornig, gerobc bos fei bic 5ßirfung bes gcgcnroärtigen (Elnl)ctt5gefübl^,

bofe bic gig^J^en ousgctöft^t, bofe gor feine fjigurcn nötig feien, bttß

olle nur aus einem i)cr5Gri unb einer 6cclc au rcbcn ^bcn. UBenn et

ober in biefem ©cfüljt oor ^in.-^ unb ^unj nichts oorous bot — ma«
mod>tc i^n oeronlafet {)abcn, fiel) mit bcm, mos alle iDiffen unb all«

fügten, auf bie *-Bübnc .^u begeben unb mit fd)cinbarer Überlcgcnbcit bm
in biefen fetbs ^ricgsmonatcn unjäbligemot (Scfogte unb ©cbörtc in

einem menig gcfcbmacfooUcn 'i^offcnfpiel au micbcrt)oIcn? — (fs gibt

Reiten, wo bie 2trmut bes @ciftrcid)cn fo crbormungsmürbig mirb, bq^

man fit^ f(bömt, fotd)er U^lofeftellung ^euge au fein. 2Bcnn es no^
irgenb nötig mar, fo böben bic 3»frf)Q"er biefer Stuffübrung auf eine

ftille unb oorncbme 2trt bcroiefen, bofe bcr DciU|d)c nid)t geneigt ift, wai
il)n jcöt im licfftcn beroegt, auf bcm Xi^eükt a« einer bffcntlidjcn

Dcmonftrotion mifebraurf)en au loffcn, unb roenn bobei nod) fo fcbr mit

gclbgroucn md)t gefport unb mit ber fd)H)ara-mci6-rotcn gobne bcgciftctt

gemcbt mirb. — Das ©oftfpict Cto JH f e n s als i) a n n e l c in bcm
gleicbnamigcn 3Berfc i)ouptmonns in bcn *JJiünd)ncr Ä o m m e r -

fpiclen ocrmittcltc bie ^cfonntftboft eines geborenen unb rcid)cn

23übneniolcnts don gona gro&cm iRong. (5d)on ber erftc Ion, bic Icljc

Stnbeutung bcr (dcbärbc gibt bcm 3"fibQWcr bic unmittclborc 6id)erl)ctt,

bie ibm bas Spiel aum (Erlebnis ftcigcrt. ein Äunft, bie ber fogenanntün

(i:^araftcrifierung entbcbrcn fonn, roeil fic oon innen fjcrousquillt unb

bic (frfd)cinung glcit^iom oon felbft barbietc4. Dos Spiel rubt aut

einer fid)ern flarcn CFbene, aus ber fic^ bie ^Betonungen fporfom als

i}ügel unb i)öbcn morfiercn. Ocber 2;on fi^t rid)tig, als fönutc w
gnr nid)t anbers fein. (£s ift rounberbor, bofe eine ed)tc fünftlerifibc

(grfd)cinung, fo inbioibucll beftimmt fic oud) fein mag, bod) immer

micber btn gonacn Äonon beffen, mos fic cntbottcn mu&, flor ablc)^«

löfet. Dagegen ocrrounberlid) unb a« bebouern, hü^ eine Darftcllciin

Don foId)cr (Eigcnfroft unb löirfung bis jefet notb immer feine bleibcnbe

Stätte an einem grofeen bcutfcben Ä'unftinftitut gcfunbcn bat. — Das
Ägl. i)oftl)catcr brockte ^wex 9lcueinftubierungcn: Sd)mibtbonn<

Der ©rof oon ©leid)en, mos ols ein ©croinn, unb gulba«

3ugcnbfreunbe, mos feinesroegs als ein ®croinn a« buchen ift

c

'S
c

ßtiegshalcndcr ülj?!h«:

der ftölnifdjcn 3citung.

WTB (ßroftcs (Hauptquartier. 10. Scbr.

((Tdcgr.) Brntlid). IDeftnd)cr t^ricgsfcbaupla^.

abgefcben oon kleinem Erfolgen, die unfere

(Truppen in den flrgonnen, am n)eftabi)anfl

der Dogefen bei Ban de Sapt und im f5ir3=

bad)er iDalde erreid)ten, ift nid)t6 3U melden.
— (öftlid)er (^rieg6fd)auplal5. Die Derein3eltcn

(gefed)te an der oftpreuf3ifd)en 0ren3e ent=

tDid^eln fid) bier und da 3U ßampfbandlungen
oon gröfterm Umfange. If?r Derlauf tft

überall normal. )n Polen red)ts und links

der IDeid)fel Hnd keine Deränderungen ein»

getreten. (Dberfte f^eeresleitung.

^/ ^
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X^eafer unb HlufiL

% 3fla(t) Dielen tiolbgclunoenen unb mißlungenen aSerfutften, ienen
Sufcijouer, bcn ftcf) bcr lonbläufige i^eoterbiteftor gern b«nft burdi
(Fntgepentommcn ju gewinnen, inbem man i^m ©türfc Dorfct^t bie out
ferne 58equcmHcf)fcit fpefulieren, {)<iben bie 3K ü n tf| n e r ^ q m m c r

.

p I e I e burdj bas 5Bagni5 einer mirflid) fünftlerifrfjen lot einen Cr.

!Ä ^Ji""Ö^\ ^5 rtcf)erlid) i^re eigenen ©rmortunflen meit übertrot
iöirlleitf)* oerobe babur^ \iQ!^ man es roogtc, jenem reiaborcn unb ebcnfo
unbered)enboren 3u[cf)aucr etroos sujumuten. Der Strtnbbcra.
3 n u 5 ,

ber bie 2Berfe Äameroben, ©laubiger 2Rtt bemSeucr [piclcn, 6(^ clterMuf eu, Orröulein 3u(!e

I j jmrwT-jaigftUBWi

Die Stärfere, !Haufc^, ©cjpenfterjonatc unb juIcj^

aud) nod) bas friil)c 5öert ©trinbbcrgs „55 o t e r" umfaßte, mar mel)r

als Don Dorübcrge^cnber 2ßirfuug. ?fficnn man oud) füglid) im 3i»ß'i-i

bnrii^pr bleiben büii. ob bie ongefQcI)le 23cgcifterung für biefcn 2)id)ter

überall cd)t fei, fo fpürte man'bod) im 3wfrf)tiuerraum bei all biefcn

Sluffübrungcn eine fo ungeiDöl)nnd)e geftcigertc, jumeilen foft et)rfurd)t5-

DoIIe 2;fi(nai)me unb Spannung, bafe mon unraitifürlid) ju bcni Srf)Iu^

gcfülnt mürbe, es f)anblc fid) nid)t um eine DorübergeI)enbe SOlobe.

3meifeIIo5 beftel)t ein innerer 3i'fQ>nm^u^öng 3roifd)cn ber Slricgo-

ftinmiung, ber gcftät)lten 53ereiifcl)aft bes SSoIfes unb ber neu ermad)ten

S'.'iT)i:nbcvung unb 5lkrcl)vunn lüi' biefcn Dichtet::51'Qmpf er, öcr in et»

IjöOtcm ÜJiafje aüe bie Gigenfd)aften unb Gräfte aufroeift, bie ben

gcrnjonlfc^en a)tenfd)en nus.^eirijnen urrb il)n für bie* übrige SOBelt fo

viitfen)oft, buntel unb miBoerftänblid) moc^cn. 2)ie 55eurteilun«

Strinbiergs l)at lange I>arunter gelitten, bnfe mün ous allau großer

^ö')e \s^s ?8efenntni5l}aftc feiner !Did)tung nie fubjeftioe Äußerungen
eines mißlungenen ßebcns nol)m unb bie Htonifc^c 21ufle{)nung eine»

©elftes, ber um feine i5rcif)eit tämpfte, oft mit ber überfpannten 21ud.

einanbcrfcl)Ung mit bcn ^öiberiDärtinfeiten bes SHltags cerroedjfeltc.

(frft ber '^üffbliif auf 'ii^s^ gefnmte 5ßert unb bcfonbcrs bie leisten

^üt)ncuarbciten l)aben nllmöblic^ bas nerfrül)tc Urteil geroanbclt untJ

cudj in meiterc Streife bie ©emißl)eit getrogen, \ioS^ l)ier bas ßeben

eines Stampfers in feiner 3eit unb gegen eine '^iW. ucr unfern 5Iugen

fid} pcllerbct in einem 5Berf non monumentaler 55ebeutung. 5U;(^

barin, baß Strinbbcvg in formaler 25e,vel)ung feine billigen 5)armonien

Derfud}te, fonbcrn in fivuftifdjcr 3criiffßJ"«beit bie eu^ge Spannuntj

,^wifd)en 5)immel unb i)blle aufs einbringlid)ftc ericibet unb 3ur

Da-ftcUung bringt, ift er in einem großen Sinne für bie Übergänge ,^cit

be^eiduicnb. ©leidi groß in ber 2innli)fe mie im al)nung5Donen SSct»

mögen, l)ölt bem ?luflöfenben, 3crfet5enben ein religiöfes ©cfüM Mc
5ßage, bas bie Srfd)einungen 3U Si)mbolen gcftaltet unb 5)immcl unö
f)i3llc in ben 5(lTtag trögt. — Hm bie fünftlerifc^e 5Birfung biefer

Sfufführungcn maditen fid) in ber Darftelluug befonbcrs oerbient bie

Domen U n b o , ^B i e r f o ro
f
t i , bie /jerrcn Äolfer, Riegel,

3Jl a r j unb ber iRegiffeur Otto f^Q^fenberg.
3u einem n)at)rl)aft auserlcfenen geiftigen ©enuß, ber ftets mU

Sreube roiebcr begrüßt mirb, gehört '^(x'^-^ (Hnftfpiel ^ a i) ß I e r •

f^ e I) b m e r , bas fid) im Sommer bier einzubürgern beginnt. D!f

©äfte brad)ten biesmol jum 3;cil ein flaffift^es !Kcpertoire unb jeigtcn ins

5DRünd)cncr Sd)aufpicll)au5 in ben 2(uffüt)rungen nor
5!Jiinna oon ^arnbdm unb 5?' I e i ft s SI m p l) i t r t) o n, roll

man Grf)tl)eit bes ®cfüt)ls mit nornebmem obgcrunbeten Stil ber Dari

ftellung oercinigt als bie mnlirc ßnfung flaffifd^er 2Iufgaben, mos abei

leiber burd) bie un5ulänglid)e ajiitroirfung bes übrigen ©nfemblcs
etmos beeintväd)tigt mürbe. 3tud) in ber 5Iuffü{)rung bes islänbifd)cn

Sdiaufpiels ^-8erg = ©r)ninb unb fein 2Qcib oon 3 o l) o n ti

Sig ur j on f f
on, oon bem gelcgentlid) feiner 2IuffüI)rung im t)iefigen

!Rcfiben3tl)coti'r ausfü^rlid)er bie 5^cbe mar, brockten ^ricbrit^ riapÖcc
unb %\<\\x Ocv^n^er Sie Xragi3bie bes I)od)gemuten ^aores 3u einer

einbrudsoollen, erfd)ütternben 5^irfung. Den größten Gin^rurf mix^Xzn
miebcr ein 5Berf non Strinbbcrg9lad) DomosfusCl. leil),

bas in ÜKündjen 3um erften 5!Jlalc auf ber ®ül)ne erft^ien. Äogßlcr
unb feine Partnerin bringen alle (Eigenfc^afteii mit, bie bte fc^mieriftt

Dorfteilung ber fpöten Strinbb€rg»2Berfe, bie oon ollem Äomöbienfpicl,
Don aller billigen Spannung fo n>cit entfernt finb, 3u einer foft rcftlofen

ßöfung bringen, burc^ eine Icut^tenbe aJlenjÄIit^felt, burc^ eine iimtrt
!!Qatir^QftigrcU, bte uberoQ erfüllt i|l oon (B^^^ uni Grieben.
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minber 9^d)icften .Sl^un^ i^^^^^^
^'übel In leiner W.rfunfl, roeil e»

mW \^<^^' ^^^
"^'

^V' „^!i nS;täuiAt bic in Birtüct)! cit gar ntd)t

©c/abten unb ttbermuibunflcn Dortaujdn, Dt^^^

^^^ ^^^^j.

oorbanben finb, ""^ ""! ^»^?J,"f V^f uetfen mm^ ein begobtet

tei*elnb berumtajtet^ ^^"^//^^'^^/^ \% a r o in jeinem ßuftjplel

(£in Xag (^,^"*iLV.r« Stücfe biel r ^ t Uten oerbeerenb

unterlegen i^, ^t 5" ^^^""""icSfJn öroMtQbtpublitum OWobe.

überaU bQ. mo mie beim Ö"rt^J^"»t^^J"^«"
^^^^^^^^ ßcbensiDeiöb^tt

Simgen Uatt ^miicbten Dorljeu^^^^^^^^^^ Sten ^td)t auf ben

l|t es gcjcbenft,
ß^^^f^^^^^^

. ^^^^Z ©e eb^t jid) ausbrücft, Jonbern

emft tommt es bobei an mit ^^/J^*' Y^oj^n^n roirb. ©QS aber jott

es b^l^P^"',«'^-jr^fpuXr ®^i*le(^^^ mit ^öortgefec^ten, \^m*
natürltd^e ^öenicifel^t^f^»^. ^^,,„3,2 „liAen ^er|übrungen, m«
tiefen ^pborismen »"^. S'VtSg^^ mirb, um j^liefelit^ bit

©d)einQbjid)ten bes
^^^^^il^^hP^? be r^Tbiqen ob ber bejogte (Ehemann

borauf anfommt,bic^eugierbyu befr^^^^^^^^^^^^ i^^
^^^^

v

um bie anberaumte 6ti nbc i^^"\^/P^J ,^"^^^^^^^ grauen W^m
bii gemeinlamen ^1»""''"^"^,^'^' lerge^^^^^
Daran oerbinbert merben mlrb, 1^ ^ ^^'^^^^^ «Se jold)e gjlotioe unb

Xeilnabme an jo ^^i^,^^^^"^" ,?'& «"«nb, |ebt

©egenmotioe t"
«»»^^'f" .^'^Ä^^^^^^^^ '«"" "»^

geringst Unb tcm ge|piod)enes 5e^» «
^^„ j, j,eiu

baoon »t'ß^l^«?.'^"'^^°Ln^na her oom iutor gemeinten ^nmul unb

TOglid), m ^^^ ^°'^l',^""Uar/nlAt oe^^^^^ 9lett)nung getragen

5uje^en oerfucbten
(Erftauffübrung bes Sc^aujpieX«

daneben geboUen mtri e uu
, j .^^ ^R o g n u j j e n

S d, u l b i g b e r u n i * «
^ ^ ^

«/. ^^^ s gerabes« anregenb, 3ft bie

im ^^mündjener ed)aufp eii)Qu « o
i^merl)in gen)Qd)ien

^unft au* nii^t jebr groMo
^^ /'

V^"!^"^«^« ^ Xenbcnj?

genug, um unjere Jteilnabme bis 5um ^^' »
{^^ angcbnd)c ^m%

%Ji 5lber bener ebrlid)
^^X"n,fjen be^'anbelt icbUd)t unb, mit

i)inter ber bie ßeere
««^"*.rfcf^/S jungen Schülers, ber in einem

mobltuenbcr ©arme bas 6d)irfjai
"^^^

»^"»^
^j/, feines ßeiters,

^ternat. burd, ^^^.SÄtwmän^^^ ®^^«V 9^^^i*l fl^'
eines übrigens ^"^^^«"j^*^^" "

1u mVrben. Cs trifft fid), bafe bei bei

aus ber Öebensba^n gcmorfen au n)ero
gi„g,eifen eines ocr-

C£ntfd)eibung über
^^'f" ^^^"i^^a ,um ^onflitt m^\m n>urbe, ber

ftanbnisooUen SJebre s ^"
.^"f^i„j""^.JöQiing ber 2Infta(t, gelegentl d|

unge Unterric^tsmimfter, e»"
J^"f\'J^^7. bie berufene Autorität im

einer ÖniP^^JSP^^^^^s'.;^ ?u fp ecben o rmag. Sein mir« bie (Ent-

menfd)iicbcn 6mne
%^f

S» \f^^'^^^^
„^^^t im Übermo^ ferner

frf)cibung ^obur*. bo^ ber ^^;Toi^^
Q„t,„ t,eiobnen, fonbern ben

©nmpatbien bie «ofen Wrafc" uno
^^^^^^ ^^ ^^^^^

alten' iDtontjen t)^"«»^^Ä^, T« benen be onbers i)err ©eigert,

©teUe fe^en Ibfet © e
^^y^f^f.Voor^ubeben fmb, ft^lenen oon ben;

IfÄ"»^"^^^^^^^^^^^
aeben.n>abrbe« mi.
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Xfjeafer unb lHufif.

iVHüncIjeitcv X^jeatet.

il] (ävaf ©bUQrb 0. ^ct)fcrling, einer unfercr feinftcn (£i\^äf)Ier,

Der CS Dcrftedt, 55ilb mib Gljorafter bcr fo abflefrf)(o)fenen ©ruppe bcö

norbbeutfd)en 2tbc(5 in einbrurfsooüen, Karen (Öeftnltunqen innerfjalb

bes mobctnen fiebens ju Reißen, unb roic biei^affe unb Irabition jeft-

geiDurjcItc klaffe fic^ mit biefcm bleuen ouseinanbcrfet^, ^t Qclepent^

U(^ nud) auf bas bramQtif(f)c ©ebict t)inüberaeflriffen, oI)ne '^^\it\ feinen
I

Iqrifrf)en, intimen unb ffeptift^en C^aroftcr ,^u »erleuflnen. ^GQtt_

t^iütjlingsopfcr/' ^iefe eine feiner trül)cftcn üMrbeiten, bic im lettift^cn

SDhlieu jptelter Später \Q\%it, man fann fagen, bic bram<itifrf)c ©tubic
^i3 c n i g n e n 5 (E r I e b n i 5, bie jefet auf ber 18ül)ne bes 9Jlünrf)cncr
S d) a u f p i c 1 1) a u f e 5 als 5ceueinftubieruna erfd>ien. 3n Mc ^*
nefrf)foffene oormär^lid)c 2ttmofpt)äre einer öfterreid)ifdien ^ilbctsfamilic

platzt bie JHcoolution oon 48 t)incin in ber ©ejtatt eines ocrmunbetcn
6tubenten, ber öon bcr ^arrifabe in bas ftillc ßanbtjaus gcflüd)tet ift.

gür bie junge lodjtcr bes i)aufc5 ift bies ber erfte erfebntc Sinbrud) bcr

3Birflif^feit in ben uml)egten unb bebrürfenben i^rieben. 2)o(^ ermeift

fid), "^^ Don bcm Sllten \\x bem bleuen feine "ßrücfe fütirt. bic für "^(x^

(Befühl ber nat^ ßeben IDürftcnben gangbar mörc. 3rcmifd), mit feinem
iöumor roirb bas 3i'ftänbnd)c gegeben, bcfonbers in ber S^flur bc3

Siaters, ber ouf feine 2lrt fid) X^tw ungebetenen C^inbringling oom ßeibc
t)ält ViViis feine Slenfc^enpflidjt erfüllt fic^t, fit^ in guter i^orm mit biefcr

ftörcnben ©egenmart ab,\ufinben. ßeiber blieb bic SarftcUung bem
Did)ter bas mcifte ffi^^^^^fl' ""^ ^^^ Ginörurfslofigfeit bes ©piefcs ift

feinesfalls bcr bramotifd)en 6c^roäd)e bes Sßcrfes felbft ouf !Red)tiung ju

fetten. (Ss \^^i feine 5öirfung in bem ^mifc^engcbict eines belebten

niib reid)cn Dialogs, bcr frcilid) aud^ auf bcr ©u^nc geftaltet fein min. —
3n bem barauf folgcnben i>atcrlänb-ifd)en 6tü(fd>en Der borgen
nad) ^uncrsborf ^eigt fid) ber Dichter i^erbevt ©ulcnbcrg nid)t

üon feiner günftigftcn Seite, ©s ift nic^t nötig, ben alten i^riö 3U be»

niül)cn, um fo mertig ^u fagen. gür eine patriotifd)c ®eftc \\x oicl %\x\*

v:>Wi\^, für eine Gf)arafteri\eid)nung ^u menig! 3ubcm mar ber alte

%x\\s na(^ ber Sd)lad)t oon Stunersborf nod) burdxjus nidit ber alte

^ri^. Unb mit ben iRcftcn, bic it)m eulenbcrg ;^ugcba(^t \^o\, märe out^

icr letbl)aftige Slriegsgott ni^t fäl)ig gemefen, bic Sluffcn ,^u fd)lagen.

Slbcr barauf fommt es ja nid)t an. 23ielmcl)r, 'to^^ eine tJftorifd)e

Situation mic biefe. be« 5)id)ter ocrpflid)tet, menigftens nidjt l)int€r bcr

Öefdnd)tc virürf,^ui)Ieiben; mas aber l)ier ber %H ift.

Das Egl. i) f 1 1) e 1 e r bemühte fid) um eine 9leueinftubicrung Don
i)cbbets Öubitl), bic Steinrücf geleitet \)oX, unb in bcr er

felbcr ben i^olofernes fpieltc. 55ci biefem gcniölcn Ouqenbmerf finb

olle gebantlid)cn ^Jorousfet^ungen Dorl>anben, unb bcr Äonflift ift auf
einer roclt^iftorifd)en Jr)öl)e. Dennod) bleibt f)oloferncs ungreifbar ^ix*

burd), \iQ.^ er, bilblid) gerebet, jcbcsmol aus feiner i)out fal)ren muß,
um fid) v^ erflären, unb roieber in fie ^ineinfc^lüpfen mufv, um als ber

y>anbelnbe ,^u beftel)en. ÜUir ein Slünftlcr mie bcr ocrftorbenc 5IÄatfon)5fl

oermoc^te ibm fo ctroas toie Ccibl)aftigfcit ;^u oerleiben. (Es aefd>al) burt^

eine unbcfd)reiblid)e Öefte, mit ber er ;^urocilen nad) feinem .f>al5 griff,

bic bicfe geroaltige Überfpannung ber Seele als einen unerträglid)en

förpcrlid)cn Drurf füljlcn liefe. Steinrürfs Darjtellung mor, mcnn mün
fo fugen barf, intercffant. Sie .^erlegte aber ftött ouf^uboucn, roag

fd^licSlid) uncrträglid) roirb, meil bie ^iflwr. nur burd) bus SBoft ju»

fomniengel)alten, oöllig on 2rnf(^oulid)teit oerlicrt, menn ber 5Berfuc^

gcniüd)t wirb, fie pfi[)d[)ologifd) p erläutern, fjier ift bas 5ßort bes

Did}lcr6 uucnblid) mid)tigcr; bas 5Öort ift es, burc^ bas bic ©rfd)clnung

befielt unb nid)t umgefcl)vt. 3Kan fonn ')ie Sentenzen bes ^olofernc«
nid)t als aus bcm ^JOioment geboren aus iid) l)croor,^errcn, ofmc il)n faft

fotnifrf) iw machen. Da,^u fe^lt bas erotifcf)c 2Romcnt als folt^es bei

i^cbbel DÖUig. Gs ift nur ft)mboliic^ uugebeutct. Steinrücf ober fon5

CS für gut, bicr bic Situation möglid)ft einbringlid) ouf bos raubtier«

artig üüftevne l)inau5,^ufpiclen. Gs onfieinert ben IBoraung unb t^Xi

3ufammenftofe ,^u einer (Epifobe. t^röulcin^^im ols S^ubitl) mtrWc 3U«

näd)ft in bcr Grfd)cinung über,^cugenb, ötftiel 'iebod) in ben gßp^«
d)araftcrificrcnber Sd>aufpiclerinnen, bic Dcrmcincn, boft burc^ jebc

farbige ^Betonung bes jerociligen 3ßortcs fo etmas roic eine ßinic ^erous-

fomme; roas oöllig un^ulönglid) ift, rocil es \szx{ SÖlongel eines W^\\^\^

punl'tcs crmcift.
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Unfet ^:8evic^tcrftattcr fd)mbt un§:. 2)cr gtofec

(xrforg bc§ 2;aitoff-@aftfpteI§ l)at

crtüteftin, bafe mun, bei aKcr etaflnatton, geo.en

ben Raubet biefeg lüirflid) neuen Iljeatevö nid)t

unentpftnblicf) bleibt, obsleid) man au§ altci: i^ej

iüor)n^eit liier ba^u neigt, ftd) emsubtibcn, jo gut

or§ irgcnbiüo unb irgenbrnev !bnue man eö mt
längft, toennnic^tMier. 3)«nn man fet la -- toott

unb .^a()r fei e§ gebanft — nod) tmmer bic alte

5lunftftabt ^JIünd)en, mit .^tultur unb fo . .
.
Uno

lüie man fid} bcnif<jn WIt, b<i§ foTtum^terte

5k<f)frieg5;:^3:eut[c^lanb t)ün bem „nationalen

Zentrum" ^3)lünd)en au§ ^-»Dltttfcf) ju ,,erncuern

(fic^c h «. "^i^OAe^ ^urf|§^^Fiad)f)au§), ebenjo iütrb

bie e^te bobenitänbige Äunft ^i^^ebcr .^ter auf^^

blüt)en, toenn - ia, irenn. ,2i^^^i^^^i^^«,,^,"Ji^

baB XaitDff^Gnfemblc unmittelbar nacf) 5lbJolme^

Tunq beB letzten 3tbenbö ben ^ilteen «oben Wen-
nigft üerlaffen, obgleid) fein, ©nolg eine meitcre

Ikriänqerung bc£i GkiftfpieB nal;d€gtc unb

öielen crmünftf)t getüefcn märe. ^^J.^ajJ^/jÄ
oebenber" ©teile ttxit bte§ ,,boIWetpififd^e

ifieater eben nicfit ermünfc^t; benn bte ©ctal)r lag

naV. '^<x'^ e§ manrf)e brobe Seute auf ^c^^^^i^^ ®^^

banfen l)ätte bringen fonnen, bte mettab öom

Sl^eater liegen.

2aä ©a[tf:picl Stllt) 9}Iar6erg bo-gcgen,

ba§ am ^^^Uindicner ecbauföicItKiuf barauj \m^,
barg aüerbiugä fol^c öefaßren mc^t- bafur tft ej

aucS eine ^iölündiener ^Ingelecjeiijejt fosufagcn, bct

meld)cr meb<er '^as, gute altc^ ^unc^en nod} bie

Übeaferbonoratiorcn festen burfcn. Wem merfte

c§ an ben freubigen Söegrüf^ungen ber ^nmeienbcn

un+ercinanber unb aw ben ftürmifcpen gunbaebutt=

oen für ben öaft, bafe l)ier eine ^^Irt ?^amthcnfeft

QC eiert mürbe; mäl)renb in ber 9Zä^c bie ^?Jknid)cn,

bic inö $Re[iben5-2t)ealer gefommen maren, um
'^ m 2) i d i d) t" b<i§ gcfäljrlid) frembjtammtgcn

äuqöburgerg, 35ert 53red)t, ftd) suredjtsufmbcn,

für fold)en ?vrebcl mit ©tinfbomben auögeraucbert

mürben. 2^ic ^anfbarfeit gegen ^rau ^:'3Icirberg

tiängt mol)l mit ereigniffen ber tl)eaicrgcfd)tc^t.

lidnJn 53erqanqcul)eit *3}lünd)cn§ =,ufammen, bte t^

fo genau nid)t fenne; in ben fct)aufptelcrifd)en 2ei:=

ftunqen, bie fie bot, märe fte faum begrunbct. JKan

fanii im (^runbe eine gemiife Genugtuung ludit

unterbrürfen, mcnu man ben eptef^er bor fo über*

mältiqcnbcr ^l^^onbäuität fafiunge[o§ toor feutsucfen

fieftt. " ^:ö?ag er. 53Mn fpiclte '^ i f - "h a r a s

Vrau ö'on öier^ig ,yabren" unb ben

& c r m l f" bon (Sana. ^\m erftcn <itud l)at

er 'iiCi\\i 'ii(x^ 23crgnügen, alle ^Banalitäten, bie er

fclbft nad) bem erftcn %li ^u ftflgcrn für moqltd)

hält, bom ^2iutor ^ule^t nod) übertroff^n ^u febcn:

tm ^mciten ift über bie „feine" Grottf cm fo bc^

raufdicnbe§ Parfüm bon l^ornemnljeit au^ge^

fi^rengt, ban fid) bie öcnief^er (unb mie fdjmelgten

fiel) munbern mürben, menn fte rnnj^tcn, bafe fic

bicfc Öeccerbiffeu Icinem Oikttngcren aB .'öcrru

^ubolf Sotliar bert<!nfen. 3lbcr icf^ ivcrbc e§

i^nen ni<i)t berraten.
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Otto ^ a l d e n B e r g , ber oft eine letzte unb

qlüdlidic öanb in ber Snfsenicrung ®l)afefpe(ne-

fdier Suftfpiclc bemiefen f)at, berfud)tc eine ©r*

meitcrunq mit einer neuen ^luffubrung bon

3B a § t f> r m ri i" in feinen 93hind)ener

äammcrfpielcn. 2af^ fie ftarf unter ber 8ug=

qeftiou Sairoff ftanb unb ^u bem 'üBttj.: „'^r/itc^

fpearofle.©l;af[pearofl4'' ^tnlafe gab, Iiattc mcnig

,^u faq<^n, menn bie neuen 9}Jittel nur au6reid}enb

unb abdquat bcnu^t mären. "^Ibcr man liatte mejir

ttw (Sinbrud einer rafdien unb fpiclerifdjen ^rle^

bigunq al§ ber 3?emältiqung. 3^ic Hufgaben linb

ö-ud) grunbberfdjicben. 3Bo tiKi^ "Boti unerbebli^,

mcil in ber ©ituation eutlialten, unb bef)errfd)cnbc

mm 51«orb unb JHli^tbmn^S gibt, ift bei;^53e(ebung

burdi ^eibegung unb allen Sauber ber üJltttel leber

(Spielraum ' frei, fofern ^^antaftc angercg^ unb

i^um 3d)mingen gebrad)t mirb. Hnber§ bei ^^bate^

Speere (unb in jeber <3:id)tung übrigen^): l)ter tit

h<k^ 3[Öort alö le^te ^nfton^ ^uftanbtg unb —
obne ^ebanteric — nnüberfdrreitbarc (Srena^.

(^emii man ^at c§ fo oft gefagt unb cbenfo oft

mifeberftanben, baf? e§ bereite in t^a?^ UBorterbuö)

ber Ouerulanten gegen bie 5ceueret übergegangen

fd^eint. 5)}crauf es aber anfommt, fann bieUetd)t

am Mitn burd) eine Analogie aufgebellt, menn

a\x&^ nid)t erflärt merben. 2er Dirigent einer

Si}nip^onie bebält icbe feinem inbibibnolen

(Srlebcn bcö 3[Berreg qelaffene ^reibeit ber ^Biebep

gäbe in feinem ^Cuömiegen be§ 2t)namifd)en, m
ber bifferen,^ierten ^Belebung bei ^b^tömifd)en, im
färben bc^^ ilianqlid)en — an ben 9totenmcrtcn

felbft. on '^tw 53ögcn bc§ ^J^elobifd^en, an ben

Ouabeni be§ ,'oarmcnifd)en mirb baburdi nid)t§

beränbert. öcfd)äbc t^a^, fo iDÜrbe 'txi^ (^ebilbe

bööiq in§ 2Ban!cn qeraien unb ftd) bermifd^en,

mürbe übcrbaupt nid)t mcbr !ünftlerifd^ mal^r*

ncbmbar fein. ,jn biefem ©innc ift bic entfd)ei=

benbe ij'Rotle be§ Sßort^ gemeint: fommt c§

ni^t mit feinein ganzen ^^crt .]ur Geltung, gel)t c§

im ^öirbcl ber Q3emeguna unter, fo gcfd)ie^t ein

©ubftan^raub am pf;antäfic^ unb leben^euqcnben

(Clement, ber burd) nid)tö anbere§ ai^ bur(^ Surro^
gate ^u erfe^en ift. Unb, auf ben mobcrnen ^t-

qiffeu'r angcmenbet: nid)t ein .^antpf gegen über=

lebte ivorm ber 2arftetlung gebt bann bor fidj,

fonbern— feber 5{rt bon 2arfteEung mirb baburdb

bie 9^orm entzogen, fie mirb fo überlbaupt in T^raqc

geftellt. (2:airoff i^eigtc übrigen^ in „^bäbra" ein

felbr rebrreid)e§ Seifpiel bafür — unb bamit 5U=

gleid^ bie (^rcn?,en feiner 8d)aufpieler!) 2a§ gilt

aber ebenfo für \>t\x <2cbaufpieler. Unb gerabe

barin mürbe in ber Sluffül^runq ber .^ammerfpieTe

arg gefünbigt. SItcbt 'üa^ ber feltge ©trafofd) mit

bei* '„Sprcd)ted)nif" ber meiften Mefer 8pred}cr

un^ufrieben qemefen märe, ift mid)tig— , 'to^) menn
bie ll)rifd)e ^[jJelobic in ben ,Siüicgefpräcben Clib!a=

ißiola unb 5SioIa-Crgtno fo fd)ntppifd), fo übcr^

fapriciög gerabebrec^t unb in „55cmcgung" ^er*

3)

^rotif ber 33cr!leibung ni^t einen gunicn

trunfener lollbeit fd)lügt, menn ber grotei^te la^
unb meinfclige .^of biefer mclancboltfd^^oUen

Gräfin auö mittelmäfeigeu 9labaumad)crn beitebt

— bann ift t>a^ Ganjc in ber 2:ot cm rccbt

mittelmäBig^t ©Pafe unb übcrl^aupt fernes 2luf=

manbeS mert. 2[öorau§ eben folgt: man fann

niditg fpielcn, mas; nid)t bon unferer ^z\i au§ imb

au^ unfcrcm öcift miebcrgcborcn jur neuen

©teigening gebracht merben !ann. -r ^^^ ^*
mübungen ber Samen 35 i n b e t ,J^ c r t o n

ber .^'>crrert gramer, Sctbcit. "»iariö

u. a. fönen babur^ nid)t cntmertet merben,, bofe

fic bic^mal, auf einen 9knncr gebrad)t, feine lunft^

lerifd)e ßinbcit ergeben. 2tc neue llcbcrfc^ung

bon kaw^ SR 1 b ß . bic ^tt 3um cntenmal auf

bic SBÜbne fam, gab nid)t ben (rmbrud ber «e=

Icbunq bc§ alten Xcxte§ in irgenbeinon neuen
'
inn; fie fd)ien biclmebr im 2)tct)terif^n burr,

Hb— bei beabficbtigicr ^^^rägnan^ — ben barorfen
unb
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aberaO eine Wfirffebt 5« geroobnten BerufstütigfeU ouf. JO« ^«
»obnheW m nl4)t nur ein Slubenbe«, fonbcrn m^ ein X^^bi"^«»

-
n bet^tbeoterbettleb gebt no(ft geleöentü^en ^uf(^mungen

in ben alten »obnen melter. aRon folat blden Darbietungen oft

oeamunoen, hi einer relabaren empflnblltjen ain|mung blc erfüttt

?n oon bim auf bcm tlefften (Brunbe nad^aOenben Donner oon

braufeen, unoermlltelt aufgeroüblt oon faum oorfteabarcnJEraungfeiten.

6f »enla xuoerlöfflg eher fd^lene, bet beule In 6acben ber ^unft

uSJerne« gesmunV^ mdre, fo reat bo<« ble »etrad)tung ber gleichenÄ ftlrfe? an ab früber. «bfebnun« unb 3uftimmung fammeln

ncfc blAtet au* oerfdjiebenften »ealrten ju einem roejenboften 3o

ober gieln. ©ne «uffübrung, ein Stürf, on ble man früher »mmerbln

einen ©ebanfen genwnbt b«te unb einige ©fifee, um ibm «u^rucf

Ml oerlelben, flnfen mefenlo# \^XiQ^^. unb Sebeutung gerojnnt IrgenbcIne

Sonbfarte In einem fingierten «mtsalmmer ouf ber »übne. Die e

JTorte oon Europa, ein ölte« Onoentarfturf ber Deforation, rcbet je

elnbrlngn(!>, fo bromatljcb, fo entjibieben »^öjmifjen ba& otte S»««';«";

Dialoge unb Äonfllfte, ble ber tÖerfaffer beraufbemübt bot, ju einem

ftummen rmnlofen ©puf oerblaffen. 5rgenbeln ©ort, abrid)t5lo« nu»

Um 3ufammenbong gerben, fottt Hef In ble 6eete unb regt (Bebonfen

auf ble »elt meg ou« ber gut ober f(t)le(^t gemoi^ten Xbeoter.

nnlerbaltung führen unb Re odUIg au«l5J(ben. aRan Ift unter fo Jen

Umftonbcn ein fole<bter Ärltlfer. 3Ran löfet manche» an p(b oorüber-

xleben unb We ffilrfung notiert fi^ bo<!bftenf bur(b einen motten

Unmiaen, bur<b ein «cbfelÄurfen. Die ßlterotur fei ber 3«« ««»>

Ibren Creigniffen nlcbt geroo^bfen — bdrt man oft Wagen beleben

6lnn blefe ftlogc bat unb Inmlemett ble Oor^erung beretbtlgt Ift, moo

blcr unerSrtert bleiben. Der Cbronlft fonn Iclber nur feftfteUen. bofe

ble Würftebr be« SRIttclmafeigen, Dumpfen, ScbogIld)cn auf bem

Iheoter nW nur unbebinbert oor fl<b fl<bt, fonbern offenbar roiH-

fommen gebelfeen unb begrübt mlrb oon benfdben, ble am louteften Älagcn

Im SRunbe pibren über ben «Wongel on (Bröfee In ber ßlterotur. Dofe

ober oBe lene, ble feiner fcellfcben i>o(bfponnung über eine gcmilfe

Dauer fäblt flnb, Ibr 9le<bt auf Unterboüung unb Seftbmlcbttgung

geitenb mo^en, mog amor menftbücb entftbulbbor fein, re(btferttgt ober

nlcbt bot Stloeou ber Dorbletungen oon feiten ber Untcrnebmer.

Da« 9]ltün(bener Si^auf plelMu« fle% ft« ble Urouffäbrung

einer neuen »omöble Der lefjte Äiife oon ßubmlg »iro an-

gelegen fein. Örlooütot mit «nmut gepaart fonn Immerbin ertragll^

fein; Ungeftum be« ßebengaefüM». fünftterlf<b gebCnblgt fonn un« t

1

mitreißen. i)ier ober mar nitbt» at« IRobelt unb übelparfünilertt

«rotit. ber mon nld)t einmal Unbefongcnbeit jugefteben fann. Den«

mo einer In clngebUbeter 9laloltat ßeben mit \i%m ocrmejjelt roo«

mon für einige botbjHfrlge ©cbetne etfoufen fonn --,
^<f,

Ja^jJ«"/,«;

oon einen .(Bcfüblen" 5« f*meigen. «rftounl^ Ö'n«Ö.^«& «]"

6tü(f nur aWonte Corlo ober bo berum jum 6(b«uplofe 5« ^"^bmej

broudjt, um für unfer oute« bürgerütbe« «Publifiim onnebmbar unl

Inletenont ju merben. über ben 3nboU mag btc 2lnbeutung genüge^

baf) ber leben«bungrlge, In flelnen «erboltniffen «>?binoegctierenb€

Oüngling fton« mit bem oemoltigen entftblufe [»cb l" t^en ©trubel bw

ßebens ju ftürjcn, auf eine grofee Äofotte trifft 9la^ gu em otteii

fronjofifcben SResept Ift fie notürüd) ou(b b.e gro&e
«""««[^*5%,.f>«"»

erlebt ble grofee ßifbc unb ble grofee Gnttaujtbung unb fifet ftbUefeU^

mit leerem ©etbbeutel ba. ÜWon Pebt: «In fcbtecbtw ©urrogot füi

eine \m^it fron^öfifcbe ßebcnsfomöbie. ?(ber bas <Bcourfnl» bona(|

fdjein! bocb oorbonbcn. Die SOI ü n (b n e r .^ a m m e r f p
«f

l e btadjte«

ble ftomöble Irlumpb ber ßt«^ ^ m)« i?«i"^«^^,?*^^^• s®

!

©(baufpiclerebepoar, bo» In ber (5be f«* f<^[edjt oertrogt, mirb IR

einem eigen» bo.^u gebl(bteten Wofofo-ßlebc» b^tt 8« «^""otb*, »">

ßlebe auf ber 5^ühne n^icber ;\ufammpnnrip,rft. Dicfcrn !nonpeHn«^

rolrb etroo» Sölfelgfelt obgemonnen. »elbe febot^ Im ®runbe ocnlf

belonfloott unb roenig überjcugenö. Do» itön>9t icjf ^"^JA^^Ml
bra(blc eine 9leuauffübrunQ oon % ran f 9ß c b e f i n b 9 ©<^a"IP»«

Der SWorqul» oon Äeltb- SDflon bcfampfte 5ßcbcflnb^ me»

man ihn nlrgcnb einorbnen fonnte, unb bo(b Ift er nlcbt obne 5^orblll

unb Innern Vlommenbong mit ben ftörfften unb elgcnQrttgften %^^^
fönll(t)fclten ^eut|rf)cr Dlrf)tung. (Er ift oom (SefJlei^te ber ßen»

brobbe, »ÜAner: feine Orbner be» (rbaot«jd)cn, ober feine ftarffte»

DorfteUer. Die 3errif|enbett, ble Disbormonic be» ßeben» an fl#

bl» Ine ©roteste gefteigcrt. 3m «morqui» oon .^eitb flnb mz\ ®!fnient^

aroel 5Befenbelten elnonber gcgenüberflcftcUt: ber nur ©i(b=??ublenbtr

felcb^öebenbe (Äeitb) unb fein öegenpol, ber fem Dofem nltbl J»

fühlen oermag, obne e» bur(b ein Opfer gerc(btfertigt au leben (©Jol.^fc

Selbe fAeltern on ber überfonfequen^ Ibtes ouf ble ©pifee getriebene»

(Tborofter» — unb fd)einen bodj oneinanbergcfcttet mle jmel ©(blffr

brüAlge ouf einer fcbmimmenbcn ^lonfe. Der 33rutolere oermag fi(%

Immerbin etmo« Iclnger ju ballen. Die Wulfübrunj, unter ber oet-

ftanblgen ßeltung Wlbert ©telnrurf» föjö Ijtb^r "^^t «««A
^"J

Inb^tbmuf, bo» ©loffcto blefcr Dicbtung G» Ift flor, bo& »« be«

«ugenbnrf, mo bo» «KIrflicbc ber Umroelt, bo» bler nur »etwerf fclli

fonn. oUau febr betont mirb, e» fo erffeinen fonnte, ol» mongete e»

on ©cftoltung. Sööbrenb e» bem Dichter bo<b mefentui^ um eUl

ftaiffte» i)crou6Qrbeiten feiner ©pmbote ju tun Ift.
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{53 ©enn es ^eute ein Dld)tcr Dcrmö(l)tc, ßcbcn unb Grieben bec

brausen Stämpfenben, U)re jecn|(f)c ^Jerfoffunö, bic ©irfung bcr

Cfrclgnifje Im fleincn unb im großen, in einem oerblrt)tcten 33ilbc

5u|Qmmcn3u|Qftcn unb baraujteücn, jo tpürbe er n)o{)l mcljr befriebigen

als bic Sflcugierbe unb ben 5öun|c^ ber 3"i^"rfpßblicbencn, einen

6d)immer bcr Innern SBobr^cit Don bem ^u eri)Qfd)cn, roooon man jo

gonj erfüllt t|t unb bod) jo roenig meife. 5Bqs mir ober on erjäblenben

Berjut^cn l)eutc ju lejen betommen, j(I)eint mir jumeijt ein lobmeß

5)lnterberi)intcn ben Greigniffen nocf), unb mantl)er einjacbe tjelbpojt»

bricf, bejien S(i)relber unbtjangen unb fern Don papierner ^\)xo\t jit^

mitteilt, \iz^i t)ocb borüber. Gs ijt bod) iDobl fein ^\x\üVi, bofe grofee

t)iftorljd)e Greignijje, bejonbers bie Kriege, jelten bie bi(t)tenben ^^it«

genojfcn unmittelbar gur DorjtcUung angeregt büben. 2)er SIrieg oon

1870 bot ff^"« irgenbrole bebcutcnbe 2)id;t!mp bcrooJ^Qcrwfcn, oon ber

man jagen fönnte, jie jei ein bleibenbes Dcnfmal jener iat. Unb
bcr Don 1914? ffiirb ibm ein ,^eitgenö{jijd)Gr !Did)tcr je geroad)jen fiif)

errocijen? — ÜJIit geringem 2Infprüd)cn tritt Ibeobor 2ö u n b t auf

htXK ^kn. bejfen brei Ginotter unter bem ®e|amttitcl DtfAipUn bas

SÄÜnö^cner S(t)aujpteIbow* 3«^ Uraufftibrung \)X(x&^{i.

2) l e drifte, eine ©tbtac^tenffi^^e (offenbar ou« ber ^ergargenbc''.

m
für bie ©egenroart nur 5ur«d)tgemo(^t), oerjudit einen Slusjcbnitt au»
emer grof>,cn FrfMnfbt ^u ^ciocii, in ber ber ilnnnnonbeur einer U^rinab«
gegen feinen SßiUen ongemlejcn nHrb, In iHeferoc ;^u bleiben, unb
ta)uefelict) burd) feinen fcibftänbigen Gntfdjlu& aum Gingreifen ben Gr«
folg bcs ©cfamtangriffs, bcr 8ufammen3ubred)en brobt, befiegclt. Gine
fd)n)Qd)c 53arionte bcs ^omburgtbcmas. — 2t u s f a 1 1 fpielt bei einem
Dorgcfd)obcnen *|3often ber SBürttcmberger oor ^Paris 1870. Gin au»
feinem Regiment ausgeftoftener ßeutnant, ber bei 2Iusbrucb be»
Jtriencs noii) ^oris geflüd)tet ift, fdjlägt fid) ocrmunbct burdi bie feinb-
lid>en ffiorpoften burd) unb bringt feinen ßanbsleuten eine ojithtige
yroflümction bcs feinblidjen pbrers., burrf) bie bic Stngriffsberocguna
\iti g^einbes oufgeflärt mirb, unb rebabilitiert ficb babuid), bofe er
nodjbcm bie beibcn Offiziere bcr Abteilung gefaUcn finb, bos tommanbo
übernimmt unb mit bcr «einen Sdior bem fid)ern Jobe entgegen ftürmtGm fnappcs, fd)arfgefebenes foIbntifd)es Silb mit einem Ginfdilng
D0lf5tumlid)cn 5}umors. - ©efttilagcn ftefft ben Innern Stampf
nncs Dberfclbberrn bor, bcr, nod) ocrlorcncm Öelb,5ug ocrobfcbicbct
5)ofumcnte in ber 5)anb bot, bie bie toabrcn Sd)nlbigcn unb Serrötcr

Sr i ^^x-l ^""t£"' ^^"^ ^^'^^ °"3 örünben ber qSolitif unb um bie

Ffif?"*?* ^^? %"^Ö® 0*9^" ^'"*^ brobenbe Grbebung au beden, fiA
felbft ols Opfer für bic öffentlld)e aWelnung borbietet. 2)«fMplin! 2lu2
bter erfreut biejncbnd)feit bcr Innern ?lbfid)ten, bie freilic^i bid)tcri|fb

9fLS^f'k "i'^^ §S"^.
Öf.«'od)fen erfd)etnt. Sie brel bramotifri)cn

Strbeiten fmb bos 9öerf eines bcfonnten bat)rif(bcn ©cncials, ber
jurjeit Dor bem gembc ftebt. 6le bleiben babur(^ im clgentllAcn 6iiine
mifecrbolb bcr tritif. - Om <^ g l. .<) f t b c a t e r fab man c ne

wÄ"%'""^ «r^
!«olmunbs antiquiertem romantWfomifciicn

ajortbrn 2) e r Sllpenfonlg unb bcr 2» cnf d) c n f c n bmon lob biibfd)e, nA^albmüllcrifXe «ilber, -ewmÄe ©t m-r^unacnunb es cntbullte \^^ jener t,)pifd)e 3ug ber' Äb^Gin!Ä '"i
' ^

oZJ^mT'^^^v'J!' ^S ^'"'" ""''" @ered)tigfclt unb (Bütc ift ols ftueiner 2Irtgottlid)enercimaurerorbens in »c^icbung 5u bringen 2)er

m Ä'l^Ä '"'l
^""^ böfcn ^rin^ip, fofem er nurVutorltä

\ n ''^L ^v F^'^"^
feine rDirflid}e yieubelebung. Sie einzige

'^fl '^^^M"'^
eine gcmijfc Dämonie im 6inne bcs ottcn Ib o ?s

hlm ÖSi^'"^^^^S^^^^*"^öobe barftcllt, IKoppclfop, iDurbe uonbem fonft fo Dortrefflidien .C)errn CBcIs olUu gemütlidi acnommen mib
ouf gjomentfomif gcMIt. .f)crr liüt^cnUen ZT S n ?
Sllpcnfonig unb ols Soppetgönger IRoppelfops mirffomcr ols in
ajorbilb GS, Ift ftmcifelboft, ob bos %oftbeoter b e^ 2lufführ n Jboiicrnb In feinem ©piclplan roirb bcbolten formen.

^"TTuqrung

Grnft ^orbts neues Sromo mirb fiönia Safomo helfeen 7\u tti^

fdicn 6d)öufpiclbaus In ^omburg.

ouÜnn"l!!.%f?f"^^*'^ ?3reufeenflelf» botte bei ber geftrlgcn Ur-ou^ubrung Im 5ö e I m r e r ^oftbeoter ftorfen Grfolg.

,ir^\ '

rft?!^%,"c"l Vf ?5^*Q"^ ^^^ Ontcrnotlonolen gfron^ ClfH.
larnl^Llnln Vi"""'"H*^*

ber fran,,öfifd,e Äomponift CamlHe So nf-Soi^M rocgen feiner ouf polltl d)cm ,^ofi unb fteinlirfier OTif^ounft

^^"*^^<^ ^»f'f' o"9 ber ßlftc ber Onitglicber geftric^en roorben.
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% !Dlitnd|em es mor ein scitgcmöfeer (Bebonfc oon ber ßcitung
6e5 i^of 1 !) eöters, bic monumcntolc Äomöbie bcr ruj[ijd)cn
Cttcrotur, (Bo5ol5 5?coifot in einer forgfältigcn Ginftubierung
Iierausi^ubringen. VIW roeil man fo ©clcgen^cit ^otte, ficf) on ben
©c^iPätticn bcs ^cinbcs ju roeiben unb firf) an jcincn Cäti)erli(f)rcitcn
gütlif!) 5U tun, fonbcrn rocil bcr eroige OJegcnfat^ .^mijcfjcn (Bcift unb
mcc^ontfrfjcr Dcjpotic mit ofl feinen bis ^ur (£ntmenjcl)lirf)unfl fü()renbcn
Solgen, niemals mit folrfjer erbarmungsroürbigcn Ircue unb 5ßafarhcit
geftoltel roorben ift roic ^icr. 5n [einen Der|d)iebenen !Rad[)tiägcn ;\um
„5RcDi|or", in 55ric[en an greunbe unb in bejonbern Sclc^rungen jür
bie 6d)au|pierer, \)Qt ©ogol ftd) immer mieser mit allem 5^a(t}bru(f \ia'
gegen oerroaI)rt, ^enbilber gcfcfjaffen ^u t)<iben; mit ber Sorge bcs
X>td)ters um fein lEBerf fämpft er httjQuWdh gegen bie SWifeoerftänbni^c
UKld)c infolge falfcf)er DarftcUung, biUigcr fd)aufpielerifd}er tibri^'
treibung, ^ernorgerufen werben fönnten, unb erörtert in meifterlirficn
9rna(i)fcn bos 33cfen feiner tJiflwrcn. Jlitl^t baburc^, meint er, ollen
fic fomifrf) roirfcn, ha^ febe firf) einen fomifdjen 6(f)nörfel ousbenfc,
mos fetjr roobffeit roärc, fonbern baburt^, bafs }ebe bie Ujr inre*
mobnenbe !JlQtur in atter Unbefangenheit lebenbig unb einfaA nm
2Iu5bru(f bringe. 2)ie ßoge, in ber fle fxd^ befinben, bie Iriebe rie
in \f\mr\ roirfen, merben bann fe^on Don felbft ibre tiefe, trogiftftc
^omif I)eroustreiben, in nlel l)bi)crm ÜJlafee, als fe es mit ÜBiflen
nennorf}ten. Huf We Satire fommt es an, nit^t auf bie 5lomöb'c
mürben mir fagen. 3>ic ?tufübrung unter bcr Ceitung Hlbtrt
Steinrütfs bemüfitc fit^ ncrbienftlic^, eben biefcn Sfbfi(()tcn bcs
Didjters gercrfjt gu roerben, unb es gelong it)r auc^ ^um Iei( in ber
t>ur(f)fübrung ber jmei i)ouptro«cn: bcs ^oli.Kimctfters (Stein«
r ü tf) unb bes Dcrmcintlic^en JRcoifors (S d) ro a n n e cf c). Der ^ollvi«
meifter roor Don flatuorift^er SSrutalität, feine unbefanflcnc ©emcin«

t)eit roirftc im 3"ian^"^ß"brud) tragifdj. Sd)roannecfe als

(£l)Ieftafoff Dermieb alle fomiftf}en 9Käl3d)cn unb 2lbfid)tlid)feiten, bie

bie 2)umml)eit bcs roürbigen SBeamtenfreifes aud) nur in irgenb etroas

reditfertigcn fönnten; er mar ber liebensroürbige, roinbige, leid)tfcrtige

Sd)roäöcr unb Sluffdjnciber, ben bie unbegreiflidje Cicbebienerei ber

anbcrn nur gelegentlich 3u ßügen aufpcitfd)t, bie il)n fclbit erftaunen;

im übrigen läfet er fid) bas fobaritifd)e ßcben unb bie Überhäufung
mit ®elb eben gefallen, jum Xeil, roeil er fid) für einen netten jungen
Tlann tiSlt, bcr es nid)t fd}led)ter oerbient, ,^um leil, rocil er fid) über
bie 5fiiunberlid)fGit ber 5ßclt übert)aupt nid)t bcfonbcrs ben ^opf ^u

3crbred}en gcroötjnt ift. 2Bcniger ausbrurfsooll gelangen bie anbcrn
33eamtenti)pcn; nur ip^T Sitten als Sdjulinfpcftor bot In feiner

ergötjcnbcn i)i[flofigfeit eine d)arafteriftijd)e ßeiftung.

3n ben 30lünd)ener ^ammerfpielen gafticrte Sllbert

Gaffer mann oom !Deutfd)en Tb^ater in 93erlin. ©r roäblte als

SlntrittsroHe ben 3W a s f e in Äarl Stern^eims Äomöbie ©er
Snob, bie für 3Jlünd}Gn neu roar. aj?an tennt 3ur ©enüge bie

Sternl)cimfd)e (Bebärbe gegen ben Bürger: feine epigrammatifd)e Jiebc

ift oft gut äugefpifet, bie einzelne (Erfinbung unterljaltenb, ber Dialog

geiftDoU, rocnn aud) gefd)raubt. 5)ier unb ba l)ord)t man gefpannt auf,

in ber CErroortung, aus ben oielen 53lit^en unb fernem ©rollen fo

etroas roie ein befreienbcs ©croitter fid) cntlaben ,vj fef)en. Stber es

fommt nid)t. ^^lun meinen jene, bie ftets SIngft t)abcn, etroas bleues,

SSefonberes ju oerpaffen: eben bies, ba^ es nid)t fommt, fei gerabe

bas geinc, bas ^cbeutcnbe. €s fann aber aud) anbcrs fein. 55or

üUem bringt es Sternbcim in bicfcr Komöbie nirgenb ^u einem

gültigen, überseugenben -Ii)pus. Die Äonbottieri bcr 3nbuftrie unb

bes Kapitals refrutieren fid) mit nid)ten aus ben ÜJlasfcs; Dielmef)r

ift es bie ti)pifc^ falfd)e ?Borftellung, roie \\e fid) bcfonbcrs bcr ßiterat

pom ^c^roingcr bcs ©elbmarftes mad)t, bcr ^ier Stcrnbeim bie 3ügel

fd)te6en läfet. Xlber aud) jene 33orftellung als gegeben Dorausgcfeöt,

bapert es überall an ber Durd)fül)rung bcs eigenen ©ebanfcns; es

feblt an innerm ßeben, an Äompf, an bramatifd)cr j^olgerid)tigfcit unb

3U guter ßel^t aud) an bleuem. Denn biefe Corftellung oom Snob
ift in icbem Sinne fd)on bei I^rferan gcUaltet unb in oielen Slb--

roanblungcn burd)gcfül)rt, — neu oielleid)t ift nur bie ^Itung Stern«

beims 3U feiner ^igur: .^uroeilen fd)eint es, als rooUte er mit ib^r mit»

glan.^cn, .^uroeilen, als roürbe er mitgegcif'.elt. Sluffollcnb ift ferner bas

nndiiäffige Jvollenloflcti angefdilapcncr ÜJiotioc. 9tad)bem ber 2Iuf»

flieg bes Snob glan.poll cor unfern Slugcn fid) ooll3iel)t, fommt am
Sd)lu6 bcs ,^roeitcn Slftes ein 5Jloment ber Ärifis: ber Snob ^at H^)

oor bem cd)ten SIriftofröten in feiner T^löfee gc.^cigt, unb man roittert

Sampfftimmung. 3m biittcn Slft ift nidit mebr baoon bie Tvcbe, rote

bicr gcficgt roorben ift. ift nld)t crfinblid). Dicfcs ©eifpiel liefec fid)

oermebren. Unb fo gebt es fd)lief^lit^ ous roie beim f)ornberger

Sd)ic{3en. 55 a f f
e r m a n n ftellte bie J^igur — i)icneid)t mit ridjtigcm

^nftinft — auf bos ^offenl)ofte, fo baf^ man roobl bas artiftifd)c

Durd)l)alten biefes Tones in allen feinen 2Ibroanblungcn on ibm bc-

rounbcrn fonntc, um fo roeniger ^otte er ©elegenbcit, feine ftorfen unb

feinen ?Wcnfd)lid)feiten ,^u .geigen, on benen er fo reid) ift. Sebr ergötj«

iid) roirfte 5)err Hlbredjt als SSoter; roobl bie gelungenftc gigur

biefes sroeifcl^oftcn Kerfes.

3Ray S t^ i r li n g s Ijat eine neue Oper IHona Cifa oottenbet

(Dit^tung oon 5?eatrice Doosfp), bie ibre Urouffü^irung am 26. Scp=

tcmber am i^oft^eater in Stuttgart erleben rolrb.

©cncralmufifbireftor Jelljc oon tDcingarfnet übernimmt im näc^ftcn

!lÖintcT bie ßcitung ber 3roölf Stbonnenmentsfon^erte bcs K o n 5 c r t

«

t) c r c i n 5 in 3R ü n (^ e n. Der Urlaub bicr.vi ift ibm oon bcr

©encralbircftion bes 0ro&^er3O9lid)en ^o[t()eater5 in Darmftabt er»

teilt roorben.
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Katholischer Radikalismus

ff

Angesichts der Tatsache, dass die Politik heute vom

Einzelnen schwierige Entscheidungen fordert, an-
,

Gesichts der innern Konflikte, die den Christen viel-
j

fach bestürmen, erscheint die Haltung der kirchlicheii

Autoritäten- nicht immer eindeutig. Das gilt zumal

vom Katholizismus. Betrachtet man zum Beispiel das

Verhalten der geistlichen Häupter im gegenwartigen

Stadium der Kämpfe in Deutschland, so mutet es recht

zwiespältig an. Auf eine entschiedene Kampfansage

von 'der einen, folgt unmittelbar eine beschwichtigende

oder vennittelnde Geste von einer andern ebenso

autoritativen Seite, Dagegen lässt die Haltung der

grossen katholischen Presse im allgemeinen keinen

Augenblick daran zweifeln, dass ihre Gleichschaltung

80 unfreiwillig gar nicht ist, wl«;"' es scheinen mag.

Vi6le nun sehen in solcher Zwiespältigkeit nur die

gro^e Geschmeidigkeit und alte Weisheit der Kirche,

die sie alle Kämpfe überdauern liess, und vertrauen,

dass sie auch aus den Stürmen unserer Zeit nur ge-

etärkt hervorgehen werde. Es werden aber auch an-

dere und sehr skeptische Stimmen vernehmbar: stehen

wir in der Tat auf dem Scheideweg der Zeiten, be-

finden wir uns in einem geistigen und gesellschaft-

lichen Umbruch, dann bedarf e^ von christlicher Seite

erst recht eines klaren und entschiedenen Ja und Nein.

Bejaht die Kirche die Notwendigkeit eines gesellschaft-

lichen Umbaues, einer Neuordnung aus christlicher Ge-

einnung, dann dürfe sie nicht mit jeder Macht pak-

tieren, die mit vorübergehendem Erfolg die Waffen

gegen solchen sozialen Willen kehrt, dann darf sie

nicht alle anmassliche Gewalt dulden, wenn diese nur

der Kirche Duldung gewährt. Das Bedürfnis nach

Klarheit, Eindeutigkeit in diesen Dingen wächst in

dem Masse, als die Lüge die Sprache der Wahrheit

eich anmasst und widerstreitende Absichten mit fast

gleichen Worten zum Ausdruck kommen.

Im Sinne einer solchen mutigen Klärung von katho-

lischer Seite ist die Schrift «G es ellschafteord-
nung undFreiheit» von Jacques Maritain
(Deutsch von 0. und Th. Hapf>ak, Vita-Nova-Verlag,

Luzern) sehr zu begrüseen. Der um die Ernßüerung

der thomistischen Lehren vielfach bemühte französische

Philosoph versucht nach einer Analyse der herrschenden

politischen Ideologien vor allem die Vereinbarkeit

christlich-katholischer Grundauffassungen mit einem

kompromisßlosen Willen nach gerechter sozialer Neu-

ordnung zu erweisen. Das gelingt ihm um so besser,

als er dabei mehr auf gewisse judenchristliche Ele-

mente zurückgreift, die im alten Gesetz verankert sind,

ale auf die allzu spekulative mittelalterliche Scholastik.

Geht es aber an die Entwickelung der katholischen

Staatsphilosophie, so kann Märitain der Autorität, der

Hierarchie, der Korporationen, der Personalität und

des Pluralismus, kurz des ganzen Katalogea des stän-

dischen Aufbaues nicht entraten, Elemente, wie. sie,

vielfach diskutiert, auch schon in die Praxis gewisser

Staaten Eingang gefunden haben, obgleich er selbst an

einer Stelle sagt, man müsse sich die moderne Christen-

heit «ganz verschieden vom historischen Himmel und

vom historischen Ideal der mittelalterlichen Christen-

heit vorstellen*. Aber hier sind wir eben auf dem
Gebiet der Auslegung, die von jeher schon

Theorie und Praxis auseinanderklaffen liess. Denn

wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe:

die neue Volkearistokratie, die aus diesem Staatsauf-

bau hervorgehen soll, verkehrt sich — nach Mari-

tain — in eine imperialistische oder diktatorische

Tyrann-ei, wenn die Menschen nicht von wahrer christ-

licher Gesinnung erfüllt sind. Wer aber «jirantlort

das? Die Kirche? Maritain geht wohl in der Kritik

des Befetebendeti und der bafbatiflchenneWn -formen,
di(» -Äitih Ar» <i*«««rt "SteH« tu s^lxGn siunt.»«, Iml !U*{»ioh-

tigem. l^dikÄlisrwtis io weit ein klreUlicK G«ibl>ndfn'?'r

nur gehen kann — und viele G^aubensgcno?f^en worden

ihm darin nicht folgen. Auch :n deii Zugeständnissen,

die er in der Erkenntnis der Gefahr für das Christen-

tum zu machen entschlossfin ist. spürt man den auf-

riclitigen Willen zu einer klaren Entscheidung, und

1

doch liegt über dem Ganzen, das ein systemalisches

Auswiegen des Einerseits Anderseits darstellt, etwas

wie lähmende Ohnmacht, wenn man an eme Um-

eetzung in die Praxis zu denken versucht. «Die christ-

liche Welt ist nicht die Kirche-^ -^ diese Orundthese

bedeutet einerseite, dase die Kirche als die für die

Ewigkeit gegründete Heilseinrichtung sich aus den

Kämpfen der Zeit und der Geschichte heraushalten

muss, und andererseits doch der Notwendi^k^^it sich

nicht entziehen kann, dem katholischen Gläubigen m
seiner schweren Gewissensnot und im Kampf gegen

die Ansprüche des omnipotenten Staates helfend zur

Seite zu stehen. Was jedoch den Begriff ch r i s t-

1 i c h e W e 1 1 überhaupt betrifft, muss man dann wohl

Andre Gide rechtgeben, dass ihr Dasein im Sinne

einer sozialen und sozial bestimmenden Macht eine

Fiktion ist. Für welche Sünde, für welche Untat

denn erfolgt der Ausschluss aus der «chrbllichen

W<»m>? Und miletzt: man kann nicht gegen das

Schlechte, gegen Ungerechtigkeit, gegen das Unglück

im Zeitlichen ankämpfen, wenn man das Unglück, die

Sündhaftigkeit die Unvollkommenheit alles Irdischen

als Voraussetzung für die Erlösung im Ewigen postu-

liert. Jene Fiktion der t^hristlichen Welt hat dazu ge-

führt dase es allen Gewalthabern und Unterdrückern

eo le'icht geworden ist, sich christlich zu nönnen, ohne

im Geringsten etwas von der Lehre Christi befolgen

zu müssen. Die Kirchengegner können auch stets dar-

auf hinweisen, dass die Kirche ihnen nur dann offen

entgegentritt, wenn sie selbst sich bedroht fühlt. Das

gleiche Dilemma kommt zum Ausdruck, wenn es bei

Maritain heisst: <rWIr sind nicht Mitarl>eiter der Ge-

schichte wir sind Mitarbeiter Gottes> und im gleichen

Atemzug: cWollte man sich jedoch von der Geschichte

Saiten so hiesse das, den Tod suchend Und da^

Ergebnis?' cMan muss auf die Geschichte wirken so

vief man kann, wenn nur Gott als Erstem gedient i-^t

- man muss sich aber damit abfinden, dass sie eich

oft gegen uns entwickelt (gegen Gott entwickelt sie

s ch nie)». Das heisst aber auch - all^ zugestehen

und nichtfl preisgeben. Kein Wunder, dass so beim

besten Willen Christentum praktisch zu machen auch

be Maritain nur eine Allgemeinheit herauskom„U; d^^^^

Zitat aus Peguy: «Die soziale Revolution wird mora-

I

lisch sein oder eie wird nicht sein.» Und da das

eitrene Herz erneuern kein Mensch aus «'^h selbst

heraus kann gelte es entweder eine neue Religion

zu gründen ocfer den Menschen zu ändern^ Was un-
zu Ky"""^n " '

, wenis Vertrauen scheint Man-

"üfzu den ÄMchkeH^n 'eines Widerstandes gegen

die GewaU und das Böse trotz tiefen Glauben« zu

heeen Tasi er zuletzt bei der Prüfung der M'"?'.
f '^

Sem Christen zur Verfügung ^«hen sich "««
'

"d^«^

lind ZU Gandhi wenden musa. nm einen chnstlanen

Heroismu; d'e. gewaltlosen Widerstandes ate remes

Kampfmittel zu begründen.

••
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im. REICHS TJi G-
2Ibgcorbnetcr Dr. ßiebcrt: „ . . . . unb nun, meine

Ferren, nad)bem w\x bieje 93orlage mit ©ottes i)ilfe unter

Dad) gebraci)t ^aben, ift nod) eines ©reigniffes aus jüngfter

3eit 3U gebenfen, bas mit iRerf)t bie beutfd)en 5)er3en l)öl)er

t)at frf)Iagen laffen. 23ieUeiri}t mar nirf)t5 fo geeignet, bie non

meinen poUtifc^en Sr^unben feit jeljer t)erbeigefel)nte l)er3=

lid)e 2Innäl)erung an unfern meftlicf)en 5^acf)barn rafd)er,

grünblict)er unb erfolgreirf)er 3U geftalten, als bie (Entfenbung

unferes beften unb neueften ßuftfreujers in bie frül)ling=

prangenben ©efilbe uon ßuneoille. (Beifall.) Sm 5^amen

meiner Partei, im ^Jlamen aller 2ßol)lgefinnten fpred)e id)

ber Delegierung unfern roärmften Dan! aus. (Beifall.) 5öir

l)aben baburd) unferem fünftigen 23erbünbeten, mie id) l)offe,

nid)t nur einen fpon=

tanen greunbfd)aftsbe=

raeis gegeben, fonbern

il)m aud) @elegenl)eit ge=

boten, ben neuen Dreab=

nougl)t unfererßuftflotie

aufs genauefte fennen 5u

lernen. (^)ört ! 5)ört!) 5öir

l)abenbamitben 5ßeg ge=

bal)nt 3U einer gebeil)li=

ri)en t^ortentmidlung ge=

meinfamer f ünftiger ''Jiü-

ftungen, benen bie l)err=

lid)en (Errungenfd)aften

unferer Xed)nit nun 3U

gute fommen merben.

Der 2öiberl)all, ben ber

erl)ebenbe5Jioment in ganjgranfreid) gefunben l)at, ftärttunfer

^^emu^tfein oon benbebeutfamen unb l)öd)ft fegensreid)en gol=

gen,biebarausfür33oltunb!Heid)5ugemärtigenfinb.0Beifan.)

Umfo mel)r l)ätten meine ^arteifreunbe, unb mit ibnen mol)l

alle patriotifd) fül)lenben beutfd)en ^IRänner, bei biefer @e=

legenl)eit eine mürbigere 5ßertretung Deutfc^lanbs gen)ünfd)t.

es l)ätte bem l)iftorifd)en ^IRoment ber erften frieblid)en 55e=

gegnung einftmals fcinbfeliger ©emalten auf fran3Öfifd)em

^Boben größere 2Beil)e Derliel)en, menn ber 6d)öpfer unferer

Luftflotte in eigener ^erfon ber (Entreoue bei ßuneoille bei=

gemol)nt bätte, \iait fid) burd) einen Kapitän oertreten 3"

laffen. ©s fd)eint uns aud) nid)t ben (Bepflogenl)eiten inter=

nationaler 5)öflid)feit 3u entfpred)en, baß fran3Öfifd)erfeits

©enerale unb ^räfeften als 23ertreter ber ^Regierung entfanbt

mürben, mäbrenb unfererfeits ber !Hangält?fte ein fimpler

i)auptmann mar. Dies ift unangebrachte ©parfamfeit. 23iel=

leid)t gibt uns ber 5)3rr !Heid)5fan3ler über biefen auffaüenben

aj^angel an Gourtoifie gelegentlid) 2lufflärung. SDZeine 5)erren,

gebenden mir aud) in

Dantbarfeit ber braoen

fran3Öfifd)en Solbaten,

bie in felbftlofefter 2Iu!=

opferungbasoom Sturm

gefäl)rbete ßuftfd)iff un=

ter ben fd)mierigften Um=

ftönben feftl)ielten unb

baburc^ ein 3meites©d)=

terbingen uerl)ületen.

93ielleid)t mirb es fid) in

3ufunft empfel)len, bei

ßanbungen in ©ebieten,

roo feine öuftfd)iffl)allen

üorbanben finb, fran3Ö=

fifc^e Infanterie über bie

^eidjnung oon (f. «jjreetoiiuö (Bren3e fonmieu 3U laf=

fen. 2ßir ftellen bies ber SOZilitäroermaltung 3ur praftifd)en

(5rmägunganl)eim. Tl.^., id) fann nid)t fd)lie6en ol)ne einem

@efül)l, bas unsrool)l alle bierbefeelt, lauten, aufrichtigen 2lu5=

brucf 3U geben, ©s lebeSranfreid)! i)od) bie fran3Öfifd)e2lrmee
!

"

O^^eifall unb i)od)rufe. Der ^ebner mirb beglürfmünfd)t.)

IMDEKjyMPUTIEMTE'MK'^AWiMlElt
Maurice 55arres: . . . Die fprid)mörtlid)e grömmigfeit

unb ^er3ensgüte bes fran3Öfifd)en ßanbmannes an ber

55Zeurtl)e unb an ber SÖlofel, ber oon einer ^olitif bes i)affe5

unb ber 3ntereffen fo meit entfernt ift, als bas @ute oon bem

^öfen, l)at fid) aud) bei biefem 2lnla^ in all ibrer Sd)lid)tl)eit

offenbart. 23erebelte ^nftinfte, ein (ErbelebenbigenÖlaubens,

leud)teten in garben, mie fie bie genfter unfrer uralten Äa=

tl)ebralen erftrablen laffen. 2lber nod) fd)eint bas 5)er3 un=

ferer i^reunbe oon jenfeits bes !Kl)eins, bie uns mit i^rem

Befud)e el)ren mollten, felbft anqefid)ts einer fold)en (Befin=

nungnid)t erroeid)t. Sie Derftel)cn bie Seele i^rQnfreid)6 nid)t.

Gr3äl)lt man bod), bci^ bie i)erren tro^ aller bitten unb ©in=

labungen, mie 3Bölfe in ibrer (Bonbel fid) üerfrod)en unb

jebe i^reunblid)feit ber fanften ßanbbemol)ner mit einem un=

artifulierten@ebeul beantmorteten! — Dennod) fann id) ber

Delegierung ben 23orraurf nid)t erfparen, bafe fie bie ^flid)ten

ber @aftfreunbfd)aft mit nid)t genug ©ifer übte. Tlv. be 3:ürf=

l)eim, ber el)renmerte Tlaive ber fd)önen Stabt an ber 5!Jieur=

tl)e mit il)ren glorreid)en unb fo tragifd)eii (Erinnerungen,

tat mos er fonnte. SBesbalb aber l)cii ber 5)err ^räfibent ber

!Hepublif — mal)rlid) ein Wann oon großen 93or3Ügen, bem

I]>IE TEILNEHmLE.
Die leilnebmer an ber 5al)rt: (Es mar gut unb reid)licl) — — aber fprecf)en mir nid)t baoon! —

es aber beffer anfteben mürbe, einem ©erid)t5bof 3U präfi=

bieren, als bas Oberl)aupt eines Staates 3U fein, ein ^eruf

3U bem man gefalbt fein mug — marum bat ber 5)err ^rä=

fibent es unterlaffen, bie fremben (Bäfte nad) ^aris ein3ula=

ben, umfienad)(Bebül)r3uebren? Derfran3Öfifd)e@enius,

ber nichts anberes bebeutet, als ßiebe, ©laube unb Sriebe,

l)ätte jene DIHänner, beren Xatfraft unb lapferfeit mir be=

munbern, enblid) be3mungen. 5ior bem tragifd)en Stanbbilbe

Strasburgs märe il)r l)arter Sinn erfd)üttert morben. 3n

ibre 5)eimat 3urücfgefel)rt mürben fie bei ibren 3CRad)tl)abern,

bei ibren aSolfsgenoffen eine beilige ^XRiffion entfalten, bis

unfer guter 9^ad)bar burd) feine eignen .^inber oon unferem

5^ed)t über3eugt unb oon unferer 2:rauer ergriffen, groS=

mutig unb gerührt uns mieber fd)?nft, roas er im Übermut

uns einft entriffen. So l)aben unfere leitenben DJiänner eine

gro^e @elegenl)eit oerfäumt. ©s ift nic^t bie le^te. 2lber id)

bin bennoc^ über3euqt, tia^ bie fremben ßuftfal)rer unb Sol=

baten bie ©rfenntnis mitgenommen baben, t^a^ ibre D^lüftung

überflüffig, il)re 93orfic^t l^rrtum, unb "^a^ fie, in 5öaffen

ftarrenb, oor einer blumigen 5öiefe mit frieblicl)en 5)irten unb

ßämmern unnü^ "^a&in ftel)en.

R^7^ ID>EM. EAHRT̂
0
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Politik gegen Wirtschaft

Von Efraim Frisch

Bis zn jenem noch fernen Tage, an welchem die Einsicht, daß dieser Kriej?

von niemand so gewonnen werden konnte, wie Kriege früher gewonnen

wurden, überall sich durchgesetzt hat, wird man in Frankreich sagen, daß die

Schüler von Maurras und Barrys ihn gewonnen haben. Eine Legende, so gut

und so wahr wie die vom deutschen Schulmeister bei Sedan, die in unserer

Generation die Umkelirung erfahren hat, daß Bildung nicht vor Torheit schützt.

Indessen haben wir es mit den Kräften, die solche Legendenbildung nähren,

zu tun, wenn wir mit aktueller französischer Politik uns zu befassen haben.

und das zu wissen ist notwendig, wenn wir aufhören sollen uns darüber zu

wundern, wie es kommt, daß in Frankreich noch immer kein Schlagwort laut

wird, das geeignet wäre, jene Franzosen um sich zu sammeln, welche die

Gefahr der konsequenten und immer eindeutiger werdenden offiziellen Politik

doch wohl schon erkannt haben (die Ausnahmen, die wir kennen, sind gering

und machtlos) ; wie es kommt, daß angesichts einer allmähUch sich immer mehr

befestigenden Weltmeinung über die nicht mehr zu versäumende Notwendigkeit

eines gemeinsamen Zusammenwirkens der europäischen Staaten, bei der bürger-

lichen und maßgebenden französischen Intelligenz, kein anderer Gedanke als

der aktivistisclie der „action fran^aise" mobil gemacht werden kann.

Wir erhalten präzise Aufschlüsse über diese unveränderliche Haltung der

repräsentativen Litellektuellen Frankreichs in den Gedankengängen, wie sie

Daniel Halevy, ein angeseliener Schriftsteller aus dem Peguy-Kreise, im Sep-

temberheft der Revue de Geneve entwickelt. Er hat gelegentlich geäußert,

das Rumoren der Weltwende, das aus Deutschland herüberschalle, sei nichts

als eine Folge der Niederlage und daß Frankreich diese Hypothese nicht

brauclie. Es könne getrost da fortfahren, wo es vor dem Kriege stehen ge-

blieben sei. Irgendwie scheint aber auch ihn die eigentümliche Lage, in welche

Frankreich durch die Beharrlichkeit, mit welcher es alle Lösungsversnche dieses

Jahres widerstanden hat, beunruhigt zu haben. Dennoch versucht er daaSch^item

von Cannes und Genua aus der französischen Gesamtstimmung zn erklären,

ja zu rechtfertigen.

Briand habe eigentlich nie das Vertrauen der Nation besessen. Em ge-

schickter Mann für das Handelgeschäft, ohne Zweifel, aber schon diese Ge-
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schicklichkeit erregte Mißtrauen; wenn jemand so ganz im Handeln und

Feilschen aufgeht, bestehe die Gefahr, daß es ihn zu weit führt und zugrunde

richtet. Dabei hatte Paris, die Kammer, das Land die Empfindung, daß er

von Lloyd'George beherrscht werde, einem Manne, zu dem man ebenfalls kein

Vertrauen haben könne. Täglich sah man ilin zwischen den Schwierigkeiten

herumlavieren, mit gewaltsamer Geste das Ruder bald reclits, bald links herum

werfen. Sollte Frankreich sich den Phantasien eines fremden Staatsmannes

ausliefern? — Europa sollte in Cannes wiederaufgebaut werden, sagte man.

Von wem aber? Von einem Syndikat internationaler Bankiers unter Englands

Auspizien; England bot einen Garantievertrag an, Frankreicli damit beru i ;t,

sollte abrüsten. Darüber stieg in Frankreich die Erregung zur Kevolte, und

so gewaltig, daß ihre Macht Briand zwang, nach Paris zurü(;kzukehren, wo
er mit seinem Instinkt für die Stimmung der Volksvertretung sofort erriet,

daß ihm niclits übrig bleibe als zurückzutreten. Wogegen wehrte sich nun der

französische öffentliche Geist? Im wesentlichen gegen die Vorstellung eines

abgerüsteten, unter englischer Protektion stehenden Frankreiciis. Es sei in

Frankreich allmählich erkannt worden, als wie schwach die politische und

militärische Position des englischen Imperiums sich erwiesen habe, als wie

unzulänglich dessen Schutz für Europa. Zudem ergebe sich die tiefe Ver

schiedenheit zwischen dem wohlfeilen Europäertum des Engländers, den Europa

mit Ausnahme von Belgien überhaupt nichts anzugehen braucht und dessen

Interesse sich darauf beschränke, die Ungestörtheit und die Prosperität seines

Handels zu behaupten, und der von seiner Geschichte und seiner besonderen

Lage in Europa Frankreich auferlegten historisch-politischen Aufgabe. So..

wenig nun Frankreich von Englands Schutz in Europa etwas zu erwarten

habe, um so mehr habe es die Gier seiner wirtschaftlichen Aspirationen zu

fürchten, die Arbeit seiner Trusts und seiner Banken.

„Trusts und Banken", fährt der Verfasser fort, „ein zweiter Grund der

Beunruhigung für die französische Öffentlichkeit. Diese Einrichtungen bleiben

dem französischen Publikum fremd, verdächtig. Es versteht nicht viel von

großen Geschäften, es kennt sie nur vom Hörensagen und fürchtet sie um so

mehr. Es fühlt mit äusserstem Unbehagen sich von irgendwelchen geheimen

Fesseln umstrickt. Vor einem maskierten Feind ist man auf Mißtrauen an-

gewiesen, und der Verdacht kennt keine Grenzen Gewiß, wir sind be-

scheidene Kapitalisten, und die Magnaten der Hoclifinanz sehen uns über die

Achsel an Wir sind Eigentümer, unsere Rechtstitel sind eingetragen

und verbrieft. Die moderne Wirtschaftslelire ist uns nicht grün. Morgen wird
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uns ein Deutscher gründlich 'darüber belehren, daß auf Grund dieser Wirt-

schaftslehre und ihrer neuesten Überlegenheit wir auf Deutschlands Zaiilungen

gar niclit rechnen können. Der Vertrag von Versailles, wird uns dieser meta-

physische Soziologe auseinandersetzen, ist in der Tat auf der Ebene der alten

Welt zustandegekommen, er ist zwischen Staaten geschlossen worden, und so

verpflichtet er wohl die Staaten, doch auf der Ebene der neuen Welt gibt es

keine Staaten oder nur ihre Schatten, Phantome von Staaten, und die Ver-

pHichtungen, die sie eingegangen, sind ebenso flüchtig und ungreifbar/ wie

sie selbst. Was aber will das besagen? Die alte Welt der soliden gesicherten

Güter, die alte politische, rechtliche und klassische W^elt, in der das fran-

zösische Volk mit seinen Überlieferungen, Rechtsansprüclien, Schuldforde-

rungen, seinem materiellen Reichtum und seinen geistigen Gewohnheiten

wurzelt, löst sich auf und verschwindet in der Bewegung der modernen

Spekulation. ..." — Aus dieser Allgemeinstimmung heraus müsse der Sturz

Briands verstanden werden.

Auf eine knappe Formel habe diese Auffassung (ihren offiziellen Ausdruck

kennen wir ja aus den verschiedenen Reden Poincare^s) Lucien Romier in

einem Aufsatz seiner „.Tournee Industrielle" gebracht. Der Vorwurf der

Reaktion werde gegen Frankreich zu Propagandazwecken ausgenützt. Genau

betrachtet aber bedeute dies Wort Reaktion nicht, „daß Frankreich dem Ideal

<l«'r gesellschaftlichen Reformer im Wege sei, sondern, daß es den Sprüngen

und Experimenten der Finanzmänner mit äußerster Zurückhaltung begegne,

welche von der allgemeinen Wirtschaftsnot herumgetrieben werden. Es ist

doch eine unerhörte Tatsache und von größter Bedeutsamkeit, daß man die

Haltung eines idealistischen Landes, wie des französischen, als reaktionär be-

zeichnet, nur weil es sich nicht mit der geforderten Begeisterung dem be-

stürzenden Plan hingeben will, aus^Europa eine Aktiengesellschaft zu machen.

In der Tat aber hält Frankreich dadurch, daß es einer ökonomischen Auf-

lassung der Welt widerstrebt, an dem alten idealistischen und rechtlichen

(irundsatz fest, dem Grundsatz der Wiedergutmachung, der auch das Prinzip

der gesellschaftlichen sowie der internationalen Ordnung ist."

Hierin sieht Halevy die prinzipiellen Differenzen: auf der einen Seite die

wirtschafts-diplomatisclie Auffassung, auf der anderen die militärisch-diplo-

luatisclie. Die ökonomische Geschiclitsbetrachtung, meint er, zeige uns die Welt

als einen ^larkt, wo es vor allem darauf ankommt, daß die Wege frei und die

Fabriken bescliäftigt sind. Doch darüber hinaus entwickelt diese Anschauung

<'ine Art von mateiialistiseher Utopie. „Produziert, tauscht nur eure Waren,
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sagt man, das Übrige ergibt sicli von selbst. Der Friede wird der Lolin des

Handels sein. Er wird umso sicherer sich von selbst einstellen, je weniger er
von der Gewalt garantiert wird. Die wirtschaftliche Anschauung bemüht sich

ein Ideal aufzustellen/ von einer Welt ohne politische Grenzen, in der freie

und v.ohlgenährte Menschen unbegrenzt ihre Güter tausclien. Ein bizarres

Evangelium, das das Christentum ersetzen soll. Eine Anschauung, in welcher
cVi- Pazifismus der Banken, der von Cobden und von Marx durcheinander-

gemisc it sind." Hiergegen erhebe sich die Mehrheit des intellektuellen Frank-
reich." Der ökonomischen Theorie setzen sie die politische Theorie der Ge-
schichte entgegen. — Vor zwanzig Jahren bereits hat Charles Maurras der
französischen Intellegenz

: „Politik vor allem" zugerufen. In einem Moment,
als das junge Frankreich im Begriff war, sicli mit der leidlich befestigten

Republik abzufinden und ihr politisches Interesse dem individuellen hintan-

zusetzen, „damals hat Maurras ihnen gesagt; nein, es gibt keine Familie,

keinen Beruf, kein Vaterland ohne einen Staat, der fähig ist, ilire Grund-
lagen zu befestigen und ihre Zukunft zu sichern. Die Dauer, das Gleich-

gewicht, ist keine Eigenschaft der Dinge selbst; sie sind erst die Wirkun
einer Kunst, eines Willens; und diese Kunst heißt Politik . . .

."

Fehle es dem Staat an Wirklichkeit, dann fehle es gleich an allem. Darum

:

Politiqned'abord! Heute sei der Gedanke :\Iaurras'in seiner Wirkung auf
vielumfassendere Zusammenhänge der gleiche, ebenso srin Rat. „Die Be
ständigkeit, das Gleichgewicht," sagt er zu denen, die Europa wiederaufbauen
wollen, „ist nicht in den Dingen enthalten; entlialten; die Wirtschaft hat
keine auf])auende Kraft in sich selbst ; die Fähigkeit, die ihr angeblich inne
wohnen soll und von welcher Ihr die Förderung des Friedens erwartet, die

gibt es gar nicht. Friede sowohl als Ordnung gibt es nur durch die Macht,
welche vom Staat ausgeht. Politijt d'abord!" Nun, wir kennen diese Ge
sinnungen und auch den Einfluß, den die Gruppe der »Action Fran^aise'<
auf die offizielle Politik ausübt. Auch ist uns diese Anschauung in Deutsch
land nicht neu. Uns fällt nur auf, daß diese kaum bestürzend neue Staats-
lehre in dem gleichen Augenblick ihre Fürsprache hier findet, als die Ge
fahren des deutschen Nationalismus nicht schwarz genug ausgemalt werden
können. Doch Herr Halevy fährt fort; „Herr Maurras ist der Dichter
Publizist, der die Drachen mit goldenen Pfeilen erlegt. Die französische

Demokratie bekämpft er mit dem Gedanken der vollkommenen, väterlichen,

erblichen und absoluten Autorität ....
In dem anderen Kampf (gegen eine vernünftige Regelung der europäischen
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und der deutschen Dinge offenbar) hat er wieder einen goldenen Pfeil in

seinem Köcher : „Um alle paziiistischen Kompromisse und jeden optimistischen

Nebel zu treffen^und zu vernichten, nimmt er die tiefe und lebenskräftige

Idee der Gallier wieder auf, die deutschen Völker in Teilung, in Anarchie

zu stürzen. Besetzen wir das Ruhrgebiet, sagt er. Dies ist die bescliließende

Formel seiner Ermahnungen. Eine sehr deutliclie Formel, die seine Gedanken

erläutert." Doch, meint Halevy, würde man fehlgehen, anzunehmen, daß die

Ideen Maurras' sich auf immerhin begrenzte, monarchistische und annexio-

nistische Kreise beschränke, ihre Wirkung reiche viel weiter.^Vor allem dadurch,

df li Maurras, „dieser glühende Denker", das Bewußtsein des Sieges und seinen

Segen aufrecht erhält. 1916 habe Wilson jene falsche Lehre vom Frieden

ohne Sieg in die Welt gesetzt, eine Lehre so schwerwiegend und so ver-

führerisch, als nur je eine vorgetragen worden sei. Zahlreiche Stimmen,

ermüdet von der Anstrengung, sekundierten ihm. „Weder Sieger noch Be-

siegte," sagte auch in Genua der italienische Gastgeber. ,,Doch ein Krieg

ohne Sieg ist ebenso undenkbar, ebenso sinnlos, als ein Prozeß ohne Urteils-

spruch. OhiK^ das Urteil bleibt der Prozeß bestehen; fehlt der Sieg, dann

setzt sich der Konflikt fort. Ohne Sieg und Urteil gibt es nurjKrieg und

Streit". Die Politik hat keine Lehre, welche gewisser wäre, wird Maurras

nicht müde Tag und Tag zu wiederholen.

Auch Jacques Bainville, der Schüler Maurras', habe die Präponderanz der

Politik vor der Wirtschaft in seiner Erwiderung auf die Thesen von Keynes

dargetan. Zwar ist auch er mit der Versailler Lösung unzufrieden: Irgendwie

ist doch dies neue Europa als Balkan sehr unbehaglich. Und er findet:

»Cette paix est trop douce pour ce quelle a de dur. : Man hätte Habsburg

zu einem großen Staatenbund umbilden müssen, nach Norden und Osten aus-

gedehnt. Dagegen hätte man mit allen Mitteln ein Zerbröckeln (emiettement)

Deutschlands bis zum Aeußersten begünstigen und ermutigen sollen. Statt

dessen habe man sich selbst geschwächt, dadurch, daß man'ein geschlagenes Volk

von 60 Millionen für 30 Jahre zum Schuldner eines Volkes von 40 Millionen

gemacht hat. Das heißt : Nachdem man mit den Schlagworten der Demokratie

gesiegt) — in einem Koalitionskrieg notabene — und es nicht vermocht,

gegen die anderen Alliierten seine wahren Absichten durchzusetzen, müsse

man versuchen, im Frieden den Krieg in dieser Richtung fortzusetzen und

zum Abschluß zu bringen. Zwar weiß auch Herr Bainville noch nicht recht,

wie man es machen soll, und er begnügt sich damit vorläufig, das „traurige

europäische Getriebe" zu verstehen und zu ergründen. Etwas wenig, wie
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uns scheint für den so fortgeschrittenen Verfall. Dafür wird uns gesaj^t,

daß die konstruktiven Elemente der französischen Politik sehr klar dar-

gestellt worden seien, in der Rede Tardieu's, in seiner Kammerrede vom

vom 27. Mai 1922. Wir kennen sie wohl. Es ist jene, in der dargetan wird^

daß die neuen Grenzen der Staaten in Europa nichts Zufälliges seien. Auch

hier wird wieder die These vom Primat der Politik als die französische

vorgetragen. ,,Die wirtschaftlichen Tatsachen müssen ihrem Range nacli

plaziert werden. Sie gehören in die zweite Reihe." Und dann: ,,Der angel-

sächsischen These halten wir das Beispiel von Mitteleuropa entgegen, dessen

Karte von Gnind aus umgestaltet wurde. En effet, was haben wir seit dem

Waffenstillstand gesehen V Die Länder, wo man am besten für den wirt-

schaftlichen Wiederaufbau gearbeitet hat, liegen hier. Durch gemeinsame

Anstrengungen ist es gelangen, die 70 Millionen, welche sie bevölkern durch

eine Reihe von Uebereinkommen zusammenzufassen : Uebereinkommen be-

züglich des Ausschlusses der Dynastie Habsburg, der Bildung der kleinen

Entente, die Konferenz von Belgrad, die der von Genua vorangegangen ist . .
."

So sieht Europa aus der Perspektive der französischen Kammer oder

vielleicht nur des nationalen Blocks aus. En efFet, in Wirklichkeit sieht dieses

gesegnete Mitteleuropa bis weit nach Osten wie nach Süden hinein wie ein

sehr trister und wüster Bauplatz aus, an dem das Gewisseste die neuen Zäune

der Grenzen sind, hinter welchen die Völker als wahre Gefangene ihrer soge-

nannten Souveränität eingesperrt sind. Ein herzbeklemmender Anblick, zu

sehen, wie auf den Bauplätzen dieser gesegneten ,,reconstruction europ((enne'*

immer neue Arbeiter Tag um Tag mit ermutigenden Zurufen in die Hände

spucken, um den ,,Wiederaufbau" zu beginnen, ohne daß man ihn irgendwo

fortschreiten sähe. Mancher Neubau hinter den stolzen Gerüsten macht be-

reits den beklemmenden Eindruck des Verfalls vor dem Fertigwerden. Das

Wichtigste wohl sind die Zäune selbst, hinter welchem die Vögte einander

belauern, ob der andere etwas bekommt, was auch er braucht. Und die Einig

keit dahinter ist auch nicht gerade überwältigend. Wie sollt es auch anders

sein? bei dem am meisten Gefesselten ist der Fleiß, die bewährte Arbeits-

methode, I|ei den anderen die neuen Uniformen und die alten Begehrlich-

keiten. Manchen dämmert es auch bereits, daß es vielleicht die Zäune selbst

sind, die das Bauen am meisten hindern. Doch Frankreich findet, daß dies

80 sein müsse. Witzig fast ist der zitierte Schlußsatz seiner Rede Tardieus, -

^Vir haben hier eine Doktrin formuliert, die beseelt ist, von den Überliefe- /

rungen der Monarcliie und denen des Konvents zugleich, eine nationale Doktrin

,
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welche geeignet ist, nicht nur die Einmütigkeit des Landes, sondern Europas
zu bewirken, wenn wir es verstehen werden, sie durchzuführen.''

Also nächst dem Prinzip des Rechts, der Heiligkeit der Verti-äge, ist es
auch das Prinzip der Nationalität und der Staatsautorität, welche den wirt-
schaftlichen Auffassungen entgegengesetzt werden. Wohl, doch welches ge-
lungene Beispiel dieser coincidentia oppositorum erfüllt den Verfasser mit
so tiefer Genugtuung! Man wird doch stutzig, bei soviel ratio kaum einen
klar gelösten Fall demonstriert zu finden: Warum bleibt ein fast rein ukrain-
isches Land bei Polen, warum ein gemischtsprachiges stets bei einem Kom-
parsen der Siegergruppe? Gegen das ka^m mehr vorhandene Österreich
braucht Italien jetzt noch eine strategische Grenze, obgleich über die Sprach-
grenze bei niemand ein Zweifel besteht. Wieso verliert ein Volk, ein Land
solchermaßen plötzlich seinen natürUchen Süden, der genau so zu ihm gehört,
wie der Mittag zum Morgen? Was wird denn aus Bölimen anders als ein
neues Österreich? Man könnte einen sehr langen Fragebogen ausfüUen, auf
dem die politische ratio und die Gerechtigkeit schwerlicli eine Antwort ein-
zeichnen können wird. Eher noch die so schwer kompromitierte wirtschafte
liehe oder wirtschaftsgeograplüsche Anschauung. '

Doch Herr Halevy fährt fort, uns immer aufs neue zu beweisen, wie
geringwertig die wirtschaftliche These gegenüber der historisch - politischen
ratio sei, und er ruft sowohl eine Reihe bedeutender Zeugen dafür auf, wie
er diese Neigung als im spezifischen französischen Charakter begründet zu
erweisen sucht.

Damit es aber nicht sclieine, als hole sich das aktive Frankreich von heute
seine Ideologie lediglich aus dem Gedankenkreise der monarchistischen und
antidemokratisclien Führer, wird festgesteUt, daß der Kampf gegen den
Ökonomismus und den angelsächsischen Pragmatismus auch eine Tradition
der französischen Republikaner sei, der humanitären Richtung des vergangenen
Jahrhunderts, ja der Männer von 1848. August Comte hätte gesagt: „Alle
unruhigen Geister des Westens sprechen im Namen einer objektiven Solidarität.
Doch die positive Religion muß sie alle bezwingen, indem sie dagegen die
subjektive Kontinuität aufruft, gegen welche schließlich keinerlei Widerstand
übrig bleibt." (Auffallend immerhin, daß hier von westlichen Geistern die
Rede ist. Wir finden bei der alten und neuen deutscheu politischen Romant4]
ein ganzes Arsenal von goldenen Pfeilern, welche mit der subjek/tiven Konti-
nuität auf die westlichen Demokratien zielte.)

Also auch die französische Demokratie habe stets das PoHtische voran-
7
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gestellt, nur hätten das die heutigen Republikaner vergessen, ,,die aus (Trüiidon

der parlamentarischen Taktik und aus Haß gegen Poincare mit ('aillaux di<^

Thesen von Keynes wiederholen. Sie scheinen den rechtlichen und moralischen

Charakter aus den Augen verloren zu haben, welcher der durch den Versailler

Vertrag Deutschland auferlegten Zahlungsverpflichtung in den Augen einer

grossen Anzahl von Franzosen innewohnt." Darum wird uns ein Schriftsteller

der Linken vorgeführt, Herr George Guy Grand „der Thomist der republi-

kanischen Lehre," der eine Ausnahme macht und sich nicht dazu hergibt,

die französische Idee bloßzustellen. Auch er ist ein Liebhaber der ,, Politik*'.

Hören wir, was er zu sagen hat: ,,Sollen sich die Menschen den Dingen
oder die Dinge sich ihnen unterwerfen? Soll sich das Recht der Nationen,

der Wille der Völker, welche infolge der Verträge wieder zum Leben erwacht,

oder neugeboren worden sind, den Interessen der Produzenten von Eisen,

Kohle, Petroleum unterordnen, oder sollte nicht vielmehr über diesen die

geistigen Prinzipien gestellt werden?'; Die französische Doktrin habe stets

das letztere gelehrt. Man lese doch Renan und Foustel, — Keynes dagegen
setzte nur Mommsen und David Friedrich Strauß fort . . .j^VVir gestehen,

das klingt uns schon zu sehr nach Kriegsliteratur, und es kommt schließlich

darauf hinaus, daß Herr Guy-Grand als guter Republikaner und moralischer

Rationalist von der Atmosphäre der Genueser Konferenz chokiert ist und
dem Papst eins auswisclit, weil er mit den Bolschewiki paktiert. Ergo —
haben die Engländer und alle anderen unrecht, wenn sie ökonomisch zu be-

gründen suchen, daß Deutschland unterier Last Ijirei] Verpflichtungen wirt-

schaftlich zusammenbricht und damit Europa gefährdet.

Es war notwendig, in aller Ausführlichkeit der Darstellung des Herrn
Halevy zu folgen, um in die tieferen Gründe seiner These Einblick zu ge-

winnen. Der Verfasser selbst scheint doch nicht gar zu viel Vertrauen zu

ihr zu haben, denn er schließt ziemlich resigniert mit den Worten: „Die
Ideen beschäftigen uns noch wie eine Erinnerung an klassische Zeiten, doch

welchen Anteil haben sie in unserem Leben?" Betrachten wir nun die These
Politik gegen Wirtschaft, in welche seine Ausführungen zusammengefaßt
sind, etwas näher, so sucht sie wohl ihre Begründung in einem allgemein

Menschlichen, Ideenhaften und in den Werten gewisser gegebener historischer

Wirklichkeiten. Über ihr flattert aber auch sichtbar das werbende Banner
des Nationalen im Kampf gegen die Wirtschaftsinternationale. Wogegen nichts

einzuwenden wäre, wenn nicht zugleich damit sichtbar würde, daß die ganze
These eine petitio principii ist für den sacrosankten oder durch eben diese
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These unantastbar zu machenden Versailler Vertrag. Denn in Wahrheit ver-

hält es sich so, daß nicht der Weltwirtschaftsgedanke den Ideen von histo- ^

rischer Berechtigunjj: im Wege ist, sondern erst der politische Balkan, in

den Europa durch Versailles verwandelt wurde, hat jenen chaotischen Zu-

stand möglich gemacht, der in der allgemeinen Wirtschaftsnot zum Ausdruck

kommt. Die neuen Nationalismen und Staatssouveränitäten mit ihrer Währungs-

not und ihren Schutzsystemen von Grenze zu Grenze, haben dem kleinen

Wucherer und Spekulanten, dem Winkelbankier und Händler für alle ihre

verderblichen Machenschaften erst Tür und Tor geöffnet und den hochent-

wickelten Organismus der europäischen Wirtschaft zu barbarischen Zuständen

zurückgebildet. Und da Frankreich an der Versailler Ordnung krampfliaft

festhält, so befürchtet es folgerichtig von jedem Versuch einer Lösung vom

Ökonomischen her eine Verletzung irgend eines Titelchens seiner Para-

graphen, die ein Abbröckeln des Vertrages zur Folge haben könnte. Frank-

reich ist so in der Lage eines Mannes, der einen andern gefesselt hält,

aber eben dadurch sich auch selbst nicht frei machen kann. Es bringt sich

fortgesetzt in Widerspruch mit den leitenden Gedanken, durch die es im

Kriege die Gefolgschaft seiner Mitkämpfer erhielt, vor allem mit jenem

Gedanken der Solidarität, der, so utopisch er für den Politiker — und für

den französischen besonders — sein mag, heute in dem schwer zerreißbaren

Wirtschaftsnetz der Welt seinen zwingendsten Ausdruck findet. Man braucht

die Lehre vom Primat der Politik dazu, um eine praktikable Formel zu

liaben, welche die Handhabung der Wirtschaft als politisches Mittel

reclitfertigt. Es ist oben bereits angedeutet worden, daß es gewissermaßen

zwangsläufig geschieht: weil man seine wahren und letzten politischen Ab-

sicliten in Versailles nicht gleich realisieren konnte, muß man versuchen,

sie vermittels des Instruments von Versailles zu erreichen, und der Vertrag

bietet in der Tat in seinen Klauseln die Möglichkeit, das Ökonomische als

politische Waffe zu gebrauchen. Das bedeutet, die Wirtschaft sei zweiten

Kanges. Nach diesem Rezept ist man auch durch wirtschaftliche Kooperation

zugunsten der Polen in Oberschlesien verfahren und das gleiche wird auch

im Rheinland versucht. Die kürzlich im Wortlaut veröffentlichte Denkschrift

Dariacs : „Unsere Politikim Rheinland" (Frankfurter Zeitung 25. Oktober 1922

Nr. 761) zeigt das in aller Klarlieit. Der erste Punkt der Vorschläge an

die französisclie Regierung, auf welche Weise man sich im Rheinland am

besten festsetzen könne, lautet: ,,Der erste Akt dieser Politik ist die finan-

zielle Organisation des Rheinlandes/' Man ist also wirtschaftlich gar nicht
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so e'.nl'ältig, wie uns Herr Halevy glauben machen will, und auch sonst

ist die französische Initiative im modernen Sinn durchaus rege/ ökonomisch

konservativ ist man nur in der Reparationsfrage. Das ist so auffallend,

daß man sich nicht wundern darf, daß wir in die Aufrichtigkeit dieser

Haltung Zweifel setzen. Denn in der Tat hatte Frankreich deiuTL nicht Ge-

legenheiten genug, mit seinem Schuldner direkt zu verhandeln und den Weg

eines Ausgleiches zu beti-eten. Konnte es seinen klugen Staatsmännern ent-

gehen, daß ein System der Diktate und Sanktionen, welche den Gegner

dauernd vo^ allen Verhandlungen fern liielt, jede deutsche Regierung, mag

sie sich wie immer zusammensetzen, ohnmächtig machen mußte, die Maß-

nahmen eben zu treffen, die doch im Interesse der Reparationen Frankreich

so erwünscht sein sollen, die aber stets dann gefordert werden, wenn der

Zeitpunkt für ihre Möglichkeit immer wieder längst überschritten ist. Nach-

dem man Deutschland gründlich entpolitisiert hat, darf man ihm da vor-

werfen, daß es wirtsrhaftspolitisch die Möglichkeit sucht, seinen Bestand

aufrecht zu erhalten? Dies in Paranthese, um nicht ein Gebiet zu betreten,

das von den Fachmännern zwar sehr durchackert ist/ gesät aber haben

bislang nur die Politiker darauf — was für eine Saaf( wird da noch auf-^

gehen V Welirt sich aber das französische Bewußtsein in der Tat so sehr

gegen Utopisches, warum scliließt es dann gefließentlich die Augen vor dem

wahrhaft Unfaßbaren und so sehr Widerrealen einer lawinenartig ins Un-

begrenzte wachsenden Verschuldung? Diese allein soll Wirklichkeit sein!

Obgleich ein in solcher Progression steigende unbenannte Quantität im

Wachsen Substanz und Wesen verändern muß. Ein Glas von zehn Kubik-

meter Inhalt ist immerhin noch ein Glas, aber eins von tausend Kubik-

metern ist schwerlich noch ein Glas, und niemand wird es auch dafür ansehen.

Fünfzig Milliarden, hundert vielleicht, sind noch eine zu verbriefende Schuld;

tausend Milliarden aber gehören sicherlich nicht mehr zu den Summen, die

im Geldverkehr einen realen Sinn haben können. Und hier finden wir es

utopisch, daß man einen solclien Rechtstitel einfach als Hypothek auf einen

Staat und seine Bewohner eintragen läßt, und den Schein präsentiert als

wäre er Wirklichkeit. Notabene nachdem es sich als ein solches Novum er-

weist, daß heute niemand auch unter Fachmännern der Finanz zu sagen

weiß, wie solche Übersummen volkswirtschaftlich zu behandeln seien.

Mit diesem Beispiel nähern wir uns vielleicht auf dem kürzesten Wege

der tiefgehenden Verschiedenheit, die zwischen der französischen und unserer

Auffassung des Krieges und seiner Folgen besteht. Sie ist wesentlich eine
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DiÜerenz im Ciefühl für seine Dimension. Frankreich schon im Krie^

auf einen Punkt fixiert, glaubt, seinen Krieg: geführt und gewonnen, folge-

richtig alle aus dieser Tatsache sich ergebt^nden Schlüsse ziehen zu können/

lind ist in seiner Siegerwürde beleidigt, wenn es auf naturliche Widerstände

und Hindernisse stößt die in der Dimension liegen. Welch ein Beginnen

ist das auch, die Ripsale der Sintflut partout auf seine Mühle leiten zu

wollen ! Wir aber empfinden diesen Krieg nicht deshalb als eine europäische

Katastrophe, weil wir ihn verloren haben, sondern weil er von allen weit

über jedes rationale politische Ziel hinaus geführt — das heißt eben nicht

geführt wurde. Wir erkennen das Verhängnisvolle darin, daß die ihn

angeblich geführt/im Grunde von dem überlegenen Mechanismus des Krieges

überwältigt worden und deshalb auch seinen Folgen nicht gewachsen sind.

Dies ist der tiefere Grund für das poliitische und wirtschaftliche Chaos, injflem

wir heute leben. Daß mit politischen ]\Iittelu dagegen nichts auszurichten

ist, muß jeder erkennen, der sieht, daß ein Gleichgewicht der Kräfte in

Europa schon deshalb für alle Zukunft unmöglich ist, dadurch, daß der wirt*

.schaftliche und politische Hebel des Kontinents nach Amerika hinaus verlegt

wurde, wodurch das Schicksal des alten Systems besiegelt ist. Erst eine neue

übergeordnete Organisation, die von den europäischen Staaten selbst ausgeht,

könnte Europa als Einheit wieder aktionsfähig machen. Der Völkerbund in

seiner jetzigen Gestalt kann es jedenfalls nicht. Wir sind die letzten, die von

einem phantastischen Überkapitalismus, wie er sich heute geltend ma^^ht, die

Rettung erwarten. Aber das eben ist die Rache der Wirtschaft an der Politik,

daß sie zwangsläufig den Staat aushöhlt, der seine Souveränität überspannt

hat und mit eigenen Mitteln eine Befreiung nicht mehr erreichen kann.

Hierin liegt das Mißverständnis, daf Frankreich in der traditionellen Sieger-

logik befangen, den Primat der Politik verkündet. Hätte es Frankreich ver-

mocht, eine der Größe des Krieges adäquate neue politische Idee zu produ-

zieren, dann wäre ihm die Führung in Europa vielleicht von selber zugefallen.

Doch die bloße gewaltsame Entpolitisierung Deutschlands bedeutet keinen

Zustand, der dauern kani^und lockt Frankreich auf den Weg veralteter

Hegemoniepolitik mit dem ganzen Apparat der Geheimdiplomatie, der Allianzen,

Einflußsphären und Militärkonventionen. Wir vermögen in diesen selbstge-

rechten Deutungen und Ausdeutungen der sogenannten subjektiven nationalen

Kontinuität keinen fruchtbaren zukunftsträchtigen Gedanken zu entdecken.

Doch Frankreich sagt, es bestehe auf seinem Recht, aus dem ihm die Kraft

zum politischen Handeln ströme, — und merkt nicht, in welche passive Rolle
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es sich .laduvcli hineingespielt luvt. - Frankreich ist nun oinmal im Bewußtsein

r Welt als der Erbe der demokratischen Tradition, der revolutionären

Initiative, als Repräsentant der Freiheit vor allem befestigt, als daß es uns

und Europa eine so rasche Umstellung zumuten dürfte, plötzlich in ihm den

Führer einer neuen „Heiligen Allianz'', den Hüter der Ordnung zu entdecken.

Und nicht etwa der Ordnung durch einen neuen großen Gedanken, sondern

der Ordnung als solcher schlechthin: Vordre de l'ordre! Es muß uns etwas

Zeit lassen, uns allmählicli in diese veränderte Vorstellung einzuleben.

Analo«'- dem von allen Einsichtigen dringend geforderten finanziellen

Moratorium — wie wäre es mit einem politischen Moratorium V — auch am

Rhein Vielleicht gelingt es uns mit der Zeit, die Antinomie zu lösen, daß

die Idee de l'ordre sich so gut mit einer Politik verträgt, welche die Un-

ordnung (desordre) bei uns so leidenschaftlich begünstigt; wieso ferner die

angeblicli noch einzig vorhandene politische ratio bis jetzt auch das einzige

Hindernis bleibt, dem Kontinent sein politisches Gewicht, seine wirtschaftliche

Kraft wiederzugewinnen. Wir sind so unbescheiden zu urteilen, daß der Aus-

spruch Poincare^s, Frankreich wolle nichts anderes, als was auch die Advokaten

wollen nämlich Wahrheit und Gerechtigkeit, ein etwas dürres Programm

für die erwartungsvolle Haltung der Welt ist. Bekämpft man die Präponderanz

des (ökonomischen und will den Staat so mächtig als möglich, dann darf man

nicht auf der anderen Seite, auf utopischen Hügeln sich schwingend, Phantome

von Staaten begünstigen,- wie irgend einen Pufferstaat vom Rheinland und

dergleichen.

Es liat vielleicht keinen Sinn zu sagen, daß Frankreich keinen Frieden

,vill _ wer will nicht Frieden? Ist es doch symptomatisch und der tradi-

tionellen Siegermentalitiit so gar nicht gemäß, daß man in Versailles (für

den Presblter Wilson vor allem wohl) durchaus einen Schuldspruch brauchte,

um den Gegner wie bei Gericht zu verurteilen. Während man selbst ängst-

lich bemüht ist, seine Unschuld zu beweisen, und so Kategorien einfuhrt,

die in der Politik bisher sehr nebensächUch waren. Aber jenes Bewußtsein

und jener Maurras'sche Segen des Sieges haben eben ihre Gefahren, die

wir heute leider besser erkennen als die Sieger. Die Gefahr vor allem, daü

der belohnte Krieg in der Möglichkeit neuer keine besonderen Schrecknisse

mehr sieht, höchstens solche, die interessant zu studieren seien. Auch das

ist klassisch und rational — zugegeben. Frankreich sagt ferner, es müsse

eben verhindern, daß es je wieder Krieg gäbe, und durchaus und mit allen

Mitteln. Wir aber meinen: Alle sind nicht dafür tauglich. Und auch das

Durchaus ist untauglich. Denn es gibt keine Sicherheiten, wenn man histonsch-
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politisch denkt und gerade dann nicht. Ebensowenig als es einen Krieg

gegen den Krieg gibt, durch welches Schlagwort man den letzten zu einem

so gräßlichen und verheerenden gemacht hat. Ist der Gegner so stark, daß

er trotz aller Schwächung an irgend einem Zeitpunkt der Zukunft zu fürchten

sein könnte, dann ist jeder Aufwand vertan, der den Gegaer dauernd ge-

schwächt halten soll. Es bleibt nur übrig, sich ihm zu verbünden. Alles

andere wird versucht — und das eben heißt Politik — nur dies eine nicht,

das helfen könnte. Was tut es, wenn es sogar im Zeichen der Wirtschafts-

politik geschähe, wenn es nur dazu helfen kann, die europäische Einheit

wiederherzustellen.
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* Der Reifende beklagt fidi
Schließlich reisen ja auch vicht alle im Auto und F F D —

fj'i/f^^ hhren einfach mit der Eisenbahn. Und einer von ihnen

tla f «-cÄ
^^^'«**f- Er schreibt kein Feuilleton — er te-

Linda u.

d./'Zl mT*-'"'"!?" ^'''^'' ^"^ Höllenschwüle am Bodensee

1 fZf ^f^^f,^ »^ Gebirge, nach Tirol zu entfliehen. Schweiß-
' ultrr P'^'^^fr '^^/ ^°^hen> ergriff den am Nachmittag von

itjj V, ^\[^^r^^'^ ,

Ei^^^O^ der versprach, ihn in einigen
^ll^J^den über Undau nach Bludenz in Vorarlberg zu bringen. Er
erhielt verheißungvoll eine direkte Fahrkarte am Schalter und

>^LfT y* r ^"i^dnchshafen einen direkten westdeutschen

^^nß T^'l\ i"l ?,"^' angeschlossen wird, anzutreffen, und

t F^T ur,""?^
foMontro^^e jedenfalls im Zuge stattfinden.In Fnednchshafen fehlte ztcar der direkte Wagen, nur einer bi,Bregenz wurde angehängt. Auch gut, dachte er, man wird dortschon weiter sehen. Man kommt bei unverminderter Glut in Lin-

aÜJI' ,^"^%«^«<^»^««-' ^^ch au3 dem Bregenzer Wagen}
Alles aussteigen! Der Bahnsteig weit und breit leer; im Hinter-^unde eimge Bewaffnete in Khaki. Schreie nach Gepäckträgern.
£.« mcA«nf e t n e r. Zug nach Bregenz? Hier, gegenüber. Gut,

TalrÜnT^i
^^^*^/*^'*? '^' ^fhalle. Langer Zug Koffer undTaschen schleppender, schwitzender, ächzender Vergnügungsreisen-

der (Aufenthalt angeblich 15 Minuten, indessen bereits 10 Minu-

2 l'['P^J''''^'>
"^f>'^ Sie schon einmal gemessen, une lang

etn äahnstetg an einem glühenden Scmmernachmittag ist? Der

^n'J/fc /f
"""

n* *? ''"' Zo//W?e mindestens einen Kilometer lang.

belaffnt'f9) r^^^^^^
^t>- ^t.et• Bewaffneten (gegen wen

bewaffnet?) stumm erhaben, sehen weder einen selbst noch das(repäck an; sie haben ihre Augen überall, nur nicht auf denvor ihnen wartenden Reisenden. Warum? frage ich meinen Nach-

Zl.i A T'""
drittenmal vergeblich versucht, einen Koffer-

Fr.f n.^ u
'^'\ ^'' *""*''" aufmachen, kreischt er. Aha.

Methn7l"'% ^'"''„^«"T''^
^an gefragt. Freundnachbarliche

uftt V ^?T' P ^ir «" ^^«<^'»«. ^it Mühe zugemacht. Er-

Ittue! nlrf ,^''"' f' ^f^'^ ""^ ^'^^"^^«^ ffeschlossen.
Anstellen. Die Lust am Anstellen scheint seit dem Kriea nichtnachgelassen zu haben. Es gehört zum deutschen Lehln Vher

taXn e^^r%l ^^'T ''^' ''^ ^^ ""^ halbgeöffneten Tür

viÄ V
ßl^^nmformierten, - Reichsbahn - Phirenez

ttl aÜ"^"'
*"

J
'^': Genauigkeit eines Archivars, der diphma-tische Akten prüft, die Fahrkarten kontrollieren und knipTel

di^Z ^/"^ ^%''S
^^'"""^ ^' «'^ ^"^'h ^'^ dlnchen Leute,

hm nJ''Jn"Z-, ^'^J^t'*^
netter altsr Herr, gepäckbeschwert,

rntf JJq r ^, '•'.
Heft vor und will weiterkeuchen. Halt

daß kl l Ta T\ ^"''^''•' .^'' '''^^"^«'' ^" r^erhindern hat,aap kein Reichsdeutscher ungeschoren nach Oesterreieh entkommt

y^brechers aufzunehmen: „Das gibVs nicht. Ich muß sehen f'^

Der Alte m^iß zurück. Ich aber als der Nächste, der ich viellZhtmdxt mit der gebotenen Untertänigkeit meinen FahrscLnreZbekomme einen Verweis dafür, daß ich den Zuschlag für denSchnellzug nicht in Undau am Schalter gelöst habe Wann iches unter diesen Umständen hätte tun können, frage ich, und wozu

L'"7,.^r "7.1"- ^t^'^^T^ »'^^^^ «>Ä hekä:me ihn au der Fahr
'

,

m Zuge Höhnisches Achselzucken. Ein Eingi'reihter weist mir
' arÄii/''''7^'''Tr'^"',^^ ^" '^^'^^'- Unterhaltung Z Tem

s^liT,?JlT Tth "^^ ^Z österreichischen Schaffner. dZ
*Mnrfff7, d^ sei sein Kollege dort, am unteren Ende des Zuges

aer erste, sei es. Ich kehre zu ihm zurück; nun nimmt er m

alJ^^ Zk *•' ^'f;r "r '^.^ ^^ ^^''^' ''^^^'^^ soll. Als Z

w^irtZ 'P^'^^^flZuMao ron mir noch einen StrafZuschlag,

Vorhalt noch frech der Unwahrheit!
'^ Pfhördfn — o internnfionnler Verkehr'

ii lud enz.

lüudeuz: piucHtcoUe Lage inmitten . Brander Tal
Montafon etc., aber Bludenz ist noch weil Zunächst halten 'wir
in leldkirch. Eine viertel Stunde, eine halbe Stunde. Indessen
i^t der veraehtets Personenzug von Bregenz auch schon einge-
troffen. Die Elektrifizierung hat eben auch ihre Nachteils zti.wdlen Stromunterbrechung angeblich in Buchs beim. Pariser An-

l^Ht^' ''^""' °^* *^^"" vorkommen. Aber am nächsten Abend



als ich einen Bekannten vom gleichen Zug in Bludenz abholen
uill, überzeuge ich mich, daß die Veisptitung chronisch ist. Ztrar
schreibt der Beamte an die Verspätungstafel erst 35, dann 45,
schließlich 60 Minuten, aber es dauerte diesmal zwei Stunden,
Wir aber sitzen in den schön ausgeglühten Wagen vor Feldkirch,
als handelte es sich um Minuten. Die Vorgänge auf der „Strecke^
sind eben eine Art Staatsgeheimnis. Du siehst nur wichtige, aber

undurchdringliche Gesichter der Beamten. Endlich langen wir
in Bludenz an. Die letzten Wagen der um alle Wagen des

Pariser Schnellzuges verdoppelten Zugschlange bleiben gut einen

halben Kilometer hinter dem Bahnhof zwischen einem Schienen^
gewirr im Finstern stehen. Du hast glücklich ohne Absturz dich

und dein Gepäck auf den Boden gelandet. Nun stehst du in

dunkler Nacht verlassen und einsam da- Kein Hilferuf dringt
nach vorne. Und wenn es dir auch gelänge, es hülfe dir nichts:

es gibt keine Gepäckträger in Bludenz. Auch vorne nicht. Davon
habe ich mich am nächsten Abend überzeugt. Vielleicht aber
Dienstmänner, wie in der Schtceiz? Auch nicht. Und Hoteldiener?— Ja, die gibt es, aber sie dürfen nicht in den Bahnhof. Was
ein Unsinn ist, da sie doch den nichtvorhandenen Gepäckträgern
oder Dienstmännern keine Konkurrenz machen . . . Wenn du Glück
hast, findest du einen draußen hinter dem verborgenen Pförtchen,
darüber das Wort Ausgang steht, aber dann ist es nicht der von
deinem Hotel, sondern just von dem, in das du nicht willst. —
Lies dagegen die beredten Anpreisungen von Bhidenz in dem in

allen Regenbogenfarben prangenden Werbebüchlein über Vorarl-
berg. Was nützen sie, icenn ich erst unter solchen Schuierig-
keiten zu seinen Herrlichkeiten gelangen kann! — Noch etwas ä
propos Bludenz: von hier gehen verschiedene sehr peinlich und für
die Reisenden lästig miteinander konkurrierende Autofahrten aus.

Stets aber lassen die Wagenlenker die lange vor der Abfahrt schon
gefüllten Wagen mit besonderer Vorliebe auf der Sonnenseite der

Straße stehen. Vielleicht, um die Abkühlung auf der Fahrt um so

genußreicher empfinden zu lassen. Kleinigkeiten? Mag sein —
aber eben an ihnen erweist sich kultivierte Sorgfalt.

Roppen-Oetztal.
Sie haben davon gehört: zvnschen diesen Stationen hat der

wildwasserführende, reißende Inn den Bahnunterbau derart unter-

wühlt, daß dieser auf einer Länge von einigen hundert Metern

barst, von den Fluten fortgespült intrde und das Geleise in der

Luft hängen ließ. Ein geiciss"nhnfter Streckenwärter, der den

Zustand der Strecke erkannte, konnte noch den in Landeck

haltenden Arlberg-SchneUzüij rechtzeitig vor der Abfahrt warnen

und so ein grauenhaftes Unglück verhüten. Die glücklich Ge-

retteten hatten es allerdings schwer zu büßen. Sie mußten in

Landeck über Nacht ohne Verpflegung und Unterkunft bleiben

und dann im Morgengrauen, als der Verkehr an der zerstörten

Strecke notdürftig durch Umsteigen wieder aufgenommen wurde,

mit Sack und Pack eine erhebliche Strecke über Stock und Stein

au Fuß zurücklegen. Es hat darüber mancherlei in österrei-

chischen Zeitungen gestanden. Dieser provisorische Zustand des

Umsteigens über einen improvisierten Steig, einige hundert Meter

auf und ab, dauerte mehrere Tage, bedingte die Einstellung des

ganzen Schnellzugsverkehrs auf der Arlbergbahn und regelmäßige

Verspätungen der Züge nach Innsbruck bis zu drei Stunden und

mehr . . . Glauben Sie, daß man die Reisenden, die von Westen

kamen, auf die außerordentlichen Strapazen, die sie erwarteten,

lielleieht aufmerksam gemacht hätte? — Im Gegenteil. Auf der

Station Langen am Arlbcrg verlangte ich eines Nachmittags

nirhtsahn^nd eine Fahrkarte nach Innsbruck. Der Schalterbe'

amte gibt sie mir anstandslos, ohne auch nur mit einem Wink
die immerhin außerordentliche Lage anzudeuten. Kein Anschlag

auch im ganzen Stationsgebäude. Erst der Bahnhofsu^irt, der mir

wohl meine Harmlosigkeit ansah, warnte mich noch rechtzeitig

vor dem riskanten Unternehmen, die Reise ohne Not bis Innsbruck

fortzusetzen und ersparte mir so das nächtliche Ahevteuer des

Umsteigens auf offener Strecke und zum Schluß nach Mitternacht

in Innsbruck vor dem Bahnhof zu landen und ohne Unterkunft

zu bleiben. So zog ich es vor, in Landeck zu übernachten. Am
Vormittag des nächsten Tages passierte ich dann die kritische

Stelle. über das Zeitalter der Technik! Wir können nach

Amerika fliegen, bringen es aber in mehreren Tagen nicht fertig,

eine anständige Umparkierung eines mäßig besetzten Personen-

zuges über eine gestörte Bahnstrecke zu bewerkstelligen. Greise,

Männer, Frauen mit Kindern im Arm und Kinder an den Röcken,

mit Taschen, Koffern und Körben beladen, wie ein Zigeunerzug

auf der Wanderung, über einen schmalen, steilen, einen halben

Kilometer langen Pfad keuchend. Aber man wurde gefilmt. Hinten

aber sah ich ein Lastauto, das das auf gegebene Gepäck des

Gepäckwagens auf besserem Wege und sicherer zum leeren Zug

brachte. Die Güter sind eben kostbarer geworden als die Menschen,

Florian.
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''''/'"^' = h''"'fen od.. genauer von

ZLIJ flK"^'}" ""''' *"' «"""ß« Netz te.lwei,e ein-

1^1 äl V , f "*" "'"' '""^^'*' =*" """ Str^he, welche

kieren nlfiW 'k • ^5 """"»"'"'«I« Verkehr de» Sees mar-

ä^S.eh, W -^V"?" ^/'='- °«' 2"2 «^•''« Uf.r hat

SfnW !f i
»".'^"'^ ,''?.' ^"«^ übertreibt die Grön...n-Terhau„,„ „ach Hohe und Tiefe, und ßian i,l erstauM wfe

Di/ E„Tf 'i """^'u^'"
^^'"'" '"« B^'"« «ä^« berichtigen

d^ur^f. ^M ^"' '^^™'"P'«''. »ber die Landschaft verlier

Cetil "'"^l
'"! """''"'^" von ihr« anmutigen Größe; ihr

wLseTrL 't,
."^"^ Proportion des Aufbaus, welchewasserarme Schrunde m tiefe schaticnsatte TMer wandelt

I n!^ w" '^'r
'''''''"-'"^« Waldstücke in waldige Berrück-neme W.esenfcuppe wie einen gewaltigen Schll.: g.^en denHimmel hebt, und die Terrassen in vergröSerten Massen zu

i?cÄtdr'' f'^.'l;
^'"'^ *« -t«it' der Uferstraße spar!

weitet Man kfn'n 'l'" f" ^'«^' "'='^'" «"* Perspektiveweitet. Man kann sich auf einem zwcisiiindigen Snazier-im'iTon Ueberhngen über die Höhen nach Ludwigshafen zTalef
oberLT"»'".

^''-«''^'•"ä'vollen Bergpartie bingeb n un"oben betr. H a I d e n h o f zuweilen einen wahrhaft «roßa'"i-«en Fembhck auf das Halbrund der Alpen vom All^äu biszum Berner Oberland genießen.
«

^oS^^J'f "•
?fl*

*^''* ''"'er der Höhenfcuppe de,

i^ vom s'
^°" U^^erüngen nordwestlich streicht, verbor-

d^l.tT l"/"*^ ^""^ ''"° *'*«e •>!» '^"letzt unsichtbar-

er DorMrÄf ''«'" "»"'«^'^" -' die ersten mls";
der .17^^;; T ^u*?!'"'

'" ''"" ««'digen Einschnitt läuft,

-eh/ K -f"'^J''
^.°''"' ^e«ichnet wird. Aus meinem Fenster

Kulisse herum tief zu dem schön gebauten Sipplingen hin.b

"inem^Mt'e^^Sr ^'l T' "''-""'" "^«"''"n -''au*
Jefzreririnfcl f

'. "/ ^"^"^ "^'^ ^='«"'='"= »''«ichnete.

weiß and" „u/; V ü
"'"*" """*" l^"''«^"- «"' denenweiß and spitz der Kirchturm ragt, in seinen Obstgärlen wie

die e?K- ""'n""'«!"
^'"^ "" S?^"" "f'chäumenden W.Hedie e, bis zum Berghang hinauf überflutet. Opalener Mitt id.dunst verschleiert die sanfte Krümmung des See^Fndes dah n f

"

da, gegenüber hegende B o d m a n, aus dem einige Fenster.cheiben silbern blitzen, ragt mit Burg und wlld wie ein

wb T"::
^''''""" '"' ^''""- A«f den bu-.,chimm.rndenWiesenhangen vor mir stehen ganze Völker von Obstb^;umen«.die kühle, wetoe Ueppigkeit ihrer Blüte gehü It Swelcher em zweiter zarterer Schleier von Duft und Silb"

blute und der braunrote Schimmer des Nußbaums sich»wischen das schneeige Weiß und da, zarte Grün Doch Hlman naher, .o entdeckt man unter den Völkern Individe"

dIcU •r,"'"° !^" i-Sendliche Blüte dicht wie cto

Andere ttr^ ^f .»«»• ""»'«d«" und Bienengesumm drunte"Andere strahlen feierlich mit ihren in den Himmel wie If»n

.ct'arz/srutmr^*"'" "^'t""'"-
""'''" -de« "l^ecfn.cnwarze Stummel aus, aus denen junge Blüte bricht — e>

halen d;*™:"'^^S"- f? ^"'f"
P^^oP'-i- bl^men

«gend Plaw l "",
i,."'^'''"'^

•" *'"=h"'""« i»l überwäl-

tlm' i- w,.
'' ''"'" ''" °"' '"'iehoch; gestern nochknallte die Wiese vom Gelb de, Löwenzahns heute vTrwehen seine weißgrünen Ampeln im warmen Wind! und dU

We?r3 ^^ !""""^'" »'=•' '"' '»«senden, klein und munUr amWegrand Schon stehen die Hummeln auf dem aufgeblühtenKlee, und in dem gestern noch kaum bemerkten Roggenf;^

ÄnTn^Kuätr: fr
''™''*"™' '«* "'• - '^-" dult

Wir sitzen in Ueberlingen am Qual und warten auf den

mfe Im WaT""^'" t" """'= "-«en'ehfet stehen dflihle un Wasser. Es scheint eine stillschweigende Ueber-

einem Pfahl Platz nehmen darf. Sobald ein« angeflogen kommt
.trdt7'"det bereitwillig die andere. Kurze slhret derW
r^f,T- ul'"

"?'' *"'"" ^" '» P""er Sonne die Straße

äU^iJJl
heruntergestiegen und haben beim Eintritt durchdl« Stadtmauer die Kühle in den Anlagen genossen Die ,nmutige Biegung der durch da. Franzisk,nerlor",m Sei steh

wöhirb if "h^""*'
''^ •"•'ef-Äene Schönheit der altt

^^ltr.Kl l"TT ~ r' "'"""« diese Atmosphäre be-«higlen Kleinbürgertum., in welcher selbst die Ju,üz idyl
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lisch von Blumcnduft und Vogelgcrwitscher tiinrahmt ist!

Auch das Plakat der Wählctversammlung, auf welchem der

Herr Finanzminister für den Abend seine Rede ankündigt,

paßt sich mit mäßigem Formal und blassem Zitronengelb den

freundlichen Umständen an. Die Bilder aus dem Film „Der

Weltkrieg", die vor dem Kino ausgehändigt sind, wirken

hier nicht sensationeller als die Kostüm-Au«nahmen vom

letzten Faschinjt beim Photographen nebenan. Zwar verbucht

ein neues Denkmal Heinrich S«juses auf dem Markt an My-

stik und Mittelalter zu erimiem, stehen alte Trutztürme an

den Ecken der Stadt, ra^t das innen schrecklich neu restau-

rierte Münster als „Wahrzeichen" über den sauberen Gassen,

an dei^n einziger Kreuzung ein Uniformierter ernsthaft um

Verkehrsregelung bemüht ist. Aber es ist, als wäre das AHc

nur eine täglich blankgeputzte Dekoration, und die Bewegung

des Neuen läuft hier am Südende des Reiches in einer si.nft

plätschernden Welle aus. Gute neue Wohnbauten fallen an-

genehm auf, im Fenster einer ambitiösen Buchhandlung liest

man einige moderne Büchertitel, und auf der staublosen Ufer-

straße rollen die gedrungenen kleinen Automobile freundlich da-

hin.Warum sich die Reisebüchcr immer noch bemühen, von alten

Bischöfen, Vorrechten Reichsunmittelbarkeit und sonstiger ver-

gangener Herrlichkeit zu erzählen, wenn schon der Dreißigjährige

Krieg einen dicken Strich drunter gemacht hat. Es ist die Bürger-

lichkeit einer Ordnung, die nicht gestört sein will und das

Bedeutungsvolle des Alten nur noch als poetischen Schmuck

seiner Idylle empfindet, was den hervorstechenden Zug aller

dieser freundlichen Städtchen ausmacht. Ich hörte an einet

Landungsstelle einen Funktionär einem aufoegchrenden jun--

gen Manne sagen. „Sie sind wohl irgendwoher, wo es keine

Ordnung gibt".

Von den Hängen des Bodan-Ruckens, der zwischen dem

Urbcrlinger See und dem Unt^rsee sich erstreckt, stürzt der

Wind mit einer Vehemenz und Plötzlichkeit auf den See.

herab, daß die glatte Fläche im Nu ins Schäumen und Rau-

schen gerät; er reißt eine blauschwarzc Wolke mit sich ynd

schleift sie heulend wie einen zerfetzten Mantel schräg auf

die Nordseite hinüber Schräg peitscht der Regen herab, und

wir haben auf der kurzen Ueberfahrt nach Dingeisdorf
einen Seestuim im Kleinen mit heftiger Bewegung und tüch-

tigen Schaumspntzern „auf Deck". Um so schöner und frischer

der Weg dann nach L ü t z e 1 s t c 1 1 c n, wenn das V/etter

auch noch im Rücken droht. Auf der Hohe der Straße um-

faßt der Blick rückwärts noch die unter Wetterwolken

schieferblauc Ueberlingcr Bucht, links unten die dunkle, mit

smara;,dgrünen Flecken leuchtende M a i n a u, und voraus

die ganze spiegelnde, unbegrenzte Seeflächc. Nichts marht

so selbstvergessen wie eine Wanderung am Wasser, sie

glättet alle innere Bewegung . . .

Im lichten hohen Buchenwald, der die weite Bodenwjlle

zur Konstanzer Bucht überzieht, bricht die Sonne durch. Gut

die tiefe Stille drin, die durch das Gezwitscher hoch oben

noch vollkommener wird. Die Straße gabelt sich, verz^reigt

sich zu vielfachen Parkwegen. Städtische Sonntagsspadcr-

gänger tauchen auf, mehren sich, tragen die penetrante Feier-

tagslangeweile ins Freie. Wir eilen auf kürzestem Wege quer

durch und sind bald mitten im dichten Sonntagsgewühl auf

der Rheinbrücke von Konstanz. Es ist vielleicht der

schönste Anblick einer Stadt an einer Seebucht.

Wer als Kind Seifenblasen aus einem unten verbreiterten

Strohhalm mit Hingabe und Verständnis geformt hat, erinnert

sich, wie in den ersten in die Luft entlassenen Kugeln, noch

mit einem kleinen materiellen Bodensatz behaftet, die ir-

dischen Farben Rot und Blau vorherrschten. Die nachfolgen-

den irisierten schon zarter: das Blau wurde blasser, das Rot

orange, mit feinen Uebergängen zu Gelb und Grün. Gelang es

aber, ohne den Halm neu einzutauchen, mit großer Vorsicht

noch weitere Gebilde zu entlassen, dann erschienen Kug.iln

so hauchzart, daß man den Atem anhalten mußte, um sie

nicht beim Ablösen schon zu zerstören«, es waren Farbon, so

fein, so verwirrend, daß man sie nicht mehr benennen konnte.

Der beglückende Höhepunkt des Ganzen, der beklommene«

Schweigen verursachte. Und nun sehe ich zuweilen bei

Sonnenuntergang, daß der liebe Gott offenbar das gleiche

Spiel am Himmel spielt. Die Dorfkinder auf dem Hügel unl-jr-

brechen ihr Spiel, sehen hinauf und sind plötzlich ganz stilL

Florian.
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„Irrational -"

Einige Bemerkungen von EFRAIM FRISCH

„Was ist Natur?" fragt der Romantiker Novalis und antwortet: „Ein

systematischer enzyklopädischer Index oder Plan unseres Geistes." Heute,

nach hundert Jahren und ebenfalls im Umbruch eines Zeitalters antworten

jene, die angeblich in seiner Nachfolge stehen, auf die Frage, was ist

Geist? achselzuckend: Geist gebe es eigentlich gar nicht, seine Wirkung in

die Menschenwelt sei nicht auszumachen. Dafür aber reden sie viel von Blut,

Leben, Seele — das eben sei irrational. Irrational ist das Modeschlagwort

geworden, mit dem die geistige Unsicherheit Probleme erzeugt, wo keine

sind, und besonders als Stange im Nebel verwendbar, just dort, wo es

auf Klarheit ankommt. Sobald der Mensch heute aus den Grenzen seines

Faches oder seiner berufHchen Tätigkeit hinaustritt, sieht er sich einem

wahren Überangebot von „Weltanschauungen" gegenüber, deren gemein-

sames Merkmal paradoxerweise ihre offenbare Geistfeindlichkeit ist.

*

Wo der Halbgebildete „relativ" sagt, sagt der Gebildete neuerdings „ir-

rational". Relativ soll wohl heißen: ich kann mich, wenn ich will, vor

jeder Entscheidung drücken— was aber soll irrational bedeuten? Vulgarisiert

bedeutet es insofern das gleiche, als damit eine Art Protest gegen Urteile

aus Einsicht zum Ausdruck kommen soll. Verstandesmäßige Begründung soll

nicht gelten. Wohl, doch wann und wo? Denn an sich ist die Entdeckung,

daß nicht alle Fragen bloß mit dem Verstand zu bewältigen sind, nicht so

bestürzend neu, aber es ist wohl erst unserer Zeit vorbehalten geblieben,

einen geradezu verheerenden Gebrauch von ihr zu machen. Bismarck, zum

Beispiel, begnügte sich noch mit dem Hinweis auf die Imponderabilien

in der Politik. Wir geben es heute nicht mehr so bilHg und können auch

hier auf das Irrationale nicht verzichten. Gilt es aber, die höheren Instanzen

zu benennen, denen unter diesem Titel die Kompetenz zugesprochen werden

soll, dann stehen wir vor jener Vernebelung, in der alle Grundbegriffe

wie im Urzustand durcheinanderwogen, sich auflösen und die unmög-

lichsten Verbindungen eingehen: die rechte Atmosphäre für allen geistigen

„Ersatz" — bis zu den keine Saison überdauernden immer neu inaugu-

rierten Kunstepochen. Manche sind stolz darauf und nennen das dynamisch;

was man vielleicht am besten mit Betrieb übersetzt.

In diesem brauenden Nebel ist das Irrationale eine Verbindung eingegangen,

bei der nicht nur der Verstand ausgeschaltet ist, sondern der Geist überhaupt sich

verflüchtigt hat. Eine geistige Bewegung mit ausgesprochen geistfeindlicher,

menschenfeindlicher Tendenz, die man am besten mit dem Schelerschen Wort
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„Positivismus mit umgekehrten Vorzeichen" charakterisieren kann. An Stelle

der früher verfließenden Grenzen zwischen Geist und Seele, macht eine ge-

wisse Tiefenpsychologie einen glatten Schnitt und läßt den Geist, mit dem sie

nichts anzufangen weiß, draußen; eine sich als Naturphilosophie gebende

Richtung bringt die Grundbegrifl^e auf eine Weise durcheinander, daß der

Geist in dem weiten, dunklen Komplex einer Körperseele bis zur Bedeutungs-

losigkeit verschwindet. Unter diesen wogenden Schleiern erscheint das Ir-

rationale, ein augenloser fataler Proteus, bald als das Primitive, bald als das

Unbewußte, Unterbewußte, Dämonische, stets aber als regellose Äußerung

eines Naturhaften, und das Geistige höchstens als eine zufällige Blase auf

der Oberfläche der dunkel wallenden Seele, des Blutes, das mit ihr an-

geblich identisch sei. Es entspricht der Zeitstimmung einer nach schreck-

lichem Blutverlust und Massentod erschöpften Menschheit, daß sie in einer

neu erwachten Lebensgier alles, was sie von sich weiß oder wissen will,

von einem über alle möglichen Grenzen hinaus gespannten LebensbegriflT

fordert. Vitalität ist das nicht. Die Biologie aber kann, was immer man in

sie hinein praktizieren mag, doch nur die stereotype Antwort geben: das

Leben ist das Leben. Die mythisierte Biologie soll das Irrationale sein, jene

übergeordnete Instanz, an die vage appelliert wird. Dafür haben sich in die

verlassene Position des Geistes die Pseudo-Irrationalismen angesiedelt, die

vulgarisierte Astrologie, Hellsehen, Wahrsagen, Okkultismus und alle niederen

Formen des einst Magischen bis zum bloß Suggestiven. Sie kommen einem

kommunen durchaus natürlichen Bedürfnis des Menschen entgegen, dem

blinden Verhängnis zu entschlüpfen, mit dem ihn das „Leben" bedroht,

aus dem die Ordnung geschwunden ist.

*

Sagt der Gebildete heute also „irrational", so meint er zwar bestimmt auf

etwas hinzuweisen, das über den Verstandeskräften steht, unwillkürlich

aber verbindet er damit doch die Vorstellung einer auch dem Naturhaften

überlegenen Macht. Wenn aber das ganze weite Gebiet des SeeUschen als

zum Naturhaften des Menschen gehörig betrachtet wird, wie es die neue

Forschung zum Teil tut, so ist damit doch nur der ganze emotielle Rohstoff^

gleichsam, eine chaotische Substanz bezeichnet, aber noch nichts, was sie

ordnet. Dem Chaos sich ausliefern, ihm selbst eine Art autonomer Er-

neuerungskraft zuschreiben, — auch des entspricht der Stimmung eines

Menschentums, das den Glauben an sich verloren hat. Viele beugen sich

heute über die Tiefen der menschlichen Vergangenheit, stöbern in Mythen

und alten Kulturen, um den Lebensstrom zu entdecken, der sie speiste,

vielleicht, daß er auch für uns wieder zum Strömen gebracht werden

könnte. Es ist ein gefühlsmäßiges Sich-Hingeben an eine unvorstellbare
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Rückbildung, ein Aufbruch nach rückwärts, bei dem man das Ziel nicht

kennt, aber bhndHngs darauf vertraut, daß man schon irgendwo ankommen

wird. 'inzwischen aber begnügt man sich damit, die Qualität durch emo-

tionelle Quantitäten zu ersetzen. Eine sonderbare Vorstellung von der Fülle

des Lebens. Doch bei dieser Hinneigung zur Welt des Primitiven, des

Archaischen, ihrer Unmittelbarkeit, ihrer „Erkenntnis aus mystischer Parti-

zipation«, ihrer Natursichtigkeit wird merkwürdigerweise nur eins über-

sehen: daß hier die Unmittelbarkeit, der Ausfall intellektueller Bindeglieder

im Ausdruck des SeeUschen nicht einem Mangel, sondern vielmehr der

höchsten Potenzierung eines Geistigen entstammt. Nur ist seine Kausalität

anders, sie ist uns unbekannt. Es ist das Magische, das hier den Zudrang

und den Auftrieb des Seelischen bindet, ordnet und gestaltet. Das viel

mißbrauchte Wort Magie, schwacher Nachhall noch im Gebrauch unseres

Wortes Zauber, wenn wir das Überraschende einer schöpferischen Wir-

kung verspüren, vermag uns die Bedeutung des Irrationalen ein wenig

zu erschließen. Es ist nicht mit dem Bluthaften, Dumpfen, blind in sich

selbst Wogenden der Seele, mit dem wertfreien Rohstoff identisch, son-

dern ist das, was ihn bändigt, das Prinzip, das formt. So selbstverständlich

das scheint, so notwendig muß es dem Mißverständnis heute entgegen-

gehalten werden. Vom echten Irrationalen her ist die Vorstellung eines

naturhaft glücklichen Primitiven, eines geistfreien Urmenschen ein Un-

ding und nichts wie ein modernes Wunschbild des am Mißbrauch des

Geistes leidenden Menschen. Das Geheimnis liegt schon im Ursprung. Die

Seele ist nicht älter oder ursprünglicher als das Schöpferische im Men-

schen, der Geist.

Es nützt uns nichts, die großen Manifestationen des Irrationalen in den

Symbolen der Mythen zu erkennen, wenn wir sie nicht als Wirklichkeiten

zu erleben vermögen. Die Deutungsversuche etwa der Psychoanalyse, nach

den drei vier Schemata, die ihren durchschnittlichen Vertretern zur Ver-

fügung stehen, intellektualisiert sie auf die banalste Weise nach dem Maß-

stab einer menschlichen Norm, die unterhalb jeder erlebten geistigen Er-

fahrung bleibt. Von den quasi -rehgiösen Bemühungen privatester Art

darf hier wohl abgesehen werden.

Doch eine letzte Ausstrahlung der Symbolwelt ist auch uns verblieben.

Ein einigermaßen, wenn auch nur konventionell in diesem Sinne ge-

sichertes Gebiet war bis vor kurzem noch der Bereich der Kunst. Es

wurde ihr in einer Art von Konsensus zugestanden, daß die Gültigkeit und

der Wert ihrer Schöpfungen durch ein irrationales Element gewährleistet

sei; was ja auch in dem Wortschöpfung, Schaffen, zum Ausdruck kommt,
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als betonter Unterschied zu dem, was durch bloßes Denken hervorgebracht,

nachgeahmt oder „gemacht« werden kann. Bei aller durch die Überfülle

des Theoretischen geschwächten Unmittelbarkeit der Anschauung, blieb hier

noch das Wunder. In das Kunstwerk hatte sich auch für den wissenschaft-

lichen rationalen Menschen das letzte für ihn faßbare Symbol des Irrationalen

gerettet, dem er noch leibhaftig begegnen konnte, ein Objekt, dessen Evi-

denz in ihm selbst lag und nicht auf Umwegen gesucht werden mußte.

Der oft bespöttelte Anspruch eines jeden Menschen auf diese Wirkung

beruht auf der stillschweigenden Voraussetzung, daß ein Jeder, ohne Aus-

nahme, als geistgeboren an der Manifestation dieses letzten Magischen

unmittelbar Anteil hat. In der allgemeinen Auflösung ist auch diese Grund-

tatsache erschüttert worden. Was auf den ersten Blick erstaunlich erscheint,

ist, daß der Einbruch der Vernebelung in die bildende Kunst für uns mit

der Bewegung gegen den Impressionismus einsetzt, mit der Forderung

nach einem von der Erscheinung abgelösten, gesteigerten Ausdruck des

Geistigen. Über dem Formproblem erhob sich der Schrei nach dem Irra-

tionalen; mit dem Erfolg, daß nur eine bis zur völligen Auslöschung des

Gegenstandes gesteigerte private Symbolik — hölzernes Eisen — vergeblich

ihre nirgends vorhandenen Gläubigen suchte. Übrig davon blieb eine

Richtung, die das Geistige in der reinen Abstraktion sieht, und — ihr

Gegensatz — eine bewußte Barbarisierung der Form, die nicht nur eine

Vereinfachung, sondern durch diese zugleich eine Bedeutungserhöhung

erreichen will. Wohl, eine Einfachheit, die mit ihrer Armut haushält, ist in

der Kunst zumal anständiger als ein falscher und erborgter Aufwand. Es

kommt hier nicht auf Gestuftheit an — die gehört zur Bildung. Der

Schwund dessen, was wir Wirklichkeit nennen, kann zu Zeiten so be-

ängstigend um sich greifen, daß der Geist, der als Kunst einen Leib sucht,

sich nur in sehr unscheinbaren, ja armseUgen Formen verkörpern muß, was

ihrem Rang keinen Abbruch zu tun braucht. Und das mag ja unser Fall

sein. Dagegen ist die Zerstörung und Auflösung der Form höchstens ein

Gleichnis für den Intellekt, sie bleibt eine tendenziöse Demonstration. Un-

ordnung kann nicht durch Unordnung dargestellt werden. Auch die Bar-

barisierung als Ausdruck der größeren Unmittelbarkeit erborgt nur ihre

Bedeutung von der Symbolik des Primitiven: wir sollen durch einen Ana-

logie-Schluß auf die gleiche Abstammung vom Irrationalen schließen. Doch

was sich dem Primitiven unmittelbar als Sinn gibt, was ihm ein Fetisch

ist, kann uns kaum mehr als ein originelles Ornament sein. Selbst eine

Mondgöttin von Klee, mögen wir uns noch so oft versichern, daß hier

ein Kunstwille reiner zum Ausdruck kommt, als in irgendeinem anspruchs-

vollen und leeren Bilde, drückt im Grunde nur auf naiv-drastische Weise
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eine Karenz, einen Mangel aus: hier könnte eine Mondgöttin sein, —
wenn wir an sie glaubten! Wir gelangen auch dabei erst auf Umwegen

zu einer potenziellen Naivität, die ihren Zweck doch nicht erreicht: dieses

Symbol als Wirklichkeit zu erkennen. Der Glaube, daß je enger und un-

mittelbarer der Anschluß an die dunkle seehsche Substanz sei, um so heftiger

werde das Irrationale sich von selbst manifestieren, ist der alte Rousseauis-

mus— nur mit umgekehrten Vorzeichen. Der Mensch ist zwar nicht gut —
aber wenn wir uns blindlings der Unterwelt der Seele, ihren dunklen trei-

benden Kräften hingeben, werden wir der Fülle des Lebens erst teilhaftig,

nach der wir uns, wie die Schatten nach Blut sehnen. Das ist sentimental

und das Gegenteil vom Magischen. Wer die Dämonien entfesselt, muß das

Wort wissen, das sie beschwört. Was immer wir in das Dunkel hinein-

geheimnissen, das größere Geheimnis ist die Klarheit. Dem Eingeweihten

in die Mysterien ist nicht gelehrt worden, bacchisch zu rasen, sondern

durch stufenweise Erhellung des Sinns ein Wissen zu erlangen, das ihn,

indem es das Grauen vor den sinnlos dahinrasenden Verwandlungen des

Lebens von ihm nahm, in eine geistige Ordnung einfügte. Dieses Wissen

fand unmittelbaren Ausdruck im Bild. Wir kennen das Geheimnis seiner

Entstehung nicht, aber wir haben daran teil, so oft wir, auch in noch

so schwacher Verdünnung, die Wirkung eines Kunstwerks erfahren. Immer,

wo Geist Gestalt wirkt, spüren wir die gleiche Kraft, die die Welt schafft

und zusammenhält.

Es sind nicht immer die Intellektuellen, die denken. Doch der Schöpfer

denkt. Das Interdikt auf den Geist legen im Namen des Irrationalen, ist

ein Widerspruch in sich selbst und heißt das Chaos verewigen.

ADOLF MENZEL. HOLZSCHNITT AUS KUGLERS „GESCHICHTE FRIEDRICHS DES GROSSEN"
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JODISCHE r\JNDSCHAU

^xAut
Von Efraim Frisch

Wir besudien eine Jesdiiwah
Ueber die an diesem Markttag© von ländlichen Fuhr-

werken und Fußgängern belebte Njemen-Brücke kommen wir

en das Steilufer, auf dem sich zierlich und wohlerhalten die

alte Holzsynagoge erhebt, steigen eine Anzahl Stufen hinauf

und gelangen in die breite russisch anmutende Vorstadt-

gasse. Zur einen Hälfte mit ihrer Rückseite dem offenen

Lande zugekehrt, von dem ein Hof, ein Gemüsegarten oder

ein Stück Ackerland die Zwischenräume ausfüllt, zieht sich

die lange Zeile niedriger alter Holzhäuser die Gasse hinab,

deren Ende hinter einer Krümmung verschwindet. Sie sind

fast alle von Juden bewohnt, wie aus den Nummernschil-

dern, auf denen noch nach russischem Brauch die Namen

der Eigentümer geprägt sind, zu ersehen if. Sie sind

gleichförmig in ihrem einfachen Bau, der Dachgiebel meist

nach der Gasse gewendet, sauber angestrichen oder von der

silbergrauen Patina alten Holzes; bescheiden wohlhabend

mit weißen Spitzenvorhängen vor den Fenstern oder schief

und verfallen mit Resten kümmerlichen Hausrats innen,

den man durch die notdürftig verhüllten Scheiben wahr-

nimmt. Ein etwa fünfjähriger Junge, aus einem Haufen auf-

geregt spielender Kinder, mit einer alten englischen Sport-

mütze auf dem Kopf, die ihm jeden Augenblick über die

Ohren und die schwarzen feurigen Augen rutscht und in

einem undefinierbaren Anzug aus zasammenfjeflickten Lap-

pen, führt uns tum Haus des Rosch-Jeschiwah, des be-

rühmten Rabbi S., das fast am Ende der langen Gasse liegt.

Dort angelangt werden wir von einer christlichen Dienerm

durch einige dürftig eingerichtete, aber saubere Stuben

in einen Raum geleitet, wo wir eine ältere Frau an einem

Tische vor einem Buch sitzend finden. Ein weißes Tuch,

das die Ohren freiläßt, ist um ihren Kopf geschlungen,

Ober dem breiten etwas fleischigen Gesicht und der ganzen

schweren in ein verblichenes faltiges Kattunkleid gehüllten

Gestalt liegt (;ieichmut und Würde. Sie begrüßt uns sitzend

mit zurückhaltendem Anstand. Es ist die Frau des alten

Rabbi. Nach den üblichen Fragen und nachdem sie sich

nach dem Zweck unseres Besuches erkundigt, erfahren wir

leider, daß der alte ehrwürdige Mann, der berühmte Lehrer,

dessen Ruf weit über die Grenzen des Landes gedrungen ist,

infolge schwerer Erkrankung nach der Hauptstadt gebracht

worden sei, um sich dort, wenn nötig, einer Operation zu

unterziehen. Trotz der tiefen Besorgnis hinter ihrer leisen

zögernden Rede gibt sie uns sachliche Auskunft über die

gegenwärtigen Verhältnisse an der Jeschiwah. Wir ver-

abschieden uns bald, nicht ohne unser Bedauern über die

Abwesenheit des Rabbi und ihren betrüblichen Anlaß aus-

zudrücken, mit guten Wünschen für seine Genesung, and

werden mit einem stillen Seufzer entlassen.

Wir begeben uns auf den uns vom Fenster gewiesenen

Weg zum vSitz der Jeschiwah. Von einem grasbewachsenen

unregelmäßigen kleinen Platz, auf dem einige magere Ziegen

weiden, treten wir durch die Pforte eines alten Bretter-

zauns und über einen geräumigen Hof in eines der in der

Stadt verstreuten zahlreichen Bethäuser ein. Durch die

offene Tür dringen die Stimmen der Lernenden in den Vor-

raum zu uns.

Hier scheint mir eine Zwischenbemerkung am Platz zu

sein. . ,. 1 T u
Wer einiges Verständnis für das heutig© jüdische Lehren

und Lernen im Osten gewinnen will, der muß sich vor

allem von den pseudo-romantischen und pittoresken Bildern

• und Vorstellungen freimachen, wie sie gewisse geschmack-

lose Kabarettszenen und leider auch ein aus Amerika im-

portierter und durch moderne Zutaten schmackhaft ge-

machter jüdischer Theaterkitsch dem WestJuden vom so-

genannten „Ghetto" vermittelt. Gewiß haben sich solche

Reste der alten jüdischen Lebensform, die etwa an Szenen

aus dem „Dybuk" gemahnen, da und dort im Osten noch

erhalten. Das chassidische Leben, von dem in diesem Zu-

sammenhang nicht zu sprechen ist, sieht heute anders aus.

Doch auch das traditionstreue Leben und Wehen in der

Lehre, das echte, das den Sinn des Lernens bewahrt hat,

hat ebenfalls einen Formwandel erfahren, ohne dadurch an

Wesen zu verlieren. Sucht man nach einem bezeichnenden

Wort für die Veränderung, so bietet sich als Uebersetzung

und Zusammenfassung mannigfaltiger Eindrücke: es schlält

und träumt nicht, schließt sich nicht in sich ab -- im

Gegenteil, es ist sehr wach und seiner bewußt; es kennt

und versteht die jüdische Situation in der Welt — doch

freilich nicht unter dem Asi)ekt moderner Problematik.

So hat auch der Raum des Bethauses, wo gelernt wird,

nichts Abseitiges oder Geheimnisvolles — er ist in hellen

Farben gemalt und getüncht, das Licht durch hohe schmale

Fenster an drei Wänden verleiht ihm sogar etwas Nüch-

ternes. An der Eingangswand finden wir einige Handwerker

damit beschäftigt, neue Bücherborde anzubringen, und das

gelegentliche Sägen und Hämmern scheint die m ihr Lernen

vertieften jungen Menschen kaum zu stören. El)ensowenig

unser Eintritt. Es sind ihrer an die zwanzig; einzeln oder zu

zweit sitzen sie in den Bänken oder frei vor Pulten und

lernen laut mit dem üblichen Talmud-Niggun, oder leise und

nachdenklich den Text vor sich hinsummend.

Auf den ersten Blick würde einer, der von außen kommt,

in diesen lernenden junuen Menschen, wenn er ihnen auf

der Straße begegnete, schwerlich einen Talmud- oder Jeschi-

wah-Jünger vermuten (Kaftanjuden mit Schläfenlocken sind

übrigens im Straßenbild der polnischen Städte, abgesehen von

ausgesprochen jüdischen Wohnvierteln in Lwow etwa und

kleineren Orten" des früheren Galizien, ebenso selten wie die

einheimischen Landestrachten der bäuerlichen Bevölkerung).

Was hier lernend herumsitzt, trägt die mehr oder minder

schähi" gewordene „europäische" Kleidung.

Wir kommen mit einem dunkeln, zart gebauten jungen

Manne ins (iespräch, der bei den Handwerkern gestanden

hatte und sich uns jetzt nähert. Ohne es zu betonen, scheint

er in einem besonderen Verhältnis zur Jeschiwah zu stehen.

Er unterrichtet uns ungezwungen über die Organisation, den

Lehrgang und gewisse Besonderheiten dieser Jeschiwah, die

der großen Bedeutung und Eigenart ihrer Lehrer zuzu-

schreiben sind. Wir hören, daß sie gegenwartig etwa

150 Studierende umfaßt, darunter welche aus Deutschland,

England und sogar Amerika, die von dem Ruf der Anstalt

herbeigezogen wurden. Von den Lehrern spricht er mit

einer bewegten Verehrung, die offenbar auch vor Fremden

nicht begründet zu werden braucht. Es ist eine Hochschule

von acht Jahrgängen. Der Eintretende muß durch eine Prü-

fung mindestens nachweisen, daß er

aufgegebenes Stück aus dem Talmud
setzen und zu erklären. Er selbst,

Wohlerzogcnhcit und ei'.en hurtigen,

rät, hat seine Erziehung hier genossen

fähig ist, ein ihm
selbständig zu über-

der eine natürliche

wachen Geist ver-

und sich dann dem

Jeschiwah = Talmudsrhule; Rcsch-Jeschiwah = deren Leiter;

Maschgiach ^ AuLelier; „lischino" = (ein Ding) «m seiner selbst

willen (tun); Bation = für wcllHche exakte Arbeit ungeeigneter, ott

in irrealer Gedankenwelt schwebender „Müßiggänger".

Rechtstudium an der Universität zugewendet, das er vor

kurzem absolviert hat. Sein gediegenes Wesen, die ein-

fache und so eindringliche Art, wie er von Schülern

und Lehrern sprach, ergaben den Eindruck, daß hier eine

Pflanzstätte jüdischen Lernens besteht, die nicht nur eine

Hochschule des Wissens sondern einen Brennpunkt jüdi-

schen geistigen Seins bedeutet, von dem Kräfte ins Leben

hineinströmen und weithin ausstrahlen. Seine Universitäts-

studien schienen uns zuletzt nur eine Art Exkursion aus

diesem Heimatboden, unternommen, um zurückzukehren und

der Anstalt, die ihn geformt, auf eine neue Weise zu dienen.

Vielleicht war es unr^ere unwillkürlich geäußerte Ent-

tnuschung, den geistigen Lenker des Ganzen, den erkrank-

ten Rabbi Schimon, nicht angetroffen zu haben, die uns

die Genugtuung verschaffte am gleichen Nachmittag seinen

Vertreter, den „Maschgiach" Rabbi Schlomo, und dessen

Begleiter, einen jungen Raw, kennenzulernen. Der erste, ein

bleicher rotbärtiger Mann von mittleren Jahren, mit klaren

blauen Augen und von gemessenen Bewegungen, der andere

jung, mit einem wilden braunen Bart, streitbar und von

iblitzender kämpferischer Beredsamkeit.

Im Laufe der Unterhaltung gemahnte sein Anblick un-

willkürlich an einen Akiba-Jüny:er aus der stürmischen

schicksalschwangeren Zeit der Hadrianischen Verfolgungen.

Er ist es auch, der neben dem zurückhaltenden Aeltcrn

das langsam sich anlassende Gespräch in Schwung bringt

und durch seine Einfälle nährt. Der „Maschgiach", eijzent-

lich der Studienaufseher, hat aber neben dieser Funktion

noch ein wichtiges Lehrfach, das wir — meint er -• etwa
mit Homiletik bezeichnen würden. Nach der lebhaften Dar-
stellung des jungen Raw ist dieses Fach, der Mussor
(Ethik), in den Händen des Rabbi Schlomo von höchster Be-



deutung, da es den ethischen, menschlich erzieherischen
Unterbau des ganzen Lehrplanes zu leisten hat. Der Rosch-
Jeschiwah trägt täglich seinen berühmten „Schijur", daal
halachische Pensum vor, während Rabbi Schlomo sich mit
Aggadah, den Midraschim und dem ganzen Komplex dep
Erbauungsliteratur befaßt. Der junge Raw ist selbst aua
der Jeschiwah hervorgegangen und bekleidet zur Zeit in
einer kleinen Stadt das Amt des Rabbiners, kommt abei"
aus reinem Enthusiasmus immer wieder, wie jetzt eben, ZU
Besuch, um sich an der Thora zu erfreuen. Er meint es,
wie wir merken, mit seiner Rede auch ein wenig propa-
gandistisch, in seiner Bemühung, den Geist dieses Mussor
uns, die er in westlichen Begriffen befangen glaubt, auf
irgendeine Weise zugänglich zu machen, wobei es nicht aq
polemisch scharfen Ausfällen gegen eine Auffassung fehlt,
die wir gar nicht vertreten. — „Diese Jünger und Schülerg
die Sie nur zum geringsten Teil gesehen haben, alle alleg
woher sie auch kommen", ruft er wie triumphierend aus,
„was erwarten sie denn nach acht Jahren Entbehrungen
und strengen hingebungsvollen Lernens? Steht ihnen irgend-
ein Beruf offen, wie Ihren Hochschulstudenten? Wieviel
Rabbiner braucht man heutzutage schon bei uns? Die meisten
denken gar nicht daran! Sehen Sie, das ist es! Haben sie
einmal begriffen, worauf es ankommt — und das eben bringt
ihnen Reb Schlomo bei — sie lernen lischmoh, um der Thorqi
willen, um zu lernen, das ist eine ganz andere Stufe!"

Wir widersprechen nicht, wir freuen uns vielmehr, denS
jungen Raw in seiner farbigen, von Zitaten und ihren geist-
vollen Ausdeutungen gespickten Rede zu folgen, nur daß wir
gelegentlich eine Andeutung herausgreifen, um, an sie an-
knüpfend, tiefer in den Sinn seiner Rede und das Wesen
dieser Erziehung einzudringen. Wir bemerken also, daß
„lischmoh", diese alte Forderung zu erfüllen, bekanntlich
leider auch jene Ausschließlichkeit bewirkt hat, die den
Jeschiwah-Jünger zum „Bation" gemacht und unfähig, in
der wirklichen Welt zu leben, — wir geben aber zu, daß
wir von den Studierenden, die wir gesehen, diesen Eindruck
nicht empfangen hätten. Nun tritt der stille Rabbi allmählich
aus seiner Zurückhaltung heraus. Ganz gibt er sich nicht.—
Mit einer Anspielung auf den Fra?^er, der von Hillel vei>
langte, ihn die ^anze Thora auf einem Fuß stehend zu lehren,
meint er, er dürfe sich eines solchen Wagnisses, wie eai

wohl einem Hillel anstand, bei weitem nicht unterfangen. —
Die Zeit würde ihm nicht langen, um auch nur irgendeinen!
Punkt zu erörtern. Nun, trotzdem — er winkt dabei seineni
eifervollen jungen Freund und Verehrer zu —

,
jener

Frager, mit dem sich ein Hillel befaßte, war wie unsere
Weisen bestätigen, nicht der erste beste . . . Das „lischmoh**
hat heute noch einen anderen Sinn: die Außenwelt und
mit ihr die ganze früher so gefürchtete und gemiedene
Außenliteratur ist nicht mehr zu fürchten. Das „Lernen" ist

eben Selbstzweck dadurch, daß es gegen diese äußeren
Gewalten wappnet und stärkt, daß es so ganz zu mensch-
lichem Inhalt und Halt wird, um die Welt zu bestehen und
nicht um sie zu meiden. Das bedeute freilich keine Neuerung,
die Thora war von Uranbeginn Inhalt und Zweck zugleich.

Es handle sich um nichts weiter, als um die strikte Fort-
führung einer für ihn nirgends und niemals unterbrochenen
Tradition, damit der jüdische Mensch, wo immer er ira

Leben angerufen wird, unfehlbar und genau so antwortet
wie je und je ... Chassidisches wird kühl und diskret ab-
gelehnt — wir sind hier im Bereich des Gaon von Wilna,
dessen Geist noch fortwirkt.

Dann greift der junge Raw wieder ins Gespräch ein,

den die Bemerkungen Rabbi Schlomos auf den Gipfel dea
Enthusiasmus gebracht haben: im Grunde brauche man sich

zu keiner Zeit um das Schicksal der Thora zu sorgen —
und er zitiert eine Talmudstelle, wo es heißt: mag sia

im Winkel liegen, es kommt schon einer, der nimmt si«

auf. — Wir wenden scherzend ein, es sei ein Sadduzäer«
Ausspruch, den er sich hier zu eigen mache . .

.

Reb Schlomo lächelt unter seinem Bart: „Er meint,
unsere Schüler, auf die man sich verlassen kann, daß sie die
Thora nicht liegen lassen und sie weitergeben werden". —
Und wir hören ein hohes Lob der Schüler.

Es war eine denkwürdige Stunde. (Wird fortgesetzt)
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lLphonse Daudet

Haus zu verkaufen

über dem Eingangstor, einer Holztür, die nur schlecht schloß

und in deren Ritzen sich der Sand des Gärtchens mit dem
Kot der Straße vermischte, war schon seit einiger Zeit ein

Schild ausgehängt. Unbeweglich hing es in der sommerlichen

Hitze und in den Herbststürmen, die an ihm rüttelten und
es nach allen Seiten drehten. «Haus zu verkaufen» stand auf

dem Schild, aber man hätte ebensogut «Verlassenes Haus»

darauf schreiben können, so tief war die Stille, die ringsum

herrschte.

Wohl wohnte jemand in dem Haus, denn ein schwaches

Räuchlein entstieg dem Backsteinkamin und verriet eine

versteckte, traurige Existenz. Zwischen den wackeligen

Brettern des Tores konnte man schön ausgerichtete Beete

sehen, bauchige Wasserfässer, Gießkannen neben einem

Bassin und, gegen die Hausmauer gelehnt, verschiedene

Gartengeräte. Nichts schien auf Verlassenheit zu deuten;

die Verkaufsatmosphäre der Leere fehlte. Es war ein kleines

Bauernhaus, dem eine Treppe am Abhang das Gleichgewicht

gab.

An der Südseite hätte man sich in einem Gewächshaus

glauben können. Auf den Treppenstufen häuften sich Glas-

glocken und leere Blumentöpfe, zum Teil umgestülpt, zum
Teil mit Geranien und Eisenkraut bepflanzt. Von zwei, drei

großen Platanen abgesehen lag der Garten im übrigen breit

in der Sonne. Obstbäume hingen wie Fächer über die Spa-

liere herunter, ein wenig entlaubt, nur der Frucht zugedacht.

Beete mit leuchtenden Erdbeeren und grünen Erbsen reihten

sich nebeneinander, und inmitten dieser schönen Ordnung

und Stille lebte ein alter Mann. Mit seinem Strohhut auf dem

Kopf wandelte er Tag um Tag zwischen den Beeten und

Bäumen hin, begoß in kühlen Stunden die Pflanzen, be-

schnitt und bereinigte Äste und Einfassungen.

Der Alte kannte niemanden und außer dem Bäckerwagen,

der an jeder Tür der einzigen Dorfstraße Halt machte, emp-

fing er keinen Besuch. Nur von Zeit zu Zeit hielt ein Fremder,

auf der Suche nach einem Stückchen dieser fruchtbaren

Erde, an und läutete am Tor, über dem das Schild aus-

gehängt war. Meist blieb erst alles stumm; aber beim zweiten

Glockenzug hörte man das sich langsam nähernde Geräusch

von Holzschuhen. Der Alte öffnete halb verstohlen, halb

wütend das Tor:

«Was wollen Sie.''»

«Ist das Haus zu verkaufen .^>

«Ja», antwortete der Mann mit Mühe, «ja ... es ist zu ver-

kaufen. Aber ich sage es Ihnen gleich, es wird viel verlangt

dafür.»

Mit ausgestreckter Hand versperrte er den Eingang, als

warte er nur darauf, das Tor wieder schließen zu können.

In dieser abwehrenden Haltung blieb er stehen, wie ein

Drache seine Gemüsebeete und seinen sandigen Hof be-

wachend. Da zogen die Leute ihres Weges weiter, fragten

sich, mit welchem Wunderling sie es zu tun hatten und schüt-

telten den Kopf über die Venücktheit, ein Haus zum Ver-

kaut auszuschreiben, wo man doch vom Wunsche besessen

war, es zu behalten.

Das Rätsel wurde mir klar, als ich eines Tages an dem
Hause vorbeikam. Ich hörte lebhafte Stimmen einer Dis-

kussion.

«Man muß es verkaufen, Vater, man muß es verkaufen.

Du hast es versprochen . . .»

Die Stimme des Alten erwiderte, ganz zitterig: «Aber

Kinder, ich will es ja verkaufen... ihr seht ja! Hätte ich

denn sonst das Schild herausgehängt?»

So erfuhr ich, daß es seine Söhne mit ihren Frauen waren,

kleine Pariser Geschäftsleute, die ihn zwangen, sich von

seiner geliebten Scholle zu trennen. Warum.-* Ich weiß es

nicht. Aber eines stand fest: sie waren der Meinung, der

Verkauf ziehe sich zu sehr hin, und von jenem Tage an ka-

men sie Sonntag um Sonntag, den armen Alten mit Fragen

zu bestürmen und ihn an sein Versprechen zu mahnen.
Von der Straße her und in d?; jrmßen «ionntäpülichen Stille

konnte ich alles mit anhörer. Die kleinen Ladenbesitzer

verhandelten untereinander, und das Wort Geld fiel hart

wie aufschlagende Steine in ihre mit Bitterkeit erfüllten

Unterredungen. Am Abend gingen sie wieder weg, und

nachdem der Alte sie einige Schritte auf der großen Straße

begleitet hatte, kehrte er rasch um und schloß das Tor,

glücklich, wieder eine Woche Frist gewonnen zu haben.

Acht Tage lang lag das Haus dann wieder still da. In dem
kleinen Garten, auf den die S'''nne heiß niederbrannte, war

kein Laut mehr zu hören, es sei denn ein schwerer, müder

Schritt oder das Geräusch eince^ Gerätes.

Von Woche zu Woche jedoch wurde der Alte gequälter

und unduldsamer. Die Geschäitsmenschen ließen kein Mittel

unversucht. Sie führten ihm die Enkelkinder zu, auf daß

sie ihn rühren möchten. «Siehst du Großvater, wenn das

Haus verkauft ist, wirst du mi. uns wohnen und wir werden

glücklich sein, alle miteinander . . .» In allen Ecken wurden

Gespräche gefülirt: man sp.'zierte unablässig im Garten

herum und stellte mit lauter Stimme Rechnungen an. Ein-

mal hörte ich eine der Schwiegertöchter rufen:

«Die Baracke ist keine hundert Franken wert; höchstens

noch gut genug, um abgerissen zu werden.»

Der Alte hörte zu und erwiderte kein Wort. Man sprach

von ihm, als wäre er bereits tot und von seinem Haus, als sei

es wirklich schon abgebrochen. Mit Tränen in den Augen
ging er gebeugten Hauptes einher, band aus lauter Gewohn-
heit da und dort einen Ast auf und pflückte eine reife Frucht.
Man spürte, wie stark sein Leben in diesem Stück Erde ver-
wurzelt war und daß er nie die Kraft haben würde, sich da-
von loszureißen. Sie mochten sagen, was sie wollten, er
schob den Auszug immer wieder hinaus. Wenn im Sommer
die Kirschen, Johannisbeeren und Cassis reiften, sagte er
sich: «Warten wir die Ernte ab . . . Nachher gehe ich!»

Die Kirschen wurden gepflückt, und es kamen die Pfir-

siche, dann die Trauben, später die schönen braunen Mispeln,
die man fast unter dem Schnee unter Dach bringt. Und danii
war es Winter, die Landschaft schwarz, der Garten kahl.
Weder Spaziergänger noch Käufer meldeten sich mehr.
Selbst die Pariser Ladenleute blieben aus. Drei lange Monate
der Ruhe blieben ihm also, in denen er die nächste Saat
bereiten, die Obstbäume beschneiden konnte, während das
Schild, von Wind und Regen gepeitscht, unnütz über der
Straße baumelte.

Allmählich wurden Söhne und Töchter ungeduldig. Sie
waren überzeugt, der Alte versuche alles, um die Käufer zu
vertreiben. Sie mußten einen Beschluß fassen. Eine der
Schwiegertöchter sollte sich in seiner Nähe häuslich nieder-
lassen. Sie war die Frau eines kleinen Geschäftsmannes, auf-

geputzt von morgens bis abends, freundlich, zuvorkommend,
aber von falscher Sanftmut und der etwas kriecherischen

Leutseligkeit, wie sie geschäftstüchtigen Menschen oft eigen
ist. Die Straße machte sie sich zum Besitz, öffnete weit das
Tor, sprach mit schallender Stimme und lächelte den Vor-
übergehenden zu, als wolle sie sagen: «Kommt und seht!

Das Haus ist zu verkaufen!»

Nirgends mehr fand der Alte Ruhe. Manchmal versuchte
er, ihre Gegenwart zu vergessen, grub seine Beete um und
säte sie an, wie ein Mensch, der am Rande des Lebens steht

und Pläne schmiedet, um sich über seine Todesangst hinweg-
zutäuschen. Aber die Geschäftsfrau war stets hinter ihm her
und quälte ihn mit Fragen:

«Wozu denn all das.^ Willst du dich noch für andere ab-

rackern .^>

Er antwortete nicht und vertiefte sich starrhalsig in seine

Arbeit. Seinen Garten ungepflegt zu lassen, hieße, sich jetzt

schon von ihm zu trennen. So kam es, daß kein einziges

Unkraut wuchs und kein unnützer Zweig zum Sprossen
kam. Einstweilen zeigten sich keine Käufer, ob auch immer
die Frau das Tor weit geöffnet hielt und mit süßen Blicken

auf die Straße spähte. Es zogen nur Transportkarren vor-

über, und es drang nur Staub herein.

Die Dame versauprte zusehend«;. Außerdem bedurfte

das Geschäft in Paris ihrer. Ich konnte hören, wie- sie ihren

-

Schwiegervater mit Vorwürfen überschüttete und ihm häß-

liche Szenen machte. Der Alte beugte nur seinen Rücken
und schwieg. Er vertröstete sich mit seinen keimenden Erb-

sen und dem Sch'ld, das noch immer am selben Ort hing:

«Haus zu verkaufen».

Als ich wieder aufs Land kam, habe ich wohl das Haus
gefunden, aber - ach Gott - das Schild war weg. Es war
also fertig; das Haus verkauft.

An Stelle des großen grauen Eingangstores war ein

grüngestrichenes gewölbtes Portal angebracht worden,

durch dessen vergitterte Öffnung man in den Garten sehen

konnte. Es war aber nicht mehr der alte Obstgarten, sondern

ein fein spießbürgerliches Durcheinander von Körben,

Rasen und Springbrunnen. Das Ganze spiegelte sich in

einer Metallkugel, die vor der Terrasse baumelte. In dieser

Kugel erschienen die Beete wie leuchtende Blumenbänder,

zwischen denen sich zwei breite Gesichter überdimensional

breitmachten: ein dicker, roter, in Schweiß gebadeter Mann
lag in einem Sessel und eine enorme Dame hantierte außer

Atem mit einer Gießkanne.

Ein Stockwerk war auf das Haus gebaut worden und in

dieses aufgefrischte Stück Welt, an dem noch ein Geruch
von ungetrockneter Farbe haftete, hämmerte ein Klavier

mit voller Wucht bekannte Quadrillen und Polkas, wie sie

auf den bäuerlichen Bällen gespielt werden. Die Tanzweisen,

die auf die Straße klatschten und bei denen einem ganz heiß

wurde, vermischten sich mit dem Julistaub.

Beim Anblick dit^:>er p-'^fz'gep Blumen und dicken Men-
schen und beim Anhören der abzedroschenen Fröhlichkeit

zog sich mein Herz zusammen. Ich mußte an den armen
Alten denken, der hier so stillvergnügt einhergegangen

war. Ich stellte ihn mir vor, wie er in Paris in irgendeinem

Hinterzimmer lebte, mit seinem Strohhut, seinem gebeugten

alten Gärtnerrücken, gelangweilt, scheu und mit ungewein-

ten Tränen in den Augen, während die Schwiegertochter

stolz und triumphierend hinter ihrem neuen Ladentisch

stand, in dessen Schublade das Geld des kleinen Hauses

klirrte.

Aus dem Französischen von E. Fritsch

Der Mensch sucht nicht so sehr einen seliehten Menschen als

vielmehr das Bewußtsein von Liebe überhaupt.

HERTA SCHILLING

JVenns endlich klappt im Lehen - klappt s gewöhnlich mit

diesem selbst nicht mehr,

GEORG SUMMERMATTER
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Im Zuge

Der Tag zieht sich schleppend hm. Erst gegen

Abend werden wir an der russischen Grenze sein.

Ich kann weder lesen noch schlafen. Als nach dem

üblichen Herumrennen vor einer Reise die nach der

Uhr genau festgelegte Stunde der Abfahrt schlug

und ich allein im Kupee blieb, erfaßte mich eine tiefe

Erregung. Wird uns der bevorstehende Reisetag

wirklich in ein Land bringen, das von der ganzen

übrigen, uns fremden NX'elt verschieden ist, in das

Land der Verheißung, in die Heimat aller Menschen

der Arbeit, der Neuschöpfung, der Gerechtigkeit?

Wie werden jenseits der Grenze die Gesichter der

Menschen, ihre Augen aussehen? Werden es die

Gesichter heiterer, gesunder y\rbeiter sein, die für

sich selbst die Fabriken von Magnitogorsk bauen,

oder die erschöpften und verschreckten i\ugen von

Menschen, die seit dem Morgengrauen um Brot,

Salz oder Petroleum Schlange stehen? Außer dem

Gepäck, das da oben im Netz liegt, führen wir ja

noch das schwere Gepäck unseres Wissens um Rußland

mit uns. Sind wir mit den Lügen unserer bürgerlichen

Presse beladen oder vielleicht auch mit den Lügen der

Sowjetpropaganda? Wird es uns gelingen, von dieser

Reise eine wesentliche Wahrheit mitzubringen? Wer-

den wir verstehen lernen, was die dort Regierenden

fühlen und was die Regierten? Wer weiß übrigens,

ob nicht die Fragen, die wir uns hier stellen, in Ruß-

land alle Bedeutung verlieren und nicht eine ganz

andere Unruhe an ihre Stelle tritt? Komme ich in das

Land des roten Terrors oder in den Staat des



schöpferischen Sozialismus, von dem jeder von uns
seit seiner Kindheit geträumt hat? Wer weiß, vielleicht

bin ich schon in einigen Stunden auf der anderen
Seite, wo alles klar und verständlich ist, wo die wis-
senschaftliche Organisierung des Lebens bereits Ge-
stalt gewinnt! Die Luft dieses Landes müßte berau-
schend sein. Mich quäk, daß ich außerstande bin,
mir ein Bild, eine Vorstellung von dem, was uns
erwartet, zu machen; es ist eben eine Eigentümlich-
keit der menschlichen Natur, daß wir dem Unbekann-
ten mit Unruhe entgegengehen. Ich werde abwech-
selnd von immer heftigeren VCellcn des Zweifels und
der Begeisterung überflutet. Und plötzlich bin ich
nicht mehr allein im Kupee. An meiner rechten Seite
hat mit übcreinandergeschlagcnen Beinen der Skep-
tiker mit wachsamem, durchdringendem Blick Platz
genommen. Dieser Herr sieht nicht gerade angenehm
aus, aber man kann ihm einen intelligenten Gesichts-
ausdruck mehr absprechen. Zur Linken sitzt der En-
thusiast. Er preßt schon jetzt das Gesicht an die
Fensterscheibe und sieht ungeduldig in die Nacht
hinaus, nach welcher jenseits der Grenze der alten
Welt der neue Tag aufgehen soll. Ich bitte um Ver-
zeihung, wenn diese beiden uns auf unserer ganzen
Reise durch Sowjetrußland Gesellschaft leisten ja
wenn sie von Zeit zu Zeit sich in das Gespräch
mischen werden über alles, was ich auf der weitesten
interessantesten und beschwerlichsten Reise meines
Lebens gesehen habe.

Durchs rote Tor

bchnaufend, wohl vor Erregung, der auch ich

erliege, durchfährt der Zug das rote Grenztor, dar>

mit den Hoheitszeichen der Sowjetmacht geschmückt
ist. Zwischen den Sicheln und Hämmern leuchten die

Inschriften, die das Proletariat der ganzen Welt will

kommen heißen. Diese Begrüßungspforte ist auf bei-

den Seiten mit gewaltigen Stacheldrahtverhauen ver-

sehen. Es ist gar nicht so einfach, dieser begrüßenden
Einladung zu folgen, und noch schwieriger scheint

es, ohne Abschied wieder hinauszugelangen. Wir
fahren jetzt bereits auf Sowjetboden, in einer Viertel-

stunde werden wir auf der Station Negoreloje halten,

Die Landschaft verrät keinen Unterschied zwischen

der so verschiedenen Struktur der benachbarten Staa-

ten. Das gleiche Flüßchen, das auf der polnischer;

Seite ausgetreten ist, hat auch hier die niederen Wie
sen und Brachfelder überschwemmt. Ich schaue neu-

gierig nach den ersten Häusern und menschlichen

Siedlungen aus. Bald werden gewiß sehenswerte Kol

chose auftauchen, neugebaute, in die Höhe strebende

Häuser. Nichts dergleichen. Hier ist keine Propa-

ganda. Am Wäldchen nur einige verschlafene nied-

rige Hütten. Nichts, was zur Schau gestellt werden

könnte. /Vis gäbe es hier nur noch mehr Brache, dabei

keine Spur von Vieh auf den Wiesen. In der letzten

Stunde beobachtete ich mit Absicht das Landschafts-

bild unseres armseligen Grenzgebiets. Kein Zweifel,

paß dort der Boden mehr bebaut war und es mehr
Kühe und Pferde gab. Auch mehr Zäune. Hier ist

die Erde nicht schachbrettartig in kleine private



Parzellen eingeteilt, sie dehnt sich vor unseren Augen

weit, nicht eingezäunt und unbebaut.

Zwei Soldaten der Grenzwache sind in den Zug

getreten, mit Bajonetten auf den Gewehren. Sie durch-

schreiten den Gang und sehen in jedes Kupee hinein.

Wir steigen aus und begeben uns in das Stations-

gebäude. Das Gepäck trägt ein Gepäckträger. Ein

Proletarier des Staates, der vom Proletariat regiert

wird, trägt mir den Koffer. Dieser Mann ist hier der

Hausherr. Ich bin der Gast, es ist nichts weiter dabei,

daß der Herr dem Gast behilflich ist. Diese Trans-

aktion kostet im ganzen fünfzig Kopeken. Es gibt

kein Trinkgeld. So viel beträgt die Taxe. Aber diese

Sitte gilt nur an der Grenze, auf anderen Bahnhöfen

im Innern sind Trinkgelder sehr gern gesehen. Eben-

so gibt man Trinkgelder in Restaurants, Hotels und

Theatern. Ihre Höhe ist sehr verschieden. Der Sow-

jetrubel kostet im Auslände etwa zwölf Pfennige.

Dagegen ist der offizielle Kurs, nach welchem der

Ausländer gezwungen ist, seine Valuta auf russischem

Gebiet zu wechseln, an die zwei Mark für einen Rubel.

Gibt man das Trinkgeld in Rubeln, so muß man auf

einen sehr gehässigen Blick des Beschenkten gefaßt

sein. Als ich zum erstenmal,in der Garderobe dem
Diener vierzig Kopeken, also fast eine Mark, gab,

sah er mich feindselig an. Ich begriff das erst, als ich

bemerkte, daß die Einheimischen einen Rubel geben.

Seitdem gab ich zehn amerikanische Cents, die mich

42 Pfennige kosteten und für den Portier den Wert
von drei Rubeln darstellten. So waren wir beide zu-

frieden. Daß der Träger auf dem Grenzbahnhof kein

Trinkgeld nimmt, gehört zum System, die Ausländer

zu behandeln. Der weitaus größte Teil der Reisenden

wird durch Rußland auf einen wohlgebauten und
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umstellten Reiseweg geschoben, nach der Regie des

Reisebüros, genannt „Inturist*'. Es sind zum über-

wiegenden Teil Reisegesellschaften, die gegen einen

im vorhinein bezahlten Betrag mit allem versorgt

werden, angefangen vom Hotelzimmer bis zum

Theaterbillett. Dagegen ist der Fremde, der allein

reist, eine Persönlichkeit, die um so mehr Verlegen-

heit bereitet, und damit erkläre ich mir auch eine

gewisse Betretenheit der Sowjet-Gesandtschaft in

Warschau, als statt der erwarteten Reisegruppe von

Schriftstellern schließlich ich allein um das Visum

einkam. i:ine größere Reisegesellschaft wird nach

einem vorbestimmten Programm geführt, das die

ganze Zeit des Aufenthaltes ausfüllt. Man kann dabei

auch mit den nötigen Kräften, die, sagen wir, für die

Sicherheit der Reisenden zu sorgen haben, besser

sparen.

Mit mir reist eben eine amerikanische Gruppe in

der ersten Klasse und eine andere in der dritten.

Nach sehr eingehender und langwieriger Revision

treffen wir uns alle im Speisewagen Negoreloje—

Moskau wieder. Zu der ersten Gruppe gehören einige

reiche amerikanische Industrielle. Sie werden bereits

von der Grenze ab von einem ihnen zugeteilten Dol-

metsch begleitet. Diese Amerikaner benehmen sich

wie Helden und Eroberer. Sicherlich sind sie gekom-

men, um zu untersuchen, warum ihre Geschäfte

gerade angefangen haben schlecht zu gehen, in wel-

chem Zusammenhang das mit der Weltkrise oder mit

dem Dumping der Sowjets steht. Sie scheinen sehr

stolz auf ihre eigne Courage zu sein.

Viel sympathischer wirkt die andere Gruppe, die

offenbar aus amerikanischen Arbeitern besteht, aus

Buffalo oder Detroit, die für ihre mühseligen Erspar-

1
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nissc reisen, um das Land der proletarischen Diktatur

kennenzulernen. An den Tischchen haben auch einige

Russen Platz genommen. Sie sehen wie Arbeiter aus,

die gerade von der Arbeit kommen, sich nicht um-

gekleidet und nicht gewaschen haben. Sie sind ziem-

lich abgerissen und schmutzig. Es sind die ersten nicht

uniformierten Bürger Rußlands, die ich sehe. Ich

betrachte sie deshalb mit Neugier. Es getällt mir sehr,

daß sie so unbefangen und freimütig im Speisewagen

erster Klasse dasitzen. Sie knüpfen ein Gesprach mit

den Kameraden aus Amerika an, mit denen sie sich

in einem gebrochenen Deutsch verständigen. Es be-

findet sich unter jenen ein Mädchen, das Russisch

versteht. SicherHch eine Jüdin aus New York. Die

Stimmung ist freundschaftlich, lebhaft.

Indessen wird mir ein halbes Hähnchen gebracht,

das ich mir für acht Rubel, das ist so viel wie bare

sechzehn Mark, bestellt habe. Es erweist sich als ein

alter Vogel, eiskalt und mit einer übelriechenden

Panierung überzogen. Etwas Ähnliches wird auch

an den anderen Tischen gereicht. Das Gespräch ver-

ebbt plötzlich. Man hcirt das Klirren der weggelegten

Bestecke, la, so. Kein Zweifel. In dem demokratisch-

sten Lande Europas, in Frankreich, würde man einen

schmutzigen Arbeiter wohl nicht in den Speisewagen

lassen, dafür aber würde jeder Arbeiter dort den

Bruder Proletarier zum Fenster hinauswerfen, der es

wagte, ihm ein so widerlich zubereitetes Gericht zu

bieten. Die Gespräche sind verstummt. In die geho-

bene Verbrüderungsstimmung des amerikanischen

und russischen Proletariats drang der penetrante

Geruch des verdorbenen Essens. Eine irdische, tri-

viale Note. Auf einmal klappt da etwas nicht. Am

Tisch der amerikanischen Industriellen fällt ein
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Scherz, den die Arbeiter aus Detroit mit ausbrechen-

dem Gelächter begrüßen. Einer der kapitalistischen

Ausbeuter hat offenbar Humor. Das liegt nicht auf

der Linie der materialistischen Geschichtsauffassung.

Ich weiß nicht, ob das aufgeklärte Proletariat über

die Scherze der ausbeutenden Klasse lachen darf.

Dicht neben mir sitzt ein amerikanischer Arbeiter,

der nicht lacht, ja er ißt sogar mit Selbstüberwindung

irgendein dunkelgraues Gericht, von dem er nicht

auszusagen wüßte, ob es Suppe sei oder Kotelettes.

Der Magen dieses Mannes wird von seinem Geist

beherrscht. Er gefällt mir, er hat Charakter.

Der Tag ist heiter. Vom frühen Morgen an scheint

die Sonne, quälend fast für die von Schlaflosigkeit

geröteten Augen. Der Zug trifft auf die Minute pünkt-

lich in Moskau ein. Am Bahnsteig nähert sich mir

ein Herr von dunkler, kaukasischer Gesichtsfarbe.

Er bäh eine Nummer der polnischen Literaturzeitung

„Wiadomosci literaackie" mit meinem Bild in der

Hand Es ist ein Vertreter des „Woks", d. i. des

Gesamtverbandes der Gesellschaft für kuhurelle

Zusammenarbeit mit dem Ausland^. Auch ein Ver-

treter der polnischen Gesandtschaft in Moskau ist zu

meiner Begrüßung erschienen. In den prächtigen

Lincoln des „Woks" steigt zugleich mit mir ein klei-

nes rothaariges Persönchen ein. Es ist die Genossin

ßronstein, meine Dolmetscherin. Ich erkläre, daß ich

keine Dolmetscherin brauche, da ich Russisch ver-

stehe, worauf ich zur Antwort bekomme, in diesem

Falle werde die Genossin mir als Führerin durch Mos-

kau dienen. Da die Angelegenheit offenbar von vorn-

herein entschieden ist, füge ich mich freundlich. Wir

rasen ordentlich durch das dichte Gedränge in den

Straßen. Die Gehsteige sind überfüllt. Die Menschen-



massen ergießen sich weit über den Fahrdamm, so

daß ich jeden Augenblick befürchte, wir würden

jemand überfahren. Die Menge ist mehr als armselig

gekleidet. Die Frauen tragen zumeist Kopftücher, die

Männer Mützen. Wir fahren durch die ganze Stadt.

Die Bevölkerung im Innern unterscheidet sich nicht

von der der Vororte. Die gleiche ärmliche Masse

drängt sich an den Rändern der Stadt wie auf dem
Roten Platz. Vor den Läden lange Polonäsen. Es

gelingt mir, eins von den Schildern zu entziffern, es

ist ein Bäckerladen. Man steht um Brot an. Ich

gestehe, daß ich nicht geglaubt habe, es gebe fünfzehn

Jahre nach der Revolution nicht genug Brot in Ruß-

land. Das Auto muß an einer Straßenecke bei einem

großen im Bau befindlichen Hause halten. Der neben

mir sitzende Enthusiast beugt sich hinaus und zählt

die Stockwerke. Es sind etwa zehn. In der Nähe steht

eine Maschine zur Asphaltierung des Fahrdamms. Die

Arbeit ist im vollen Gange. Ich atme zusammen mit

dem Enthusiasten den angenehmen Teergeruch.

Plötzlich stößt mich der auf der anderen Seite sitzende

Skeptiker an. Von der Stelle, wo wir halten, sieht man
eine Polonäse, vielmehr einen Teil von ihr, der andre

drängt sich im Tor des Hauses zusammen. Der Skep-

tiker macht mich aufmerksam, daß der Rest der

Schlange sich vermutlich im Hof befindet. Er sagt,

das sei hier eben die Methode des Kampfes mit der

Polonäse, rein propagandistisch optisch. Ich halte

diese Vermutung für nicht bestätigt. Man kann mit

diesem Herrn überhaupt nicht reden, er hat einfach

nicht ausgeschlafen und ist hungrig. Wenn er gebadet,

sich rasiert und gefrühstückt hat, dann wollen wir

uns weiter unterhalten.

Aber mit dem Baden ist es schlimm bestellt. Im

M

Hotel für Ausländer, wo man mir ein Zimmer reser-

viert hat, gibt es kein Zimmer mit Bad. Das heißt, es

gibt woiil, aber es kostet fünfzehn Dollar täglich.

Man wird sich also auf eine Dusche im gemeinsamen

Waschraum beschränken müssen. Das Zimmerchen,

das ich für fünf Dollar täglich bekomme, ist recht

sonderbar möbliert. Einen Kleiderschrank gibt es

nicht dafür ein verglastes Zierschränkchen im Empire-

stil. Es stehen sogar zwei kleine Sofas und einige stil-

volle Sitzmöbel darin. Auf jedem hängt ein Zettel mit

einer Nummer. Kann sein, daß es antike Möbel aus

einem Museum sind oder aus einer staatlichen

Sammlung.

Unten im Hotel bekomme ich das Frühstuck, das

aus sehr schlechtem Tee, mit Margarine gemischter

Butter, einem Stück geräucherten Fisches und dunk^

lern Brot besteht. Ich warte noch eimgc Minuten, bis

mein Schutzengel erscheint. Ich fahre mit der Genos-

sin Bronstein zum „Woks", um dort einen othziellen

Besuch zu machen und das Programm der Stadt-

besichtigung zu verabreden. Der „Woks" bietet sich

mir großer Zuvorkommenheit an, mir in allem behilt-

lieh zu sein. Wir sitzen mit einigen Personen um den

Tisch Es ist der Vertreter der literarischen Abteilung

da und eine sehr liebenswürdige ältere Daiiie, die

Referentin für Schulwesen und Erziehung. Das Pro-

gramm umfaßt einige Besichtigungen täglich. Für

heute läßt sich nicht mehr viel planen, höchstens die

Besichtigung eines der neuen Gemeinschattshauser

und am Abend der Besuch eines Theaters oder Kinos.



Das Gemeinschaftsbalis

XX^ir begeben uns zu Fuß zum Haus des „Narkom-

fin". Es ist ein prächtiger Bau im Stil Corbusiers, von

riem Architekten Ginsburg erbaut. Vor dem Haus

eine ausgetretene kleine Wiese und einige Bäumchen.

Das Gebäude erinnert an einen großen Seedampfer,

in jedem Stockwerk gehen die Fenster auf ein breites

Promenadendeck. Die riesigen Fenster sind auf ein

Maximum von Licht und Luft berechnet. Das Haus

hat gemeinsame Küche, Waschanlage und Klubsälc.

Alle Insassen des Hauses wohnen in gleichen Räumen

und essen das gleiche aus der Gemeinschaftsküche.

Wir treten ein, aber ich sehe, daß der Enthusiast

draußen vor dem Hause geblieben ist und mit Be-

friedigung die Fassade betrachtet. Dahingegen führt

mich der Skeptiker 7x\ den großen Fenstern, die für das

Höchstmaß von Licht berechnet sind, und fragt, ob

ich ihm nicht erklären könnte, warum die großen

Scheiben so schmutzig sind. Der Skeptiker meint,

ein normal großes Fenster, aber sauber, würde mehr

Licht geben. Er stellt auch die Frage, warum an die-

sem warmen Frühlingstag alle Fenster des Palastes

hermetisch geschlossen sind. Er meint, daß das aut-

geklärte Proletariat sicherlich die Zugluft fürchte.

Wir schauen in eine der Wohnungen hinein. Das

Zjmmcr ist mit einem Haufen bürgerlichen Gerum-

pels vollgestopft. Da sind alte Sofas, Etageren, Betten,

Wandschirme. Ich erwartete hier eine große Einfach-

heit zu finden, und man sollte auch meinen, daß,

wenn schon nicht die soziale Haltung, so zumindest

doch tlcr Stil des Gebäudes für die l'jnrichtung der
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Wohnungen hätte maßgebend sein müssen. Wie läßt

sich das erklären? Sollte der Hunger nach bürgerlicher

Bequemlichkeit so stark sein, daß die Arbeiter in den

neuen Häusern sich mit jenem überflüssigen Kram

umgeben, der für die Inneneinrichtung der Vorkriegs-

i:eit so bezeichnend ist? Es sind offenbar gewisse

Neigungen, die sich da ausleben müssen.

Vielleicht aber kommt es daher, daß es an der

Erzeugung moderner Möbel mangelt, dagegen der

Handel mit alten Sachen sehr entwickelt ist. Man

kann für Sowjetrubel nicht viel kaufen, und es ist

immerhin spaßiger, zu Hause ein Sofa als Papiergeld

zu halten.

Wir steigen in die Kellerräume, in die Gemem-

schaftsküche hinab. Es ist vier Uhr nachmittag, die

Zeit des Mittagessens. Vor dem Küchenfenster stehen

die Hausbewohner Schlange. Es wird Suppe hinaus-

gereicht, wässerige Kartoffelsuppe und je ein Stück

Fisch. Der Fisch riecht so unzweifelhaft, daß man

kaum atmen kann. Die Genossin Bronstein fragt, ob

ich nicht das Essen kosten möchte. Ich stelle mich,

ds hätte ich nicht gehört und frage, was die Ab-

kürzung „Narkomfin" bedeute und von welchem

Fach die Arbeiter seien, die in dem neugebauten

Hause wohnen. Ich erfahre, daß es gar keine Arbeiter

sind, sondern Beamte einer Finanzabteilung.

„Haben Sie bemerkt", sagt sie, als wir wieder

draußen sind, „daß in jedem Fenster ein Blumentopf

steht?"

Ich sehe die Blumentöpfe nicht sehr deutlich. Die

Fensterscheiben sind viel zu schmutzig. Ich bin böse,

denn ich wollte ein Haus für Arbeiter und nicht für

Buchhalter sehen, und es verdrießt mich, daß jedes

Blümchen in einem Fenster oder auf einem Tisch

1. Aut.-Bg.-Korr.
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einer Sowjetwohnung zu tropischen Ausmaßen an-

wächst. Ich sehe mich vor dem Haus um. Mein

Freund, der Enthusiast, hat offenbar nicht warten

wollen und war ins Hotel schlafen gegangen. Was

läßt sich da machen? Der Enthusiasmus ist eben ein

sehr abspannendes Gefühl.

„Ja", sage ich, um mir Luft zu machen, „ein sol-

ches Haus habe ich nirgends in Europa gesehen."

Ich denke in diesem Augenblick an ganze Wohn-

viertel prächtiger Arbeiterhäuser in Wien, die ohne

viel Geschrei und Revolution erbaut worden sind.

Unsere realistische Genossin nimmt das ironische

Kompliment mit ausgesprochener Befriedigung ent-

gegen. Ich sehe sie verstohlen an. Bist du so gerissen,

denke ich, oder habe ich es einfach mit einem sehr

kindischen und naiven Gemüt zu tun? Ich fange an,

Verdacht zu schöpfen, daß sogar die berühmte GPU,
durch die Reklame ebenfalls bei weitem überschätzt

sein könnte. Wir fahren nach Hause, und das alte

Scheusal von Skeptiker sitzt nicht nur wieder im

Auto, sondern hat mich direkt von meinem Platz

verdrängt.

Abend im Kino

Im grölken Kino Moskaus, im Gebäude des frü-

heren kaiserlichen Konservatoriums, wird der Film

„Der Weg ins Leben" gezeigt. Er läuft dort seit einer

Reihe von Monaten. Im allgemeinen ist die Sowjet-

produktion an Filmen unzureichend, in ganz Moskau

kann man jetzt nur zwei Filme sehen. Der zweite ist

eine Darstellung auf dem Hintergrund der Arbeits-

losigkeit in Deutschland, mit dem Titel „Es lebe

Moskau". Europäische oder amerikanische Filme gibt

es nicht. Es fehlt an ausländischer Valuta dafür. Es

wäre eine unnütze Ausgabe, Chevalier zu bezahlen,

wenn ein solcher Mangel an Maschinen und Spezia-

listen herrscht. Offenbar hat das aber auch politische

Gründe. Den Sowjetherrschern kommt es darauf an,

der Bevölkerung die FLinflüsse des Westens fernzu-

halten. Ein Film, der dem hungrigen und abgerissenen

Zuschauer nicht nur vom Luxus der Filmstars und

der Vamps im Pyjama erzählen, sondern ihn auf die

Straßen der Großstädte führen und ihm die Lebens-

verhältnisse des amerikanischen Arbeiters zeigen

würde, könnte eine destruktive Wirkung üben. Drum

ist die „Anarchie" der Filme Rene Clairs verboten,

und der arme Lumpenproletarier Charlie Chaplin

könnte hier völlig unerwarteterweise nicht nur Hei-

terkeit, sondern auch Neid in den Zuschauern er-

wecken, die oft nicht einmal die lächerlichen und zu

großen Stiefel Chaplins besitzen. In der Gemeinschaft

der erzwungenen, heiligen, angebeteten Arbeit ist

kein Platz für den einsamen Herumtreiber. Um ganz

genau zu sein, will ich noch verzeichnen, daß ich in



einem Kino auf dem Arbat einen stummen Film mit

Olga Tschechowa gesehen habe. Diese Darstellung

ist mit einem besonderen Zwischentext versehen und

hat den Zweck, den Verfall und die Fäulnis der bür-

gerlichen Sitten zu demonstrieren. Wenn bei uns über

Sowjetrußland viel gelogen wird, so muß man ge-

stehen, daß es auf Gegenseitigkeit beruht. Der Man-

gel an ausländischen Filmen, das Fehlen einer bürger-

lichen Presse und das Monopol der Regierung auf die

Verbreitung jeder Art von Nachrichten bewirken, daß

die Russen eine übereinstimmende Vorstellung von

der Not und dem Terror sich bilden, der in den kapi-

talistisch regierten Ländern herrschen soll. Der An-

blick wohlgenährter und gutgekleideter Ausländer,

Spezen und Touristen, wird ihnen sicherlich mit deren

Zugehörigkeit zu den privilegierten Klassen erklärt.

Die breiten, schönen und luxuriösen Wandelgänge
des Konservatoriums sind überfüllt, die Menge pro-

meniert. In langen Reihen schreiten die Männer, ihre

Mädchen an der Hand haltend. In Matrosenleibchen,
in Sportmützen, zumeist ohne Kragen und Jacken,
manchmal auch ohne Schuhe. Es hat das seinen eignen
heimischen Reiz. Die riesigen Säle mit ihren gold-

gerahmten Spiegeln, die Foyers, die früher nur den
Mächtigen und Reichen zugänglich waren, sind aller

Armut, dem ganzen städtischen Elend geöffnet wor-
den. Die Masse ist hier bei sich. Hungrig nach Ein-
drücken, die die Kunst bietet, bringt sie ihre ehrliche
Begeisterung und ihr echtes Streben nach Bildung mit.

Früher spazierten auf diesem Parkett die elegantesten
Damen und mit Orden behängte Offiziere herum.
Es war ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Die Damen
lorgnettierten die Toiletten, die Herren zeigten die

Embleme ihrer Macht und stellten die Brillanten ihrer
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Frauen wie Trophäen zur Schau. Die Masse, die vor

mir defiliert, ist nicht dazu hergekommen. Und doch,

wer weiß, vielleicht ist es auch jetzt eine Art Parade

der Toiletten. Wenn ich die vorbeiziehenden Paare

aus diesem Gesichtswinkel betrachte, überkommt

mich ein Zweifel. Vor mir geht ein Kalmück in einem

violetten Hemd und einem phantastischen Panama-

hut. F:ine Frau in einem alten, mit Blumen, Früchten,

Schmetterlingen, Bändern und ledern geschmückten

Hut, ein ältliches Gespenst mit bemaltem Gesicht

blickt mit lächerlicher Erhabenheit auf eine dicke

Dame in einem llerrenmantel. Da ist eine ausgetrock-

nete Beamtenkreatur zu sehen, in sorgfältig gebügel-

ten weißen Leinenhosen, die mit ihren hölzernen

Absätzen klappert. Frauen, die Strümpfe anhaben,

blicken mit einer gewissen stolzen Kühnheit auf

andere, die nur Söckchen tragen, herab. Frauen, die

nicht einmal Söckchen anhaben, schauen ironisch auf

die Söckchentragenden. Schauen ironisch, aber

schauen dennoch. Hie und da schreitet stolz in der

Menge ein Bursche in einer Lederjacke, oder ein

Dandy des heutigen Moskau — ein Soldat der roten

Armee. Sollte sich nur so wenig geändert haben?

Durch die Wandelgänge des Konservatoriums spa-

zieren die alten Instinkte, ihrer äußeren glänzenden

Hüllen beraubt.

Vor der Tür zum Saal stehen zwei Büsten von Bach

und Beethoven, f^^in Llalbwüchsiger versucht, seinem

Kameraden die lateinischen Buchstaben der eingra-

vierten Namen vorzulesen. Schließlich ruft er ein

gerade vorbeigehendes, fremdes Mädchen heran: „Du,

lies mar das . .
." Das Mädchen liest nicht nur die

Namen, sondern klärt die Knaben auf, wer die großen

Meister waren. Dem kleinen Vortrage hören jetzt
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schon ein Dutzend Leute zu. Wir sind in einem Lande,

wo ein echter Hunger nach Wissen herrscht, wo das

Wort Brot ist, wo viel mehr gesprochen wird, als

gegessen und getrunken. Der Film „Der Weg ins

Leben" ist ebenfalls ein didaktischer Vortrag. Es ist

die Geschichte der Bekehrung von „Besprisorny",

verwilderter Kinder, die in Banden umherlungernd,

bis vor kurzem noch der Schrecken der städtischen

Bevölkerung waren. Der Film zeigt nicht nur die

Methoden der F>zichung verwahrloster Kinder, son-

dern ist zugleich eine Propaganda für die angespannte

Arbeit der Stoßbrigaden der Komsomolzen und ein

Anschauungsunterricht für die Schädlichkeit der

Trunksucht, der Trägheit und der Anarchie im Ge-

meinschaftsleben. Die Bilder sind vom technischen

Standpunkt vorzüglich gemacht, wenn sie auch als

Tonfilm oft enttäuschen. Der Film ist sehr schön und
mit Verstand komponiert. Die erziehliche Tendenz
lastet keinen y\ugenblick auf der Bewegtheit der

Handlung. y\uf diesem Gebiet künstlerischer Arbeit

sind die Russen wahre Meister. Ist doch Rußland das

Land der Schauspieler und Regisseure. Man muß das

wissen und nicht nur im Theater daran denken, son-
dern auch im politischen Leben, wo diese nationalen

Eigenschaften oft einen komödiantenhaften Zug an-

nehmen. Auf die leidenschaftliche Sucht sich darzu-
stellen, als Redner aufzutreten, auf einen seelischen
Exhibitionismus des Beichtens und Posierens stößt
man hierzulande auf Schritt und Tritt. Ich habe den
Emdruck, daß die Sowjetmacht diese Neigung zu
Zwecken der Zivilisierung des Landes klug zu nutzen
versteht. In diesem Film wird ebenso wie in jeder
Sowjetpublikation die Verherrlichung der Arbeit zur
Apotheose. Man hat den Eindruck, als gäbe es hier
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keine stille, ruhige Arbeit in Laboratorien und Fabri-

ken, sondern als arbeitete man zwischen roten Plakaten

auf einer von Scheinwerfern beleuchteten Bühne.

Die Methoden, auf die Massen zu wirken, und die

Findigkeit, mit der immer neue Anlässe zur Begeiste-

rung geschaffen werden, sind bewunderungswürdig.

An diesem Tage sah ich im Kino oder hörte vielmehr

einen solchen starken vVusbruch als Wirkung dieser

Bestrebungen. In einem bestimmten Augenblick, als

auf der Leinwand der Kampf der Komsomolzen mit

den betrunkenen Schädlingen sich entspann und die

tapferen jungen Arbeiter das Büfett mit den Schnäp-

sen zertrümmerten, hörte man irgendwo aus einer

Ecke des Saales einen mächtigen Knall. Als es wieder

hell wurde, stellte es sich heraus, daß zwei junge Leute

unter dem Eindruck des Films, in den sie sicherlich

jn der Hoffnung gekommen waren, sich nachher

tüchtig zu betrinken, eine große Flasche mit Schnaps

zerschlagen hatten. Wäre ich nicht selbst Zeuge des

Vorganges gewesen, ich hätte dergleichen für eine

naive Propagandageschichte gehalten. Man erlebt hier

aber oft solche schlichten und naiven Dinge, die

Sympathie erwecken. Doch kann man über dieses

Thema offenbar mit dem Skeptiker nicht reden, denn

dieser Kerl blieb, als wir vom Kino heimkehrten, wie

absichtlich stehen, um einen Betrunkenen zu betrach-

ten, der quer über der Gasse lag. Um solche Leute, die

auf dem Trottoir liegen, kümmert sich hier niemand.

Die Menge macht einfach einen Bogen um sie, wie

Ameisen, die einem auf ihrem Weg liegenden Stock

ausweichen. Der Milizsoldat schaute gleichgültig drein.



Wozu dienen die früheren Läden?

Wenn ich mich morgens vor der für die offiziellen

Besichtigungen verabredeten Stunde aus dem Hotel
schleiche, erinnere ich mich, daß ich vor meiner Reise
oft an die früheren Läden und Kaufhäuser gedacht
habe. Was mag sich jetzt drin befinden? Einen Privat-

handel gibt es nicht, und der Staat kann doch wohl
so viele Läden nicht weiterführen. Sollten Leute dria
wohnen? Kann man einfach im Schaufenster von
Michels wohnen? Man müßte denn die Fenster ver-
stellen und den ganzen Tag im Halbdunkel sitzen.

Aber schon, nachdem ich ein paar Gassen durch-
schritten habe, finde ich eine recht bezeichnende Ant-
wort auf diese Frage. In den Läden und Geschäfts-
häusern sind einfach Amter untergebracht. Hinter den
großen Scheiben sitzen Beamte und sind damit be-
schäftigt, hohe Stöße von Papieren abzustempeln.
Sie schreiben Akten ab, legen sie in Mappen, regi-
strieren, kopieren, heften sie mit Klammern zusam-
men. Wo früher Geräuchertes, Stiefel, Uhren, Herren-
hüte und fertige Anzüge zu sehen waren, sieht man
jetzt Gesichter, ausgedörrt wie Rauchfleisch, über
Akten gekrümmte Rücken, ganze Horden von Beam-
ten. Denn auch hier ist eine ewige Überfüllung. So
ist es. Eine Tatsache, die sich leicht erklären läßt
Die Aufhebung des Privathandels und die Kontrolle
des Staates über jede Einzelheit im Leben des Bürgers
mußte Hunderttausende, ja Millionen derer beschäf-
tigen, die nicht produzieren, nicht Handel treiben,
sondern agitieren, überwachen, organisieren und kon-
trollieren, daß nicht Handel getrieben wird. In manchen

Läden sind jetzt Konsumgenossenschaften oder

Staatsläden untergebracht. In den Auslagen liest man

oft die Aufschrift: „Stiefel sind keine da". In den

Schaufenstern liegen allerhand Büchschen, Gläser,

leere Packungen umher. Manchmal sieht man aus

Holz gearbeitete Attrappen drin. In einem Staats-

laden, einem sogenannten „Mostorg" für den Ver-

kauf von Fleisch und Geräuchertem, sah ich im Schau-

fenster hölzerne Schinken und Würste, die recht

wahrheitsgetreu bemalt waren. Vor einem Herren

-

konfektionsgeschäft steht die Menge Schlange. Ab-

seits sehe ich eine Frau, die heult. Sie erzählt was, leb-

haft gestikulierend, aber ich verstehe kein Wort. Ich

frage einen Jungen, was hier geschehen ist.

„S'ist eine Tatarin", sagt er, „man hat ihr einen

Anzug aus Papierstoff für ihren Mann verkauft. Die

Dumme dachte wohl, sie kriegt einen aus Tuch, für

zwanzig Rubel."

In allen diesen Läden muß man, um einzukaufen,

den „Pajok" haben, es wird nur auf Karten verkauft.

Im freien Handel sind die Preise viel höher, und es ist

sehr wenig Ware da. Man sieht Kramläden mit Schnür-

senkeln und Schachbrettern aus Pappe.

Ohne Karten kann man in den Staatsläden nur

Bücher, antike Möbel, gebrauchten Hausrat, Ziga-

retten und Zeitungen kaufen. Es gibt aber auch ein

Geschäft „,Torgsin" genannt, wo der Einwohner

von Moskau jederzeit ohne Karten eintreten und

amerikanische Ananaskonserven, Schinken, Butter,

ebenso wie seidene Strümpfe kaufen kann. Doch nur

für Gold oder für Dollars. Solche Läden sind große

kräftige Magnete, welche die letzten Goldreserven,

die für eine Stunde äußerster Not aufbewahrt werden,

an sich ziehen. Der Staat braucht Valuta. Vermöge
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dieses Köders lockt er sie aus den verhungerten Bür-

gern heraus. So ein Laden ist für die meisten etwas

wie eine traumhafte Schönheit im Glaskasten des

Panoptikums, wie das Trugbild einer Oase in der

Wüste. Auch bei uns bleiben Hungrige vor einem

Delikatessengeschäft stehen und verschlingen mit den

Augen die ausgestellten Leckerbissen. Aber schließ-

lich, wenn ein hungriger Mensch bei uns eine halbe

Mark verdient, kann er sich dafür ein Stück Weißbrot

mit echter Butter und echtem Schinken 7.u essen kau-

fen. Hier muß man dazu Valuta haben, und Valuta

kann man in Rußland nicht kaufen. Eher geht ein

Armer durch ein Nadelöhr, als durch die Türen des

„Torgsin".

Wenn unsereiner am frühen Morgen im Abend-
anzug von irgendeiner Veranstaltung oder aus der

Kneipe nach Hause zurückkehrt und Arbeitern begeg-

net, die sich zur Arbeit begeben, klappt er beschämt
den Kragen hoch, um den weißen Hemdausschnitt zu

verbergen. Hier in Moskau erlebt man oft ähnliche

peinliche (Gefühle. Für mich, der ich auswärtige
Valuta habe, gibt es in diesem hungernden Lande
Butter, die der Arbeiter nicht bekommt, und pjer,

die die Kinder entbehren müssen.

Ich denke an einen Vorfall, den ich vor kurzem
in Warschau erlebt habe. Hin Polizist vertrat einem
schmutzstarrenden, lumpenbedeckten Menschen aus
den Baracken ohne Hemd und in zerfetzter Jacke
den Weg und ließ ihn nicht durch die Mazowiccka
gehen.

„Weißt du nicht, du Pest, daß du durch die Solza
zu gehen hast und dich nicht hier in die Hauptstraße
zu drängen!'*

Auch im Lande des siegreichen Proletariats sorgt

2.6

man dafür, die Straßen von Erscheinungen freizuhalten,

die den Fremden unangenehm berühren könnten,

ich sah die gleiche Szene am 22. Mai dieses Jahres vor

dem Hotel Metropol am Theaterplatz. Vor der Kaffee-

haus-Terrasse des Hotels — es ist übrigens das einzige

Kaffeehaus in Moskau— blieben einige barfüßige, mit

einer Schmutzkruste überzogene, schauerlich her-

untergekommene Menschen stehen. Der Polizist ver-

trieb die ausgemergelten Proletarier, schrie, es sei

verboten, hier zu gehen, schickte sie zunächst zu allen

Teufeln und dann nach den tiefer gelegenen StralSen

längs des Moskaufiusses.

ich habe mehr als einmal beobachtet, wie die Sow-

jetbehörden sich bemühen, Plätze und Strafkn, an

denen Reisende aus dem Ausland zu verkehren pfle-

gen, von unangenehmen Erscheinungen freizuhalten.

Sie bemühen sich, aber nicht besonders eifrig. Wer

sich etwa vorstellt, daß in Rußland eine völlig ein-

gespielte Regie oder Organisation des Lebens besteht,

befandet sich im Irrtum. Ich habe den Eindruck, daß

sogar der Terror gegen politische Verbrecher zwar

mit aller Grausamkeit geübt wird, aber auch mit einer

gehörigen Dosis von Schlamperei und Zufälligkeit.

Der einzige Ort in der Stadt, der wahrhaft sehens-

wert und zeigenswert ist, ist der Rote Platz, vielleicht

der schönste Platz der Welt. Die Mauern des Kremls

werden nachts von sehr hellen Scheinwerfern beleuch-

tet. Einen ungewöhnlichen Zauber verleiht ihm die

Gewölbtheit des Bodens. Kommt man von der Twers-

kaja, so scheint die überwältigende Schönheit der

Wassili-Kirche wie aus dem Meere aufzutauchen.

Über die Wölbung ragen nur die östlichen Turbane

der buntfarbigen byzantinischen Kuppeln. Aus den

Fenstern meines Zimmers habe ich über den Fluß hin-
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weg einen wundervollen Blick auf diese Kirche und

auf den Kreml. Ich höre in der Nacht die Glocken des

Kremls, wenn sie alle Viertelstunden mit klagendet

Melodie die Zeit schlagen.

Heute nacht konnte ich lange nicht einschlafen.

Der erste Strahl der Sonne weckt mich. Ich stehe am

Fenster. Noch weiß ich nichts. Ich bemühe mich noch

gar nicht, den kleinen Lebensausschnitt, der mir ent-

gegentrat, mit dem Verstand zu umfassen. Es warten

meiner noch viele Eindrücke. Einige Tage in Moskau

sind ja kaum der erste Schritt in diesen Stadtdschungel

voller Zauber, Wildheit und Trauer. Ich versuche

keine Schlüsse zu ziehen. Ich überlasse mich zunächst"

nur meiner Eindrucksfähigkeit.

Ausländer in Moskau

In der Hotelhalle hängen zwei farbige Plakate,

oder genauer, zwei mir der Hand verfertigte Auf-

schriften :

„JOIN THE 3 5 DAY ARCTICCRUISE
ON THE ,MALYGIN'".

„T R AV EL CA RAVAN D E LU X E

TO MIDDLE-ASIA."

Diese lockenden Angebote haben den Zweck, aus

den Touristen die Dollars herauszupressen, deren die

Sowjetregierung so dringend bedarf. Die Pumpe zum

Dollarsaugen arbeitet sehr exakt. Für das Wechseln

des Zimmers werden zwei Dollar berechnet, für ein

Bad ein Dollar, und als ich eines Abends mich des

Hotelautos bedienen mußte, um zu dem Dichter-

abend Pasternaks im „Hause der Gelehrten" zurecht

i'.u kommen, bezahlte ich für die Fahrt in emer Rich-

tung drei Dollar. Zwölf Mark sechzig Pfennig für

fünf Minuten Autofahrt ist ein etwas übertriebener

Preis Die Elektrische ist so überfüllt, daß man sie im

Sturm nehmen muß, und bei den großen Entfernun-

gen in Moskau ist man oft gezwungen, einige Kilo-

meter zu Fuß zu laufen. Es wird sehr viel Zeit dadurch

verloren. Dank der ungewöhnlichen Zuvorkommen-

heit des ,Woks" und der polnischen Gesandtschaft

hatte ich"oft ein Auto zu meiner Verfügung. Das

Auto das mich in der ersten Woche durch Moskau

fuhr,^gehörte dem „Inturist". Es war ein prächtiger

1 incoln Wie mich meine Führcrin informierte, hatte

man vor einiger Zeit fünfzig neue Lincolns für den
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„Inturist" eingeführt. Ich bin der Meinung, daß an

ihrer statt zweihundert Fords demokratischer, ver-

nünftiger und vermutlich auch biUiger wären.

In den teuren Restaurants für Fremde sieht man
fast keine Einheimischen. Manche Speisen werden nur

gegen Valuta verabreicht. Als ich im Restaurant des

Hotels Metropol ein Omelett aus zwei Eiern und ein

Glas Milch bestellte, entschuldigte sich der Kellner

und sagte, er könne mir für Sowjetrubel weder Eier

noch Milch geben. Er hielt mich offenbar wegen
meiner guten russischen Aussprache für einen Russen.
Ich erklärte ihm, daß ich in Valuta zahle und bezahlte

tatsächlich für ein Glas Milch fünfundzwanzig Cents,
also mehr als eine Mark.

„Wie kommt es", fragte ich, „daß ihr Milchpro-
dukte nur gegen Dollars verkauft?"

„Wenn wir für Rubel verkauften", lautete die

Antwort, „dann hätten wir hier eine schöne Polonäse,
und wir sind doch ein Restaurant für Ausländer!"

in dem großen, luxuriös eingerichteten Speisesaal
waren nur zwei, drei Tische besetzt. Mir standen die
bewegten gewaltigen Massen vor Augen, die den
ganzen Tag, bis spät in die Nacht hinein, die Mos-
kauer Straßen bevölkern. Die Erklärung für diesen
riesigen Fußgängerverkehr ist nicht nur in dem
Mangel an Transportmitteln zu suchen, sondern in
dem fortgesetzten Herumfragen der Bevölkerung
nach etwas, was man kaufen könnte. Ich konnte nicht
recht verstehen, wieso diese Leute, die einige hundert
Rubel monatlich verdienen und dabei so schlecht
ernährt sind, nicht diese luxuriösen Säle füllen, wo
man für ein Paar Rubel immerhin ein Stück Fleisch
oder eme Portion Geflügel bekommt. Ich habe erst
später begriffen, als ich einmal zufällig Zeuge eines

recht stürmischen Auftritts vor dem Hotel „Nowaja

Moskow^skaja" war. Ich kam aus dem Theater und

erfaßte mit dem Ohr ein Gesprächsfragment, das mich

aufhorchen ließ. Ein normal, d. h. schlecht gekleideter

Arbeiter versuchte in das Restaurant des Plotels ein-

zutreten. Der Portier setzte dem entschiedenen Wider-

stand entgegen.

„Ja, tschlen sojusa, ich bin Mitglied eines Ver-

bandes, auf der Durchreise, machen Sie keinen

Unsinn!"

„Nicht erlaubt", erklärte der Portier, „Sie, Ge-

nosse, sind betrunken, und Betrunkene dürfen hier

nicht 'rein."

„Du Schuft", schrie der Arbeiter, „du hast schon

vor der Revolution ebenso vor „Jar" gestanden und

keinen Proletarier 'reingelassen! Ich bin nicht be-

trunken, nur hungrig! Ruf mal den Geschäftsführer

vom Dienst her!"

Der Geschäftsführer vom Dienst erschien persön-

lich. Er erklärte dem Arbeiter höflich, er sei zu

schmutzig angezogen. Er machte ihm klar, daß Ruß-

land Valuta brauche, daß dem Staat sehr am Fremden-

verkehr gelegen sei, daß die Reisenden unter Verhält-

nissen, die sie nicht gewöhnt sind, sich nicht wohl

fühlen und die Anwesenheit schmutziger Arbeiter im

Speisesaal eine schlechte propagandistische Wirkung

haben könnte. Ich weiß nicht, ob es diese, übrigens

recht logisch aufgebaute Vorlesung zum Thema der

rationalen Ausbeutung der Reiselust war, die Erfolg

hatte, oder vielleicht auch der Umstand, daß der

Geschäftsführer vom Dienst im Hotel in der Regel

ein Mitglied der GPU. ist — genug, der Arbeiter ent-

fernte sich, ohne ein Wort der Erwiderung und ohne

Abendessen.

^o y^



So dienen die Reisenden teils zur Erlangung von

Valuta, teils aber, wenn es bedeutendere sind, zumal

Journalisten oder Schriftsteller, werden sie in beson-

dere Obhut genommen und propagandistischer Be-

arbeitung unterzogen. Solche Ausländer, welche die

Sprache nicht kennen und für das Wesen des Russen

hiebt das geringste Verständnis haben, werden dann

durch einige zur Schau hergerichtete und zeigens-

werte Einrichtungen herumgeführt.

Dem Ausländer, besonders aber dem Angelsach-

sen, ist Rußland ein exotisches Land, und dement-

sprechend bildet er sich seine Anschauung davon.

Vieles versteht er nicht. Entweder scheint ihm der

Russe, mit dem er sich unterhält, genau der gleiche

Mensch aus dem Westen zu sein, wie er selbst, oder

aber etwas in der Art eines japanischen Samurai, der,

sobald er bei sich zu Hause ist, die europäische Klei-

dung ablegt und seinen Kimono anzieht.

Es ist ein Wesenszug des Angelsachsen, ein recht

menschlicher übrigens, daß er Vertrauen hat. Der
Engländer oder Amerikaner glaubt. Ob man mit ihm
über soziale Errungenschaften oder über Kinder-

ernährung spricht, und auch wenn man Zahlen nennt,

er holt sein Notizbuch heraus, sagt „Well!" und
schreibt, was man ihm diktiert. Das ist in der Regel

das Material, aus dem er später seine Schlüsse zieht.

Es sind in Rußland Leute gereist, die zu sehen ver-

stehen, aber es waren vorwiegend Schriftsteller, die

schon in ihrer Heimat kommunistischen Doktrinen

anhingen. Man kann nicht gut von ihnen verlangen,

daß sie auf Grund ihres Aufenthaltes in Rußland ihre

Weltanschauung revidieren. Es ist aber offenbar doch

möglich. Das widerfuhr Panait Tstrati, aber es erfor-

dert fast Heldentum. Die Menschen sehen eben viel
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besser das, was sie sehen wollen, als was ihnen

unbequem ist. Besonders wenn dieses Unbequeme

eine gewisse Anstrengung erfordert, wenn man es

suchen und dazu eine Sprache verstehen muß, die

dem Europäer allein schon durch ihr unlateinisches

Alphabet Schwierigkeiten bereitet. Deshalb verläßt

in der Regel der dem Kommunismus nahestehende

Schriftsteller Rußland mit einem aufrichtigen Gefühl

der Zustimmung. Man zeigt ihm Ausschnitte des

Films, versetzt ihn mit Erklärungen in Begeisterung,

die einem tendenziösen Text in einem Propaganda-

bild gleichen.

Es tritt noch eine psychologische Komplikation

hinzu. Der Marxismus appelliert an den Verstand.

Ein Schriftsteller, der verstandesmäßig von der Rich-

tigkeit dieser Lehre überzeugt ist, ein Mann, der

bestrebt ist, in seiner europäischen oder amerika-

nischen Heimat den sozialen Umsturz und die Dikta-

tur des Proletariats herbeizuführen, wird von den

negativen Seiten des Lebens in Sowjetrußland sehr

ungern sprechen, denn das Böse, das in Rußland

herrscht, sieht er nicht in der veränderten Struktur

begründet, sondern in der Beschaffenheit des rus-

sischen Menschen. Und das ist ja zum großen Teil

auch richtig und bildet die Ursache jener schwierigen

und tragischen Situation, in der sich die Sowjet-

regierung befand, als sie es unternahm, hundertsech-

zig Millionen primitiver, einfacher Menschen auf dem

sechsten Teil der Erdkugel den Sozialismus aufzu-

y.wingen.
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Eier, die es nicht gab

XjS traf sich, daß ich gerade mit einer angelsächsi-

schen Reisegesellschaft zusammen die Kinderheime

und Vorschulen der Fabrik „Krassni-Bogatyr" (Der

rote Recke) besichtigte. Man zeigte uns die einige

hundert Meter von den Fabrikanlagen entfernten,

sauber gehaltenen Holzhäuschen. Wir wurden von
zwei Mädchen vom „Inturist" und einem sehr an-

ständig gekleideten jungen Manne geführt. Sowohl
seine Haltung als auch die amerikanische Brille stimm-
ten die ganze Gesellschaft vertrauensvoll gegen den
jungen Mann, der fließend englisch sprach. Unser
Führer erinnerte mich an die afrikanischen Jäger, die

sich als Strauße verkleiden, indem sie Straußfedern
anstecken und so ausgerüstet sich an eine Vogelschar
heranschleichen. Fs ereignete sich dabei etwas recht

Geringfügiges, aber es war recht charakteristisch für

die Leichtgläubigkeit oder vielmehr Wehrlosigkeit
der fremden Reisenden.

In dem großen hellen Saal standen die Tische zum
Mittagessen gedeckt. Unser Führer hielt gerade einen
kleinen Vortrag über rationelle Kinderernährung. Die
Schwierigkeit der Uebensmittelbeschaffung, behaup-
tete er, bekämen die Kinder nicht zu fühlen. Die
Kinder erhalten in dieser Vorschule je zweihundert
Gramm Butter in der Woche und je zwei Eier täglich.

„Ist es wahr?"

Ich suche mit den Augen den Skeptiker, aber das
gerissene Luder ist schon durch die geöffnete Tür in

die Küche nebenan geschlüpft, wo er ohne viel Um-
stände sich an eines der Mädchen wandte:
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„Bekommen die Kinder heute ihre zwei Eier?"

Sei es nun, daß das Mädchen uns für Führende und

nicht für Geführte hielt, oder war es bloß dumm,

genug, die überraschende Antwort lautete:

„Otkuda jaitza?" (Woher Eier?) —
- was auf

deutsch soviel bedeutet, daß die Kinder keine Eier

bekommen.

Das gleiche erwies sich mit der Butter. Jetzt begann

uns der Skeptiker mit langweiligen Fragen zuzu-

setzen, ob bei der rationellen Ernährung auch Obst

ins Auge gefaßt werde, und erinnerte mit zudringlicher

Pedanterie, daß man selbst in den Restaurants für

Ausländer nicht einmal für Dollars eine Schnitte

Zitrone bekäme. Indessen setzte der Führer vom

„Inturist" mit aller bravurösen Sorglosigkeit seine

Ansprache fort. Ich verlor den Glauben an die Zu-

verlässigkeit von Informationen solcher 7\rt. Nicht

die Kinder taten mir leid, die übrigens recht gesund

aussahen, vielmehr diese netten älteren Engländer, die

zu einer Reisegesellschaft Londoner Pädagogen ge-

hörten und höflich mit ihren grauen Köpfen nickten.

Einer von ihnen sprach sein sakramentales „Well!"

und notierte sicherlich diese zwei nicht vorhandenen

Eier in sein Taschenbuch.
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Moskauer Wohnungen

Ich nehme an, daß die Mitglieder der ausländischen

Reisegesellschaften mit dem gleichen Erfolg Arbeiter-

häuser und Arbeiterklubs, Krankenhäuser, Gerichte

und Ämter besuchen, d. h. Orte, wo man einen ge-

wissen alltäglichen Durchschnitt aus dem Leben des

einzelnen in Sowjetrußland kennenlernt. Ich bin

sicher, daß die Mehrzahl der Fremden zwar Erholungs-

heime für Arbeiter besichtigt, aber ich zweifle, ob
jemand von ihnen in die Kellergeschosse hinabsteigt,

die den Arbeitern in Leningrad als Wohnungen
dienen»

Ich bin einmal in ein solches mit Pritschen voll-

gestelltes Kellcrlabyrinth eingedrungen, und es schien

mir einer Kaserne oder richtiger den Unterständen in

•den Schützengräben ähnlicher zu sein als einer

menschlichen Wohnung. Ich kroch da unter dem
Vorwand hinein, einen ausländischen Arbeiter zu

suchen, dessen Namen ich erfunden hatte.

Um eine Durchschnittswohnung in Moskau zu
besichtigen, bediente ich mich eines recht einfachen

Tricks. Von den wenigen zur Schau gestellten Ar-
beiterhäusern, die ich gesehen hatte, nicht sehr über-

zeugt, nahm ich eine Zeitung und suchte mir zwei
Anzeigen heraus. Ich schrieb mir die Adresse eines

Herrn heraus, der ein Opernglas verkaufen wollte.

Doch nur die Wohnung eines Mannes zu sehen, der
sein letztes Opernglas verkauft, wäre mit einer ehr-

lichen wissenschaftlichen Methode nicht vereinbar.

Ein Mensch, der verkauft, kann sich zufällig in

besonders ungünstigen materiellen Verhältnissen
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befinden. Ich entnahm also aus der Zeitung noch die

Adresse eines andern, der Grammophonplatten kaufen

wollte. Diesem geht es sicherlich besser. Der Mann
mit dem Opernglas wohnte in einem kleinen ein-

stöckigen Häuschen auf der Sadownitscheskaja. Am
Tor hing ein Verzeichnis der Inhaber der Wohnung
Nr. I :
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die Wohnung dts Liebhabers von Grammophon-

platten. Ich geriet da übrigens in eine recht dumme
Situation, denn ich hatte mich auf ein Gespräch nicht

vorbereitet und wußte auf die Fragen, was für Gram-

mophonplattcn ich verkaufen wolle, warum ich sie

nicht mitgebracht habe und oh ich Russe sei, nicht zu

antworten. Ich zog mich mit der Ausrede aus der

Affäre, daß ich die vXnzeige falsch verstanden hätte

und nicht verkaufen, sondern eben kaufen wollte. Ich

habe später mehr als einmal festgestellt, daß der durch-

schnittliche Bewohner von Moskau oder Leningrad

nach wie vor in diesen „kommunalen Quartieren"

haust, wo wirklicher und moralischer Gestank, gegen-

seitige Bespitzelung, Enge und die Unmöglichkeit,

allein zu sein, Zank und Intrigen vielleicht viel

schwerer auf den Menschen lasten als der herrschende

Hunger.

Alles das ist wahr, wahr ist aber auch, daß Rußland

in vieler Beziehung heute schon an der Spitze der

zivilisierten Welt voranschreitet. Man trifft hier stellen-

weise völlig durchgearbeitete Ansätze, die mit dem
im Bau begriffenen sozialistischen Gebäude klug ver-

bunden sind. Durch den Nebel hindurch wird ein

zauberhaftes Schauspiel sichtbar. Steht man vor

solchem Bild, so faßt man Glauben, Vertrauen, daß
die Anstrengungen und Leiden dieser ungeheuren

Menschenmassen nicht vergeblich seien. Dann über-

kommt einen eine Welle von Zuversicht. Das Elend
scheint nicht so schwer zu ertragen, wenn jeder Tag
neuen Aufschwung und Hoffnung bringt. Das Ge-
fühl konstruktiver, auf ein Ziel gerichteter Arbeit, das

Bewußtsein der Wichtigkeit und der Würde der

täglichen Bemühungen ist ein kräftiger Anreiz.
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.Palast der Arbeit"

Heute habe ich einen herrlichen Nachmittag in

Gesellschaft meines Freundes, des Enthusiasten, ver-

bracht. Diesmal blieb der Skeptiker zu Hause. Der

Tag duftete nach frischem Grün und Frühlingsregen.

Wir besuchten den „Dworetz Truda" (Palast der

Arbeit), in dem eine Musteranstalt für Mutter- und

Kinderschutz untergebracht ist. Die Mutter findet hier

Unterkunft und Pflege von den ersten Monaten ihrer

Schwangerschaft an. Hier werden die Kinder geboren

und bis zum dritten Jahr erzogen. Den zu früh ge-

borenen Kindern läßt man eine besondere Pflege an-

gedcihen und fördert dadurch ihre normale Entwicke-

lung. Das Kind wird von den ersten Wochen seines

Lebens an gemeinsam mit den anderen erzogen, ißt,

spielt und lernt in der Gemeinschaft. In jedem Raum

befindet sich ein Musikinstrument, damit das Kind

sich frühzeitig an harmonische Klänge gewöhnt. Die

Farben der Spielsachen, der NX andc und der Bildchen

sind von grundsätzlicher Bedeutung. Die Kinder

spielen nicht mit Sachen oder Bildchen, die unwirk-

liche Gegenstände oder Tiere darstellen, die man im

Leben nicht antrifft. Die Erzieher wollen offenbar

keine Sehnsucht erwecken, die nicht zu befriedigen

ist. In jedem Zimmer hängt ein Porträt Lenins cxler

Stalins. Die Revolutionsfeiertage werden festlich und

freudig begangen. Die Kinder bekommen dann

besseres Essen und rote Fähnchen. Mit den ersten

Schritten wird ihnen Klassengefühl beigebracht. Der

Ersatz der Ikone und der Heiligenbilder durch die

Porträts der Politiker scheint mir etwas gefährlich.
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Die Heiligen des alten Staates sind keinem so raschen

Sturz erlegen wie Trotzki. Das im Kult Stalins er-

zogene Kind läuft Gefahr, in Zukunft, falls zum Bei-

spiel Woroschilow an die Macht käme, als von oppo-
sitionellem oder gar konterrevolutionärem Geist

durchdrungen behandelt zu werden.

Eine freundliche, liebenswürdige Ärztin mit klu

gen, blauen Augen — aus. dem Namen Müller zu
schließen, offenbarvon deutscherAbstammung— führt

mich durch die yVnstalt. Sie zeigt mir, wie ein kaum
ein Jahr und zehn Monate altes Kind, nachdem es sich

die Hände eben gewaschen hat, zu seinem Schränk-

chen mit dem Ilandtuch hinfmdet. In für das Kind
passender Höhe sind farbige Bildchen angebracht. So
ein kleines Persönchen weiß schon, daß ein rotes

Hähnchen sein Bett und sein Handtüchlcin be-

zeichnet . . . Das Ganze wirkt freilich ein bißchen wie
die Experimente mit deii Fischen im Aquarium. Es hat
etwas Erschreckendes, daß man ein so junges Wesen
bereits so lenken kann, daß seine Instinkte und Be-
wegungen unbeirrbar sind wie die Handlungen Ein
geschläferter auf hypnotischen Scancen.

Die Kinder erhalten hier eine Erziehung nach den
allerneuesten Methoden, und Bertrand Rüssel würde
diesen großen Komplex von Gärten und Gebäuden
gewil^ mit lebhafter Genugtuung betrachten. Die
Kinder werden weder gestraft noch eingeschüchtert.

Es ist den Pflegerinnen nicht gestattet, persönliche
Sympathien zu haben, und sobald eine von ihnen eine
besondere Vorliebe für irgendein Kind zeigt, wird sie

unverzüglich in eine andere Abteilung versetzt.

In der Anstalt sind etwa zweihundert Plätze. Es
gelangt nur ein ganz verschwindender Prozentsatz der
im Dreimillionen-Moskau geborenen Kinder hinein.
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Die i^ngeheure Mehrzahl der Kinder wälzt sich in den

Höfen herum, trinkt Wasser aus den Pfützen, ver-

bringt den ganzen Tag, im Sommer zumal, auf der

schmutzigen Straße, denn in den überfüllten Woh-
nungen fehlt es an Luft und an Platz zum Spielen. Ich

sah noch sehr spät am Abend ganz kleine Kinder auf

der Straße. Der Kontrast zwischen der Straßen-

erziehung und der im „Palast der Arbeit*' ist größer

als zwischen der früheren Pagenschule und dem
orthodoxen jüdischen „Cheder" (Elementarschule).

Was für Kinder werden in dieses Sanktuarium auf-

genommen? Welche werden bevorzugt? Sind es

Kinder, die am schlimmsten daran, und Mütter, die

am meisten verlassen und schutzbedürftig sind? Nein,

die Kinder werden hier auf Grund der hierarchischen

Tabelle aufgenommen, auf die man so oft in Sowjet-

rußland stößt. Die leitende Ärztin belehrt mich, daß in

erster Reihe Kinder der Mitglieder der GPU., der

Soldaten der roten Armee und der zur Partei gehören-

den Fabrikarbeiter berücksichtigt werden. Dann folgen

die nicht zur Partei gehörigen Arbeiter, die geistigen

Arbeiter, und so immer tiefer, bis zu den sogenannten

„Lischentzy" (Überflüssige), das sind jene, die keine

Rechte haben. Klar, daß die Berechtigung der tieferen

Sprossen dieser hierarchischen Leiter nur noch rein

theoretischer Natur ist.

Es befinden sich also hier ausschließlich Kinder aus

Kreisen der Regierenden und Bevorrechteten. Die

Menschen, die an der Macht sind, genießen alle Ver-

günstigungen. Die Herrschenden sind ja auch die

einzige geschlossene und starke Organisation in

Rußland.

Doch die Frage ist, ob der Besitz der Macht in

Rußland die Herrschenden weniger demoralisiert als
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in den kapitalistischen Ländern. Ob der proletarische

Umsturz eine gesunde und von Bazillen, welche die

Organismen der alten Staatseinrichtungen verseuchen,

freie Luft mit sich gebracht hat? Die ganze Welt ist

heute krank. Aber mir will scheinen, daß unsere Krise

und unsere Schwierigkeiten sich vergleichen lassen

mit einem Kranksein im eigenen Bett, mit dem Glase

Tee auf dem Nachttisch und dem alten Schmöker

unter dem Kopfkissen. Wir schlucken das greuliche

Zeug, das uns die Kurpfuscher verschreiben, und

wälzen uns von einer Seite auf die andere. Hier in

Rußland liegt der Kranke auf dem Operationstisch.

Er ist gleichsam ohne Narkose den chirurgischen Ein-

griffen ausgesetzt. Gelingt die Operation, so wird sie

derW elt wahre Gesundheit und neue, unberechenbare

Kräfte zuführen, ob jedoch diese schmerzliche und

blutige Operation mit der notwendigen Präzision und

in keimfreier Atmosphäre vor sich geht, das eben

scheint mir vielleicht die wichtigste und interessanteste

Frage zu sein.

„Park für Bildung und Muße"

Die Genossin Sina hat rote Pausbäckchen, ist nicht

sehr graziös, aber ihre Augen strahlen nur so. Sie

erklärte in einem Pavillon des „Parkes für Bildung

und Muße" einer Gruppe Jugendlicher den Fort-

schritt der Industrialisierung der Sowjetrepubliken.

Mit einem langen Stab wies sie auf der Karte die

roten Sterne der Sowjetstädte. Sie sprach mit Be-

geisterung. Und — o Wunder! Als eine zweite und

dritte Gruppe von Besuchern erschien, veränderte die

Genossin Sina nicht eine Nuance und keine einzige

Vibration in ihrer Stimme. Sie sprach dasselbe mit

dem gleichen Feuer. Als sie schwieg und die Be-

sucher sich entfernten, blieb ich zurück und bat sie

um einige Aufklärungen. Und wieder legte sie mit

ihrer singenden Stimme trunken vor Begeisterung

ihren Dithyrambus los. Ich unterhielt mich mir ihr

später eine halbe Stunde lang. Wir standen vor dem

Pavillon, das Wetter war herrlich, unten längs des

Parkes schlängelte sich der Moskaufluß, von Booten

und Kajaks besät.

Es war ein „Tag der Muße". Es gibt in Sow|et-

rußland keine Wochentage, sondern bloß Daten. Jeder

sechste Tag ist ein Ruhetag. Offenbar nicht für alle,

denn verschiedene Fabriken und staathche Amter

lassen auch an diesem Tag arbeiten, und oft ist der

Feiertag der Frau der \rbeitstag des Mannes. Die

Genossin Sina fragte mich nach dem Auslande aus,

Sie hatte einen amerikanischen Film gesehen, der hat

ihr gar nicht gefallen. Dieses Mädchen denkt nicht

den' ganzen Tag daran, wie sie ein neues Pariser
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Modell kopieren könnte und kränkt sich nicht darüber,

daß irgendeine Katja einen modernen Pelz besitzt. Ein

ernstes Verhältnis zum Leben, das Verständnis für

den Kampf um den Sozialismus und das Fehlen

sexueller Illusionen — alles das verleiht der Jugend

hier einen gewissen Adel und einen ganz eigenen

Reiz. Es gibt in Rußland kein jugendliches Gesindel,

das die Tanzlokale füllt, mit Klatsch sich befaßt und

Bridge spielt. Jene Kreise, die in der kapitalistischen

Welt ihrer selbst überdrüssig geworden sind, gibt

es hier überhaupt nicht.

Wie unterhält sich hier die Jugend? Im „Park für

Bildung und Muße", in den öffentlichen Ver-

gnügungsgärten würde man vergebens jene Jahr-

marktbuden und dumme Attraktionen suchen, wie

sie unsere Lunaparks und Magic-Citys überschwem-

men. Es gibt keine Apparate, um die Zukunft zu

wahrsagen, keine Automaten mit pornographischen

Fotografien und keine Lotterien, in denen man

Schweinchen aus Ton gewinnt. Statt dessen große

Lesesäle und Zimmer zum Schachspielen, Konzerte

im Freien, Vorträge und gemeinsame Tänze, die von

besonderen Instruktoren angeführt werden. Im

Sommer spielen hier die besten Theater der Residenz.

Es gibt zwar ein Glücksrad, eine Art Tombola, aber

die Gewinne bestehen nur aus Büchern. Diese Ver-

ehrung für die Wissenschaft und der Drang sich zu

bilden ist vielleicht der sympathischste Zug, der sich

im neuen Leben Rußlands äußert. Es genügt, nur das

Radio der Sowjets zu hören, um den Ernst zu

empfinden, durch den sich Rußland von dem leicht-

fertigen Europa unterscheidet. Wien sendet Walzer,

London — einen Jazz aus dem Savoy, Paris — die

Couplets Chevaliers, ganz Europa singt und tanzt im

44

Radio. Hier lernt man ständig. Man braucht sich nur

irgendwo im Park auf eine Bank zu setzen, und man

wird in der sommerlichen Dämmerung aus einem

Riesenlautsprecher die Worte hören: „Die organische

Chemie ist die Chemie der Kohlenverbindungen . .
.

Der Skeptiker sagt zwar, wenn sie die Chemie

ausgelernt haben, werden sie singen und tanzen wollen.

Zunächst aber macht die Menge im Park den Ein-

druck junger Kleriker auf einem Ausflug ms Freie.

Sie schreiten mit einem Ernst und einer Würde

daher, wie sie nu r Glaube und Sittenreinheit der Jugend

verleihen.
^ , ,. ,

E. gibt auch einige Stellen von recht altmodischem

Charakter. Das große Rad mit dem in der Luft sich

drehenden Wägelchen, einige Schießbuden .n denen

auf Holzscheiben geschossen wird, welche Popen,

Bouriuis mit dicken Zigarren zwischen den Zahnen

oder Soldaten in ausländischen Uniformen darstellen.

Wahr ist, daß man sich zu diesen Schießbuden am

meisten drängt. Während der Enthusiast sich mit

Sina unterhielt und die Lesesäle besuchte, fand der

Skeptiker eine sehr merkwürdige Polonäse, die nir-

gends hinzuführen schien. Auf einer kleinen Brücke

über einem Bächlein standen etwa hundert Leute

Schlange. Wir fragten, was hier los sei, aber niemand

von den Wartenden wußte es zu sagen. Bei uns zu

Hause genügt es, daß einige Leute oV.ne ,eden Grund

Stehenbleiben und hinaufschaucn, dam|t sich aut de

Straße sofort eine Menge ansammelt. Offenbar genügt

.3 in Rußland, daß zwei Personen hintereinander sich

aufstellen, damit sieh eine Schlange bildet^ D

Skeptiker meint, es sei eine Polonäse für solche, die

gewöhnt sind anzustehen, und die Leitung des Ver-

gnügungsparkes sorge eben für solche Bedingungen,
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die den Gewohnheiten des Moskauer Pubhkums

entsprechen. Er sagt auch, es könne sich hier vielleicht

um eine Art rationalen Trainings handeln. Es gibt

eben Leute, die sich ein Leben ohne Schlangestehen

nicht vorstellen können. Ich traf einen solchen Mann

in einem westeuropäischen Amt. Es war ein sehr

strenger Amtsdiener, der, als ich einige Stempel-

marken kaufen wollte, mir zurief:

„Stellen Sie sich in die Reihe!*'

„Wenn es aber gar keine Reihe gibt?" antwortete

ich, indem ich mich in dem leeren Saal umsah.

„Dann müssen Sie warten, bis sich eine Reihe

bildet und sich dann anstellen.''

Es war ein geborener Kollektivist. Ich glaube, er

würde in Rußland zu großem Einfluß und Bedeutung

gelangen.

In der Hauptalice des Parkes stehen in einer Reihe

die Büsten der „Udarniki", das sind jene Arbeiter, die

sich durch besondere Leistungen um die Eörderung

des Fünfjahrsplanes ausgezeichnet haben. Die Allee

der „Udarniki" erinnert an eine Porträtgalerie von

Rittern oder an die Berliner Siegesallee. Es gibt in

Ruliland einen neuen Adel der Arbeit, und es ist sehr

möglich, daß zwanzig Jahre später die Nachkommen

des mit dem Lenin-Orden ausgezeichneten Schlossers

Tscherkissow mit dem Gefühl eines recht aristo-

kratischen Stolzes im Park der Bildung hcrumspazieren

werden.

Dieser Park ist auch der Ort, wo die Jugend

beiderlei Geschlechts auf eine nette und einfache Art

ihre Freundschaften schließt. Statt eine Anzeige in die

Zeitung zu setzen, daß ein hübscher Blonder eine

feurige Brünette sucht, oder ein Rothaariger, Blau-

äugiger eine musikalische Aschblonde; statt zur

Kenntnis zu geben, man werde am Chopin-Denkmal

mit einer Rose zwischen den Lippen warten, lächeln

sich hier die jungen Leute ganz einfach an und ver-

ständigen sich an Ort und Stelle. Die auf oberfläch-

licher Grundlage geschlossene Bekanntschaft kann

sich befestigen oder nach einer Stunde lösen.
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S. A. G. S.

Die Freiheit, sich 2u binden und zu scheiden, trägt

unzweifelhaft viel zur Gesundung der sexuellen Ver-

hältnisse bei. Ich verbrachte einige Stunden im

S. A. G. S. Diese Abkürzung bezeichnet die Behörde,

bei der die Ehen geschlossen und geschieden werden.

Das Zimmerchen, in dem nur ein Fräulein an einem

kleinen Tisch sitzt, erinnert an ein Wartezimmer beim

Zahnarzt. yVbgenutzte Möbel, Stil Sezession, ein

Bücherschrank mit Glastür, ein Bildchen, auf dem der

Mond, ein Kahn und ein Schlößchen dargestellt sind.

Nebenan ist der Warteraum, an dessen Wänden

große farbige Anschläge über Ziele, Mittel und Folgen

des Geschlechtslebens aufklären. Die Personen beider-

lei Geschlechts, die hier einige Minuten warten,

Icommcn bereits sexuell aufgeklärt in das Zimmer,

wo sie registriert werden. Dann können sie gehen und

in aller Freiheit von dem neuerworbenen Wissen

Gebrauch machen.

Es war zwölf Uhr. Die Uhr in der Ecke schlug

sechs, und die Zeiger standen auf halb vier. Ich

berechnete also mit der eigenen Taschenuhr in der

Hand, wie lange in Rußland eine Trauung und wie

lange eine Ehescheidung dauert. C>er erste Klient

war ein Stubenmaler. F> bekam die Scheidung inner-

halb zweier Minuten dreißig Sekunden. Das war aber

noch nicht die Rekordzeit, denn etwas später erlangte

ein verschnupft aussehender junger Mann in einer

Lederjacke die Ehescheidung in aller Form rechtens

schon nach zwei Minuten fünfzehn Sekunden. Dieser

Herr gab zur Kenntnis, daß er sich bereits viermal
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hat trauen lassen, das letztemal vor zwei Monaten.

Das folgende Paar stieß auf ernste Schwierigkeiten.

Der jungen Braut fehlte der Geburtsschein. Soweit

mein Eindruck richtig war, schien es mit der Herkunft

des Mädchens in der Tat nicht „in Ordnung** zu

sein. Ihre Art aufzutreten, ihre Bewegungen und

Sprache verrieten ein bürgerliches Milieu. Und die

Beamtin wollte das Zeugnis aus dem Büro, in dem

die Braut als Stenotypistin beschäftigt war, nicht als

genügende Unterlage anerkennen.

Nach diesem schüchternen und unsicheren jungen

Paare ließ sich ein zwanzigjähriger Schofför mit einer

achtzehnjährigen Fabrikarbeiterin trauen. Diese da

fühlten sich wie zu Hause. Werotschka, eine nette

Blondine mit grauen Augen, wartete am Tischchen,

während Boris in der Zimmerecke mit irgendeinem

Sascha telefonierte, den er für den Abend einlud.

Doch Sascha machte Schwierigkeiten. Nach der

Registrierung verließen sie das Zimmer Hand in

Hand. Es gab keinen Brautschleier, keine Braut-

jungfern und keine Equipagen. Die ganze Angelegen-

heitwird hier mit vielNatürlichkeit erledigt, und sicher-

lich wird der Schofför Boris nicht weniger glücklich

und auch nicht weniger treu sein, obgleich er keine

besonderen Anzeigen auf Velinpapier verschickt hat,

daß er diese Nacht mit seiner Gattin Wera verbringen

werde. Die Braut weinte nicht, sondern stieg heiter

lächelnd in das Lastauto, mit dem beide hier vor-

gefahren waren, sicherlich auf dem Wege in die

Fabrik.

Die Jugend, die keine vorrevolutionären Begriffe

und Formen kennt, fühlt sich in Rußland wohl. Sic

braucht nicht viel zum Leben, und weniges führt sie

m Versuchung. Ich sah auf einer Srrafk, die so hübsch
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„Chaussee der Enthusiasten" genannt wird, eine

Kolonne von Komsomolzen, die an der Aufrichtung

von Telcgrafenstangen arbeiteten. Sie lachten und

unterhielten sich bei der Arbeit. Durch diese schöne

Straße wurden einst die nach Sibirien Verbannten

geführt. An dem kleinen Teich wird noch die Stelle

gezeigt, wo die Familien von den Verschickten Ab-

schied zu nehmen pflegten. Weiter zu gehen war

ihnen nicht gestattet. Jetzt werden hier Arbeiterhäuser

und Stadione für Sport und Spiele gebaut. Der

Enthusiast fühlte sich auf dieser „Chaussee der

Enthusiasten" zu Hause und pfiff sogar das Lied der

Wolgaschifter^) vor sich hin. Der Skeptiker machte

ihn aufmerksam, daß er falsch pfeife, und begann ihn

dann auszufragen, ob er etwa wisse, welcher Weg
nach den Solowetzki-Inseln^) führt und ob die Fami-

lien der Verschickten jetzt die Gefangenen begleiten

dürt^n, vor allem, ob sie es wollen. Was aber die

Schaffensfreude und die flott-fröhliche Arbeit der

Jugend betrifft, auch dazu hatte der Skeptiker einiges

zu bemerken. Er ist nämlich der Ansicht, daß ein

phlegmatischer Deutscher an einem Tag mehr

schaffen würde als fünf Komsomolzen in einer Woche.

Der gleichen Ansicht waren übrigens zwei mit dem

Kommunismus sympathisierende amerikanische Ar-

beiter, in deren Begleitung ich eine große, gern

gezeigte Gummischuhfabrik besichtigte. Einer dieser

Arbeiter, ein amerikanisierter Pole, der bereits schlecht

Polnisch sprach, arbeitete ebenfalls in einer solchen

Fabrik und kannte sich in dieser Produktion vor-

züglich aus.

*) Mit anderem Text das Lied der Revolution zur Zeit des

letzten Zaren.

2) Verbannungsortc der USSR für politische Vergehen.

SO

„Herr", sagte er zu mir, „sie rühmen sich, daß

sie keine Arbeitslosigkeit hier haben. Kein Wunder,

wenn zehn Leute die Arbeit eines Arbeiters besorgen.

Sehen Sie doch bloß dieses Gedränge! Die Leute sind

ja einander nur im Wege!"
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Aus der Kurve geschleudert

in dieser Fabrik herrscht ein ziemHch ungezwun-

genes Hin und Her. Die Arbeiter gehen durch die

Säle, unterhalten sich, lachen. Niemand fürchtet, daß

er wegen Saumseligkeit seine Stelle verlieren könnte.

Infolge dieser etwas allzu großen Ungebundenheit

hat man neuerdings in den meisten Sowjetfabriken den

Akkordlohn eingeführt. Die breiten Massen scheinen

also die Zielstrebigkeit und die Bedeutung des

Tempos im industriellen Aufbau nicht sehr zu

begreifen, und die yVufklärung darüber genügt

offenbar nicht, wenn es dieser alten kapitalistischen

Peitsche zur Anfeuerung bedarf: des unsterblichen

Geldes nämlich. Man bekommt zwar im freien Handel

wenig genug für sowjetische Scheine, immerhin aber

erhöht die ausgiebigere Arbeit den Lebensstandard

um ein weniges. Man sieht hier wenig ältere Ge-

sichter. Überall überwiegt das jugendliche Element,

aus demselben Grunde vielleicht, aus dem auch im

Üeer die alten Unterführer verschwinden. Die Ar-

beiter avancieren, und viele von ihnen aus der vor-

revolutionären Zeit befassen sich nicht mehr mit dem
Herstellen von Gummischuhen, sondern sitzen in den

höheren Ämtern und machen Politik. Es besteht ein

starker Bedarf nach hundertprozentigen Vorkriegs-

Proletariern. Diese Ware steht an der Sowjetbörse

hoch im Kurs. Die alten Führer und die von der Idee

bewegte Jugend bilden die ganze Kraft der Sowjets.

Sowohl die Mitglieder der Partei als auch die Stoß-

brigaden der Koms(jmolzcn arbeiten nicht im Akkord.

Sie sind das wahrhaft gläubige Element. Die jungen

Mädchen mit den roten Kopftüchern— gleichsam die

Uniform der weiblichen Komsomolzen — lassen sich

von jeder neuen Parole der Regierung mit Enthusias-

mus durchdringen.

Für sie ist die Arbeit mit dem Verlassen der

Fabrik nicht beendet. Sie kämpfen an den schwie-

rigsten y\bschnitten der Front, gehorchen blind wie

Soldaten jedem Befehl, ertragen jegliche Strapaze,

unterwerfen sich der schärfsten Disziplin und w^erden

von einem Ende Rußlands nach dem andern gew^orfen.

Wenn ein Heer schon irgendeinen Sinn haben soll,

dann ist es wohl diese Armee der Arbeit. Wenn die

Menschen schon dem Zwang unterworfen werden,

dann ist es doch wohl besser, man zwingt sie zura

Erbauen von Straßen und Fabriken, als dazu, andere

Menschen mit dem Bajonett zu durchbohren oder

selbst im Stacheldraht zu verenden. Die Jugend

arbeitet nicht um des Lohnes willen. Der Antrieb,

der sie in Bew^egung setzt, ist der Glaube. Sic glaubt

blind an die Kanonischen Vorschriften der marxi-

stischen Religion. Doch auch sie wird vom Satan des

Zweifels versucht. Oft befiehlt die Synode im Kreml,

die gestern noch verehrte Gottheit zu verfluchen und

zum bösen Geist zu beten. Die Tragödien, die auf

diesem Hintergrunde sich abspielen, bieten völlig

neue psychologische Motive, wxrt, daß man darüber

nachdenkt.

Die Sowjetregierung ist in ihren Bewegungen sehr

elastisch, sie versucht in ständiger Denkanspannung

aus schwierigen Situationen herauszukommen. Bei

solchen Wendungen kann es geschehen, daß große

Massen der Jugend an einer Kurve hinausgeschleuderf

werden. Die neue ökonomische Politik, beziehungs-

weise ein sogenannter neuer NEP., der zufolge der
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wachsenden Ernährungsschwierigkeiten zum Teil ein-

geführt werden mußte, hat die Jugend überrasch

und ideenmäßig zur Entgleisung gebracht. Während

der ganzen letzten Jahre waren die Stoßbrigaden aufs

Dorf gegangen, um gegen den freien Handel und die

private Landwirtschaft zu agitieren. Was muß in einem

solchen Jungen, der an die von ihm verkündete

Parole blind glaubt, vorgehen, wenn eines Tages ein

Dekret aus Moskau seine ganze mehrjährige yVrbeit

und xVlühe zerstört? Der Bauer, den er über die

Schädlichkeit des Privathandels aufgeklärt hat, setzt

«ich mit überlegenem Lächeln auf seinen Wagen und

fährt zum Markt, Er hat auf die marxistische Dialektik

des Komsomolzen eine Antwort gefunden! Jetzt hat

er recht. Die reaktionären Elemente stehen unter dem
Schutz der Behörde, dagegen ist der gläubige und

eifrige Marxist als Schädling gebrandmarkt! Was
gestern noch ein Verbrechen gegen den Sozialismus

war, wird heute nicht nur geduldet, sondern be-

günstigt. Die Stoßbrigaden der Komsomolzen werden

abberufen, sie kehren zwar gehorsam zurück, aber von

ihrem Enthusiasmus sind sie kuriert. Ein solcher

Zustand muß Erbitterung schaffen. Der Soldat, dem
man das eine Mal befahl, die Deutschen zu dreschen,

und ein andermal, dieselben Deutschen gegen die

Türken zu verteidigen, bekam nur einen Säbel in die

Faust. Der Komsomolze dagegen bekommt y\rgu-

mente, seine Waffe ist die Dialektik. Und diese Waffe

schlägt ihm die Obrigkeit nicht mit einem neuen

Argument aus der Hand, sondern mit einem un-

begründeten strikten Befehl. Was soll er mit den

Worten anfangen, die sich in seinem Geiste ein-

geprägt haben? Wozu sollen ihm alle die zugespitzten

und unwiderstehlich in eine Reihe gebrachten

Beweisführungen dienen, die durch jahrelange agitato-

rische Arbeit und in ständiger Berührung mit leben-

digen Menschenmassen ausgearbeitet worden waren?

Ein minder widerstandsfähiger junger Mensch wird

verdüstert, verliert den Glauben an die Unfehlbarkeit

der Regierung und verfällt der marxistischen Ketzerei.
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Der Kreml

JVlan gelangt nicht so leicht in den Kreml. Die

Gruppen der Besucher werden vor dem Tor einige

Male abgezählt. Wir müssen lange auf allerhand

Formalitäten warten, bis wir schließlich, von Polizei-

agenten geleitet, jenseits der Mauer diesen Tempel der

Macht betreten. Es ist verboten, fotografische Appa-

rate mitzunehmen. Eine Stimmung von Wachsamkeit

und Ehrfurcht empfängt uns. Es ist still und sehr

sauber. Soviel mir bekannt ist, werden Russen nicht

hereingelassen, ebenso sind die Kirchen und das

Museum der alten Zaren nur Ausländern zugänglich.

Dort irgendwo in den Gemächern hinter den Wänden
des Museums, vielleicht hinter jenen herabgelassenen

gelben Stores, regieren die Proletarier des Zentral-

komitees. Diese Verbindung von Museum und aller-

höchster Macht läßt an den Vatikan denken.

Ich besuchte den Kreml zusammen mit einer

amerikanischen Reisegesellschaft. Hier atmeten die

Amerikaner aus voller Brust. Endlich wußten sie,

wozu sie nach Rußland gekommen waren. Sie be-

sichtigten die Krondiamanten der Zaren, sie krochen

fast in die Hofequipagen aus der Zeit Peters des

Großen hinein, sahen mit Stielaugen auf die perlen-

gestickten Gewänder der Würdenträger des Synods.

Den größten Erfolg hatte ein Glaskasten mit einem
Sattel türkischer Arbeit, ein Geschenk des Sultans an

Katharina die Große. Mir persönlich fiel es auf, wie
klein das Atlaskissen über dem Sattel war, auf dem
die größte Hure der Welt gesessen hatte.

Ich gestehe jedoch, daß der Kreml mich langweilte.
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Ich habe mich für Altertümer in Museen nie sehr be-

geistert, und als^ich las, daß in Spanien während der

Revolution einige Sehenswürdigkeiten verbrannten,

empfand ich ein leichtes Gefühl der Genugtuung.

Der interessanteste von den ausgestellten Gegen-

ständen war für mich die Wandzeitung des Dienst-

personals, die unten im Vestibül hing. Man findet

solche Zeitungen in jedem Amt, in Arbeiterklubs,

Fabriken, Schulen und Kasernen. Während die Ame-

rikaner die Zepter und Kinderwiegen der früheren

Zaren betrachteten, schrieb ich mir aus dieser von den

Türhütern, Amts- und Galeriedienern herausgege-

benen Zeitung einiges ab, das vom neuen Eeben in

Rußland eine Kostprobe gibt.

Die Rubrik mit dem Titel „Träume" war geradezu

pikant. Der anonyme Verfasser unterzog mit satiri-

schem Schwung die Rechtgläubigkeit seiner Genossen

der Kritik. Unter einigen harmlosen Bosheiten wie:

„Dem Genossen G. träumte, daß die Besen selber

kehren, während er im Zimmer Zigaretten raucht",

befand sich eine folgende, mit roter Tinte unter-

strichene Bemerkung: „Der Genosse Ak. ist offenbar

mondsüchtig. Er geistert bei Nacht auf dem Roten

Platz herum und unterhält sich auf französisch

mit seinem Mütterchen." Nach mehrwöchigem

Aufenthalt in Rußland stieß ich in meinem Notizbuch

auf diese Bösartigkeit und erkannte erst jetzt ihren

bedrohlichen Hintergedanken. Möglich, daß es nur

ein unschuldiger Scherz war, aber ebensogut läßt es

sich denken, daß ein solcher Scherz die Entlassung des

betreffenden Angestellten zur Folge haben konnte, da

er seine bürgerliche Abkunft offenbar verbarg. In

einem Lande, wo man so durchs Wort lebt, ist die

Verantwortung für das Wort enorm. Mir sind Fälle
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bekannt, daß Leute wegen einiger in öffentlicher

Diskussion geäußerter Sätze in Ungnade fielen, aus

den Verbänden gestoßen wurden, ja sogar vor Gericht

kamen. Ich las einst in einer polnischen Zeitschrift, die

in Rußland erscheint, den Briefeines kommunistischen

Schriftstellers, in dem er seine Irrtümer beichtete,

seine falschen Anschauungen berichtigte, für seine

Fehler um Verzeihung bat und Besserung versprach.

Es erinnerte fast an jene Häretiker, die vor der heiligen

Inquisition ein Bekenntnis ablegten. Der Schriftsteller,

dem man eine allzu nationalistische Beziehung zur

Kunst vorwarf, tat das, was der größte Teil der wegen

„oppositioneller Abweichung*' Angeklagten ebenfalls

tut, er „bereute". Dieses kirchliche Wort, das in

Rußland sehr populär ist, bezeichnet ein loyales Be-

kennen seiner Irrtümer. Das Bekenntnis seiner eignen

Schuld könnte unter Umständen Achtung erwecken,

wenn die im Irrtum Verharrenden nicht am Leben

bedroht wären. Der einzige Gesetzgeber und Herr

über Leben und Tod ist der Staat, und der russische

Staat befindet sich immer noch im Kampfzustand.

Unter diesen Umständen, wo für jedes unvorsichtige

Wort der Verlust des „Pajok" droht, überlegen es sich

die Menschen dreimal, bevor sie öffentlich etwas

sagen. Zumeist gehen sie den Weg des geringsten und
ungefährlichsten XK'iderstandes, das heißt, sie geben es

auf, zu denken, und äußern sich nur noch in den
obligaten Formeln und konventionellen proletarischen

Gemeinplätzen. Und das ist die Kehrseite der Medaille,

das Gegenbild zum Enthusiasmus der Jugend.

Das Revolutionsmuseum

Der Bürger im Sowjetstaat hat nicht nur vor der

eigenen Regierung Angst. Um die Klasscnsolidaritat

Jstärken, bedient sich der Staat der Gespcns er der

Vergangenheit. Die Spuren der Zarenherrschaft .nd

nicht ausgetilgt. Die Verbrechen der „Weißen ,m

Bürgerkrieg, das Schreckgespenst ^i-f^^^^-j^^^^"

krieges und verschiedene andere Gefahren die dem

russtchen Proletariat drohen, sprechen sehr beredt

aus jedem ausgestellten Gegenstand des Revolution.

muslums. Das Museum ist in einem P-Hngcn al n

Palais, dem früheren „Enghschen kUa. unte

-

gebracht. In einem Dutzend Säle ist die Befrc.ungs-

f 1.C r.i<;^ischen Pro etariats von dem
beweeune des russiscncu

Aufst'n/ Pugatschews bis .>r OUt.,bc,.cvoK. -on

.ur Anschauung gebracht. Neben ^cn. den D.U-

bristen gewidmeten Saal findet •^«"/^'^ ^;^"^'^'^ „'""

denken an den polnischen Aufstand des Jahres ,83.

Die Revolution von ,905 um^ßt emen gan.en Saal

Abgesehen von den historischen »"kurncnten
.e ,ed

Etappe der revolutionären Kämpfe beleuchten, die

aS der Bolschewiken in der Emigrat.on. d.e mter-

itnalen Kongresse, die Kämpfe .w,schen de

Menschewiki und Bolschew.k, "^«"«^h " ;""
X"

anekdotischen Hpisoden aus dem Leben Len.n oder

Plechanows, wird im Museum re.chhch vel Ag"atK>n

und politische Propaganda getneben. AI es wa

darauf abzielt, Grauen und Abscheu v° ^aren

tum und Kirche zu erwecken, wirkt sehr stark aut

^hltal und Gemüt des Betrachters. Dagegen -
die Spöttereien über die europäische Demokiatie
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Form und Ausdruck weniger überzeugend. Ob es ein

Franzose, ein Deutscher oder ein Engländer ist, stets

beschränkt sich die Darstellung auf den gleichen

dicken Bankier, der mit der Zigarre im Maul auf dem
Geldsack sitzt. Der Pole ist auf den Plakaten aus der

Zeit des polnisch-russischen Krieges immer in

Nationaltracht dargestellt, mit langem herabhängen-

dem Schnurrbart und dem Säbel in der Hand. Ich

sah da einige Karikaturen von Pilsudski, die recht'

harmlos waren und ebensogut in einem Warschauet

Witzblatt hätten stehen können. In der eanzen, in

allen Details dargestellten Geschichte der letzten

Revolution fehlt ein bedeutender Kämpfer völlig.

Von den Taten Trotzkis ist nicht eine Spur geblieben.

Unter den Hunderten von Porträts, Büsten und Foto-

grafien gibt es kein einziges Konterfei des gewesenen

Armeeführers. Das fiel mir gleich nach dem Besuch

einiger Säle auf. Ich beschloß, festzustellen, ob die

Kleinlichkeit in der Bekämpfung des längst über-

wundenen politischen Gegners tatsächlich bis zum
Grotesken geht.

„Wo ist der Trotzki-Saal?" fragte ich die Genossin,

die mich durchs Museum führte. „Gibt es hier kein

Bild von ihm?"

„Was brauchen Sie Trotzki.^ Übrigens, wenn Ihnen

so viel daran gelegen ist, eine Fotografie Trotzkis zu

sehen, nichts leichter als das, bitte sehr.*'

Die Genossin Bronstein war jedoch von meinem
Wunsch, Trotzki in die Augen zu blicken, offen-

sichtlich verwirrt. Nachdem sie länger als zehn Mi-

nuten herumgesucht hatte, führte sie mich mit

triumphierender Miene vor ein Gruppenbild. Es war
eine Aufnahme einiger bolschewikischer Führer im

Postkartenformat.
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Der dritte rechts", erklärte sie, „ist Trotzki.'

Ich gestehe, ich war über die Naivität memer

Führerin wieder einmal erstaunt. Es war geradezu

entwaffnend. Sie hätte mir doch wohl aut mtelhgentere

Weise diese Kampfesart gegen die Opposition er-

klären können. _

So", sagte ich, „es gibt doch eine Fotograhe von

Trotzki hier Man hat m.ch also belogen, als man mir

,agte, Trotzki sei im ganzen Revolut.onsmuseum

nirgends zu finden."



Museen

Die Kunstmuseen sind in Sowjetrußland von Be-

suchern überfüllt. In der „Tretjakowski-Galerie"

und in der „Galerie für ausländische Kunst" (das alte

Stschukin-Museum) drängen sich ständig Schüler-

und Arbeitergruppen, die herumgeführt werden. Die

Bilder sind nicht Gegenstand stiller Betrachtung, sie

dienen vielmehr wie die ausgestopften Vögel in der

Schule beim Zoologie-Unterricht. Ich habe in man-

chen Museen solchen Vorträgen beigewohnt. Die

Arbeit des Führers wird übrigens durch die Auf-

schriften erleichtert, die jeden Saal und jeden Maler

vom Standpunkt des historischen Materialismus

beleuchten.

Es hat sich hier eine besondere Kunst der Mu-
seumsführung herausgebildet, viele Spezialisten sind

an der Arbeit, um die Malerei möglichst zielbewußt

und konsequent zur Klassenaufklärung zu benutzen

und durch sie die Gefühle der Besucher zu lenken.

Unsereinem, der anderen Gravitationsgesetzen unter-

liegt, erscheint dieser mit Gewalt in die Museen hin-

eingetragene Marxismus als etwas äußerst Lastendes,

Blödes und zuweilen direkt Komisches.

In der Tretjakowski-Galerie sind die Säle folgen-

dermaßen eingeteilt: Feudalismus, Leibeigenschaft,

Einfluß des in seiner Bedeutung wachsenden Bürger-

tums, der industriellen Entwicklung, des nationalen

intellektuellen Liberalismus. Selbst geringe politisch-

soziale Nuancen sind da berücksichtigt. Im Grunde
haben die Bilder, hat ihr innerer Wert und ihre male-

rische Faktur mit den materialistischen Überschriften
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nicht viel Gemeinsames. Dagegen spielt das rem Inhalt-

liche dabei eine erhebliche Rolle. So sind zum Beispiel

in den Sälen „Leibeigenschaft und Bauernelend vor-

wiegend Porträts von Jägern gesammelt, Herren mit

Doppelflinten im Arm und Hunden, die zu ihren

Füßen lagern. Der Führer in diesem Saal sagte:

„Seht, Kinder, so lebten die Herren Großgrund-

besitzer, als die Bauernklasse unter der Knute stoh"te.

In der ehemaligen „Stschukin-Galerie fand ich

einige Aufschriften, welche die französische Malere,

sehr feinfühlig und geradezu rührend beleuch en

Gewisse subtile Nuancen konnte ich durchaus nicht

verstehen. So zum Beispiel: „Saal des verwesenden

Kapitalismus: Renoir, Degas." Oder ^-P^^f^^'^
Kunst: Moreau". Ebensowenig begreife -h, warum

Cezanne zur Kunst „der Epoche d« Großindustr^

gezählt wird, und was in diesem Fall

f^/^"J^
^;'^-

rist mit seiner Epoche gemeinsam hat. In d«-5^-«" "

gewidmeten Saal habe ich mir einige A"f-hrif«n

notiert. „Frage an die Besucher: ^^^'^^^^^
Gauguins die imperialistische ^^"'""-'P"';

J^^^^^l
reiclfs dargestellt- Leider antwortet der Maler nicht

auf diese Fra^e, und seine Bilder stellen nur dar.

wfe t farbii Proletariat auf den Südsee- - "im

violetten Schatten ^'^^-^^^ ^^^^^^Z.
Zinnober und Ocker gesprenkelte ^"\^ .

Doch diese marxistische L^bcrsp^annung schem n.ch

immer sehr wirksam zu sein. Ich -^ --d rholt, w e

die Jugend tief interessiert vor der M'^'-f f 'i;;;

wes nden Feudalismus" sich drängte
-"^J^^^^^

den rosigen Frauenzimn.erchen aut d " B'^^™

Fran^ois Bouchers mit den Augen -schlang^ F.nes

Riesenerfolges erfreuen sich nicht nur d-c b-^e

liehen Darstellungen Perows, sondern ebenso
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von Werestschagin gemalten imperialistischen Zaren-

kriege oder die großartigen Schinken von Siemiradzki,

welche die Erniedrigung des griechischen Proletariats

darstellen, das gezwungen wird, die Repräsentanten

der besitzenden Klasse mit Rosenkränzen zu bewerfen.

Das berühmte Gemälde von Repin wird zu einem be-

sonders gewagten Kunst-stück gebraucht. Iwan der

Grausame, der seinen Sohn ermordet, soll nach der

Überschrift die Gepflogenheit der Zaren darstellen,

ihre besten Söhne zu morden. Als Bew^eis dafür hängt

neben dem eigens vergrößerten Kopf des Getöteten

ein Porträt des Dichters Garschin, der in Geistes-

umnachtung starb und der dem Zarensohn ähnlich

sein soll. Leider stimmt alles, nur nicht die Ähnlich-

keit, und mir scheint, daß Repin überhaupt nichts

dergleichen beabsichtigt hat. Vor einem recht kitschi-

gen Öldruck, auf dem eine junge hübsche Person im

Wagen, mit einem Sonnenschirm in der Hand und

einem Hündchen im Schoß, abgebildet ist, stand ein

junger Arbeiter und starrte mit Augen voll unver-

hohlenen Entzückens. Solche Frauen sieht man jetzt

in Rußland nicht. Die Bilder der einstigen „poeti-

schen" Schönheiten müssen auf den jungen Beschauer

im heutigen Sowjetrußland mit einem geradezu un-

irdischen Zauber wirken. Die ganze Galerie spricht

von der Buntheit des früheren Lebens, lockt mit der

Süße der Farbe, mit der Schönheit der Frauen, und

der junge Arbeiter, der aus der Tretjakowski-Galerie

auf die schmutzige und arme Moskauer Straße

hinaustritt, hat vielleicht mit den Augen mehr behalten

als das, was ihm das Wort des Agitators zu erklären

versuchte. Vielleicht ist das auch der Grund, daß alle

Führungen, die ich in den Museen beobachten

konnte, mit so hastigem Schritt durch die Säle eilten,
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als wollten dieFührer nicht eigentlich
die xMalerei zeigen,

sondernbloß wieder einmal überdasThema
desKlassen-

kampfes sprechen; was sie ebensogut unter freiem

Himmel oder im Arbeiterklub hätten tun können.

Wenn hier beabsichtigt ist, auf diese Weise die Ver-

gangenheit plastisch Revue passieren zu lassen, so kann

eine solche Schau in einem eindrucksfähigen Betrachter

Gedanken erwecken, die mit der Tendenz der Mu-

seumsorganisatoren im direkten Widerspruch stehen.

Man sieht hier vortreffliche Bilder, die in Zeiten der

Unterdrückung und der Sklaverei, in Zeiten der Leib-

eigenschaft und des Klerikalismus entstanden sind,

und zum Schluß gelangt man in die Säle der zeit-

genössischen Sowjetmalerei, in die Säle der Kunst

des befreiten Proletariats, wo disharmonische Dar-

stellungen im Stil des deutschen Expressionismus

hängen. Die Malerei des heutigen Rußland ist nicht

viel wert. Und es wäre politisch klüger, diesen Kitsch

nicht in die „Tretjakowski-Galerie" zu hängen und

sie nicht mit so pathetischen Überschriften zu ver-

sehen. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, daß

diese unfähige Propaganda in den Museen von intelli-

genten und einsichtigen Menschen ausgeht. Vermut-

lich wird sie wie in den meisten Sowjetämtern von

früheren Arbeitern inspiriert, das heißt, um es kurz

iu sagen, von primitiven, ungebildeten Menschen.

Ich sah einige Galerien in Leningrad, die vom Stand-

punkt der Propaganda geschickter und witziger ar-

rangiert waren. Man spürte dort die Hand des Fach-

mannes, aber die Arbeit war auch da recht schlampig.

Man möchte diesen unentwegten Marxisten manchmal

einige Ratschläge geben. Leider sind sie dafür zu ein-

gebildet. Man könnte den Begriff der Räteregierung

in Rußland so deuten, daß Rußland in technischen

5 SUmitnski. Rii^sisclir Krise.

1. Aut.-Bg.-Korr.
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Fragen sich gern von Ausländern beraten läßt, sobald

es sich aber um die Fähigkeit zum Denken handelt,

dann hält der durchschnittliche Bolschewik alle

anderen Menschen auf der Welt für reine Säuglinge.

Der Mensch besinnt für ihn erst beim Marxisten.O
Wenn man einen Traktor reparieren muß, den der

„russische Mensch" ruiniert hat, dann findet der aus-

ländische Embryo Anerkennung, in allen anderen

Fragen sind die Kommunisten absolut überlegen,

denn sie wissen alles, verstehen alles und werden nicht

vom geringsten Zweifel geplagt.

Die Museen haben in ihrem gegenwärtigen Zu-

stand gerade vom marxistischen Standpunkt aus

keinen Sinn. Die Bilder müssen von ihrer wesentli-

chen Seite her gewürdigt werden — das heißt nach

ihrer malerischen Qualität. Oder aber sie müßten

Bestandteile eines großen umfassenden Museums

bilden. Man könnte sich wohl ein Museum im Geiste

des Bolschewismus vorstellen, das Ausstellungs-

gegenstände aus den Gebieten der Industrie, des

Handwerks, der Architektur und der Kunst vereinigt.

In einem solchen allgemeinen Museum der Geschichte

der Zivilisation und der menschlichen Arbeit könnte

man etwa auf Bildern von Velasquez echte spanische

Spitzen zeigen und dabei erläutern, wie viele Mädchen

an einer einzigen solchen dekorativen Spitzenkrause

arbeiten und sich die Augen verderben mußten.

Ohne die Kunst ihrer Schönheit zu berauben, könnte

man den wahren Hintergrund der Epoche zeigen.

Im Gauguin-Saal könnte man statt sinnloser Fragen

einen Zyklus von Fotografien hängen, welche die

Degeneration der eingeborenen Rasse unter dem

Einfluß des Alkohols und der privaten Ausbeutung

illustriert. Mehr Schwung, mehr Kühnheit — oder
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man trenne die Malerei ganz vom Marxismus, was

vielleicht das einfachste und vernünftigste wäre.

Keine dialektische Equilibristik hilft darüber hinweg,

daß die Malerei in den Zeiten der tyrannischen welt-

lichen und kirchlichen Macht, in der Renaissance,

bei weitem höher stand als jetzt in dem vom sieg-

reichen und befreiten Proletariat regierten Lande.

Damit wird keine Anklage gegen die neue Staatsform

erhoben, aber die trunkene Begeisterung der Propa-

gandisten und Theoretiker im heutigen Rußland hat

etwas Kindisches und wirkt wie östlicher Größenwahn.

Das Staffeleibild scheint in Sowjetrußland all-

mählich zu verschwinden. Ich sah in Moskau eine

zeitgenössische Ausstellung, sie war fast die einzige

m der Dreimillionen-Stadt. Eine Gruppe von Malern

brachte aus der Arktis ein Dutzend Leinwände heim,

vom Niveau etwa unserer Juryfreien. Es ist dort

offenbar zum Malen zu kalt. Warum aber muß man just

darauf bestehen? Die Maler arbeiten meist auf Staats

-

bestellung, und der überwiegende Teil der Künstler

findet lediglich Beschäftigung bei der Herstellung von

Plakaten, Inschriften, Zeichnungen und propagan-

distischer Fotomontage. Letztere wirkt auf mich

nicht sehr überzeugend. Man könnte sie in ihrer

Darstellung stets heiterer, lachender Arbeiter und

Arbeiterinnen auf den Traktoren viel eher als Foto-

chantage bezeichnen. Einige hundert Fotografien des

Propaganda-Albums „USSR im Aufbau" zeigen

nichts wie solche fröhliche Gesichter. Nachdem der

Leser hundert lachende Gesichter betrachtet hat,

wird er finster. Bedeutend besser wirken die Propa-

gandabilder im Museum der „Gottlosen*', und ganz

vorzüglich und aufschlußreich sind die Ausstellungs-

objekte im „Haus des Bauern".
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Theater

Jtls gibt jedoch ein Gebiet, auf dem sogar die

Sowjetmalerei ein ungewöhnlich hohes Niveau er-

reicht. Ich spreche hier vom Theater. Kein anderes

Volk hat ein solches Theater. Es könnte scheinen,

daß die Schaubühne alles, was Rußland an höchster

Begabung und Intelligenz besitzt, an sich gezogen hat.

Den ganzen Tag trieb ich mich in der Stadt herum,

besichtigte Anstalten und sprach mit Leuten, fast

jeden Abend aber verbrachte ich im Theater.

Ein Sitz in den vorderen Parkettreihen kostet zehn

bis vierzehn Rubel, die billigsten Plätze auf der Ga-
lerie zwei Rubel. Der Durchschnittsleser wundert sich

sehr, daß es in Rußland Eisenbahnkarten erster und
zweiter Klasse gibt, daß, wer Geld hat, in der Oper
in den ersten Reihen sitzt, besser gekleidet und er-

nährt ist. Mit dem Kommunismus ist es ein wenig

wie mit der Re^tivitätstheorie, der Laie denkt, nach

dieser Theorie sei alles relativ und daß in Sowjet-

rußland der Kommunismus herrsche. Die sogenannte

„urawnilowka", das Prinzip der gleichen Entlohnung,

ist eine vergangene und verklungene Parole des

Kriegskommunismus. Die Spanne zwischen den

Löhnen ist in Rußland heute größer als in Europa.

Der nichtgelernte Arbeiter verdient etwa hundert

Rubel, ein Ingenieur an die dreitausend. Man muß
stets daran denken, daß die Sowjet-Regierung vor-

erst nur bemüht ist, den Sozialismus einzuführen.

Die Arbeit wird nach Maßgabe ihrer Wichtigkeit für

den Staat entlohnt. Die Arbeiterverbände und andere

Organisationen genießen in den Theatern eine Er-
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mäßigung. Das ist übrigens bei uns auch nicht anders.

Die ermäßigten Billette kosten die Hälfte.

Das Theater hat im Moskauer Leben schon von

jeher eine große Rolle gespielt. Heute ist es fast die

einzige wahre Attraktion in einer Stadt, die nur wenige

Kinos besitzt, in einer Stadt, in der es keine Kaffee-

häuser und Vergnügungs lokale gibt. Das Theater

liefert nicht nur Nahrung für den Geist, sondern

auch für den Leib. Die Büfette, die nur mit einem Ein-

trittsbillett zugänglich sind, werden ständig belagert.

Ich kam einmal eine halbe Stunde zu früh in das

Wachtangow-Theater und fand am Büfett schon ein

richtiges Gedränge. Man hat in Rußland wenig Ge-

legenheit, irgend etwas ini freien Handel zu kaufen.

Das Geld ist nicht viel wert, und im Theaterrestaurant:

bekommt man für einen Rubel ein Stück Brot mit

Kaviar. Hier braucht der Handel den Kunden nichf:

zu suchen, er lockt ihn nicht an jeder Straßenecke

mit Reklamen, sondern umgekehrt, der Konsument

sucht angestrengt die Ritzen, durch welche die er-

sehnte Ware spärlich sickert. Ich weiI5 nicht, welchem

Umstand es zuzuschreiben ist, da(j die Theaterbüfette

besser als manche Konsumgenossenschaft versorgt

sind. Aber ich habe den Eindruck, daß dieser Zu-

stand in bedeutendem Maße den großen Zudrang

des Publikums bewirkt. Vielleicht ist es das alte

System der Heilsarmee? Ein Teller Suppe und das

Wort Gottes! Das Theater ist hier nämlich eine

pädagogische Einrichtung, und seiner propagan-

distischen Seite wird besondere Aufmerksamkeit

gewidmet. Die Stücke der zeitgenössischen Drama-

tiker zeichnen sich durch eine gewisse Primitivität

aus und langweilen mit ihrer ewigen Apotheose des

Sowjetregimes. Es ist vorwiegend patriotischer
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Kitsch, nicht anders als unser historischer, nur daß

an Stelle des Erbfeindes hier die Feinde des Prole-

tariats auftreten, der Held eine Lederjacke trägt und

um Schluß eine pathetische marxistische Predigt hält.

Hie und da findet sich auch ein Stück von besserer

Haltung, das die Probleme des neuen russischen

Lebens interessanter beleuchtet. Aber auch die

schwächsten Stücke werden so vorzüglich gespielt,

daß ich manchmal bei einem noch so mäßigen Mach-

werk wie verzaubert dasaß und erst, nachdem ich ins

Hotel zurückgekehrt war, wie nach dem Erwachen

üus einem hypnotischen Schlaf mir klar wurde, daß

es Unsinn war. „Der Sonderling", „Brot", „Angst",

„Durch Blut", die heute am meisten gespielten Stücke

in Rußland, gehören der letzteren Kategorie an.

Am interessantesten vielleicht ist „Angst", ob-

gleich der Autor sich den Sieg sehr leicht macht,

indem er Recht und Unrecht allzu parteiisch verteilt.

Alle positiven Gestalten sind proletarischer Ab-

stammung, und der einzige bekehrte Intellektuelle,

Waljas erster Mann, ist von Geburt ein Bauernsohn.

VValja aber ist eine Bourgeoise und deshalb als Bild-

hauerin jedes Talentes bar. Ich glaube, das Stück

wäre viel spannender, wenn Walja Talent hätte.

Der Konflikt des Professors Borodin schlielk mit

einer Idylle in der GPU. Die alten russischen Schrift-

steller hätten es nie gewagt, die Ochrana des Zaren so

rührend und mit so viel Anerkennung darzustellen.

Der Verfasser ist der Meinung, daß sich die Wissen-

schaft heute in den Dienst der Politik zu stellen habe,

und wenn ich mich nicht irre, identifiziert er Wissen-

schaft mit schöpferischer Kraft. Ich fürchte, wäre der

Held des Stückes der vorsichtige und skeptische

Koch, so würde er an der Wand enden. Das Schöpfe-
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fische könnte die Kontrolle der Parteiinstanzen und

den Einblick ungeduldiger und mißtrauischer Prole-

tarier schlecht vertragen. Die Vorsicht des Gelehrten

könnte als Sabotage und sein Skeptizismus als de-

struktive Absicht aufgefaßt werden.

Man bekommt nach diesem Stück den Eindruck,

daß die Atmosphäre wissenschaftlicher Arbeit in

Rußland unerträglich sein müsse, was mir aber nicht

wahr zu sein scheint. Dieses Werk, das von dem Miß-

trauen des Proletariats gegen Leute bürgerlicher

Abstammung erzählt, ist bereits veraltet. Man hat

dieses Mißtrauen den breiten Massen lange Zeit ein-

geflößt, und es haftet noch etwas davon, aber eine

der letzten Reden Stalins bezeichnet bereits einen

Kurswechsel. Der Bedarf an Spezialisten ist so ge-

waltig, daß russische Fachleute ohne Rücksicht auf

ihre Abkunft eingeladen, ja umschmeichelt werden.

Verfolgungen erfährt vielleicht noch der „Lischenetz",

der sogenannte „Überflüssige" oder irgendein ge-

wesener „Bourjui", der unnötig ist oder leicht zu

vertreten, doch nicht mehr der Fachmann, Ingenieur

oder Gelehrte. Auf die Argumente solcher Theater-

stücke wie „Angst" erteilen die Sowjets selbst die

Antwort, indem sie schon einige Monate danach den

politischen Kurs ändern. Die Theaterstücke in Ruß-

land altern und welken rasch. Es ist sehr bezeichnend,

daß die Dramen von Ostrowski und Tschechow

ständig auf dem Repertoire sich erhalten, daß Tolstoi

und Dostojewski gespielt werden, dagegen kein neues

bolschewikisches Stück auf den Plakaten je wieder-

kehrt.

Eline wundervolle Vorstellung, vielleicht die beste,

die ich je in meinem Leben gesehen habe, war eben

„Auferstehung" von Tolstoi, in einer vorzüglichen
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Bearbeitung für das Theater. (Wenn ich in Rußland

ins Theater ging, legte ich den Skeptiker mit meinetii

Hut in der Garderobe ab). Der epische Teil von

„Auferstehung" wird von einem Conferencier ge-

sprochen. Nach jedem Aktschluß tritt Katschalow

vor den Vorhang und erzählt, was indessen mit

Katjuscha Masiowa geschehen ist. Ja, er tritt sogar

während des Spiels einfach auf die Szene. Ganz ge-

wöhnlich in Alltagskleidung steht er seitlich auf der

Bühne und erzählt von den Gedanken der handelnden

Personen. Der Dialog wird unterbrochen. Katschalow

legt die inneren Vorgänge in den Hauptfiguren dar,

klagt an und verteidigt, weist auf die widerspruchs-

vollen Beziehungen hin, die zwischen Wort und Tat

einerseits und den Gedanken der Handelnden anderer-

seits bestehen. Rs macht einen überwältigenden Ein-

druck. Diese beschreibenden Fragmente vor dem Vor-

hang, in der vielleicht schönsten Sprache der Welt vor-

getragen, wirken erregend wie Musik. Die russische

Sprache im Munde der Schauspielerinnen klingt —
ach, wozu Umschreibungen suchen — , klingt einfach

schön. Wer weiß, vielleicht übertreibe ich, aber mir

schemt, daß im russischen Theater jede zweite

Schauspielerin eine Düse oder eine Bergner ist, daß

ein beliebiger Episodcnspieler den Hamlet wie

Moissi spielen könnte, wenn man ihn nur ließe.

Wenn man das russische Theater kennengelernt hat,

versteht man diese leidenschaftliche Hingabe des

Moskauer Publikums, das nächtelang vor den Theater-

kassen ansteht.

In den Vorstellungen des altern Repertoires sieht

man ein andres Publikum. In den vorderen Reihen

sitzen zwar die gleichen Touristen, GPU-Leute oder

besonders bevorrechtete Arbeiter, aber hinten in den

72

letzten Reihen, m den mittleren Rängen und auf der

Galerie sitzen die typischen Gesichter der letzten.

Reste der russischen Intelligenz. Herren mit Zwicker

an der Schnur, mit grauen Bärtchen, in abgetragenen

lacken aus Alpaka oder Rohseide. Im Foyer spa-

zieren Damen und Fräulein in alten unmodernen

Kleidern herum. Wie rührend sind diese Kleider der

alten russischen Intelligenz, diese mit umständlicher

Sorcrfalt am Leben erhaltenen Blusen, die noch die

Mutier der abgemagerten und elend aussehenden

Mädchen getragen haben! Wie viel Mühe hat es ge-

kostet, damit dieser schwarze Schal die schmalen

Schultern noch bedecken kann! A^er werden wir

nur nicht zu Krisch. Es hat auch etwas Abstoßendes.

Dieses raubgierige Eigentumsgefühl, diese Anhäng-

lichkeit an alte Lumpen, die sie sich nur mit dem Leben

rauben ließen, diese Liebe zu einer Brosche zu einem

Sofa oder Tischtuch, gewaltiger und heißer als die

Licbe zu den Menschen, erschreckt mehr, als daß sie

traurit!; machte.
. .,,.., ^

Die Art, wie das Publikum aut d,c h.ndrucke

reag.ert, ist im allgemeinen recht intelligent. D,e

Ohrfeige, die der Fürst Wolkowsk, '" d-—^.

hchen Bühnenbearbeitung der „Ern.edngten und

Beledigten" erhält, ruft als Echo
fS^";f"^'^^^'''l

klatschen hervor. Aber dieses Be.Mklatschen st

durchaus >m Sinne des
^'''«"'^'^^r'"*'^riTl^br

der Zensur genehmigt". Jenes rebelhsche Klatschen

das wie ein Schauer durchs Theater geht -st heute m

Rußland nicht zu hören. Das nimmt der Buhnenkunst

vel von ihrem Zauber. Das Sow.ettheater hat se nen

Helden noch nicht geschaffen. Dickens «cHer Jung^mg

,st ein „verfaulter" Bürger. Früher hatten d.e bes t. n^

den Khssen Achtung vor der Obr.gke.t, der Rehg.on
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oder vor dem Geld gefordert. Doch die Literatur

blieb von diesem Zwange frei. Die Literatur stand in

der Opposition und zog aus dieser rebellischen Hal-

tung ihre Lebenskraft. Das für die Literatur so not-

wendige Element des Kampfes wird hier jetzt sowohl

in der Erzählung als auch im Drama mit Bekämpfung
und Verspottung der alten Intelligenz und Bourgeoisie

bestritten. Fast in jeder Sowjeterzählung stößt man
auf den Typus des verfaulten „Intelligenzlers", der

mit größter Eindringlichkeit und mit tiefster psycho-

logischer Kenntnis dargestellt ist, vielleicht einfach

deshalb, weil die Mehrzahl der Schriftsteller eben noch
zur alten Intelligenz gehört. Dagegen irren die posi-

tiven Gestalten, die begeisterten und glaubenseifrigen

Komsomolzen, noch wie blutleere Schatten in der

Literatur herum.

„Hamlet"

Das Problem des „verfaulten Intelligenzlers" er-

wartete ich auch in der Vorstellung des „Hamlet" dar-

gestellt zu sehen. Auf dem Wege ins Wachtangow-

Theater dachte ich mir, man würde uns dort die

Unfähigkeit zur Tat vorführen, als Folge jenes Über-

maßes an Denken, das die Energie lähmt. Ich machte

mir bereits ein Bild von einem solchen bolschewi-

kischen Prinzen von Helsingör — und wurde ent-

täuscht. Das Theater ging weit darüber hinaus. Die

Geschichte Hamlets ist einfach ein Kampf um die

Macht. Den Hamlet spielt ein Komiker, ein fester

breitschultriger, kleiner Bulle. Ophelia ist nicht sin-

nesverwirrt, sondern hat sich einfach tüchtig besoffen.

Der große Monolog Hamlets fehlt. Er ist in einen

Dialog zwischen Hamlet und Horatio aufgeteilt. Den

Geist des Vaters gibt es nicht. Hamlet selbst bringt

mit Hilfe eines alten Topfes die Stimme des Geistes

hervor, um die Schloßwache für sich zu gewinnen.

War ich in den „Erniedrigten und Beleidigten" in

eine Hamlet-Stimmung versetzt, so fühlte ich mich

im „Hamlet" „erniedrigt und beleidigt". Die Vor-

stellung ärgerte mich, und dennoch und trotz allem

war ich entzückt. Die Art der Darstellung trug den

Sieg davon, bei jedem neuen Aufgehen des Vorhangs

wurde so viel Einfall und sprudelndes Talent sichtbar,

daß es mir schließlich oder vielmehr schon in der

Mitte des Stückes ganz gleichgültig wurde, ob ich im

„Hamlet" saß oder in einem Stück, das ihm nur entfernt

ähnlich war. Der englische Konsul, mit dem ich in

Leningrad frühstückte, bezeichnete diese Vorstellung
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als eine Scheußlichkeit, und vom Regisseur sagte er

„he is wild". Ja, als ich Gelegenheit hatte, mit Arkad-
jew, dem Chef der Kunstabteilung im „Volkskommis-
sariat für Aufklärung", zu sprechen, stieß ich bei dem
hochintelligenten und klugen Beamten auf eine scharf

ablehnende Kritik dieser neuen „Hamlete-Inszenie-

rung. So sehr ich mich auch bemühte, ihn von den
theatralischen Vorzügen dieser glänzenden Auffüh-
rung zu überzeugen, er blieb unerbittlich. Zum Glück
für das Theater war diese „Hamlef'-Aufführung kein
politischer „Irrtum" und kollidierte in nichts mit der
verpflichtenden „GeneraUinie". Es blieb ein Streit rein

ästhetischer Natur. Derartige Diskussionen sind heute
in Rußland so selten, daß man sich daraus das unge-
wöhnliche Interesse an dem Stück erklären kann,
ebenso, daß ein so hervorragender Führer wie Arkad-
jew in seinem Büro eine halbe Stunde mit mir darüber
diskutierte, ob es zweckdienlich wäre, lebende Pferde
auf die Bühne zu bringen.

Einige Szenen aus dem „Hamlet" bleiben mir unver-
geßlich. Ganz besonders die rote, nicht endenwollende
Schleppe des Königs, die in der Luft sich bauschte
und rauschte und die ganze Bühne füllte, als er im
Schrecken die Vorstellung verließ, die sein Verbrechen
darstellte. Das Bankett in Helsingör, die Couplets
der betrunkenen und flennenden Ophelia, eine Szene,
in der der König dem Maler zu einem Porträt sitzt,'

und einige andre Bilder, an die Shakespeare gar nicht
gedacht hat, hielten vielen unnötigen Brutalitäten
die Waage.

In Moskau wandelte mich manchmal die Lust an,
wie in jungen Jahren am Bühnenausgang mich hin-
zustellen, um auf die Schauspieler zu warten. Ich
hatte den Wunsch, aus der Nähe das ungeschminkte
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blasse Gesicht der Elanskaja zu sehen, im Licht der

Straßenlaterne einen Strahl aus ihren ernsten Augen

XU erhaschen, ihr durch Moskau bis vor ihre Haustür

xu folgen, um eine Erinnerung an ihre Schönheit zu

bewahren, um ihr einen Platz in der wirklichen und

alltägHchen Welt zu geben, in einem von den vielen

trostlosen und banalen Häusern, wo sie wohnt und

ihr wahres Leben lebt.



Gericht über Oborin

Meine Abende verbrachte ich im Theater, im Kon-
zert oder in literarischen Vorträgen, die hier vielfach
veranstaltet werden. Ich war in einem Vortragsabend
von Pasternak, dem besten lyrischen Dichter im heu-
tigen Rußland. Seine Dichtung ist einem breiteren
Publikum nicht leicht zugänglich und verständlich.
Darum ist seine Popularität in den literarischen Krei-
sen größer als bei den Behörden. Der Abend fand im
„Haus der Gelehrten" statt und versammelte etwa
zweihundert Personen. Das Haus der Gelehrten ist
sehr hübsch und komfortabel eingerichtet. Auf breiten
Diwans und Sofas sitzen und liegen Leute mit Büchern
m der Hand herum, im Spielzimmer beugen sich die
hellen Köpfe junger Mädchen über den Schachbrettern
und wehren die hinterhältigen Angriffe alter Schach-
routinicrs ab, grauhaariger Herren, die dazwischen
Ihren ewigen Tee trinken. Pasternak hat eine ent-
zuckende Art, seine Verse zu singen, er ist ein junger
Mann mit einem reizenden Lächeln und einer sehr
unordentlichen Frisur. Er wollte nicht mehr lesen,
wurde aber durch anhaltendes Beifallklatschen dazu
gezwungen. J-r entschuldigte sich mit Müdigkeit, da
er an diesem Tage gerade umziehen mußte. Er habe —
sagte er - jetzt ein eignes, sehr hübsches Zimmer.
Hatte er die Adresse angegeben, so wäre, glaube ich,
die Hälfte der Zuhörerinnen noch am gleichen Abend
vor seiner Türe Schlange gestanden.

Der Vortragsabend Pasternaks fand auf Einladung
des „Hauses der Gelehrten" statt, und einige Tage
spater veranstaltete das „Haus der Schriftsteller" ein
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Konzert von Oborin in seinen Räumen. Ich hatte die

Absicht, gleich nach dem Konzert ins Hotel schlafen

zu gehen, aber es erwies sich, daß der interessante

Teil des Abends erst beginnen sollte. Oborin hatte

sehr schön Chopin gespielt, und über die Art, wie er

ihn auftaßtc, fand eine öffentliche Diskussion statt,

eine sogenannte „Beurteilung" Oborins. Als erster'

sprach ein bekannter Musikkritiker. Es war eine fach-

männische und recht langweilige Erörterung der

pianistischen Technik des jungen und ungewöhnlich

begabten Künstlers, der während der ganzen Dis-

kussion auf dem Podium saß und mit seinen blauen

lyrischen Augen nervös die Gesichter des Publikums

prüfte. Nicht ohne einen leichten Schrecken sah er

auf den jungen Rotgardisten, der das Podium betrat,

um gegen das Übermaß von Lyrik in der Musik zu

protestieren: „Chopin rührt uns zu Tränen, und wir

wollen nicht, daß das Proletariat weichlich wird",

sagte er und heimste stürmischen Beifall ein.

Im „Haus der Schriftsteller", wo Oborin spielte,

befand sich zu dieser Zeit eine Ausstellung dreier

populärer Karikaturenzeichner, die ihre Arbeiten ge-

meinsam herstellen. PLs sind vorwiegend Satiren, die

dem Ausländer unverständlich bleiben und die recht

intime Streitigkeiten zwischen den Künstlerorganisa-

tionen illustrieren, zum Beispiel den Kampf der RAPP
mit dem Schriftstellerverband. Ich wci(5 nicht, was

die Abkürzung R. A.P.P. bedeutet. Es gibt in Rußland

so viele Abkürzungen, daß man ein eignes Wörterbuch

dafür brauchen könnte. So existiert da ein Institut,

das „Sowmordal" heißt und mit Meer und Ferne et-

was zu tun zu haben scheint. Doch es klingt ziemlich

heimisch (Morda heißt Fresse und mordal klingt nach

etwas wie in die Fresse hauen).



Lotterie

Im Konzert sowohl als im Theater wird eine recht

geschickte Ausbeutung des Publikums betrieben. Die

Schauspieler steigen im Kostüm zum Publikum herab

und verkaufen Lotterielose. Ich habe ein solches Los

bei einer Sklavin der Prinzessin Turandot erstanden.

Der Skeptiker, der mit mir ins Theater nicht mit-

kommt, wollte meine Reden über die Kunst gar nicht

anhören, er sagte, die habe es in Rußland immer ge-

geben, aber auf das Lotterielos stürzte er sich förmlich,

mit der Erklärung, es habe für ihn einen besonderen

Beigeschmack, ja, er zwang mich sogar, den darauf

gedruckten Text abzuschreiben. Das Los kostete einen

Rubel und versprach folgende Gewinne: Erster Ge-

winn und Hauptprämie: eine sechswöchige Reise ins

Ausland. Ferner: Ein Motorrad mit Beiwagen, eine

Nähmaschine, zwei Jackettanzüge für Männer, zum
eventuellen Umtausch in Frauenkleider, ein Fahrrad.

Es gab da noch viele andere Gewinne. Das Los,

das als Haupttreffer eine Reise ins Ausland verspricht,

gibt ein sehr beredtes Bild vom Zustand und auch

von der Sehnsucht des heutigen Rußlands. Ich konnte

nie erfahren, warum es so schwierig ist, aus Rußland
hinauszukommen, und weshalb ein Paß ins Ausland

ein unerfüllbarer Traum bleibt. In jedem Fall aber

muß die Wirkung eines solchen Lotterieloses in pro-

pagandistischer Hinsicht fatal sein. Um die Wahrheit

XU sagen, haben wir in Polen seit einiger Zeit ähnliche

Verhältnisse, denn vierhundert Zloty für einen Paß

machen den meisten Sterblichen die Reise tatsächlich

unmöglich. Aber Polen gibt nicht Millionen Dollars
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für ausländische Propaganda aus und bemüht sich

nicht, die ganze Welt zu überzeugen, daß einzig die

Herrschaft der Pilsudski-Anhänger die Menschheit

erlösen könne. Auch empfiehlt sich Polen nicht als

das einzige Land, in dem Gerechtigkeit herrscht, und

versucht nicht alle Welt zu überreden, durch Gewalt

und blutigen Umsturz seine Ordnung über die ganze

Erdkugel auszubreiten. Was soll der Arbeiter im

Ausland, dem man die Herrlichkeit der Zustände in

Rußland anpreist, denken, wenn er hört, daß man die

Russen nicht über die Grenze läßt! Es ist für den

Russen sehr schwierig, nach Europa zu gelangen,

aber innerhalb Rußlands darf er unter Umständen

reisen, mehr als ihm lieb ist. Während meines Aufent-

haltes in Moskau umzingelten eines Tages Abteilun-

gen der GPU einen der Bahnhöfe, verluden die dort

obdachlos Schlafenden in Güterwagen und verschick-

ten sie jenseits des Urals. Wahrscheinlich werden sie

dort Arbeit bekommen und besser schlafen als auf

den Steinfliesen des Bahnhofs. Möglich, daß der Staat

recht hat, wenn er so verfährt, aber recht hat auch der

Mensch, der nicht nachts ergriffen und ans andere

Ende Rußlands verschleppt werden will. Er hat recht,

wenn er Staat und Obrigkeit verflucht. Dieses Recht

des Individuums verliert auf der Welt immer mehr an

Widerhall und Bedeutung. Und doch ist es kein leerer

Schall, die Stimmen der einzelnen, die ihre Regierungen

verfluchen, nehmen an Macht zu. Hören wir auf diese

Stimmen. Wer weiß, ob sie nicht gewichtiger sind als

die allerschönsten Schlagworte. Wer weiß, ob sie nicht

schließlich recht behalten, wenn sie nach dem Recht

auf Leben rufen, nach dem Recht auf gleiche Chancen

für alle, ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu einer

Klasse, zu einem Volk oder zu einer Generation.
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Petersburg — Leningrad

L/er Reisende, der an einem hellen Frühlingstag
durch diese Stadt fährt, ist auch heute von ihrer

Schönheit betroffen. Trotz aller Zerstörung, trotz der
baufälligen Häuser und ausgeschlagenen Fensterschei-
ben, trotz der grauen armen Massen bewahrt Lenin-
grad den Schwung aus der Zeit Peters des Großen
und seiner diversen Fünfjahrespläne. Auf der Fahrt
durch den iNcwskij-Prospekt, der jetzt „Prospekt des
25. Oktober" heißt, durch diese breite europäische
Straße, kommt man an den alten Empire-Palästen
vorbei, die mit roten Plakaten der Sowjets beklebt
sind. Wir biegen nach dem Newa-Kai ein. Gegenübei
dem niedrigen Newa-Ufer zeichnen sich wie auf alten
Stichen die zarten Palastsilhouetten der Akademie
der Wissenschaften, der Akademie der schönen Künste
und des Naturwissenschaftlichen Museums ab. Ich
wohne in einem alten Gäßchcn, in der ehemaligen
Villa irgendeines zaristischen Rates. Hier befindet
sich das Amtslokal der polnischen Delegation zur
Wiedererlangungfortgeführter DenkmälerundKunst-
werke. Ich bin hier Gast des Delegationschefs Profes-
sors Bankowski. Die hohen weiten Gemächer, der
Blick auf den Fluß, die altertümliche Einrichtung,
die aus^ den Gesprächen mit meinem freundlichen
Gastgeber aufsteigende y\tmosphäre der Vergangen-
heit und geschichtlicher Erinnerungen wirken' be-
sänftigend und atmen die Ruhe, der ich nach meinem
mehrwöchigen Aufenthalt in Moskau dringend be-
darf Wenn ich auf den kleinen Hof hinaussehe, der
nach Katzen und Mäusen riecht, oder in das
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gepflasterte Gäßchen hinaustrete, gebe ich mich diesem

Gefühl des Gewesenen hin und erinnere mich an die

Kindheit, die ich bei meinem Großvater in Warschau

verlebt habe. Ich sitze auf einem kleinen Square am
Fluß und muß bei der Erinnerung an die im Schlaf-

wagen des Zuges „Roter Pfeil" verbrachte Nacht

lächeln. Diese Erinnerung will mit der Vergangen-

heitsstimmung, mit der mich am Morgen Leningrad

anwehte, so gar nicht harmonieren. Es war eine Nacht

in der Art Paul Morands.

Es ist jetzt in Rußland üblich, daß die Reisenden

im Schlafwagen ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht

placiert werden. Ich schlief diese Nacht in einem

Abteil mit einer Frau, mit einer Ausländerin, die von

der Situation, der es nicht an einer gewissen Drama-

tik fehlte, sehr angetan schien. Da ich diskret und ein.

Gentleman bin, nenne ich weder Namen noch Natio-

nalität dieser „einst jungen Person", wie Dickens sie

bezeichnet hätte. Die ehrwürdige alte Dame war sehr

schamhaft, aber auch sehr kokett. Erst hatte ich die

Absicht, ihr anzuvertrauen, daß ich von der anderen

Fakultät und in den Zugschaffner verliebt sei. Aber

ich entschied mich für eine einfachere und leichtere

Lösung : ich legte mich sofort schlafen und schlief bis

zur Ankunft in Leningrad wie ein Stein.

Das alte Petersburg ist mir zum Teil von früher

her vertraut, und wenn ich jetzt, in der Stadt umher-

irre, erinnere ich mich an manche Straßen und trete

nicht ohne eine gewisse Bewegung in die Eremitage

ein. Viel hat sich hier nicht verändert, nur daß statt

der Diener in Uniform Frauenzimmerchen mit roten

Kopftüchern die Aufsicht in den Sälen haben. In den

oberen Sälen gibt mir auf meine Frage ein altes

vertrocknetes und elend aussehendes Männchen
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Auskunft, das Französisch und Englisch spricht. Ich

besuche die Eremitage, das Museum für russische

Kunst, das Naturhistorische Museum, ich benehme
mich die ersten Tage wie in einer normalen Stadt,

und doch blickt auf jedem Schritt hinter den
Altertümern irgendeine beunruhigende Einzelheit,

irgendein Zeichen der Zeit hervor, das anzeigt, daß
das Wesen der Stadt verändert ist, ohne daß ihr

Äußeres zerstört wurde.

Gespräch mit dem Bruder

Das letztemal war ich in Petersburg im ersten

Kriegsjahr. Ich kehrte damals aus Frankreich über

England und Norwegen nach Mause zurück und hielt

mich unterwegs nach Warschau einige Tage dort auf,

um den Onkel und die Vettern zu besuchen. Mein

Onkel hatte seine Jugend in Rußland verbracht, eine

Russin, die Schwester des Professors Wengerow,

geheiratet, und seine Söhne sind völlig russifiziert.

Einer von ihnen, Michail, ist Sowjet-Schriftsteller

und wohnt jetzt in Leningrad. Sehr begabt und ein-

flußreich, nimmt er da eine hervorragende Stellung

ein. Er ist Präsident des Schriftstellerverbandes. Ich

habe ihn zweimal in meinem Leben gesehen und

kenne ihn kaum. Vor drei Jahren war er auf der

Durchreise nach Paris einige Stunden in Warschau.

Ich erwartete ihn am Bahnhof und konnte ihn nur

mit großer Mühe dazu i^cwegen, die Reise für einige

Stunden zu unterbrechen und einen Gang durch die

Stadt zu machen. Er war sehr ängstlich. Er hatte sich

wohl vorgestellt, in Polen herrsche der „wei(k Ter-

ror" und daß er allen mciglichen Gefahren und Un-

annehmlichkeiten ausgesetzt wäre, wenn er den Zug

verließe. In Paris hat er, wie mir die Kusine, seine

Schwester, die dort seit der Revolution als Emigran-

tin lebt, erzählte, weder sie noch sogar die Mutter

besucht. Er wollte die eigne Schwester nicht sehen,

sicherlich, weil sie an der Zeitung Miljukows mit-

arbeitet. Ich war deshalb im Zweifel, ob Michail mir.

. mir auf Sowjetgebiet würde zusammentreffen wollen.

Da traf ich ihn zufällig in den ersten Tagen meines
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Aufenthaltes in Moskau, wo er in Geschäften des

Verbandes zu tun hatte, und er versprach mir tele-

fonisch, mich bald im Hotel aufzusuchen. Er kam

nach einer Stunde.

Wir geben einander die Hand, ja umarmen uns

sogar. Michail hat ein sympathisches Äußere, ist

schlank und zart. Ich führe ihn in mein Zimmer. Das

Gespräch ist gleich v^on Anfang an wesentlich und

gewichtig. Wir sprechen über Rußland, den Kom-
munismus und die yVufgaben des Schriftstellers.

Michail ist Marxist und nimmt mich gleich in die

Arbeit. Er tritt an mich wie an ein Objekt heran, wie

an ein Problem, das er zu lösen hat. Er spricht viel

darüber, wie schlecht und schwer es die Menschen
in Europa haben, und wie voller Zuversicht und
Glaube das Volk hier in Rußland sei. Er spricht auch

von sich, daß er ein glücklicher Mensch sei, daß der

Schriftsteller, der einer lebendigen Idee dient und ihr

nützt, alle Erfüllung des Lebens erlange. Ich blicke

in seine großen bicrfarbcnen Augen, in sein nervöses

Gesicht und denke, so sieht ein glücklicher Mensch
doch nicht aus. Wir sprechen von den schweren
Opfern, die das russische Volk der kommunistischen
Sache bringt, von der -Aufopferung der jetzigen

Generation für die Wohlfahrt der künftigen.

„Ist das nicht doch eine Art Imperialismus?
Wenn man die eine Generation für das Glück der

künftigen opfert, dürfte man da nicht ebenso statt

in der Zeit, im Raum verfahren und meinetwegen
die Serben abschlachten, damit die Bulgaren glück-

lich werden?'*

Dieses Argument mißfällt ihm. Er nennt das

schwächliche Humanitätsduselei.

„Die Menschen leiden auch so genug. Es gibt

S6

Menschen, die nicht warten können. Je rascher der

Umsturz kommt, desto besser für die Menschheit."

Ich spreche die Befürchtung aus, ob das nicht bloß

Vermutungen seien. Das Leben von Hunderttausen-

den oder Millionen sei doch schließlich kein gering-

fügiger Einsatz!

„Diese Schachtel Streichhölzer hier ist gewiß

etwas Nützliches", sage ich, ,,aber wenn mir einer

erzählen wird, daß sie tausend Dollar kostet, so werde

ich das idiotisch nennen. Wenn ich eines eurer y\rbei-

terhäuser sehe, frage ich mich vor allem: Was hat es

gekostet? Der Preis scheint mir angesichts des erlang-

ten Ergebnisses unverhältnismäßig hoch. Fünfzehn

Jahre nach der Revolution stehen bei euch die Leute

um Brot, Salz und Petroleum an. Das zur Verzweif-

lung getriebene, von Rachegefühlen bewegte Prole-

tariat scheint mir nicht das präzise und geeignete

Werkzeug zu sein, um neue Lebensformen zu schaf-

fen. Euere Bundesgenossen sind die Krise, die

Arbeitslosigkeit, der Hunger, die Ungerechtigkeit,

die Anarchie und der Krieg. Eure Politik zielt darauf

ab, dieses Unheil zu vertiefen. Jede geschlossene

Fabrik, jeder brotlose Arbeiter in pAiropa gereicht

euch zur Freude und ergötzt euch."

„Das ist der übliche Opportunismus. Wir stehen

in einer Zeit des Kampfes. Deine Argumente nützen

der besitzenden Klasse und schaden dem Proletariat.

In diesem Kampf gibt es keinen vermittelnden Stand-

punkt", antwortet Michail, und die Atmosphäre

wird gespannt.

Eine Weile verharren wir im Schweigen. Michail

sieht auf die Uhr und schickt sich zum Gehen an. Im

Zimmer wird es dunkel, man hört den Wind heulen.

Wir stehen am Fenster. Über dem Moskau-Fluß und
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den Türmen des Kremls hängt eine schwarze Wolke.

Bald wird ein Guß niedergehen. Schon peitscht der

Regen den vom Winde aufgewühlten Fluß.

„Du hast keinen Mantel, du kannst jetzt nicht

fortgehen", sage ich, und plötzlich löst sich die Span-

nung. Es verbindet uns etwas Familiäres und Nahes.

Michails Augen sind denen meines ältesten Bruders

Adam so ähnlich. Michail setzt sich aufs Sofa. Ich

lasse Tee bringen, und wir unterhalten uns den ganzen

langen Abend über Literatur und unsere Kindheits-

erinnerungen. Wir sprechen über Conrad und über

Proust, darüber, daß die Literatur uns erst dann

leidenschaftlich bewegt, wenn sie sich bemüht, das

gesamte Seelische des Menschen zu erfassen; daß wir

vielleicht erst den Weg für eine zukünftige Seelen-

forschung bahnen, ohne welche alle sozialen Experi-

mente ein Herumtappen im Dunkeln bleiben. Ländlich

verabschieden wir uns und verabreden ein Zusammen-

treffen in Leningrad.

ich denke, während ich mich zu Michail in die

Maratstraßc begebe, an unser Moskauer Gespräch

zurück.

Einander in die Augen sehen

Mein Vetter bewohnt in Leningrad zwei Zimmer.

Das heißt, eins, das er gemeinsam mit seiner jungen

Frau, einer Zahnärztin, innehat, und noch ein kleines

Zimmerchen, in dem er arbeitet. Das ist schon eine

Luxuswohnung, und man darf nicht vergessen, daß

Michail, v/ie ich bereits erwähnt habe, Vorsitzender

des Schriftstellerverbandes ist. Unser zweites Zu-

sammentreffen ist leider völlig bedeutungslos. Michail

soll in einigen Tagen verreisen und ist beschäftigt.

Er weiß nicht recht, was er mit mir anfangen soll.

Ich bekomme von ihm einige Bücher, dann verab-

schieden wir uns. Allein die Tatsache, daß Michail

mich zu Hause empfängt und daß ich ihn besuchen

darf, beweist, wie bedeutend die Stellung ist, die er

in Rußland einnimmt. Ein gewöhnlicher Sterblicher

würde sich fürchten, mit einem Verwandten aus dem

Auslande zu verkehren. Es könnte ihm unter Um-

ständen ernste Unannehmlichkeiten von selten der

allgegenwärtigen, allmächtigen GPU bereiten.

Deshalb auch schicke ich mich mit großer Vorsicht

an, eine Bitte zu erfüllen, mit der man mich belastet

hat. Ich soll eine gewisse Person ausfindig machen,

die ihre Familie verlassen hat und jetzt in Leningrad

wohnt. Ich bin gebeten worden, ich möchte möglichst

zu erfahren suchen, ob sie lebt und wie sie lebt.

Diese junge Person ist Kommunistin. Ich hatte sie

einmal in Warschau kennengelernt. Ich erinnere mich

noch, mit welcher Verachtung sie damals über das

bürgerliche Leben sprach, wie geringschätzig sie

Literaten von meiner Art, ob parteilose oder links-
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gegerichtete, behandelte. Sie kannte das revolutionäre

Rußland von Kindheit an und sprach in dem kleinen

Gärtchen, wo wir Tee tranken, mit flammender Be-

geisterung von der Schönheit des Lebens in Sowjet-

rußland. Ich wandte jetzt allen aus der Lektüre Conan
Doyles und VX^allaces erworbenen Witz auf, um
unbehelligt von den Agenten der GPU zu ihr vor-

zudringen. Ich wechselte einige Male die Elektrische,

saß auf einer Bank in einer öden Gartenanlagc,

schlug Haken und Kreise, bevor ich in die mir be-

zeichnete Gasse hineinging. Ich traf sie vor dem
Haus. Sie hatte es gerade mit dem Marktkörbchen
am Arm verlassen. PLrst erschrak sie bei meinem
Anblick, dann freute sie sich. Sie führte mich hinauf.

In dem Hause war früher ein Lift gewesen. Jetzt starrt

nur der leere Schacht uns an. Es habe hier, erklärte
sie, Spiegel und Blumen im Vestibül gegeben, jetzt

macht das Haus den pjndruck einer ausgeplünderten
Höhle. Im Zimmer, das ich betrete, stehen vier Bet-
ten, ein fünftes wird für die Nacht aufgestellt. Die
normale „kommunale Wohnung". Ich blicke dieser
Frau in die Augen. Wozu sonst bin ich nach Rußland
gekommen, wenn nicht, um einen Menschen so ans
Kinn zu fassen und ihm nahe in die Augen zu sehen?
Ich verstehe nicht viel von Volkswirtschaft und
Industrie, eine neu erbaute Fabrik, ob sie bei War-
schau oder in Magnitogorsk steht, hat mir nicht viel
zu sagen. Mich geht der Mensch an. Bin ich doch so
etwas wie ein Spez in menschlichen Angelegenheiten.

Diese Frau, die hier auf der mit einem alten Plaid
bedeckten Pritsche vor mir sitzt, an dem schmutzigen
Fenster, in einer von fettem drückendem Küchen-
dunst getränkten Luft, diese Frau, die um die Hälfte
magerer ist, seit ich sie zum letztenmal in Polen

sehen habe, ist unglücklich. Sie beginnt sofort und

ohne Umstände davon zu sprechen, wie schlecht es

ihr geht. Sie kann keine ihr zusagende Arbeit finden,

da sie nicht Sowjetbürgerin ist. p:in schweres Hinder-

nis ist der Umstand, daß ihr gewesener Mann, von

dem sie längst geschieden ist, Offizier in polnischen

Diensten ist. Sie darf es nicht verheimlichen, es stehen

strenge Strafen darauf. Ihre Stimme hat etwas demütig

Klagendes. Sie erzählt, daß die Kinder ihrer Schwester,

bei der sie wohnt, es gut haben, da sie in der Schule

zu essen bekommen. Die Arbeit, die sie hier hnden

kann, wird sehr schlecht bezahh. Sie kann zehn bis

fünfzehn Rubel verdienen, und ein Pfund Butter

kostet im freien Handel etwa vierzig Rubel. Sic bittet

um Unterstützung von zu Hause, um einige Dollars,

mit denen man im „Torgsin" Lebensmittel einkaufen

kann. Das „bourgeoise, verfaulte" Polen erscheint ihr

nicht mehr als etwas Feindseliges, jetzt, da sie im

Lande ihrer Träume, in Sowjetrußland lebt.

Trostlos ist der Anblick dieser erloschenen Be-

geisterung, dieser verschämten Demut und der Wir-

kung unverdaulichen Essens auf die sozialen An-

schauungen. Ich gehe mit einem peinlichen Gefühl

fort, das ich durch Hast zu verbergen suche. Im

Fortgehen biete ich ihr eine Geldunterstützung an,

eine kleine Anleihe. Das ist alles, was ich tun kann.

Vielleicht treffen wir uns noch? Ja, bestimmt wollen

wir uns treffen. „Alles Gute!*' — „Auch Ihnen alles

Gute!"
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Caveant consules

Der polnische Konsul hat mich heute zum Früh-

stück eingeladen. Die Räume sind mit schönen alten

Möbeln ausgestattet. Der Herr Konsul sammelt

Antiquitäten. vMle Ausländer, die in Rußland wohnen,

sammeln Altertümer. Ich war eines Nachmittags in

Moskau in einem großen Antiquitätenladen und traf

dort fast das ganze diplomatische und konsularische

Korps an. Es war ein richtiger „Five o'clock", nur,

daß man statt Tee leere, sehr kostbare Tassen herum-

reichte. y\lle Gesandtschaftshäuser sind mit Möbeln,

Sofas, Bildern aus den alten Zarenpalästen und Privat-

villen der russischen Aristokratie eingerichtet.

Bei Tisch hört man nur von Antiquitäten sprechen.

Bereits am Tage meiner Ankunft hatte ich das Glück,

mit dem Herrn Konsul über den gleichen Gegenstand

mich zu unterhalten. Beim Frühstück sind der eng-

lische Konsul, ein französischer Botschaftsrat, der

italienische und schwedische Konsul zugegen. Beim
Kaffee wendet sich die Unterhaltung aktuelleren

Dingen zu. Es ist davon die Rede, wie schlecht die

Russen gekleidet sind und wie schmutzig es in

Leningrad ist. Keiner der Herren Konsuln versteht

Russisch, dazu sind ja die Konsularbeamten da. Der
polnische Konsul erzählt in tadellosem Französisch

von den seltsamen Sitten des polnischen Volkes. Wie
die Bauern ihm die Hände zu küssen und auf den
Gutshof zu kommen pflegten, um die Erlaubnis zur

Eheschließung zu erbitten. „N'est pas, c'est dröle?"

Der italienische Konsul unterhält sich mit seinem

englischen Kollegen über Politik:

9^

„Nur die Diktatur kann Europa vor dem Kom-

munismus bewahren, nur der Faschismus. Alle demo-

kratischen und parlamentarischen Regierungsformen

führen unfehlbar zum Kommunismus."

Der englische Konsul wurde rot, doch er erwiderte

ruhig:

„Bei uns in England gibt es weder Faschismus

noch Diktatur, und wir haben auch nicht die geringste

Angst vor dem Kommunismus. Nicht anders ist es

in dem demokratisch regierten Frankreich. Übrigens",

fügte er nach einer Pause hinzu, „vielleicht fürchten

wir den Kommunismus nicht weniger als den

Faschismus, doch den Kommunismus durch den

Faschismus auszutreiben, ist fast das gleiche wie einen

Geisteskranken mit Malaria zu impfen."

Er sagt es halb scherzhaft und unterstreicht es

mit einem lauten Lachen, doch dem Italiener sind

offensichtlich solche Scherze nicht angenehm.

Ich möchte vom englischen Konsul erfahren, was

Bernard Shaw eigentlich in Leningrad gesehen habe.

Er hat einen Tag hier geweilt, ist durch die Stadt

gefahren und hat das „Gottlosen-Museum" m der

Isaak-Kathedrale besucht. Der englische Konsul

spricht davon vertraulich und mit leiser Stmime, wie

von einem Unglücksfall in der nächsten Verwandt-

schaft. Was Shaw in Moskau und in Leningrad

gesehen hat, konnte ich ziemlich genau erforschen.

Ich bin der Meinung, daß der große Schriftsteller das

gleiche hätte erzählen können, ohne Kensington zu

verlassen. Und wenn er sich's hätte angelegen sein

lassen, sogar viel Vernünftigeres. Jedenfalls wage ich

zu behaupten, daß die Meinung Shaws über Rußland

in fast gar keinem Zusammenhange mit seinem Be-

suche dort steht. Shaw hat in Rußland nichts Wescnt-
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mit diesem Sieg der Bolschewiken über die Kirche,

ja über das menschliche Glaubensbedürfnis etwas

eingehender zu befassen. Die Kirche ist in Rußland

fünfzehn Jahre nach der Revolution genau so er-

kaltet wie die Akropolis in Athen. Man kann sie wohl

besichtigen, aber beten kann man nicht mehr in ihr.

Die Bolschewiken haben auf ungewöhnlich kluge

Weise die Institution der Kirche niedergerissen, ohne

neue Märtyrer zu schaffen, und nur dadurch, daß sie

die Popen und ihre Klientel mit Steuern bedrückten.

Der Pope wird als „Tschastnik", als privater Unter-

nehmer behandelt und muß Steuern zahlen, die ihn

ruinieren. Ebenso muß der gläubige Bauer für das

Recht zu beten so viel bezahlen, daß er schließlich

den Popen und die Kirche verflucht. Die gläubigen

Menschen haben nicht nur einen Schlag auf den Kopf,

sondern auch einen auf den Magen bekommen, und
ich habe den Eindruck, daß dieser zweite Schlag der

gefährlichere war.

In der Isaak-Kathcdrale ist die Geschichte der

religiösen Kulte dargestellt. In einer Reihe stehen hier

Negergottheiten, Schrecken einflößende Masken,
Totems, hundertarmige Statuen aus dem Osten,

minderwertige Heiligenbilder. Alledem liegt die Ab-
sicht zugrunde, in dem Besucher nicht nur Abscheu,
sondern auch die Lachlust zu wecken. „Seht, zu so

was haben die Menschen gebetet!" In dieser Galerie

entthronter Götter sind auch Ägypten und Griechen-

land vertreten. Zwischen den Masken der Schamanen
steht weiß, untadelig, rein und erhaben der Apoll

vom Belvedere. Er hat nichts Lächerliches oder Ab-
stoßendes an sich, ganz im Gegenteil. Er ist so schön,

daß mich die Lust anwandelt, eine Weile stehenzu-

bleiben und zu dieser makellosen Harmonie zu beten.
I
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Sehr viel Interesse erweckt bei der Jugend ein Sarg,

in dem die „heiligen Gebeine" irgendeines Mönches

bloßgelegt sind. Aus diesem Sarg floß einst zweimal

im Jahr Blut, die Bauern wurden ohnmächtig vor

Grauen, und wenn sie für einen Augenblick ins

Bewußtsein zurückkehrten, so nur, um ihre letzte

Kopeke in den Kirchenteller zu werfen. Jetzt kann

man genau das kleine Blechschüsselchen betrachten,

aus dem vermittelst einer verborgenen Pumpe dieses

in ganz Rußland bekannte Wunder erzeugt wurde.

Unter anderen ausgestellten Gegenständen ist ein

Öldruck sehr schön, auf dem Alexander III. dargestellt

ist, wie er von einer Engelschar in den Himmel

hinaufgetragen wird. Engel tragen auch seine Ge-

mahlin Maria Fjodorowna, die gesund und lebendig

war, als Alexander III. starb. Offenbar tun sie es nur

für eine Weile und zur Gesellschaft und werden sie

bald nach Zarskoje Selo zurückbringen.

Ich habe in Leningrad noch etwas Interessanteres

als eine in ein antireligiöses Museum umgewandelte

Kirche gesehen. Ich sah eine katholische Kirche

geöffnet und in Betrieb. Und das nicht etwa irgendwo

am Rande der Stadt, sondern mitten im Zentrum,

dicht am Newskij-Prospekt. Ich betrat die Kirche der

heiligen Katharina, als gerade ein französischer

Priester die Abendmesse las. In dem großen Raum

war es leer und kalt. Irgendwo vor einem Seitenaltar

knieten ein Dutzend Frauen. Es war nicht ein Mann

da. Der zittrige Gesang der mitten im roten Lenin-

grad Betenden machte einen so anachronistischen

Eindruck wie der Anblick eines Bogenschützen im

Bois de Boulogne.

Eines Tages stieß ich an der Newa auf ein Bild

von noch größerer Verlassenheit: auf ein Begräbnis
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liches gesehen. Ich mache mich anheischig, einen
Ausländer sechs Tage lang durch Polen zu führen und
ihm ungewöhnlich eindrucksvolle Dinge zu zeigen.
Er würde auf diesem Ausflug nicht nur den Eindruck
der Wohlhabenheit, sondern direkt des Überflusses
gewinnen. Man könnte ihm auch neue Wohnviertel
vorführen, wie einige in Warschau stehen und wie
es sie in Moskau gar nicht gibt. Man könnte ihn in
die Batory-Schule, in das Kultusministerium, in das
Institut für Leibesübungen führen; ihm das Waisen-
haus in Lwow (Lembcrg), die Kinderheime in
Kobiernica, Gdynia, Mosciece und der Teufel weiß
was noch zeigen und dazu erklären, das alles habe ein
Staat geschafl"en, der seit einem Jahrhundert ver-
wüstet war und jetzt mit den größten wirtschaftlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Der Fremde würde
vor Rührung in Tränen ausbrechen. Auf der anderen
Seite wäre ich in der Lage, einem Kisch zum Beispiel
ein solches Warschau und Zyrardöw vorzuführen,
daß daneben das noch so krasse Elend der New-
Yorker Hafenviertel verblassen würde. Ich bin ein
sehr skeptischer Mensch, zumal gegen Statistik und
Propaganda.

Die Übertreibung der amtlichen Sowjetpropaganda
wird durch den Eindruck ausgeglichen, den der
durchreisende Schriftsteller von der Naivität der bei
der Sowjetregierung akkreditierten Feinde des Kom-
munismus erhält, der Herren Diplomaten und Kon^
suln, die, Champagner trinkend, die großen Ideale
der Demokratie und der Monarchie hochhalten.

-rr'.r«^.» .

Das Gottlosen-Museum

Auf meinen Spaziergängen in Leningrad dient mir

die hohe Kuppel der Isaak-Kathedrale gleichsam

als Leuchtturm. Man sieht sie überall von weitem,

und die Krasnaja, in der ich wohne, ist nur einige

Schritte von der Kirche entfernt, die jetzt in das

Museum für die Propaganda der Gottlosen um-
gewandelt worden ist. Als ich eine Besuchergruppe

in die Kirche hineingehen sah, schloß ich mich ihr an,

denn ich liebe es, die russischen Museen in Gesell-

schaft der Einheimischen zu besichtigen. Die Art,

wie die Geführten reagieren, ist oft interessanter als

das, was ausi^estellt ist. Im Lenin-Mausoleum habe ich

eine unvergeßliche kleine Szene beobachtet. Ein alter

Bauer mit Bastschuhen an den Füßen, in einem Hemd
aus Sackleinen, nahm, als er endlich in der Reihe zu

der Marmortür des Mausoleums vordrang, seine

Mütze ab, ließ sich auf ein Knie nieder und schlug

ein Kreuz.

Ist das nicht eine neue Götzenanbetung? Die

Mumie Lenins macht eher einen peinlichen Eindruck.

Die wächserne Maske hinter dem Glas hat etwas vom
Panoptikum oder von einem anatomischen Präparat.

Die Toten in Rußland sehen, wenn sie auch noch so

gut einbalsamiert sind, nicht anders als bourgeoise

Leichen aus. Unter den lebenden Menschen sind

dafür die Unterschiede um so größer.

Es ist erstaunlich, wie schnell die tausend Jahre

alte religiöse Tradition „liquidiert" werden konnte.

Allen jenen, die vom F^wigen und Unveränderlichen

im Menschen sprechen, möchte ich empfehlen, sich
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mit diesem Sieg der Bolschewiken über die Kirche,

ja über das menschliche Glaubensbedürfnis etwas

eingehender zu befassen. Die Kirche ist in Rußland

fünfzehn Jahre nach der Revolution genau so er-

kaltet wie die Akropolis in Athen. Man kann sie wohl

besichtigen, aber beten kann man nicht mehr in ihr.

Die Bolschewiken haben auf ungewöhnlich kluge

Weise die Institution der Kirche niedergerissen, ohne

neue Märtyrer zu schaffen, und nur dadurch, daß sie

die Popen und ihre Klientel mit Steuern bedrückten.

Der Pope wird als „Tschastnik", als privater Unter-

nehmer behandelt und muß Steuern zahlen, die ihn

ruinieren. Ebenso muß der gläubige Bauer für das

Recht zu beten so viel bezahlen, daß er schließlich

den Popen und die Kirche verflucht. Die gläubigen

Menschen haben nicht nur einen Schlag auf den Kopf,

sondern auch einen auf den Magen bekommen, und

ich habe den Eindruck, daß dieser zweite Schlag der

gefährlichere war.

In der Isaak-Kathedrale ist die Geschichte der

religiösen Kulte dargestellt. In einer Reihe stehen hier

Negergottheiten, Schrecken einflößende Masken,

Totems, hundertarmige Statuen aus dem Osten,

minderwertige Heiligenbilder. Alledem liegt die Ab-

sicht zugrunde, in dem Besucher nicht nur Abscheu,

sondern auch die Lachlust zu wecken. „Seht, zu so

was haben die Menschen gebetet!" In dieser Galerie

entthronter Götter sind auch Ägypten und Griechen-

land vertreten. Zwischen den Masken der Schamanen

steht weiß, untadelig, rein und erhaben der Apoll

vom Belvedere. Er hat nichts Lächerliches oder Ab-

stoßendes an sich, ganz im Gegenteil. Er ist so schön,

daß mich die Lust anwandelt, eine Weile stehenzu-

bleiben und zu dieser makellosen Harmonie zu beten.
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Sehr viel Interesse erweckt bei der Jugend ein Sarg,

in dem die „heiligen Gebeine" irgendeines Mönches

bloßgelegt sind. Aus diesem Sarg floß einst zweimal

im Jahr Blut, die Bauern wurden ohnmächtig vor

Grauen, und wenn sie für einen Augenblick ins

Bewußtsein zurückkehrten, so nur, um ihre letzte

Kopeke in den Kirchenteller zu werfen. Jetzt kann

man genau das kleine Blechschüsselchen betrachten,

aus dem vermittelst einer verborgenen Pumpe dieses

in ganz Rußland bekannte Wunder erzeugt wurde.

Unter anderen ausgestellten Gegenständen ist ein

Öldruck sehr schön, aufdem Alexander III. dargestellt

ist, wie er von einer Engelschar in den Himmel

hinaufgetragen wird. Engel tragen auch seine Ge-

mahlin Maria Fjodorowna, die gesund und lebendig

war, als Alexander III. starb. Offenbar tun sie es nur

für eine W^eile und zur Gesellschaft und werden sie

bald nach Zarskoje Selo zurückbringen.

Ich habe in Leningrad noch etwas Interessanteres

als eine in ein antireligiöses Museum umgewandelte

Kirche gesehen. Ich sah eine katholische Kirche

geöffnet und in Betrieb. Und das nicht etwa irgendwo

am Rande der Stadt, sondern mitten im Zentrum,

dicht am Newskij-Prospekt. Ich betrat die Kirche der

heiligen Katharina, als gerade ein französischer

Priester die Abendmesse las. In dem großen Raum

war es leer und kalt. Irgendwo vor einem Seitenaltar

knieten ein Dutzend Frauen. Es war nicht ein Mann

da. Der zittrige Gesang der mitten im roten Lenin-

grad Betenden machte einen so anachronistischen

Eindruck wie der Anblick eines Bogenschützen im

Bois de Boulogne.

Eines Tages stieß ich an der Newa auf ein Bild

von noch größerer Verlassenheit: auf ein Begräbnis
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nach religiösem Ritus. Ein Pferd zog ein weißes
Wägelchen mit einem Sarg, auf dem eine Kirchen

-

decke gebreitet war. Der Himmel stand ganz in

Flammen des Sonnenunterganges, und der Sommer-
abend senkte sich schattend über die Uferpromenaden.
Auf dem Hintergrund der öden Straße, des gewaltigen
Himmels und des ruhig strömenden Flusses schritt
hinter dem Sarg ein einziges kleines Männchen in zu
kurzen Hosen. Er ging, indem er sich krampfhaft am
Sarg festhielt, sei es, weil er zu kraftlos war, oder weil
er der mageren grauen Mähre beim Ziehen nachhelfen
wollte. Ich blickte ihm lange nach, bis er an der Bie-
gung des Kais verschwand. Ich weiß selbst nicht
warum ich mir vorstellen mußte, wie dieser kleine
vcrcmsamtc Mann in der Nacht das Grab auf dem
Friedhot selbst graben, allein den Sarg einschaufeln
und am Morgen noch einsamer den gleichen Weg zu-
rückkehren würde.

Die prächtige Newa, ihre schmutzigen Zuflüsse,
die Fontanka und die Mojka, und die fühlbar nahe
Gegenwart des Meeres verleihen der Stadt ihren
Zauber, hr haftet an den Ufern des Stromes, er ver-
breitet s,ch in den alten Mauern. Hier in der nach
1
echan.,w benannten Straße steht ein Haus, das dieNummer 57 trägt. Drin haben .u gleicher Zeit

M,ck,ewicz und Gog„l gewohnt. Früher h.eß diese
Straße die kasanskaja, und zur Zeit, als Mickiewic.m I etersburg weilte, hatte sie den Namen Mestschan-
skaja. Man kann noch das Ma,,c ^^ ^ u i

•
.

, , ^, ,.
" "^^ ^^^^ der Trubetzkis und

das der Golitzvns finden m/o ^i. i^- i_

u A. ;

""^*^"' w« die Dichter zusammen-
kamen. Man kann die Stellf> fi^ i i

,3 , ,
.

"*^ ^^^^^^ nnden, von der aus
i uschkin, wenn er von Hen Tf.k ^ i

•

i ,,
•„

'

j ,
"" "^" Irubetzkis nach Hause

g ng, aut den „ehernen Reiter" blickte. In einem
kleinen Dampferchen, das die Newa überquert, ließ
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ich mich nach Strelna übersetzen, wo Puschkin im

Duell gefallen ist.

Mit den ersten Tagen des Juni beginnen die

weißen Nächte. Jetzt schon ist die Nacht so hell, daß

ich trotz des unsichtbaren Mondes und des bewölkten

Himmels um elf Uhr abends in meinem Zimmer am
Fenster lesen kann. Die weißen Nächte lassen mich

nicht schlafen. Ich stehe auf, kleide mich an und trete

auf den Kai hinaus. Es würde mir schwer fallen zu er-

klären, warum ich es tue, was für einen Sinn es hat,

durch die leeren Straßen zu gehen und Silben zu

zählen. Das sind so meine privaten y\ngelegcnhcitcn.
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Der schwarze Herrscher

Jtleute ist die Stadt von früh an in Bewegung. Vor
dem Hotel Astoria steht eine Abteilung Soldaten. Es
ist verboten, ins Hotel einzutreten, nur Ausländer
dürfen hinein. Auf dem Dach weht die rote Flagge
der Sowjets und die grüne des Hedschas. Emir
Faisal ist zu Besuch in Leningrad. Ich pflege jeden

Nachmittag in das Hotel zu kommen, weil es der
einzige Ort in Leningrad ist, wo man etwas KaflFee

bekommt. Man mui; in Valuta bezahlen, der KaflFee

ist elend, aber immerhin wird so die Gepflogenheit
des Kaffeehausbesuches aufrechterhalten. Den Kafltee

bringt mir eine hübsche und distinguiert aussehende
Kellnerin. Als ich ein Gespräch mit ihr beginne und
sie erfährt, daß ich Pole bin, wird sie lebhaft.

„Sie sind Pole? Auch ich bin Polin. Ich heiße
Contesse Tarnowska, und mein Großvater Tamowski
war König von Polen."

Ich schlucke mit dem Kaffbe den mir unbekannten
polnischen König hinunter. Ich bin höflich, ja, ich
gebe sogar vor, dem heiligen Andenken des Königs
Tarnowski sehr verbunden zu sein. Wozu Illusionen
zerstören ?

Im „Astoria" wird das Bankett für einen wirklichen
König gerüstet. Em königliches Bankett mit Champa-
gner und Musik. Auf dem Menü stehen sogar Erd-
beeren, die man wohl eigens aus der Krim hat kom-
men lassen, denn in Leningrad gibt es Anfang Juni
überhaupt kein Obst. Faisal ist in Moskau mit großem
Pomp empfangen worden, und hier wird der gleiche
Mummenschanz wiederholt. Auf dem Bankett wird
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der Hedschas in Reden gefeiert, und der Emir erhebt

sich mit dem Champagnerkelch in der Hand und er-

widert. Er sagt gurru-burru, schmatzt mit den

wulstigen Lippen, wodurch wohl so etwas wie die

Sympathie Seiner königlichen Hoheit mit dem

Bolschewismus ausgedrückt werden soll. Faisal sein

schwarze Mann und sie sicher nicht wissen, daß

Bolschewiki machen König Kopf — ab.

Interessant wäre zu wissen, was die Leningrader

Straße über diese Bankettzeremonien denkt. Die

Menge vor dem Hotel besteht \orwiegend aus Kin-

dern und Halbwüchsigen. Sie w^artet auf das Er-

scheinen des schwarzen Herrschers. Man bemerkt

weder Feindseligkeit noch, was natürlicher wäre,

Heiterkeit. Der Ernst, mit welchem die Bolschewiken

das höfische Zeremoniell durchhalten, ist imponie-

rend. Sei es aus ihrer eingeborenen großartigen

schauspielerischen Begabung, sei es auch, weil sie an

diesen Empfängen, festlichen Veranstaltungen und

Bällen Geschmack finden. In Moskau sind die Russen

bei allen Empfängen des diplomatischen Korps sehr

gern zugegen, und auf der PLinladung des „Volks-

kommissars für auswärtige yVngclegcnhciten und Frau

W. M. Krestinskaja" zu einem Empfang in der Villa

des Auswärtigen Amtes stand ausdrücklich: Abend-

anzug. Alle schwerernsten Revolutionäre legten

feierlich steife Hemden zu Ehren des schwarzen

Königs an. Ich persönlich konnte zu dieser Begrüßung

Faisals in Moskau nicht hingehen, aus dem einfachen

Grunde, weil ich weder einen Frack noch einen

Smoking hatte. .

Die Toiletten der Frau [>unatscharski, Champagner

und Limousinen, Fräcke und Brillanten, wie man sie

bei den Sowjetdiplomaten im Auslande sieht, auch
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das Nachäffen höfischer Zeremonien — all das ist ein

krankhafter Unsinn, den zu begreifen mir schwerfällt.

Fühh der deutsche Arbeitslose, der den Sowjet-

gesandten in Frack und Zylinder in seinem Packard

durch die Straßen Berlins fahren sieht, irgend etwas

Gemeinsames mit dem Repräsentanten des sieg-

reichen Proletariats? Gewinnen die Kommunisten

dadurch an Prestige oder wird es nicht vielmehr

dadurch gemindert? Die Bolschewiken haben es sich

mit ihrer Anpassung an die europäischen Formen der

Diplomatie etwas gar zu leicht gemacht, ja, sie

beobachten sie mit ausgesprochener Genugtuung,

das läßt sich nicht leugnen. Die Salons der Frau

Lunatscharski sind mit alten Möbeln aus den Zaren-

schlössern eingerichtet, und sie selbst besitzt eine

berühmte Juwelensammlung. Lunatscharski dagegen

wohnt in einem einzigen Zimmerchen und hat auf die

Interpellation wegen des Luxus seiner Frau erklärt,

sie sei eben eine künstlerische Natur und sehe gerne

schöne Sachen um sich. Das mag ganz plausibel

klingen, solange der Genosse Lunatscharski an der

Macht ist, einen ganz andern Klang bekommen

solche Flrklärungen, wenn sie vor Gericht abgegeben

werden müssen.

Ich fahre an diesem Tage nach Moskau zurück,

und im gleichen Zug mit mir reist der Flmir Faisal.

Auf den Straßen vom Motel y\storia bis zum Bahnhof

stehen Soldaten und Marinetruppen Spalier. Da das

Auto, mit dem ich zum Bahnhof fahre, das Fähnchen

des Konsulats trägt, läßt uns die Polizei die leeren

Straßen passieren, die auf die Vorbeifahrt Faisals

warten. An irgendeiner Fkke hält uns die Menge

offenbar für Hofleute des Königs von Hedschas oder

gar für den König selbst, denn es lassen sich einige
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Hochs vernehmen. Ich hätte Lust, mich aus dem

geschlossenen Wagen hinauszubeugen und im Namen

des Herrschers der Leningrader Straße für ihr Wohl-

wollen, das sie den Königen beweist, zu danken. Wir

kommen am Bahnhof an, dort aber erweist sich die

Lage als noch prekärer, das ist schon die reine Falle.

Die Wagentür wird uns von einem höheren Sowjet-

off^zier geöffnet, der ganze Bahnhof ist für das Publi-

kum abgesperrt, wir aber werden durchgelassen.

Nicht nur daß wir durch die gesäuberten und leeren

Säle gehen dürfen, sondern wir müssen sogar an dem

Kordon der die Waffen präsentierenden Marinetrup-

pen richtig vorbeidefilieren. Einige hundert Schritte

hinter uns schreitet Faisal mit seiner Suite. Professor

Bankowski und ich beschleunigen unseren Schritt,

ich schleppe meine Tasche und wage nicht die Augen

zu erheben. Das Klirren der präsentierten Gewehre,

die Kommandorufe der Offiziere, der leere, strahlend

beleuchtete Bahnsteig und unsere beiden klemen

atemlosen Figürchen - alles das sieht nach einem

Schauspiel aus, wie es nur der Traum mszenieren

kann. Endlich erreichen wir schweißtriefend den

Wagen. Ich bringe mein Gepäck unter und stelle

mich ans Fenster. Dicht vor mir habe ich die Gesich-

ter der Matrosen, die vorschriftsmäßig in die Rich-

tung aewendet sind, aus der Seine königlich schwarze

HoheTt herankommt. Die Gesichter der Matrosen smd

unanständig ernst. Daß doch einer der Kerle wenig-

stens lächeln würde! Der König ist offenbar in semen

Wagen gestiegen, denn die Soldaten haben aufgehört

nach links zu schauen. Jetzt aber kommt es - denke

ich Einer der Matrosen blickt zu mir auf. Ich blinzle

ihm verständnisvoll zu. Er lächelt. Zum Glück. Ich

hätte sonst die ganze Nacht kein Auge geschlossen.
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Empfang im WOKS

•

Ich verlasse Leningrad, weil ich am 5. Juni in

Moskau sein muß. An diesem Abend veranstaltet die

polnische Gesandtschaft einen Empfang, zu welchem

alle bedeutenden Sowjetschriftsteller geladen sind.

Die meisten habe ich bereits auf dem Empfang im

WOKS kennengelernt. Damals trafen wir uns offiziell,

und jetzt soll es gleichsam ein Gegenbesuch sein, der

dadurch an Bedeutung gewinnt, daß seit dem Be-

stehen einer polnischen diplomatischen Vertretung

in Sowjetrußland die russischen Schriftsteller zum

erstenmal Gäste der Gesandtschaft sein werden.

Der F-mpfang im WOKS verlief sehr, fast allzu-

sehr zeremoniell. An dem langen Tisch saß ich zur

Seite Petrows, des Präsidenten dieser Institution. Mir

zur anderen Seite saß ein Sowjetknabe vom dortigen

MSZ., der mich in dem von allen diplomatischen

Beamten angenommenen Stil unterhielt, das heißt,

er „glättete". Der Enthusiast lächelte zu diesem Glät-

ten, doch der Skeptiker stieß mich unter dem Tisch

mit dem Fuß an. Der Tisch hatte auch seine minder

feine Ecke, wo die Literaten saßen: Selwinski,

Wsewolod, Iwanow, Wera Imber, Pasternak, Lidin,

Leonow, Jarow Tretjakow. Die Annäherung an sie

war etwas erschwert durch die Entfernung und durch

die ganze Gesellschaft von Ober-, Unter-, noch unte-

ren Beamten und Beamtenanwärtern, die an der mit

Weinen aus der Krim, Kaviarsandwichs und Kuchen

reich bestellten Tafel sich breit machten. Die Lange-

weile wehte über die ganzeLänge desweißenTischtuchs

.

Der Leser mag denken, daß es nicht nett sei, so
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bissig von diesem Imbiß zu sprechen. Seht, er ist dort

alänzend empfangen, in Autos gefahren worden, dann

hat er in die Küche hineingesehen, hineingerochen

und macht sich nun über die Gastfreundschaft lustig.

Ich muß das crl<lärcn.

Die Sowjets laden alle Menschen der Arbeit zu

sich gleichsam als in ihr Vaterland ein. W.. sonst

sollte sich der Schriftsteller mehr zu Hause tuhlen

als in diesem Lande, das theoretisch wenigstens weder

Unterschiede der Rasse noch lokalen Patriotismus

anerkennt? Hier sind Höflichkeiten und leere For-

men nicht am Platz. Bs ist auch kein Anlaß dazu.

Man kommt nicht nach Rußland, um Visitenkarten

auszutauschen und sich mit Beamten zu bekomplimen-

tieren. Männer, die Parolen der bewaffneten Revo-

lution verkünden un<l vielfach gedroht haben, daß sie

solches Unkraut wie die liberale Intelligenz, Sozia-

listen und andere Demokraten mit der Wurzel aus-

rotten werden, dürfen nicht so emplindlich sein, vom

Schriftsteller eine Höflichkeit zu fordern, die ihn

hindern soll, die Lebensform zu prüfen und zu be-

werten, welche die Bolschewiken doch der ganzen

Welt aufzwingen wollen. D,e Art, in der der WOKS

sich um mich kümmerte, war so verteufelt erlesen.

daß ich heftig gereizt mich von der ganzen Beamten-

Sippe und dem Geschwätz bei Tisch losnß um mit

memen Kollegen, den Schriftstellern in em Gesprach

^u kommen. Kaum aber hatte ich einige Worte mit

Pasternak und Selwinski gewechselt, als ein ,unger

Beamter den musikalischen Teil der Veransta tung

ankündigte. Wir begaben uns in den SaaK -'-"f ^''^;"

Podium irgendeine amtliche Geigerin sich produzierte

Darauf exekutierte ein langes, mageres Madchen mit

einer, wie der Unthusiast bemerkte, sehr kraftigen,
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jedoch wie der Skeptiker notierte, sehr ungeschulten

Stimme einige amthche Lieder. Zum Glück war damit

die Geburtstagsfeier bei Großmütterchen Revolution

zu Ende, und die Dichter kamen zu Worte. Als erster

trug Selwinski einige recht starke, wenn auch bom-

bastische Verse vor, die wesentlich onomatopoetisch

oder, sagen wir es einfacher. Wortklänge waren. Sie

Heßen noch die vergangene futuristische Dichtungs-

art und den revolutionären FormaHsmus spüren.

Angenehmer, witzig ,und geschickt wirkte Wera

Imber. Ihre kleinen Gedichte erinnern an die Verse

der Pawlikowska, nur daß sie statt Eifersucht und

Liebe den Fünfjahresplan untl den Sowjet-Export

zum Inhalt haben. Nach ihr betrat der Leibling des Pu-

blikums, der Komscmcjldichter Scharow, das Podium,

der eine lange Fabel verlas, mit nicht sehr freundlichen

Anspielungen über den eines tragischen Todes ge-

storbenen, berühmten russischen Dichter Majakowski.

Im Saal unter den Zuhörern saß der Erbe der großen

russischen Dichtung Pasternak. Als der Komsomol-

dichter mit Beifall überschüttet, abtrat, rief ich den

Namen Pasternak in den Saal. Einige Stimmen schlös-

sen sich an. Ein dadurch sehr in Verwirrung geratenes

Beamtchen erklärte den Versammelten, daß der Name

Pasternak nicht irrtümlich genannt worden sei und

daß dieser in der Tat einige Gedichte rezitieren werde.

Pasternak las dann auch ein Gedicht vor, und damit

sollte der dichterische Teil des Programms sein Ende

finden. Doch Pasternak forderte recht kategorisch,

daß auch ich etwas vortrage.

„Ich habe nicht ein einziges Buch bei mir", ver-

suchte ich mich herauszureden, „außerdem versteht

ihr die Sprache nicht, so daß bestenfalls nur eine

Klangwirkung herauskäme."

Das ist gar nicht so wenig, der Klang hat schon

seine Bedeutung", erwiderte Pasternak in einem Ton,

der zu verstehen gab, er würde auch daraus den Wert

des Gedichtes zu beurteilen wissen.

Da ich keins meiner Bücher mit hatte, las ich em

Gedicht, das ich vor kurzem in Moskau aufgeschrie-

ben hatte. Die Verse gefielen ihrem Klange nach, und

mit besonderem Wohlwollen wurden die Schlußworte

über Magnitogorsk aufgenommen. Selwinski als Spe-

zialist für die musikalische Beurteilung des Verses

sprach mich daraufhin noch beim Weggehen an. Vor

dem Hause des WX^KS wurde gerade die Straße

asphaltiert. Wir blieben in dem angenehmen Feer-

Jruch noch eine Weile stehen. Ich sprach ihm den

ersten Vierzeiler der „Sonette aus der Krim von

Mickiewicz vor . . .
Selwinski empfand Gewicht und

Farbe, erkannte die Helligkeit dieser Silben, denn er

schnalzte kennerhaft mit der Zunge, wie ein NX ein-

küfer dem man eine neue Weinsorte kosten laßt.
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In der Gesandtschaft

Auf dem Empfang in der polnischen Gesandtschaft

fanden wir uns durch den Wein der Poesie und durch

einige Schnäpse bereits verbrüdert. Der Schnaps er-

leichtert die Annäherung bedeutend. Ich erinnere

mich noch, wie Boy an dem I-^mpfangsabend für

Majakowski in Warschau dem reckenhaften Dichtet

zugetrunken hatte. Boy zwinkerte ihm mit den .Augeti

zu, und Majakowski lächelte nur. Er kannte außer

Russisch keine andere Sprache, Boy dagegen fast alle,

nur nicht Russisch, so konnten sie nur ihre Nasen

aneinanderreihen, sich auf die Schulter klopfen oder

anlächeln. Das ist nicht ohne Bedeutung, wenn die

Welt auch das Lächeln der Dichter nicht wichtig

genug nimmt.

In der Gesandtschaft ist das Gedränge vor den

wohlbestellten Tischen so groß wie am Theaterbüfett.

Am besten trinkt es sich mit Leonow. Ich meine hier

trinken nicht im wörtlichen Sinne. Ich trinke nicht

gern viel, ich meine vielmehr diese nette vVrt, des Zu-

sammenseins, die durch das Feuer des Alkohols genährt

wird, jene Geneigtheit, einander Sympathie zu be-

zeugen, die nach einigen Gläschen sich einstellt.

Leonow sieht wie ein junger Jack London aus, er hat

ganz Rul^land bereist und kennt auch den Westen.

Über PLuropa äußert er sich jedoch etwas bissig.

„Ich brauche von euch nur zwei Dinge, ein Pate-

phon und eine Leica. y\uf den Rest pfeif ich.**

Ich habe weder ein Grammophon noch einen

fotografischen Apparat mit, also kann ich diese

nicht übermäßig anspruchsvollen Wünsche nicht
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befriedigen. Der fotografische Apparat würde mir auch

nicht viel nützen. Die Führer vom „Inturist" über-

reichten in meiner Gegenwart der amerikanischen

Reisegesellschaft ein Kärtchen, auf dem einzeln die

Objekte verzeichnet waren, die zu fotografieren ver-

boten ist. Darunter waren die Bahnhöfe, Regierungs-

gebäude, ja sogar der Rote Platz und der Kreml.

Leonow war in Italien. Gorki hatte ihn mitgenon.-

men. Ich kann nicht erfahren, warum )ust Gork.

ständig in Italien wohnt, und nur zeitweilig in seinem

geliebten Rußland sich aufhält. Wenn es aufs Klima

ankommt, so ist zwischen Kaukasus oder Krim und

Capri ein geringerer Unterschied als zwischen Fa-

schismus und Kommunismus.

Unter den in der Gesandtschaft versammelten

Schriftstellern kann man mit einem Blick jene erken-

nen, die im Auslande waren. Sie sind normal geklei-

det, sie haben richtige Hemden und Anzüge an. Die

anderen erinnern an die wahren D-chter aus a ten

Zeiten. Ihre Haare sind zu lang und die Beinkleider

.u kurz. Einzig der Baron Steiger ist im Smoking,

der diesem GPU-Mann sicherlich noch aus der Zaren-

zeit verblieben ist. Es wäre übrigens interessant zu

wissen, woher die her^^orragenden Komtnumsten und

alten Proletarier ihre Fräcke und Smokings haben.

Werden sie hier von einheimischen Schneidern an-

gefertigt, oder bezieht man sie von Pool in London?

In de; Unterhaltung mit den Schriftstellern inter-

essiert mich am meisten, was die russischen Kollegen

vom Ausland wissen. Nach einigen Sätzen bereits

merkt man, wie sehr beide Seiten von der gegne-

rischen Presse verunglimpft werden. Nur mit dem

Unterschied, daß ich sehr wohl weiß, wie unsere

Boulevardzeitungen über Rußland lügen, wahrend
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sie hier alles glauben, was in der „Prawda" und in der

„Iswestija" steht. Es gibt keine ausländischen Zeitun-

gen in Rußland. Die Regierung läßt mit Ausnahme der

kommunistischen „L*Humanite" keine hinein. Nach-

dem er fünfzehn Jahre lang die „Prawda" gelesen hat,

ist der Leser derart von Lügen durchsetzt, daß er

jeden kritischen Sinn verliert. Ich habe im „Haus des

Schriftstellers" den Tisch mit europäischen Zeitungen

gesehen. Er erinnerte an eine anglikanische Sonntags-

schule, wo die Kinder nur das „Wort Gottes" zu

lesen bekommen.

Ich saß mit einigen Schriftstellern in einer Ecke auf

dem Sofa und konnte deutlich spüren, wie sehr die

Freiheit, mit der ich über die Verlogenheit unserer

Boulevardpresse sprach, Eindruck machte. Meine
russischen Kollegen sahen mich etwas ungläubig und
doch nicht ohne einen gewissen Neid an. Sieh da, ich

habe den Mut, nicht nur die Presse zu tadeln, sondern

auch vielerlei, das sich in unserem Lande ereignet, zu

kritisieren. Und das im Hause der Gesandtschaft und
in Gegenwart der diplomatischen Beamten! Ich habe

den Eindruck, daß meine russischen Kollegen, wenn
ich sie betrunken machte und ins Gärtchen hinaus-

lockte, ihr Herz über den Kreml erleichtern würden,
mit der Lust, mit der man sich von einem Komplex
befreit und verdrängte Kräfte sich entladen. Das
Recht, sein eignes Land zu geißeln, von dem Gogol
und Dickens, Shaw und Voltaire so ausgiebig Ge-
brauch gemacht haben, dieses Recht dem Schrift-

steller zu nehmen, ist sehr ungesund. Die russischen

Kollegen sind im Gespräch sehr behindert. Kaum
hat man sich einige Minuten etwas vertraulicher unter-

halten, taucht sofort ein süßlächelnder oder auf

geblasener Beamter auf und quatscht dazwischen. Es
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war da gerade so einer, der wohl besonders darauf

acht zu geben hatte, daß keiner der Schriftsteller im

Gespräch mit mir in Beziehung auf Marxismus auch

nur einen Augenblick ins Schwanken gerate. Er

mischte sich ein, stellte den Schriftsteller lotrecht hin.

stützte ihn mit einigen marxistischen Pfeilern und

ging weiter, um aufzupassen, daß ja kein Dichter aus

seiner Klassenhaltung herausfalle. Ich kenne diese

Beaufsichtigung der Künstler und Schriftsteller von

zu Hause, von dem Chopin-Wettbewerb in Warschau

her. Man hatte die jungen Musiker mit einer solchen

Obhut umgeben, daß es ihnen verboten war, ohne

die Assistenz eines Beamten mit einem Ausländer

auch nur zu sprechen. Ich unterhalte mich mit Leo-

now über die Schwierigkeiten, die der Schriftsteller

hat, über das Gefühl der Verantwortung schließlich

darüber, wie leicht es sei, als kommunistischer Schrift-

steller in Rußland zu leben und wie viel schwieriger

in Europa.

„Ich verstehe das", sagt Leonow, „in Polen Kom-

munist zu sein, das erfordert Heldentum, das ist ein

Märtyrerweg. Ich weiß, daß bei euch der kommu-

nistische Schriftsteller mit Gefängnis, sogar mit dem

Tod bedroht ist, aber um so erhabener ist dieser

gefährliche Kampf."

Ich glaube, daß Ihre Informationen etwas unvoll-

ständig ^sind", erwiderte ich. „Gerade die kommu-

nistischen Schriftsteller haben gar nicht in dem Maße

zu leiden, wie ihr euch das vorstellt. Sie können hier

in Moskau einen bekannten kommunistischen Dich-

ter treffen, der mit einem legalen, ja sogar ermaßigten

Paß nach Rußland reisen durfte, obwohl ein Gerichts-

verfahren gegen ihn schwebt. Eine Anzahl unserer

mit dem Kommunismus sympathisierender Dichter
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und Schriftsteller, deren Namen in Rußland fast mit

einem Märtyrernimbus umgeben sind, sehe ich in

Warschau täglich im Kaffeehaus. Ich kann Sie ver-

sichern, daß sie nicht schlechter gekleidet und ernährt

sind, als eure in Kreml residierenden höchsten Wür-
denträger.'*

Unserem Gespräch folgt mit ironischem Lächeln

ein Sowjetknabe.

„Sic werden jedoch zugeben", wirft er dazwischen,

„daß kommunistische Bücher und Schriften bei euch

der Konfiskation verfallen."

„Das ist richtig. Nur verstehe ich Ihr Verhältnis

zu dieser Angelegenheit nicht recht. Ihr haltet doch
Polen für ein Land, in dem die Diktatur herrscht,

dann müßtet ihr ja eigentlich auch die Methoden
billigen, die gegen Literatur und Presse geübt werden,

sie sind ja die gleichen, wie bei euch. Ich habe jedoch

den Eindruck, daß ihr den Stock, mit dem ihr auf den
Kopf haut, für eine Zauberrute haltet, dagegen den,

mit dem der Gegner schlägt, für einen Totschläger.

Unter solchen Umständen ist es schwer, sich 2u ver-

ständigen. Sie werden doch sicherlich nicht, im
Gegensatz zu Ihrer Presse und öffentlichen Meinung,

zugestehen wollen, daß bei uns liberale Zustände

herrschen. Und doch hätten Sie nur dann ein Recht,

die Konfiskation zu verurteilen. Ich bin unter allen

Umständen, unter welcher Staatsform immer, für die

Freiheit der Literatur und der Presse. Und der Be-

amte, der den Schriftsteller zensuriert, ist mein Feind,

gleichviel ob bei uns oder in Rußland."

„Sie vergessen nur", erwidert ernsthaft Leonow,
„daß bei uns die Schriftsteller mit diesem Zustand

einverstanden sind, daß die Zensur in Rußland eine

gemeinsame Arbeit ist, und der Schriftsteller seine
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Tätigkeit mit den Bedürfnissen des Staates in Einklang

zu bringen bestrebt ist. Wir werden nicht von einem

gehässigen Beamten, sondern von einem Partei-

genossen zensuriert."

Die Frage so stellen, ist gewiß sehr wesentlich,

doch erschwert es die Fortsetzung des Gesprächs.

ich mache darauf aufmerksam, daß man auch die

Meinung jener hören müike, die, wo es sich um

schöpferische Produktion handelt, auch mit der

Parteizensur nicht einverstanden sind. Und daß solche

Stimmen hier am wichtigsten wären. Ich habe

mancherlei von ihnen gehört in Rußland und weiß,

wie die Dinge in Wirklichkeit liegen.

8 Slotiitiiski. I.'ussi.si'hc K(i>^f "3
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„Gosisdat" (Der Staatsverlag)

Der einzige Verleger in Rußland ist der Staat. Ein
Buch kann nur im „Gosisdat" erscheinen, und es
hängt von der Entscheidung des Beamten ab, ob es
erscheinen soll. Darüber hinaus hängt es, wegen des
großen Papiermangels, von dieser behördlichen Ent-
scheidung auch ab, wie groß die Auflage ist. Eine
Erzählung, die im Smne des „staatlichen Aufbaues"
vom Standpunkt der politischen Generallinie nützlich
erschemt, erhält eine große Menge Papier zugeteilt
und erreicht eine Auflage von hundert- bis zwei-
hunderttausend. Eine künstlerische, unpolitische Er-
zählung gibt es fast nicht. Es handelt sich stets um
den Grad ihrer Nützlichkeit. Es geschieht aber bei der
Elastizität der Sowjetpolitik oft, daß gewisse Stoffe
unversehens unpopulär werden. Dagegen kann es
vorkommen, daß em plötzlicher Bedarf an Literatur-
werken eintritt, di. beispielsweise zur Beschleunigung
der Aussaat aufmuntern sollen, wie das letztes Frühjahr
der Fall war. So ist der Schriftsteller nie sicher, ob
die an sein Buch aufgewendete Arbeit sich auch
ohnen wird. Daraus ergibt sich eine recht gefähr-
liche Lage, daß der Autor auf die Jagd nach populären
Stoffen angewiesen ,st. Es ist mir bekannt, daß manche
Schriftsteller zum „Gosisdat" gehen und ihre Ent-
würfe der Zensur vorlegen. Erst wenn sie die
ApprobatK>n erhalten, setzen sie ihre Arbeit fort.

/usT^l T-
^''""'^ '^"^^^^"' daß ein ähnlicher

fche 1 r, Tu""''
^^P'^^Ji^tischen Ländern herr-

nach 1 K 'f
^^'^^^'^^^^ ^-^ d-^ -f de' Such,nach behebten Stoffen sei und sich nach der Mode
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richte. Wahr ist auch, daß der der besitzenden Klasse

unbequeme Schriftsteller bekämpft wird. Nur ist hier

ein kleiner Unterschied. Der nämlich, daß wir diese

unbequemen Schriftsteller kennen und sie lesen. In

Rußland gibt es sie einfach nicht. Noch eine andere

Tatsache ist beachtenswert. Die in europäische

Sprachen übersetzten Bücher der Sowjetschriftsteller

sind vorwiegend Werke der sogenannten „Weg-

genossen", das heißt solcher, die in einem freund-

lichen y\bstand mit dem Kommunismus gehen. Die

russischen Buchhandlungen sind mit Büchern voll-

gestopft, die schwer zu übersetzen und deren Autoren

infolge ihrer rein parteimäßigen, rein örtlichen und

utilitären Haltung in Europa fast unbekannt sind.

Dabei kommen recht spaßige Paradoxe heraus. Der

Staatsverlag hat außer propagandistischen auch rein

geschäftliche Zwecke. Er will auch verdienen. Man

kann also die Bedürfnisse des Marktes nicht un-

berücksichtigt lassen. Ich erkundigte mich im

„Gosisdat" nach der Auflage verschiedener Bücher

und erfuhr zu meiner Verwunderung, daß der

Kriminalroman sich des größten Absatzes erfreut.

Man findet Übersetzungen der Werke von Wallace

in jeder Lesehalle.

Einmal saß ich auf einem Moskauer Square neben

einer Komsomolin im roten Kopftuch. Der En-

thusiast blickte sehr wohlwollend auf dieses Mädchen,

das nach der Fabrikarbeit einsam mit einem Buch in

der Anlage saß. Der Skeptiker, der alles gern genau

wissen will, warf einen verstohlenen Bfick nach dem

Buch. Es unterlag nicht dem geringsten Zweifel,

daß es der olle ehrliche Dumas war. „DerVicomte de

Bragelonnc" oder „Zwanzig Jahre später." Wovon

träumte also dieses Mädchen an dem Sommer-
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nachmittag? Ich fürchte sehr, daß ihr Sinnen auf diese

schönen Repräsentanten der besitzenden Klasse ge-

richtet war mit den seidenweichen Schnurrbärtchen

und dem Degen der feudalen Zeit an der Seite. Was

läßt sich da machen? Das Bedürfnis nach dem

Märchen und der Losl(ksun^ von der Wirklichkeit ist

nun einmal dem xMenschen angeboren. Mir wurde ein

Vorfall erzählt, der dieses Suchen nach neuen oder

vielmehr alten Emotionen sehr deutlich kenn-

zeichnet. Nach Moskau kam ein Theater aus der

Provinz, das auf seinem Repertoire den alten un-

garischen Schwank „Der gut sitzende Frack" hatte.

Es geschah offenbar infolge einer Unachtsamkeit der

Provinzzensur. Die alberne Farce errang in Moskau

einen solchen l'.rfolg, daß die Polizei erst den Andrang

vor dem Theater zerstreuen und tags darauf die ganze

Truppe auseinanderjagen mußte. Ich kann mir vor-

stellen, welchen starken Eindruck ein Stück machen

mußte, in dem von Klassenkampf, Sabotage und

Fünfjahresplan nirgends die Rede war.

Dieses nach einem Salonschwank lechzende Pu-

blikum, dieses Dumas lesende Mädchen, sind nicht

ohne Bedeutung. Sic mahnen uns an das Gesetz des

Kontrastes und an die Gegenwirkung, die sich ein-

stellen muß. Wer weiß, ob die in der Parteidisziplin

und in blindem Gehorsam gegen die Forderungen
des Staates erzogenen Generationen in Rußland nicht

Elemente der Rebellion und des Widerstandes zutage

fördern. Die Klostererziehung hat oft Atheisten

gemacht. Jeder Zwang ruft eine Reaktion hervor. Ich

hatte Unterredungen mit Theaterdirektoren, Film-

regisseuren, Schriftstellern und Männern der Wissen-
schaft, alle machen sie heute den Eindruck von
Pferden, die einem schwerbeladenen Fuhrwerk vor-
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gespannt sind. Sie haben auch, wie die Pferde, vor den

Augen eine Art Scheuklappen, die sie hindern, nach

links oder nach rechts zu sehen. Ein solcher Zustand

der Dinge kann nicht lange vorhalten. Er steht nicht

nur dem Bedürfnis nach Opposition und Kritik ent-

gegen, sondern, was wichtiger ist, dem Bestreben zu

bessern, zu vervollkommnen. Mir will Schemen, daß

für die hier geforderte kollektive schöpferische Arbeit

eine Atmosphäre des Vertrauens notwendig ist. Wenn

irgendwo, so müßte eben in Sowjetrußland der

Schriftsteller das heftige Bedürfnis empfinden, di.-.

Wahrheit zu sprechen, den leidenschaftlichen Drang,

Irrtümer und Unsinn aufzuzeigen, ein wahrhaftes

Bedürfnis der Mitarbeit am Aufbau des neuen Uebens,

und nirgends ist das gerade so schwer, ja fast un-

möglich, wie hier. Wenn ich darüber mit Kollegen

sprach, sagten sie stets, es gebe in Rußland Selbst-

kritik sogar eine lebhafte und wachsame, (xicr sv

sagten auch, sie hätten völliges Vertrauen zur Politik

der Regierung und nicht das geringste Bedürfnis nach

Kampf Leider kann ich dem keinen Glauben schen-

ken. Zwischen der Politik des Staates und der Arbeit

des Schriftstellers und des Künstlers steht der Be

amte und zwar ein mit aller Macht ausgestatteter

Beamte und so bösartig, wie Bazillen zur Zeit einer

schweren Epidemie.

Die Lobhudelei des eigenen Staates ist für jung*

und unverbrauchte Chauvinismen typisch. Bernard

Shaw kann es sich erlauben, auch außerhalb Englands

die Engländer als ein Volk von Idioten darzustellen,

es erweckt in uns nur Sympathie für den Schriftsteller

und für seine Nation. In Rußland ist das naive Eigen-

lob geradezu allgemein. Man nannte mir zum Beispiel

ruhmredig die riesigen Auflageziffern, welche Bücher
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jetzt erreichen, doch sie sind nicht viel höher

als vor der Revolution. Man wies mich auf die ganz,e

Bibliotheken füllenden Übersetzungen aus fremden

Sprachen hin und verschwieg, daß die überwiegende

Anzahl dieser Übersetzungen noch vor dem Krieg er-

schienen ist, daß jetzt dagegen ziemlich wenig über-

setzt wird. Von ausländischen Autoren hat in literari-

schen Kreisen John Dos Passos den größten Erfolg.

Einige Kollegen sagten mir, er sei ihr Lieblingsautor,

sie stellen ihn über Sinclair und Dreiser. Ich weiß

nicht, worauf die Beliebtheit von Dos Passos in

Rußland beruht. Möglich, daß die fragmentarische

Art seiner Technik dabei eine Rolle spielt, die kollek-

tive Auffassung vom Leben imd daß in seinen Büchern

nicht der einzelne der Held ist, sondern das Milieu,

der Durchschnitt. Proust ist wohl übersetzt oder,,

richtiger, man begann damit, und die Ausgabe blieb

nach einigen Bändchen stecken. Conrad, Wells,.

Rüssel, Huxley sind auch in literarischen Kreisen fast

unbekannt. Recht spaßig ist die große Beliebtheit

von Shaw als Freund der Sowjets. Gemäß seinen

Äußerungen y.um Thema Rußland wird er in der

Presse gelobt und verehrt, aber keines seiner Stücke

wird gespielt. Man spricht davon, daß der größte

Dramatiker der heutigen Welt der Freund der Bolsche-

wiken sei, aber seine Stücke werden, scheint es, als

dem Bolschewismus abträglich erachtet, sie werden
in RuI^land nicht gezeigt.

Über die Buchproduktion des „Gosisdat" habe

ich viel Lob gehört. Das Buch dringt zu allen noch

so fernen Punkten Rußlands vor. Die Organisation

baut sich auf den Arbeiterlesehallen und Klubs auf.

Das Buch ist nicht für das Individuum bestimmt, und

verhältnismäßig wenige nur erwerben Bücher zu
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ihrem Eigentum. Die ganze Auflage wird an die Ver-

bände organi«?ierter Abnehmer verteilt, so daß oft

nach dem Erscheinen eines Buches der private Leser

in Moskau kein Exemplar in der Buchhandlung be-

kommen kann, da Tausende von Bänden nach

Sibirien und nach der Ukraine verschickt wurden.

Der vom „Gosisdat" begünstigte Schriftsteller ver-

dient viel. Er bekommt für einen Druckbogen

ungefähr vierhundert Rubel, und dieses Honorar

steigt noch mit der Höhe der Auflage. Ebenso sind

die Honorare der Sowjetpresse recht hoch.

Doch macht die Presse von der Literatur wenig

Gebrauch. Wer die „Iswestija" oder „Das rote

Moskau" liest, weiß, daß Belletristik und Feuilleton

dort fast ganz fehlen. Auf der ersten Seite taucht

gelegentlich ein offizielles Gedicht von Demjan Bedni

(der Arme) auf, von dem es heißt, er sei der „reichste

Mann in Rußland". Die Zeitung bringt auch keine

Berichte über Unfälle und Verbrechen. Die Gerichts-

saal-Rubrik beschränkt sich nur auf die großen

Prozesse. Im ganzen wirkt die Nummei; einer

Sowjetzeitung mehr wie ein ernster Geschäftsbericht

einer Industriegesellschaft. Der Platz, den bei uns die

Skandale, die Politik, die Theater und die Reklame

einnehmen, wird dort mit Rechenschaftsberichten

von der Industriefront ausgefüllt. Statt der Bilder von

Schauspielerinnen oder Mördern sieht man auf den

ersten Spalten die Porträts der „Udarniki", der neuen

Helden der Arbeit. Jede Zeitungsnummer ist mit

Zitaten aus Lenin und Stalin gespickt. Der Hunger

nach neuen Zitaten von ihnen ist so groß, daß zu-

weilen einzelne Worte zitiert werden, zum Beispiel:

„Vorwärts! Wie der Genosse Lenin gesagt hat" oder:

"wir erliegen nicht! Wie der Genosse Kalinin gesagt

I :1
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hat. "Die Zitate werden meist mit Ziffer und Nummer
der Bände, Seiten und Zeilen versehen, was die

Ähnlichkeit mit Bibelsprüchen noch erhöht. Wie

dogmatisch die Worte Lenins behandelt werden,

beweist die Tatsache, daß es in der Polemik genügt,

ein Zitat aus Lenin anzuführen, das der Auffassung

des Gegners widerspricht, um der Diskussion ein

Ende zu machen. Der Schriftgelehrte bleibt immer

siegreich.

Dennoch schlägt einem aus jeder Nummer der

Zeitung der l">nst und die Bemühung des auf-

bauenden und kämpfenden Geschlechts entgegen.

Man darf eins nicht vergessen, daß die Menschen in

Rußland zum größten Teil an das glauben, was sie

tun. Bei uns in Kuropa werden Pakte geschlossen, an

die niemand glaubt, der Journalist greift an oder lobt

ohne Glauben, ungläubig wird getadelt und gebrand-

markt, der Kaufmann nimmt Transaktionen v^or, an

die er nicht glaubt, der Bankier glaubt nicht ans Geld,

der Diskonteur nicht an die Wechsel, der Beamte

nicht an die Zweckmäßigkeit seiner Amtshandlungen,

und der Arbeiter nicht an den Sinn und den Bestand

seiner Arbeit. Die Gerichte verurteilen, ohne von der

NX'irksamkeit ihres Urteils überzeugt zu sein. Der
Glaube an den Sozialismus, in dem das russische

Proletariat lebt, birgt viel Gefahr und Unglück in sich

und ist die Ursache von viel Ungerechtigkeit. Und
dennoch liegt in dem im Entstehen begriffenen

Sozialismus alle Schönheit und aller Zauber des

Lebens im neuen Rußland.

Gespräch mit Pudowkin

In dem früheren Restaurant „Jar" beendet sich

jetzt ein Filmatelier. Als wir vor dem Haus an-

kommen, strömt gerade ein Haufen von Statisten

heraus. Es ist offenbar Pause. Ich soll hier Pudowkm

treffen, den größten Regisseur der Sowjets, den

genialen Schöpfer des Films „Sturm über Asien".

Pudowkin dreht gerade einen neuen Film unter dem

Titel „Tieplochod Pjotilecka". Der Film spielt in

Rußland, und die Menge, die vor dem Atelier steht,

soll eben eine Moskauer Menge darstellen. Die

Statisten stehen auf der Straße, man hat Gelegenheit

zu vergleichen, wie die wirkliche Menge und wie die

zur Schau gestellten Mannequins als Sowjetarbeiter

aussehen. Die Statisten sind auf „gut gekleidet"

hergerichtet, sie haben alle Mützen und Arbeiter-

blusen, die meisten Schaftstiefel an. Violett gepudert

stehen sie in der Sonne der Moskauer Straße und

neben ihnen die echte Masse barfüßiger, schmutziger

und zerlumpter Leute, die sie angaffen. Man konnte

diese zwei Ciruppen als Reklame für den Füntjahres-

plan benutzen. Die eine mit der Überschritt „Vor

dem Gebrauch", die andere, gutgcklcidete mit der

Überschrift „Nach dem Gebrauch".

Ich erfahre, daß Pudowkin schon nach Hause

gefahren ist und mich dort erwartet. Nicht ohne

Neugier klopfe ich an die zerschrammte Tur. Es sieht

nicht danach aus, als hätte die Wohnung des be-

rühmten Regisseurs einen Wintergarten und ein

Schwimmbassin. Kein galoniertcr Diener geleitet mich

durch eine Zimmerflucht, der Hausherr selbst öffnet
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mir. Der kleine Raum, in den man unmittelbar vom

Treppenabsat?, eintritt, ist durch eine hölzerne

Zwischenwand abgeteilt. Pudowkin hat ein sehr aus-

drucksvolles Gesicht. Wir kennen es übrigens aus

dem Film „Der lebende Leichnam", in dem Pudowkin

m Berlin gespielt hat. Seine Art sich auszudrücken,

erinnert lebhaft an Handgranatenwerfen. Die Worte

kommen pfeifend daher und explodieren am Satz-

ende. Er erzählt mir den Inhalt seines neuen Films,

bittet aber um Diskretion, da vieles noch nicht fest-

stehe. Warum erzählt er es mir also? Vermutlich,

weil er von nichts anderem sprechen kann. Er er-

kundigt sich nach dem Film in Polen, fragt, wie unsere

Produktion sei. An einer gewissen Stelle fehlt es mir

an einem präzisen und erschöpfenden russischen Aus-

druck. Ich weiß nicht mehr, war es das Wort

„Schmiere" oder das Wort „Trödelkram".

„Sprechen Sie ruhig polnisch", unterbricht mich

lächelnd Pudowkin. Es stellt sich heraus, daß er

ausgezeichnet Polnisch kann, da er einige Jahre im

Kriegsgefangenenlager in einer Baracke zusanimen

mit Polen verbracht hatte. Dabei fällt mir ein, daß

ich ihm einen Gruß aus Warschau auszurichten habe.

Sein langjähriger Genosse im Gefangenenlager, der

Ingenieur Raue, den ich in einer befreundeten Familie

in Warschau kennenlernte, hatte mir aufgetragen,

Pudo herzlich zu grüßen, wenn ich ihm irgendwo in

Rußland begegnen sollte. Der einstige Kriegs-

gefangene ist heute einer der größten zeitgenössischen

Künstler. Er spricht über seine Methode und über die

Hilfsmittel seiner Arbeit. Er müsse die Fabel selbst

umbauen und der rein plastischen Vision anpassen.

Das Szenarium gebe ihm nur den Stoff und die An-

regung. Die Sowjetregierung spart nicht mit Geld für
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den Film. „Sturm über Asien" kostete enorme

Summen, und die Arbeit zusammen mit der Montage

dauerte fast ein Jahr. Wir sprechen Polnisch, doch

ich fühle mich durch die Anwesenheit des Operateurs,

der uns nicht versteht, etwas geniert. Ich entschuldige

mich bei ihm:

„Sprechen Sie nur ruhig weiter, ich bin in Polen

geboren", erwidert er polnisch. „Sagen Sie, bitte, gi^bt

es in Warschau noch Milchkaffee und das gute Ge-

bäck? Und das Restaurant Lijewski, existiert es noch?"

Es erweist sich, daß der ausgezeichnete Operateur

der Sohn eines russischen Beamten oder Polizisten

kus Warschau ist. Er ist dort geboren und hat seine

Kindheit dort verbracht.

Pudowkin befaßt sich jetzt viel mit dem Tonfilm.

Er hält das jetzige Niveau der russischen Sprechfilme

für unzulänglich. Ich verabschiede mich und verlasse

den großen Regisseur mit einem Gefühl der Be-

wunderung. Er strahlt nur so vor Schwung und

Arbeitsfreudigkeit. Als ich mich zum Weggehen an-

schicke, wendet sich der Operateur wieder an mich:

„Na, und Wiener Schnitzel gibt es noch.'^ Und die

kleinen Mädchen, spazieren sie noch in den , Alleen'?"

Ich beruhige ihn, daß sich bei uns zum Glück m

Beziehung auf Schnitzel nichts verändert hat, wenn

wir auch aufkr den Schnitzeln freilich nicht viel haben.

Das Zusammentreffen mit Pudowkin war voll

Reiz und Anmut. Leider sind solche Gespräche m

Rußland so selten. Die meisten Bolschewiken haben

die kindliche Gewohnheit, alles, was in den Sowjets

gemacht wird, über den Klee zu loben, sich Dinge

zuzuschreiben, die es gar nicht gibt oder die es schon

vor ihnen gegeben hat. Die Dame, die mich in

den ersten Tagen meines Aufenthaltes in Moskau
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„geführt" hat, war in dieser Hinsicht geradezu unersätt-

lich. Einmal fuhr ich mit der Genossin Bronstein am
„Oktoberbahnhof" vorbei. Ich fragte, was es für ein

Gebäude sei.

„Es ist einer unserer Bahnhöte."

„Ein imposanter Bau", sagte ich, „da kann man nur

gratulieren. Habt ihr viele solcher Bahnhöfe gebaut?"

Ich wußte sehr wohl, daß es sich um einen alten

Bahnhof aus der Zarenzeit handelte, und hoffte, die

Genossin Bronstein werde so loyal sein, zu erklären,

daß dieser Bahnhof nicht das Verdienst des jetzigen

Regimes sei. Aber weit gefehlt! Sie schluckte diesen

Bahnhof mitsamt allen anderen Moskauer Bahnhöfen.

Durch solchen gefräßigen Appetit gereizt, fragte ich

mit östlicher Hinterlist, ob die Bolschewiken das

Bahnnetz in Rußland ausgebaut hätten und ob man
jetzt mit der Bahn durch ganz Sibirien bis an den

Stillen Ozean reisen könne.

„Selbstverständlich", erwiderte sie stolz, „wir

haben eine direkte Verbinduniz; von Moskau nach

Wladiwostok, und eben jetzt haben wir die berühmte

Linie ,Turlisib' fertiggestellt."

Turksib haben tatsächlich die Bolschewiki gebaut,

doch die Transsibirische Bahn ist schon vor der

Revolution bekannt gewesen, und es war kein Grund

zu verschweigen, da(5 sie von der zaristischen Regie

rung erbaut worden ist. Mag sein, daß das belanglose

Naivitäten sind, sie geben aber immerhin eine Vor-

stellung von dem ganzen amtlichen Ton der Sowjet

Propaganda.

Ich bin überzeugt, daß, wenn ich etwa fragen sollte,

wie lange es das Nordlicht gibt, so würde man ver-

suchen, mir einzureden, es sei eine Errungenschaft

der siegreichen (Oktoberrevolution.
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Warum ich nicht über den Fünfjahresplan

schreibe?

Der Leser wird sich wohl wundern, daß ich über

alles mögliche schreibe, nur nicht darüber, was nach

außen als das Wichtigste ausposaunt wird, namlich

über den Fünfjahresplan. Ich erzähle nichts von der

Sowjetbaumwolle, welche die Vereinigten Staaten

bedroht, beschreibe weder Magnitogorsk noch Stahn-

grad Dnjcprostroj usw. Aber alles, was ich über die

Industrialisierung Rußlands schreiben kcinnte, wäre

doch notwendig aus zweiter Hand, und eine sc.lche

Kompilation über die Kollektivis.crung des Dorts,

den Sowjethandel oder die Bedeutung von Turksib

wäre für den Leser ohne jeden Wert. Ich bewundere

die Sorglosigkeit der Schriftsteller, die der so billigen

Koketterie verfallen, mit statistischen Daten und

ungenauen Tatsachen zu operieren. Wollte ich ehrhch

allein nur das Problem des Sowjetpetroleums be-

leuchten, so müßte ich dafür ein ganzes Jahrfünft

meines Lebens hergeben, ich bin aber nicht sicher

ob nicht bis dahin das ganze Petroleum überhaupt

bedeutungslos und unwichtig geworden ist. Ich bin

der Meinung, daß im menschlichen Auge sowohl

Traktoren als Petroleum und Salz sich wahrnehmen

lassen. Die Fabriken und Maschinen selbst sind m

Kußland nichts Neues. Es gibt hier nicht einen Bruch-

teil jener schöpferischen technischen Leistung, w e

sie Deutschland oder Amerika aufweist. Die Ma-

schinen sind aus Amerika eingeführt und werden v.>n

amerikanischen „Spezen" bedient. Sogar der Ruhm

der Sowjets, Dnjcprostroj, ist das Werk des Amerika-



ners Cooper. Technische Fünfjahrespläne hat es in

der Welt viele gegeben. Das Tempo des industrielieh

„Aufbaues" war wahrscheinlich in Rußland vor dem
Kriege schon enorm, und die Vereinigten Staaten,

die auf der Pariser Weltausstellung 1900 nur indiani-

sche Wigwams mit Fellen zeigten, waren vierzehn

Jahre später die größte Industriemacht der Welt.

Rußland ist in der Technik nicht schöpferisch. Der

löbliche Zug und Trieb zum Zivilisieren kann sich

keiner besonders hervorragenden F!,rgebnisse rühmen.

Zunächst handelt es sich daru a, den Westen einzu-

holen, indem man sich seine Errungenschaften zu-

nutze macht. Welche Folgen die Industrialisierung

dieses sechsten Weltteils haben wird, vermag ich

weder zu beurteilen noch vorauszusagen. Vor einigen

Tagen wandte sich ein Lodzer Journalist an mich mit

einer Bitte um Auskunft. Als ich ihm klarmachte,

daß ich alles, was ich über Rußland weiß, öffentlich

schreibe und privat nichts zu enthüllen habe, ver-

traute er mir an, daß er auf die „Synthese" begierig

sei. Ich sagte, er möge in zwanzig Jahren wieder-

kommen; aber ich vermute, daß ich ihn dann um
weitere vierzig Jahre Aufschub bitten werde. Mich
interessiert vor allem und einzig, wie die Sowjet-

experimente auf den Menschen wirken. Nie vorhef

in der Weltgeschichte ist der Mensch unter solche

Temperatur und unter solchen Druck gesetzt worden,

und deshalb sind hier sogar die seelischen Ver-

stümmelungen interessant. Die Industrie an sich ist

weder schöpferisch noch das, was mich angeht.

Interessant ist einzig, von wem und für wen sie

aufgebaut wird. Denn solche Fabrikgebäude, wie

man sie jetzt in Rußland errichtet, stehen einige

hundert Kilometer westlich in Deutschland leer und

beschäftigungslos. Da es mich am meisten interessiert,

aus welchen Bestandteilen der Mensch in Rußland

zusammengesetzt ist, wie man ihn montiert, ölt und

ernährt, wie diese Maschine denkt und wie sie dabei

fühlt, ziehe ich es vor, mit dem Drechsler zu sprechen,

als die aus Deutschland hergebrachte Werkstatt zu

besichtigen. Deshalb habe ich auch den Vorschlag,

eine Ausstellung von in den Sowjets erzeugten Trak-

toren zu besuchen abgelehnt, und gmg Heber ins

Gericht, um den Verhandlungen vor dem Tribunal,

das so nachdrücklich und streng Recht spricht,

beizuwohnen.
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h Gericht

ledc Stadt hat Stellen, wo man am leichtesten der

Wahrheit nahekommt. Es gibt da Ritzen, durch die

man die hinter düsteren Hauswänden in engen

Käfigen sich verbergenden Leiden und Hoffnungen

der Menschen erspähen kann. Das Gericht ist ebenfalls

ein solcher für den Beobachter äußerst wichtiger

Ort. Das erstemal brachte mich auf meinen Wunsch

die Genossin Bronstein hin. Wir sahen in einige Säle

hinein, bis meine Beschützerin eine ihr geeignet

scheinende Verhandlung wählte. Es war eine Woh-

nungsangelegenheit. Wahrscheinlich sind achtzig

Prozent der Gerichtsverhandlungen in Moskau Ver-

handlungen wegen Exmittierung und wegen Streitig-

keiten, die sich aus dem Zusammenleben mehrerer

Menschen in einem Raum oder mehrerer Familien in

einer Wohnung ergeben.

Auch in Sowjetrußland gibt es Berufsanwälte. Der

Angeklagte wendet sich an den Verband, und dieser

weist ihm einen Verteidiger zu. Es ist also eine Art

Offizialverteidigung. Ich finde diesen Zustand morali-

scher als den unsrigen. Der große Defraudant bedient

sich bei uns immer des großen Anwalts, der große

Dieb des noch größeren Verteidigers. Das durch

Betrug oder Verbrechen erbeutete Geld wird oft

dazu verwendet, um mit Hilfe der Winkelzüge eines

gerissenen Verteidigers das Gericht zu verhindern,

sich ein wahres Bild vom Vergehen zu machen. Bei

dem System der Offizialverteidigung haben, zumal in

Zivilprozessen, beide Parteien die gleichen Chancen.

Man kann freilich einen dummen oder einen vor-
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züglichen Verteidiger bekommen. Es ist eine Art

Lotteriespiel, doch bin ich der Meinung, daß der Zu-

fall moralischer ist als der Einfluß des Geldes auf das

Ausmaß der Gerechtigkeit. Ich frage die Genossin

Bronstein, was geschieht, wenn tier Angeklagte sich

an den Verband wendet und um einen besonderen

Anwalt bittet.

„Natürlich kann er einen bekommen. Doch es

gibt Anwälte, die stärker beschäftigt sind, und der

Verband läßt sie sich teurer honorieren."

Das heißt also ganz einfach, es hat sich doch

nichts verändert. Wer in Sowjetrußland mehr Geld

hat, erlangt auch ein vorteilhafteres „y\usmaß der

Gerechtigkeit", sofern eben ein guter Anwalt helfen

kann. Das ist so. Dennc^ch ergehen hier die Urteile

in Prozessen wegen Benachteiligung oder Ungerech-

tigkeit, die einem Menschen widerfahren, nicht aus

dem Mund von Beamten, die von der Macht abhängen,

oder von der Routine verfallenen Richtern, sondern

von Genossen Proletariern. „Richter werden einst

wir sein!" heißt es. Das Volk selbst ist Richter über

sich. Nur ist dieses Volk nichts Einheitliches, und

nicht alle Bürger sind vor dem Angesicht des Rechtes

gleich. Im Sowjetgericht stößt man auf den viel-

sagenden Grundsatz: das Gericht dient der Verteidi-

gung der Interessen des Proletariats. Die Sowjet-

Themis ist nicht blind, ein Auge hat sie offen, das

linke. Die Klassenzugehörigkeit der Parteien hat

Einfluß auf das Urteil.

Sowie einst die Aussage eines ordengeschmückten

Generals moralisch mehr ins Gewicht fiel als die

eines Bauern oder Arbeiters, so darf heute der

Zeuge, ja sogar der /Xngeklagte oder der Kläger,

wenn er mit dem Partei- oder Vcrbimdsbuch vor
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Gericht erscheint, den Genossen Richtern kühn in

die Augen sehen.

Ich setze mich im Verhandlungssaal möglichst'

nahe an den Richtertisch und höre aufmerksam zu.

Drei Leute wohnen in einem Zimmer. Einer von
ihnen tritt mit dem Klageantrag vor. Er fordert die.

Entfernung eines jungen mageren Menschen mit

geröteten y\ugen aus der Wohnung. Er klagt darüber,

daß dieser spät nachts Eicht brenne, Schreie ausstoße

und laute Selbstgespräche führe. Der magere Jüngling
antwortet mit schwacher Stimme, ich kann ihn kaum
verstehen. Er verantwortet sich damit, daß er sich

zu den Prüfungen der Abenduniversität vorbereiten

müsse und bei Tag in der Fabrik arbeite. Er legt

Dokumente vor. Die Anwälte der beiden Parteien

greifen ein. Zwei ältere Herren, von denen der eine

Holzpantinen an den nackten Füßen hat. Das Gericht
besteht aus drei Personen. Der Vorsitzende ist ein.

Jude mit Zwicker, ein typischer Vorkriegsstudent in

einer Hemdbluse. Zu seiner Einken sitzt eine Frau,
eine Fabrikarbeiterin mit einem roten Kopftuch, zur
Rechten ein Kerl von kalmückischem Aussehen. Im
Raum ist es dumpf und langweilig. Die Frage, ob
dieser junge Mensch vielleicht nervenkrank sei, wird^
überhaupt nicht erörtert. Was käme auch dabei
heraus, wenn man das feststellte? In den Kranken-
häusern ist kein Platz für Nervenkranke. Mir wurde
erzählt, alle Krankenanstalten seien überfüllt und der
Aufenthalt dort schlimmer als im übelsten Ge-
fängnis. Die amtliche Krankenuntersuchung wurde
in Rußland seit jeher schon recht nachlässig ge-
handhabt. Ich selbst wurde seinerzeit, als ich mich
zur Musterung vor eine russische Militärkommission
stellte, wegen Kurzsichtigkeit zur Untersuchung ins
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Militärspital geschickt. Dort befahl man mir, mich

unter Typhuskranken ins Bett zu legen. Vergeblich

stellte ich dem diensttuenden Sanitätsfeldwebel vor,

daß mir nichts fehle, und bat, aufstehen zu dürfen.

„Erlauben Sie, ich bin ja nur kurzsichtig!"

„Du hast zu liegen, so lieg, du Schwein!"

- Das war alles, was ich zur Antwort bekam. Ich

meine, es hat sich in dieser Beziehung in Rußland

wenig verändert. Ich bat mehrmals um die Erlaubnis,

Moskauer Krankenhäuser zu besichtigen. Aber man
hielt mich mit Versprechungen hin. Endlich fand

sich eine städtische Poliklinik für Ambulante, wo ich

ohne viel Umstände hineingelangte. Sofort schlug mir

die Atmosphäre des alten russischen Schmutzes ent-

gegen, der Geruch von Karbol und Fußlappen. In

den Instrumentenschränkchen waren die Scheiben

zerschlagen, und überall am Boden lagen in Zeitungs-

papier gehüllte Abfälle, Besen, Kübel und altes Ge-

rät herum. In einer Ecke untersuchte der Augenarzt

die Sehkraft vermittels Tafeln mit Buchstaben, und
ein paar Schritte weiter, in der anderen Ecke, saßen

Leute mit Geschwüren herum und eine Frau mit

einem kranken Kind.

Man hätte meinen sollen, daß der nervenkranke

junge Mensch nicht in einem Zimmer mit gesunden

Leuten verbleiben könne. Doch das Gericht ent-

schied nach kurzer Beratung dahin, daß der Kranke

im Zimmer verbleiben dürfe. Das heißt einfach die

Hände waschen. Das Gericht kann keiner Partei

helfen. Die Gerechtigkeit ist hier ebenso ratlos wie

der Arzt bei einem armen Lungenkranken. Der Arzt

sagt dann: „Sie müssen sich besser ernähren", und

das Gericht rät den Mitbewohnern, sich zu vertragen

Das Gericht macht nicht den Eindruck, als sei es eine
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von neuem Geist durchdrungene PLinrichtung. Es

atmet nicht die Frische neuer Lebensformen. In dem
schmutzigen Haus irren verschreckte Bauernfrauen

mit Kindern an der Brust herum, auf den Bänken in

den Korridoren sitzen stundenlang halbd(>sende

Leute. In den engen Zimmerchen hocken die Ge-

richtsbeamten in ihre Aktenstöße vertieft. Man be»

kommt den Eindruck, daß ein in diese Gerichtsfalle

geratener Mensch genau so hilflos der Willkür der

Beamten ausgesetzt ist wie früher, und vielleicht noch
mehr als in den Zarengerichten. Die Zeit der War-
tenden spielt hier keine Rolle. Sorgen und Leiden des

einzelnen sind in VC irklichkeit bedeutuntrslos. l^s ist

die gleiche Bagatellisierung der aktuellen Fragen
zugunsten der großen Hoffnung, die Gerechtigkeit
für alle aufzurichten. Vielleicht aber ist es nur der
Mangel an Fähigkeit, das Leben in einen konstruk-
tiven Rahmen zu fassen, der Mangel an organi-

satorischem Talent, ohne welches der Sozialismus
ebenso unerträglich sein kann wie die Monarchie.
Den Sowjetinstitutionen fehlt heute jenes Fieber, mit
dem am Anfang die alte Ordnung zerstört wurde,
aber ich vermisse auch den fieberhaften Eifer des
neuen Bauens. Entbehrungen, die den biologischen
Wert des menschlichen Lebens herabmindern, werden
bereits als notwendige Übel hingenommen. Ob es der
aus der fernen Provinz in die Stadt gekommene Bauer
ist, der auf dem Gerichtskorridor herumwartet, oder
der Intellektuelle, der um Petroleum Schlange steht —
es ist bei beiden die gleiche Passivität.

Was die russischen Gerichte betrifft, so habe ich

mancherlei düstere und grausige Dinge gehört. Ich
erzähle nicht von Erschießungen ohne Gerichtsurteil,
von Massenexekutionen, die von irgendeinem sexuell

Pervertierten veranlaßt wurden, von den Prämien,

die für die bewaffnete Begleitmannschaft auf den

Solowetzki-Inseln festgesetzt sind. Mir wurde er-

zählt, der Soldat bekomme für die Tötung eines

Flüchtlings dort zehn Rubel als Belohnung. Man kann

sich vorstellen, welche moralische Folgen solche;

Belohnungen für Totschlag haben mögen. Ich schreibe

nicht über diese Dinge, als wären sie Tatsachen, es

sind eben unbestätigte Gerüchte, obgleich das, was

ich gesehen habe, die Möglichkeit solcher Greuel

nicht ausschließt. Man braucht nicht heimlich in di^.;

Keller des Hauses auf der Lubjanka sich einzu

schleichen, um auf das harte, rachsüchtige Auge der

die Macht Ausübenden zu stoßen. Der Henker der

Tscheka war das Gespenst der Revolution, das heutig'^

Gespenst ist der gelangweilte Beamte.

Ich sah einen solchen Richter mit der Zigarett':

im Mund in einer Verhandlung wegen Raubes.

Da ich den Weg zum Gericht schon kannte, begab

ich mich allein hin und geriet in eine Verhandlung

gegen drei junge Burschen, die wegen eines Überfalls

auf einen ,,Kulaken" angeklagt waren. Der Saal, in

dem die Verhandlung stattfand, bot den typisch

heimischen Anblick. Auf einer Art Podium stand ein

Klavier. An den Wänden hingen die Bilder von

Lenin und Stalin. Der Saal war mit roten Plakaten,

mit Festons aus rotem Papier und Lampions ge

schmückt. Offenbar diente er am y\bend als Klub

zimmer, oder es hatte hier eine ParteiVersammlung

stattgefunden. Der Richter sowohl als die Angeklagten

und die Justizsoldaten, alle rauchten Zigaretten. Di;

mit aufgepflanztem Bajonett die Angeklagten be

wachenden Soldaten benutzten dabei statt Zigaretten

papicr ausgerissene Buchseiten.
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Der Fall lag einfach genug. Zwei von den Bur-

schen wurden auf frischer Tat ertappt. Sie drangen

nachts zu einem wohlhabenden Bauern ein und be-

raubten ihn. Die Wohlhabenheit des Bauern war

übrigens recht kläglich. Sie raubten ihm ein Päckchen

Sowjettee, einige Gutscheine und an die zwanzig

Papierrubel. Was die beiden betrifft, die man er-

wischte, so war die Sache klar. Der dritte behauptete,

er habe sich nur zufällig vor der Bauernhütte auf-

gehalten und hätte mit den Räubern nichts zu tun.

Da er jedoch im Dorf fremd war, so erschien seine

Anwesenheit verdächtig. Alle drei wurden zu den

gleichen Strafen verurteilt: zwei Jahre Gefängnis, das

heißt Zwangsarbeit. Der Richter hörte sichtlich un-

willig den Ausführungen des Anwalts zu, der eine

Diskriminierung des dritten Angeklagten zu er-

reichen suchte. Man sah es ihm an, daß er gelangweilt

war und bös auf den Verteidiger. Wozu die Sache

komplizieren? Als in dieser Verhandlung auf die

Frage des Richters einer der Angeklagten antwortete,

er habe im letzten Monat nirgends gearbeitet, wurde

der Richter plötzlich lebhaft und sagte energisch:

„Wissen Sie auch, daß das allein schon ein Ver-

brechen ist?"

Arbeit ist überall eine f.egitimation, sogar \'or

Gericht. Beim Strafausmaß fiel die Klassenzugehörig-

keit der Parteien ins Gewicht. Die Angeklagten waren

der Abstammung nach Proletarier, der Überfallene

ein verhaßter „Kulak". Mir wurde gesagt, daß Raub-

überfälle auf Sowjetinstitutionen stets mit dem Tode

bestraft werden. Jeder Fall, der nach politischem

Vergehen riecht, wird schwer geahndet. Die zahl-

reichen Sabotageprozesse, die gegen Ingenieure und

Spezialisten verhandelt wurden, sind ja allgemein
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bekannt. Das Strafmaß für Kriminalverbrechen ist

im Vergleich mit dem für politische verhältnismäßig

mild. Ideelle Motive sind keine Milderungsgründe,

im Gegenteil, sie begründen die gefährlichsten An-

klagen. Die Sowjetgerichte sind gegen geborene Ver-

brecher nachsichtig, gegen Leute, die aus dem bürger-

lichen Milieu stammen, dagegen unerbittlich. Das

Verbrechen gegen den Staat gilt überhaupt als Beweis

unheilbaren Verbrechertums. Man möchte gern ganz

aus der Nähe in die kalten blauen Augen solcher

Richter von der Lubjanka hineinblicken. Ist in diesen

Augen nichts als Haß und Grausamkeit? Nein.

Möglich, daß man in ihnen auch Ungeduld entdecken

würde über die dem Sozialismus in den Weg gelegten

Hindernisse, Zorn gegen die in so schwerer, wichtiger

Zeit des Aufbaues eines besseren Lebens gefahr-

drohenden Schädlinge. Obgleich es wahrscheinlicher

ist, daß vorwiegend die die neue Ordnung schaffenden

und Rußland beherrschenden Männer von solchen

Gefühlen beseelt sind und nicht die Beamten, welche

Justiz und Exekutive beruflich als ihr tägliches Brot

betrachten. Ich fürchte, man wird in den Augen

dieser Richter nicht tierische Grausamkeit entdecken,

sondern etwas viel Schlimmeres — die allzu mensch-

liche Langeweile.

Das für die geistige Entwicklung des einzelnen so

notwendige Gefühl beruhigter Sicherheit ist in

SowjetrulMand nur in sehr geringem Maße vorhanden.

Die ständige gegenseitige Bespitzelung schafft eine

Atmosphäre von Milkrauen gegen die nächste Um-

gebung. Angesichts eines so schlampigen Justiz-

apparates und der Häufigkeit administrativer Urteile

ist jede Denunziation von äußerster Gefahr. Ich bin

in Rußland oft der Behauptung begegnet, Grund zur
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Angst hätten nur Leute, die kein reines Gewissen

haben. Das ist nicht sehr beruhigend. Wo die GPU.

die einzige strammorganisiertc und gutfunktionierende

Macht ist und in allen anderen Ixbensgebieten eine

Art Chaos herrscht, muß ein jeder beständiger Be

unruhigung und Gefahr ausgesetzt sein. Ich weiß

nicht, was schrecklicher ist, das Gefühl des Hungers

oder der Angst? Vor der Angst rettet uns der Mangel

an Hinbildungskrafr und die Unlust, uns den Ge-

danken an Gefahren hinzugeben, die auf uns lauern,

und die wir durch unseren eigenen Willen oder durch

Passivität steigern. Hinter den Kulissen unseres

I>ebens arbeitet die große I'abrik der Leiden, die un>

eines Tages bevorstehen. Während wir tätig sind,

uns unterhalten oder ruhen, arbeiten die Giftgase für

unsere Lunge und t()dUchc Kugeln für unseren

Körper produzierenden Fabriken mit Volldampf.

Mitten unter den vielen Crefahren, die uns bedrohen,

leben wir ein wenig wie der Mondsüchtige auf dem

Fenstersims.

Die Russen leben in ständiger Angst vor ihrer

eigenen Regierung. Abgesehen von den Kriegs-

gefahren, die bei den ungeheuren Entfernungen füt

Rußland weniger bedrohlich sind als für unsere dicht

bevölkerten Städte in lairopa, abgesehen von den

Gefahren des Hungers, der in Rußland noch immer

aktuell ist, leben die Russen in ständiger täglicher

\X achsamkeit. Sie leben wie Soldaten in den Schützen-

gräben hinter der Feuerlinie, jedoch in steter Un-

gewißheit, ob die Nacht sie nicht in die vorderste

Linie vortreiben werde. Jedes die nächtliche Stille

zerreißende Klingeln kann Haussuchung und Ver

haftung ankündigen, jeder unvorsichtig geäußerte

Satz die Ursache einer Untersuchung sein. Jedem
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bösen Menschen bietet der herrschende Terror Mittel

an die Hand. Sich mit jemand verfeinden, bedeutet

unter Umständen, sich den Staat zum Feind machen,

denn der strafende Apparat gerät bei dem leisesten

Druck auf eine Feder in Tätigkeit. Andererseits frei-

tich schwächt die Nivellierung des Lebensstandards

die Gefahr ab. Was hat schon ein Mensch zu verlieren,

der nichts hat! Todesurteile ergehen in Rußland vor-

wiegend nur in Fällen größerer Resonanz und gegen

Leute in hervorragenden Stellungen. Mag die Ver-

bannung nach den Solowetzkischen Inseln für viele

ein Schreckgespenst sein, so ist doch die populärste

Angst in Sowjetrußland die vor dem Verlust der

Lebensmittelration. Auf Grund einer Anzeige oder

eines geringen Vergehens kann der Staat den „Pajok'^

entziehen. Der Staat kann dem Bürger ein „Wolfs-

billett" ausstellen, kann ihn in die Reihen der

„Lischenzv" hinausstoßen. Der Staat ist der alleinige

Verteiler von Arbeit und Nahrung, und deshalb hat

jedes Vergehen gegen den Staat verhängnisvolle

Folgen. Das Schicksal dieser Ausgestoßenen wird

durch die Lücken lassende Organisation des staat-

lichen Lebens und durch die riesigen Ausmaße des

Landes gemildert. Manchmal genügt es, in eine andere

Stadt zu ziehen, um dort alle Vorrechte des Prole-

tariers zu genießen. In den kapitalistischen Landern

fühlt sich ein ruinierter Mensch, der ein Nachtasyl

aufsuchen muß, als moralisch gesunken. Zu allen

anderen Qualen tritt noch der Druck der Erniedri-

gung. In Sowjetrußland kann ein aus dem Lehramt

und aus seinem Verbände ausgestoßener Universit^ats-

professor unter günstigen Umständen in einer Fabrik

in Magnitogorsk oder irgendwo in Sibirien unter-

kommen, auf diese Weise die ehrenhafte Karriere
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eines Fabrikproletariers machen und von der neuen •.

Stellung aus sogar Macht über andere Professoren '

gewinnen. Es ist eine Art richtiger Berg-und-Tal-

Bahn, „Montagnes russes". Ich fand diesen Typus

des Proletariers, der seine Abstammung verbirgt, in*

manchen russischen Theaterstücken.

Der Ausbruch eines Sturmes, wie der aus Anlaß

der Verurteilung von Sacco und Vanzetti, ist in Ruß-

land nicht vorstellbar; auch ein Wiederhall, wie ihn

die Ermordung Matteotis fand, ist hier unmöglich.

Die öffentliche Meinung ist aus verschiedenen Grün-

den in keiner Weise in Bewegung zu bringen, vor

allem, weil der Staat das Monopol auf die Nachrich-

tenverbreitung hat. Es gibt weder eine oppositionelle

noch eine unabhängige Presse. Ein dem Individuum

zugefügtes Unrecht kommt in den wenigsten Fällen

zur allgemeinen Kenntnis. Gegen das Gericht aufzu-

treten ist viel zu verantwortungsvoll und gefährlich,

vor allem aber sind die Menschen zu apathisch und

gegen fremdes Unglück unempiindlich geworden.

Der unschuldig Verurteilte hat hier nicht die geringste

Hoffnung, daß sein Tod eine Bewegung oder einen

Protest hervorruft. Diese Gleichgültigkeit lastet un-

erträglich. Ich denke, es wird noch vieler Jahre

bedürfen, bis in Rußland die Achtung vor dem Leben

des einzelnen und die Empörung gegen zugefügtes

Unrecht wiederkehrt. Und man möchte doch gerade

hier, in dem Lande, das ein neues Gemeinschaftsleben

aufbaut und den ,,verfaulten Kapitalismus" der üb-

rigen Welt anklagt, mehr als irgendwo ein lebhaftes,

leidenschaftliches Streben nach Gerechtigkeit sich

regen sehen. — Tagelang verfolgte mich in Moskau

die Erinnerung an Augen, die ich auf einer Fotografie

aus dem Hungerjahr 1922 im Revolutionsmuseum
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gesehen hatte. Es waren die Augen eines Bauern und

einer Bäuerin, die wegen des Verbrechens der Men-

schenfresserei zum Tode durch Erschießen verurteilt

worden waren. Diese Augen hatten den Ausdruck

defster Ruhe und Glückseligkeit.



Parade

Der Rote Platz ist für die Durchtahrt gesperrt.

Man darf ihn nur gegen Ausweis passieren, denn auf

dem Platz soll die große Parade des Phys-Kultur

instituts (körperliche Ertüchtigung) stattfinden. Alle

Sportverbände und Organisationen für militärische

Vorschulung sollen vor dem Kreml vorbeidcfilicren.

Während meines Aufenthalts in Moskau war inner-

halb weniger Wochen der Rote Platz dreimal abge-

sperrt. Einmal wegen des Leichenbegängnisses eines

berühmten Kommunisten, dann wegen der Parade

der Feuerwehr und jetzt wegen der Turner. Man muß
wissen, daß die Absperrung des Roten Platzes und

der Verbindung mit dem Stadtteil jenseits der Moskw;i

jedesmal große Verwirrung in der Stadt stiftet. Die

Autos müssen einen Umweg von einigen Kilometern

machen.

Ich dränge mich durch die Menge durch und zeige

das Billett vor, das mir erlaubt, einen Platz auf den

Tribünen einzunehmen. An der Straßenecke ist ein

fürchterliches Gedränge, und die berittene Polizei

hält den Zudrang ab. Ein alter Landstreicher, der

den Pferdehufen kaum entronnen ist, flucht mit aller

prachtvollen traditionellen urtümlichen russischen Ge-

läufigkeit. Seit Hunderten von Jahren sind diese Saft-

ausdrücke gewachsen, wie Jahresringe im Baum. Kein

Mensch kann so fluchen wie der Russe, und wenn Flu-

chen den Menschen Erleichterung verschafft, so können

die Sowjetbürger bei solchem Trost und Balsam für

ihre Leiden allerhand aushalten.

Eine von den Pferdehufen der Polizei verursachte
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Quetschwunde im heutigen Moskau davonzutragen,

wäre kein Ruhmestitel. Ich nutze den Moment, da

die sensationslüsternen Bewohner der Residenz sich

etwas ruhiger verhalten, um den Kordon zu durch-

brechen und meinen Sitz auf der Tribüne zu erreichen.

Der ganze Platz ist von den Sportverbänden besetzt.

Es ist ein kühler Tag, die Jungens und Mädels frieren

und bibbern deutlich in ihren kurzen Turnhöschen.

Wir warten eine gute halbe Stunde auf den Beginn

des Vorbeimarsches. Plötzlich geht eine Bewegung

durch die Massen und ein Regen von Beifallsklatschen

prasselt nieder. Hinter den Tribünen für die Zu-

schauer kommen an der Mauer des Kremls entlang,

unter der Bedeckung atemloser und schwitzender

GPU-Leute, Stalin und Woroschilow.

Stalin trägt einen langen Mantel, Woroschilow

die Militäruniform. Sie gehen schnellen Schrittes

hinter den Tribünen vorbei. Niemand hat ihr Auf-

tauchen dort erwartet. Das Publikum erhebt sich,

wendet die Köpfe. Wir kennen dieses plötzliche

Auftauchen und diesen schnellen Schritt in Rußland

aus der guten alten Zeit. So durchmaßen die zaristi-

schen Gouverneure einst die Straßen von Warschau.

Bevor man sich noch recht orientieren konnte, stand

Stalin schon in der für ihn vorbereiteten Ehrenloge.

Ich kann von meinem Platze aus die kleine Gruppe

der höchsten Würdenträger des Reiches genau sehen.

Der Herr in der Sportmütze mit dem dunklen schnurr-

bärtigen, zerfurchten Gesicht und ganz hellen Augen

ist Gorki. Er ist im Gespräch mit Woroschilow, und

beide lächeln sie.

Stalin sehe ich zum erstenmal. Ich habe seine

Residenz in der Ortschaft Gorki nur aus der Ferne

•gesehen, sie ist von einer gewaltigen roten Mauer
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umgeben, die einen ganzen Gebäudekomplex umfaßt.

Er lebt dort im höchsten Komfort und wird zusam

men mit den andern Würdenträgern von einer beson-

deren Diätküche verpflegt. In den schlimmsten Zeiten

der Lebensmittelversorgung hat der Tisch in Gorki

keinen Mangel gelitten, aber dieser Überfluß wird

mit ärztlichen Vorschriften begründet. Stalin ist in

Behandlung eines Arztes, der ihm zweimal am Tage

Filetbeefsteak und dreimal täglich frisches Gemüse,

Butter und Eier verordnet hat. Alles vor dem Ge
brauch zu schütteln und an einem dunklen Orte vor

den Augen der hungernden Mitbürger verborgen zu

halten. Trotz der Gerüchte über seine Krankheit sieht

der Diktator Rußlands gesund wie ein Stier aus. Er

ist groß, breitschultrig und von dunkler Gesichts

färbe. Endlich beginnt die Defilierung. Achtzig

tausend Leute sollen vorbeimarschieren. Es marschie

ren die Kameradschaften der Traktorenfabriken, der

Gummischuhfabriken, der Spinnereien und Eisen

bahnwerkstätten. Das Menschenmaterial ist nicht

hervorragend. Die Männer haben eingefallene Brust

körbe, die Frauen sind kurzbeinig, mit stark hervor-

tretenden Brüsten. Man sieht wenig schöne Beine,

Arme und Gesichter. Sie marschieren schlecht und

unrythmisch. Jede Kameradschaft trägt ihre Fahne,

die mit den Sowjetemblemen und Inschriften reich

bestickt ist. Die Anzüge sind nicht von gleicher

Farbe, und es gibt kaum eine Gruppe, in der alle die

gleichen blauen oder roten Höschen hätten. In den

Reihen marschieren manche einfach in Unterhosen,

und die Hälfte fast der Vorbeimarschierenden ist

barfuß.

Doch plötzlich verändert sich das Bild. Auf
dem Platz erscheinen diszipliniertere, geschlossenere
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Gruppen, sie sind gleichfarbig gekleidet und markieren

den Rhythmus kräftig mit den Füßen. Es sind Arbeiter

aus den Waffen- und Munitionsfabriken. Dann wälzt

sich wieder reihenweise eine armselige Masse vorbei,

um den Kontrast zu den nachfolgenden Gruppen der

GPU und der Fliegerschule noch zu steigern. Alles,

was irgendwie mit Heer, oberster Macht und mili-

tärischer Vorbereitung zusammenhängt, ist ordent-

licher, besser gekleidet und genährt. Auf dem Podium

steht der Kommandant der militärischen Vorberei-

tungsschulen und nimmt den Vorbeimarsch ab. Ich

sehe nur seine zum Gruß erhobene Hand, sie ist weiß

wie Papier. Nach einer Stunde Defilierens ist wohl

alles Blut aus dieser erhobenen Hand gewichen und

hat sich in die roten Transparente, Standarten und

Fahnen ergossen, von denen der Platz wimmelt.



Die Armee

Es bedarf keines Vorbeimarsches, um in dem

großen Ameisenhaufen Moskau die kräftigeren und

körperUch besser ausgestatteten Gestalten herauszu-

erkennen. Die MiHtärmäntel haben keine Löcher,

durch welche der sibirische Frost den Leib zwickt.

Die Militärstiefel sind gegen Schnee und Herbst-

matsch undurchlässig. Ich verbrachte keinen Tag in

Moskau, an dem ich nicht einer Abteilung marschie-

render Soldaten begegnet wäre oder den Himmel

ohne die über die Stadt tosenden Flugzeuge gesehen

hätte. Oft schnitt mir mitten in der Stadt, mitten unter

Autos, Droschken und Elektrischen ein schwarzer

gepanzerter Tank den Weg ab. Einem Beobachter

vom Mars, der auf die die Erde bewohnenden Völ-

ker herabsieht, mögen wir wie Hirschkäfer oder

Krabben vorkommen. Auf schwachen Füßchen wälzt

sich ein schwacher Leib, der mit riesigen unpropor-

tionierten Scheren bewaffnet ist. Kräftig, zielbewußt

und geschickt ist nur, was dem Kampf und dem Tot-

schlag dient.

Auf einer Chaussee bei Moskau beobachtete ich

eine Arbeitergruppe, die in der Mittagspause vor der

Fabrik ausruhte. Die erschöpften Leute erhoben sich

und drängten sich an den Straßenrand, um eine Ab-

teilung der GPU nah vorbeireiten zu sehen. Die

Menge der zerlumpten, mit Lehm und Kalk bespritz-

ten Arbeiter blickte mit stummem Neid und mit gie-

riger Bewunderung auf die roten Soldaten, die breit

im Sattel sich reckten und mit ihren Waffen klirrten.

Das Militär repräsentiert in SowjetrulMand eine
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komfortablere, besser genährte Freiluftromantik. Um
das Tempo der Arbeit in den Fabriken zu beschleunigen,

bediente sich der Staat der Methoden der sportlichen

Spiele. Man bemühte sich, jene Begeisterung zu nut-

:2en, wie sie bei den Kampfspielen in den Stadions

Publikum und Helden zugleich hinreißt, die Leiden-

schaft des Wettkampfes in die Richtung der produk-

tiven Arbeit zu lenken. Diese Versuche hatten in den

dunklen, verräucherten Fabriken keinen sonderlichen

Erfolg, man mußte die Akkordarbeit einführen, wäh-

rend die Konkurrenz zwischen den Regimentern,

Brigaden und Divisionen in der Armee vorzügliche

Ergebnisse zeitigte.

Es ist offenbar leichter, den F:hrgeiz der Kraft und

der Geschicklichkeit zu wecken als den einer nicht

effektiven Nützlichkeit. Die Armee muß einen Führer

haben. Der Kult der Persönlichkeit und die Bewunde-

rung des geliebten Anführers, das Bedürfnis nach

itinem Nationalhelden, alles das macht die Gestalt

Woroschilows im höchsten Maße beliebt. Aber diese

Beliebtheit des Soldaten im Lande des sozialistischen

Aufbaus, eine Beliebtheit, die weit über die Armee

hinausgreift, erweckt keine friedlichen Gedanken. Ich

sah in Leningrad in einem Soldatentheater ein Stück,

in dem die bloße Nennung des Namens des Führers

gewaltigen Enthusiasmus im ganzen Saal entfesselte.

In dem Sowjetfilm „Es lebe Moskau" gibt es eine

Szene, in der die Schiffsbesatzung alles auf Deck und

in den Kabinen zerhackt und zerkleinert, um Feue-

rung für die Kessel zu schaffen. Was nur irgendwie

als Brennmaterial verwendbar scheint, wird in den

Ofen geworfen. Und als der Held im letzten Augen-

blick das Porträt Woroschilows davor rettet, erbebt

der ganze Zuschauerraum vor Beifallsklatschen.
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Der Sozialismus ist über die Stahlhelme der rus-

sischen Soldaten hingeglitten, hat sie wohl mit dem
roten Stern gezeichnet, doch das Gesicht der Armee
in nichts verändert. Es gibt zwar keine goldnen
Streifen, keine Achselstücke und Federbüsche, doch
diesem Schmuck haben alle Heere dieser feldgrauen
Zeit, der grauen Giftgase und des grauen Todes ent-

sagt. Die y\rmee ist in Sowjetrußland ein riesig auf-

gefütterter Parasit am Körper des armen Volkes.
Die meisten Lebenskraft^ dienen der Mästung dieser

körperlichen Elite. Die Uniform der roten Armee ist

fast das gleiche wie die roten Absätze an den Schuhen
und der Ritterdegen an der Seite. In die Armee kann
nur ein wohlgeborener Staatsbürger gelangen, das
heilk ein Proletarier von Geburt.

Die Armee erzieht einen bestimmten Menschen

-

typus, einen Menschen der Vergangenheit. Und die
Erziehung des neuen Menschen sollte mindestens
ebenso wichtig sein wie die Errichtung neuer Fabri-
ken. Wenn man immer bessere Maschinen produziert,
so müßte man bestrebt sein, auch die Menschen zu
verbessern, denen diese Maschinen dienen sollen.
Wird in Rußland eine neue Fabrik gebaut, so legt
man zuerst die Fundamente und gleich darauf errich-
tet man den Wachtturm für die' Soldaten der GPU,
damit sie das von einem Stacheldraht eingezäunte
Bauterrain beaufsichtigen. Neben der roten Armee
besteht dieses Spezialheer der GPU, mit eigner
Kavallerie, Artillerie, mit eignen Tanks und Flug-
zeugen. Hunderttausend Soldaten, die eigentlich
Gendarmen sind, mit der besonderen Bestimmung,
die Zivilbevölkerung zu bewachen, und der ständig
eifrig geübte Terror als Regierungsmethode kann
der Erziehung des neuen Menschen mehr Schaden

146

zufügen, als die Errichtung von Dnjeprostroj oder

die Verwendung von Traktoren in den Kollektivwirt-

schaften Nutzen zu bringen vermögen. Y)ic Schädi-

gung, die einige hunderttausend Privatagenten der

GPU an der Macht verursachen, kann größer sein

als alle Vorteile von Magnitogorsk. Das Fehlen einer

unabhängigen öffentlichen Meinung und des freien

Wortes kann so viel Böses zur Folge haben, daß da-

gegen der Vorteil einer neuen Eisenbahnlinie gar

nicht in Betracht kommt. Sind die Menschen, die ich

täglich auf den Straßen Moskaus sehe, die neuen

Menschen einer kommenden Zeit? Was ist ihr Beitrag

zur erarbeiteten Leistung der Welt? Lohnt es sich,

das Gefühl der Gemeinschaft und des Aufbaus in die

Menschen zu pflanzen, mit Hilfe von Terror und

blindem Glauben an die Doktrin?

Am letzten Tag meines Aufenthaltes in Moskau,

als ich meinen Koffer schloß und das Hotel verließ,

um die wenigen Stunden vor meiner Abreise durch

die Stadt zu bummeln, dachte ich über diese Frage

nach, die mir jetzt noch keine Ruhe lassen will.

10" »47



Die letzte Nacht

Ist das, was ich in Rußland empfinde, nur der

.Weltschmerz" des verfaulten Intellektuellen und

weichlichen Humanisten, oder ist es der Eindruck

eines freien, unabhängigen Menschen, der diesem

pathetischen Land gegenüber mit seinen großartigen

Parolen, seinem großen Bluff, seiner großen Be-

drückung und seinem großen Elend einen gewissen

gesunden Humor bewahrt? Ich bin mir durchaus der

Verantwortung für jedes heute geschriebene Wort

über Rußland klar bewußt und könnte mich auf eine

möglichst objektive Schilderung meiner Reise be-

schränken, ohne Schlüsse aus ihr zu ziehen. Und den-

noch kann ich, nachdem ich wieder im Zug bin, lange

nicht einschlafen, und während der ganzen Rückfahrt

quält mich fieberhaft das Bedürfnis nach einer Ge-

wissensprüfung.

Was werde ich auf die einfache Frage: wie steht

es in Rußland, antworten? Nein, ich kann auf diese

Frage nicht antworten. Ich habe nicht den Mut zu

urteilen. Ich kann immer wieder nur meine Zweifel

und meine Unruhe beichten, die mich in dieser Nacht

vor meiner Rückkehr überkommen haben. Im Kupee

sitzen bei mir wieder die beiden Begleiter, der Skep-

tiker und der Enthusiast.

„Heute, da die Welt aus dem Gleichgewicht ge-

raten ist, bedeutet Sowjetrußland eine Hoffnung für

?ille Benachteiligten und Ausgebeuteten", sagt der

Enthusiast. „Der Kommunismus ist eine ständig

wachsende Macht und der einzige Glaube. Wir

brauchen die Angst vor der proletarischen Revo-
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lution, die heute alle Raffer des Kapitalismus, alle

Bedrücker und Ausbeuter der arbeitenden Klasse

peinigt. Es ist gut, daß diese Drohung wächst und von

Tag zu Tag mächtiger wird."

Das ist richtig", erwidert der Skeptiker, „doch

wird dadurch nicht die andere Angst in die Welt

gesetzt, nämlich die Angst vor der Leidenschaft des

klassenfanatismus? Der Bolschewismus hat viel Haß

entfesselt, und die Raubgier der Besitzenden sorgt

dafür, mciglichst viel von diesem Haß auf Lager zu

legen."

„Mag sein, daß die revolutionären Bestrebungen

viel' Rache- und Haßgefühle enthalten. Aber wollte

man die Dynamik dieser Gefühle ausschalten, dann

gäbe es keinen Fortschritt, dann hätte es auch keine

französische Revolution gegeben. Die Revolution ist

die Erlösung für alle zur Verzweiflung Gebrachten.

Die Revolution ist ein luftreinigendes Gewitter —
und die Luft in Europa ist heute kaum noch zu

atmen. Was sollen denn die Menschen tun, die nicht,

mehr warten können?"

Der Skeptiker antwortet nicht darauf. F.r blickt

mich melancholisch an, und ich weiß, was dieser

Blick bedeutet. Er erinnert mich an die frische be~

lebende Luft der Sowjetbürokratie und der neuen

Bourgeoisie. Durch das Kupee defilieren die Hundert-

tause'nde der GPU-Armee, jagen die Automobile mit

den Sowjetwürdenträgern. Ich sehe die Gesichter der

Richter, der Beamten wieder, ich sehe die langen

Polonäsen vor den Bäckerläden, ich sehe die von

Unruhe erfüllten, erschöpften Augen und die fana

tischen Augen. Ja, so. Aber leben jene Menschen in

Rußland schlecht, so leben sie doch mit der Hof^nun;^

auf die Zukunft. Wie aber soll der brot- und arbeitslose
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Mensch in Europa leben? Der ganze Inhalt seines

Lebens ist der Glaube an die Revolution. Und das ist

eine Wahrheit, gegen die jede noch so verstandes-

mäßige Überlegung schwer etwas ausrichten kann.

Was also soll geschehen? Dürfte ich bei alier Ver-

antwortung, die ich fühle, den Umsturz predigen und

das dunkle Proletariat des Dorfes und die durch

Elend entkräfteten Fabrikarbeiter zum blutigen Kampf
aufrufen? Im Namen wessen? Im Namen der Errun-

genschaften des russischen Proletariats nach fünfzehn

Jahren voller Leiden und Kämpfe? Nein. Der Lebens-

standard des arbeitenden Menschen ist auch heute

noch bedeutend höher als in Rußland. Es ist zu früh.

Man müßte wenigstens die Realisierung der Sowjet-

pläne abwarten. Wer weiß? Wenn es Rußland gelingt,

einen mächtigen sozialistischen Staat zu schaffen, so

würde allein schon die agitatorische Kraft dieser Tat-

sache so groß sein, daß die Notwendigkeit der poli-

tischen Revolution entfiele und eine wirtschaftliche

Weltrevolution ohne Blutvergießen sich vollzöge.

Was aber würde schließlich heute ein kommunistischer

Umsturz in dem armen Polen zum Beispiel zur Folge

haben? Woher den Mut und den Glauben schöpfen,

die Menschen mit lauter Stimme zum Tod auf den

Barrikaden, zum Verrecken an den Stacheldrähten

aufzurufen? Revolution bedeutet doch nicht bloß

einen Umzug der Massen mit Fahnen und Gesang durch

die Stadt, sondern den Tod von Hunderttausenden
und die Zerstörung des Landes. Man muß sich doch
auch vorstellen, daß die Städte in Trümmerhaufen
sich verwandeln und ihre Bewohner in Ratten, die

von \bfällen leben und in Höhlen sich verbergen.
Mit dem voraussichtlichen Erfolg, daß nach fünfzehn
Jahren solcher Leiden der Lebensstandard höchstens
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der gleiche wie im heutigen Rußland sein wird, oder

noch schlimmer, wenn man den Reichtum Rußlands

gegen die Armut Polens hält.

Heißt das nun den Glauben an den Sozialismus

endgültig aufgeben? Nein. Wir dürfen glauben, daß

hier die Beschaffenheit des Menschenmaterials eine

wesentliche Rolle spielt. Wäre der gesellschaftliche

Umsturz nicht im slawischen Rußland, sondern in

England vor sich gegangen, wie sich das übrigens

Marx auch gedacht hat, wer weiß, ob wir nicht heute

schon die sozialistischen Vereinigten Staaten der

Welt hätten?

— „Wir müssen die Rollen tauschen", rief der

Enthusiast, „jetzt werde ich Skeptiker. Welche Kräfte

willst du in Bewegung setzen, um auch in der mensch-

lichsten Gesellschaft eine allgemeine Übereinstim-

mung zur Abrüstung, zum Verzicht auf nationa-

listische Betrebungen und zur freiwilligen /Vufgabe

allen Besitzes und Privateigentums zu erreichen?

Wir sind diesen Dingen gegenüber machtlos. Was

denkst du also, was kann man tun, was kann man

bewirken?"
— „Nicht nur unter denen, die nicht warten kön-

nen, gibt es Menschen, die bereit sind, für eine Ver-

minderung des Unrechts, für eine neue gerechtere

gesellschaftliche Ordnung ihr Leben hinzugeben. —
Ist die menschliche Natur nun einmal so beschaffen,

sind Revolutionen unvermeidlich, kann die Erde nur

mit diesem alten barbarischen Pflug für die neue Aus-

saat bearbeitet werden, nun so werden auch wir dabei

sein. Ohne den blindmachenden, gefräßigen Glauben,

ohne jene falsche Begeisterung, welche die Zwei-

deutigkeit und Vielseitigkeit der menschlichen Dinge

verhüllt, werden wir die Werte, ohne welche auf der
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Welt zu leben sinnlos ist, gegen Schändung vertei

digen. Wir werden alles tun, damit die kommende

Revolution nicht so blutig und barbarisch sei wie

die vergangenen. Wir werden die einfachen Begriffe

der Güte und der Billigkeit verteidigen. Wir werden

um diese Werte kämpfen, welche die Revolution mit

ungeduldiger Hand von ihren Tafeln gestrichen hat.

Wir werden jenen Skeptizismus verteidigen, ohne den

etwas wahrhaft Schöpferisches nicht geleistet werden

kann, und der uns vor Fanatismus bewahrt. Wir

werden das Lebensrecht des Individuums verteidigen,

wir können viel tun, um die Gefühle der Rachsucht

zu mildern, um die Richtung auf das Hauptziel ein-

zuhalten. Eure Leidenschaft kümmert sich nicht um
das mit sinnloser Grausamkeit vergossene Blut. Ist

in allen revolutionären Bestrebungen und Plänen auch

nur ein Gedanke enthalten, um die Revolution mindef

blindwütig und schrecklich zu machen? —
Zwischen Begeisterung und Skeptizismus besteht

außerdem ein Altersunterschied. Uns Älteren, die den

Krieg erlebt haben, wird es schwerer fallen, die Revo-

lution zu ertragen, uns Feiglingen ist es unerträglich,

das Blut zu sehen, das euch nicht entsetzt. Und doch

werden wir alles tun, um im Getümmel der Revo-
lution die in Blut und Vernichtung plätschernde

menschliche Bestie zu stellen und unschädlich zu

machen, um die Luft rein zu erhalten, damit die

schrecklichen Wunden nicht eitern, sondern heilen.

Wir werden dem Menschenhaß Schritt auf Schritt

folgen und ihn beim Namen nennen, auf weichet

Seite wir ihn auch finden. So soll es sein. Man kann
uns wohl vorwerfen, daß wir nicht genug Ungeduld
zeigen, daß wir Zeit und Freiheit wünschen, abet

eben Zeit und Freiheit bieten die einzige Möglichkeit
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zum Denken. Und denken ist oft von allen sonstigen

Qualen auf der Welt nicht die geringste."

Die Morgendämmerung dringt bereits ins Kupee.

Die auf Sowjetgebiet verbrachte letzte Nacht wird zu

einer Walpurgisnacht. In der Traumphantasie geistern

die Alpdruckgestalten und Gespenster der tausend-

fachen Leiden und Qualen vor mir, die beide Welten

erfüllen. Die Welt, die ich hinter mir lasse, und die,

in die ich zurückkehre. Über allem herrscht ein Ge-

fühl der Ratlosigkeit und Trauer. Ich sehe die raub-

gierigen Klauen der durch Hunger Entkräfteten sich

bettelnd ausstrecken, nicht um Brot, sondern um ein

Wort. Die Augen der sibirischen Menschenfresser

und die Ruhelosigkeit in den Augen der europäischen

Arbeitslosen verlangen nach einem Wort. Nach einem

Wort der Hoffnung, nach einer Tat des Glaubens,

nach einem Beweis der Liebe.



Die Rückkehr

Wir halten auf der letzten Station vor der pol-

nischen Grenze. Negoreloje. In zwanzig Minuten

wird uns der Zug auf das Territorium des alten

Europa hinüberbringen. Ich gehe auf dem Bahnsteig

auf und ab. Vor einem Wagen steht der russische

Schaffner und brüllt. Er ruft irgend wem, der sich

unter dem Wagen verbirgt, etwas zu. Schheßlich

kriecht er hinunter. Etwa zehn Schritte von mir ent-

fernt springt zwischen den Rädern des Zuges etwas

hervor, das nach einer Ratte von riesigen Ausmaßen

aussieht. Es hat sich einige Schritte vom Wagen hin-

gekauert und lauert gespannt und wachsam. Die

Augen sind auf den Schaffner geheftet. Mich sieht er

gar nicht. Es ist ein „Besprisorni'* (ein Verwahr-

loster). Es läßt sich nicht feststellen, wie alt dieser

Junge oder Mann sein mag. Er hat den Wuchs eines

achtjährigen Kindes, aber der Rest des Gesichts, den

man durch den Schmutz und eine eiternde syphili-

tische Nasenwunde noch wahrnehmen kann, macht

einen greisenhaften Eindruck. Die Nägel an den

Zehen winden sich wie Bänder. Hände, Gesicht und

Füße sind von der Farbe fetter Erde. Der Schaffner

sprang mit einer raschen Bewegung in seine Richtung.

Der Junge schrie auf und flüchtete wieder unter den

Wagen, Es war kein Schrei, vielmehr das Pfeifen

einer Ratte. Ich kann dieses Pfeifen, in dem nichts

Menschliches war, nicht vergessen. Ich werde es nie

vergessen.

Nun fahren wir wieder durch das große Tor, das

alle Proletarier der Welt willkommen heißt. Noch
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einige Minuten und ich steige auf der polmschen

GreLstation aus. Ich kann nicht verheimlichen, daß

ich es mit einem Gefühl der Erleichterung tue. Es

tritt nach diesen Wochen steter Gespanntheit so

etwas wie eine seelische Entspannung ein. Die rus^

sischen Grenzbeamten haben mein Gepäck lange und

sorgfältig revidiert. Von einer Leibesvisitation haben

sie abgesehen. Ich habe alle meine Notizen, um die

ich etwas besorgt war, jetzt in Sicherheit bei mir.

Ich begebe mich ins Bahnhofsrestaurant und esse^

Lange schon hat mir Brot und Butter, Fleisch und

Kaffee nicht so gut geschmeckt. Trotzdem wird e

mir schwer, zu Ende zu essen. Vielleicht bm.ch

nicht mehr gewöhnt, vielleicht auch raubt mir die

Erinnerung an den Rattenpfiff den Appetit. Spat am

Abend treffe .ch in Warschau em. Es ist ein wa mer

Juniabend, an dem ,ch in die mit -o^-"- ^^^^

reklamen blendende Stadt hinaustrete. Der Gepack-

träger trägt meine Tasche, und als wir vor dem Bahn-

hot'stehen bleiben, um auf ein Taxi zu warten fan^

ich ein Gespräch mit ihm an. Es --f^ "^^^\^T

unerklärliche Lust an, .hm zu sagen, daß ich aus Ruß-

land zurückkehre.

Na, wie steht es dort?"

. 11 ^ r^i.kreten Fratze ist viel Zutrauen,
In seiner stillen, diskreten r la^

jenes besondere Zutrauen, das ^t-^";^^;,^

Proletariat zu ihren Parteigenossen habe", ch gesteh

daß d.ese Atmosphäre der Gemcmsamkeu m. wohl

tut Ich möchte ,hm so gerne etwas sagen was uns

a der noch näher brächte. Und ich lese m^^nen

armen Augen, welche Antwort " g"-/;-;"J„"th
Ich weiß, ja ich bm dessen s.cher daß, wenn .ch

sa^te' Es ist dort gut, Genosse', er m.t einer

Sten'und raschen Bewegung d.e Tasche .ns Auto

J55



heben und zum Abschied lächeln würde. Schließlich

sage ich:

„Das kann man nicht mit einigen Worten sagen.

Es ist schlecht und es ist gut/'

Und jetzt weiß ich, was mein Gepäckträger von

mir denkt. Er denkt an mich als an einen Feind. Es

gibt keinen vermittelnden Standpunkt. Wer nicht mit

uns ist, ist gegen uns. Und mit einem würgenden

Gefühl von Einsamkeit fahre ich durch die Stadt.
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Nachman Krochmal:

Vordem Untergang des Zweiten Tempels

Eine auch nur andeutende Würdigung .V. Krochmals (1785 bis

18W) und der Bedeutung seines 1851 posthuni erschienenen Werkes
.,More Nebuche ha'seman" (Führer der Verwirrten der Zeit) kann hier

nicht versucht werden — ein Hinweis bloß soll die folgende Publikation

eines (abgekürzten) Stückes aus dem 10. Kapitel begleiten und ihre Ab-
sicht erläutern.

Man hat Krochmal als den ,,Vater der jüdischen Wissenschaft"

bezeichnet. Doch ist es nicht anliguarisches Interesse, das uns zu ihm zu-

rückführt. Hier liegt der seltene Fall vor, daß der Anfang auch gewisser-

maßen die Vollendung in sich trägt. Krochmals Werk ist im Wesent-

lichen eine Philosophie der jüdischen Geschichte. Da es aber zu seiner

Zeit eine auf eigenem Boden erwachsene jüdische Geschichtsschreibung

nicht gab, mufStc er mit der Darstellung der leitenden Ideen und der

entscheidenden Ursachen, ivelche die Peripetien bestimmen, vielfach auch

die Tatsachen in ihrem Verlaufe geben. Diese geschichtlichen Exkurse

sind so hochverdienstlich, da in ihnen mit der Bereitung des Grundes,

mit der gewissenhaftesten Prüfung des Materials zugleich auch der Bau
srhon errichtet wird, an dem der künftige jüdische Historiker und Wis-

senschaftler weiterbauen konnte. Eine unvergleichliche und umfassende
Kenntnis des jüdischen Schrift- und Weistums befähigte Krochmal, sein

Werk auf eigenem autochthonem Boden aufzubauen, unter Benutzung
ptst au.sscldießlich jüdischer Quellen; und die tiefe Ueligiosität seines

Mesens, verbunden mit einer unbestechlichen Hingabe an methodische

Wahrheitserforschung, trafen glücklich zusammen, um ihn die Aufgabe
erfüllen zu lassen, die er sich gestellt: Tradition durch historische
Kritik zu sichern. Wir waren und. .sind zum Teil noch heute allzu

geneigt, bei der Betrachtung unserer Vergangenheit jene Momente über-

zubetonen, die man allgemein als Erneuerungsbestrebungen zu bezeichnen

pflegt — womit auch schon ihre hohe Beivertung zum Ausdruck gebracht

Verden soll. Aus einer modernen Schwäche vielleicht, die überall, wo sie

Keues erspäht, auch schon Schöpferisches zu wittern meint. Nun sind

ohne Zweifel einige solche Erscheinungen in der Vergangenheit wohl
von großer Bedeutung gewesen, wie weit jedoch das Streben oder gar

die Sehnsucht nach Erneuerung an sich einen Wert bedeutet, kann aus

dem chaotischen Zustand heute, dem man gutgläubig mancherlei Schöp-

ferisches zumutet, nicht abgelesen werden. Dagegen scheint es notwendig,

auf jene unserem BewufStsein abgerückteren Kräfte nachdrücklich hin-

zuweisen, die je und in jeder Krisis den Bestand retteten, indem sie den
Zudrang des Neuen zu bändigen und in das Kontinuum zurückzuführen
vermochten, das den unzerstörbaren Zusammenhang fügt und erhält.
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Nachtnan Krochmal: Vor dem Untergang des Zweiten Tempels

Das Verständnis dafür kann aber nur geweckt und gewonnen werden,
wenn man von dem vielfach abgeleiteten und durch Abstraktion verdünnten
begrifflichen Judaismus zur ursprünglichen durch historische Kritik ge-

sicherten Tatsachenkenntnis der Tradition und ihrer Entwicklung zu-

rückkehrt und aus ihr das Schicksal des Volkes begreifen lernt. E. F.

Bekannt ist der Ausspruch unserer Weisen: „Den Ersten (den

Männern des ersten Tempels), — da ihre Sünde durch die vom
heiHgen Geist inspirierten D**1310 (Schriftgelehrten) enthüllt wurde,
ist auch ihr Ende offenbart worden; von den Späteren (den Män-
nern des zweiten Tempels) gilt: da ihre Sünde nicht enthüllt wurde,
bUeb auch ihr Ende verborgen'^ Wenngleich an einer anderen
Stelle diese Sünde kundgetan und mit dem Sammelnamen „grund-
loser Haß'^ bezeichnet wird. Indem wir nun die Augen zu Dem
erheben, der den in Treue die Wahrheit Suchenden die Wege er-

leuchtet, wollen wir fortfahren: wir haben längst angedeutet, daß
es während der ganzen langen Zeit des Bestandes des zweiten

Tempels außer an zeitlichen Gütern auch an vielen geistigen immer
mehr fehlte. Das Volk hatte die Empfindung, daß an den Bildern

gemessen, in denen die ersten Propheten Israels Errettung für

Weltzeit in ihrer Verkündigung dargestellt hatten, die Erlösung
unvollkommen war und daß auch das wiedererstandene Königtum
niemals auch nur im geringsten dem nach den Heiligen Schriften

erhofften ghch. Ferner gilt es zu wissen, daß schon bei der ersten

Rückkehr der Verbannten zu Beginn der persischen Herrschaft,

und eine erkleckliche Zeit später noch, eine einzige Hoffnung und
Erwartung sich immer mehr steigerte, daß ein Hohepriester, auf

dem der Heilige Geist ruht, erscheinen werde.
Auch aus den Denunziationen der Häupter der Samariter

gegen Nechemia, den Gouverneur, daß er nach der Herrschaft

strebe und Propheten aufstelle, ihn zum König in Juda auszurufen,

können wir schließen und erkennen, daß die starke Liebe zum
Land und der Gedanke seiner Befreiung so tief im Herzen des

Volkes eingesenkt war, daß einzig die Hoffnung es belebte, aus

seiner eigenen Mitte werde ein großer König erstehen, der sie er-

lösen und ihren Kampf kämpfen werde, der verheißene König aus

dem Stamme Davids. Denn alle Propheten und Heiligen Schrif-

ten, die sie in Händen hatten, sagten und schrieben übereinstim-

mend, daß der Herr nur mit David und seiner Nachfolge den Bund
der ewigen Herrschaft über Israel geschlossen hat, wie mit Aharon
über das Priestertum und mit Pinchas über das Hohepriestertum.

Wir haben auch bereits erwähnt, daß selbst als die Hasmonäer
die Königskrone sich aufsetzten, das Volk keine Freude darüber
bezeugte und diese Erhöhung im Herzen mißbilligte. Wenn nun
weder im Volk noch bei den Vornehmen wirkliche Teilnahme be-

stand, als das Königtum von den siegreichen Priestern, die das

Joch der Griechen abgeworfen hatten, erneuert wurde, wie mochte
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Nachman Krochmal

es erst sein, als jetzt ein glatter Mann die Herrschaft dadurch
erlangte, daß er den Römern schmeichelte! Dazu ein Fremder der

Abstammung nach, nur von der Mutter her vom Samen Jakobs,
der in allen grundsätzlichen Lebensdingen nicht nach israelitischer

Sitte, sondern nach den Gesetzen Roms sich richtete, das ihn groß-
gemacht und erhöht hatte.

Hatten schon die Hasmonäer stets den Argwohn erregt, daß
sie den Sadduzäern zuneigten, um wie viel mehr mußte man von
Mißtrauen erfüllt sein gegen diese Proselyten (das Haus He-
rodes), die man für fähig hielt, das Volk allmählich von den Satzun-
gen und Sitten ihrer Vorfahren abwendig zu machen und den Ge-
setzen des fremden, fernen Volkes zu unterwerfen, das die Dy-
nastie geschaffen und mit Würden und fürstlichen Einkünften aus-

gestattet hatte. Dabei war der Bestand ihrer Herrschaft nicht ein-

mal gesichert; denn die Römer ließen in der Familie Herodes die

Königswürde von einem zum andern wandern, bis die Unabhängig-
keit vollends verloren war. — Wir müssen ferner in Betracht

ziehen, daß mit dem Niedergang des königlichen Ansehens im
Volke während dieser Zeit auch die Würde des Hohepriestertums
ständig im Sinken war. Denn seitdem das Haus der Hasmonäer
durch Herodes vernichtet worden war und die Ernennung der
Hohepriester in seiner Hand lag, später in der Hand seiner Nach-
folger und der römischen Befehlshaber zugleich, war der Glanz
des Priestertums tief in den Staub gesunken. Priester wurden er-

nannt und abgesetzt, wieder andere ernannt und abgesetzt, die

Wahl lag einzig in der Willkür des Herrschers und war von äuße-
ren Umständen abhängig, wobei am wenigsten darauf gesehen
wurde, ob die Gewählten für dieses höchste Amt des heiligen

Dienstes würdig oder unwürdig waren. Wir können das aus ver-

schiedenen Stellen bei unseren Weisen belegen. Hier wollen wir
aus ihren Worten nur eins als Beispiel hersetzen, um zu zeigen,

in welchem Maße diese höchste Würde zum Gespött beim Volke
geworden war: Jene Halle des Tempels, die für die Privatwohnung
des Hohepriesters bestimmt war, nannte man zu gewissen Zeiten
die Halle der Buleuten^), um damit auszudrücken, daß der Rang
des Priesters zu einem profanen Beamtentum herabgesunken war.

Aus alledem können wir uns die Frage stellen und urteilen:

wenn das Königtum dermaßen der Mißachtung und dem allge-

meinen Mißtrauen, als wäre es eine Fremdherrschaft, ausgesetzt,

das Heiligste zu Spott und Schimpf geworden war und die höch-
sten Symbole dieser Würde mit den Füßen getreten wurden, —
was Wunder, daß die alte Hoffnung wieder erstand und mit noch
größerer Kraft die Herzen übermannte, daß bald ein Großer und
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1) „Ratgeber", Titel der römischen Senatsmitglieder und in Jerusaletn
der Mitglieder des Synhedrions.

Vor dem Untergang des Zweiten Tempels

ein Helfer erstehen müsse, der der ungeheuren Verwirrung

und dem Frevel ein Ende bereiten und eine neue Ordnung schaffen

würde? Je mehr die Verderbnis zeitlich und geistig einriß, um
so mehr steigerte sich und drängte diese Erwartung, sowohl in

der Menge als in allen religiösen Sekten, bei Pharisäern, Saddu-

zäern, Essäern bis zu den Samaritern. Je nach den Abweichungen
in der Anschauung der Sekten erschien der Weg, auf dem der

Erhoffte und Ersehnte erscheinen sollte, kürzer oder weiter; der

Sinn seines Kommens und die Taten, die er tun sollte, erhielten

je nach Methode und Behandlung der überlieferten Lehren ver-

schiedene Auslegung. Jedoch in allen Sekten zugleich standen

Männer auf, die diese Erwartung und Hoffnung auf sich bezogen

und durch deren Kraft eine große Anhängerschaft im Volke fanden,

so daß die Verwirrung aufs höchste stieg und das Land von blu-

tigen Geschehnissen erfüllt wurde. Es kam schließlich so weit,

daß jeder beherzte und Ustenreiche Mann, mochte er ein Viehhirte

und Wegelagerer sein, sich nicht für zu gering achtete, um als

der ersehnte Erlöser oder zum mindesten als sein Wegbereiter

aufzutreten. Diese Wirren aus einem drängenden Gefühl der Zeit-

wende, wie es mit solcher Gewalt weder vorher noch nachher

je zum Ausdruck kam, begannen gleich nach dem Tode des He-
rodes, als seine schwere Hand herabfiel, und hörten bis zum Ende

des Bar-Kochba-Aufstandes nicht mehr auf. Das ist der Fluch,

der dieser Zeit besonders anhaftet; seine tiefste Ursache — die

Niedertracht des Königtums, die Erniedrigung des Priestertums

und der überwältigende Wunsch nach neuen Ordnungen innerhalb

einer veränderten Weltordnung. Das und noch anderes: der Nie-

dergang des Wissens und der Kenntnisse im allgemeinen, die Ver-

wilderung des niederen Volkes infolge Mangels jeder religiösen

und sittlichen Erziehung. Die Quellen der Weisheit versiegen, das

Studium und die Unterweisung in den Gesetzen sickern nur noch,

infolge der Kriege und Unruhen, die Land und Stadt dreißig Jahre

lang in Atem halten: vom Jahre 245 nach der seleukidischen Jahr-

rechnung — es sind die Jahre 67 bzw. 37 vor der üblichen Zeit-

rechnung — an, als der Familienstreit im Hause der Hasmonäer aus-

brach, bis 275, da der Tempel erobert und Herodes König in

Jerusalem wurde. Zumal seit dem Tode Schemajas und Awtalions,

der beiden Akademiehäupter zur Zeit des Hyrkanos, des Sohnes

von Janai, mehren sich die klaren Beweise, wie erschreckend die

Zahl der Schulen und der Schüler abnahm. Und um das Maß
vollzumachen, hatte Herodes bei der Eroberung der Stadt den

größten Teil der Lehrer und Weisen, die seine Gegner waren,

töten lassen.

Diese tiefgreifenden Wirren bewirkten im Verlaufe von dreißig

Jahren, daß die in einheitlicher Sprache und ebensolcher Ordnung
auf den hohen Schulen nach der Überlieferung gelehrten Satzungen
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zum erstenmal in Vergessenheit gerieten; mehr noch alle esote-
rische Lehre und selbst das Wissen, das die äußeren menschlichen
Verhältnisse ordnet. Und wenn auch nach der Befriedung des
Landes und nach Wiederherstellung der Monarchie unter dem
neuen König die Gesetze und Verordnungen der neuen Lehrer,
der Vorsteher der beiden hohen Lehrhäuser Hillel und Schamai,
einigermaßen zur Geltung gelangten (Herodes heß sie am Leben,
weil sie zu denen gehörten, die im Rat dafür stimmten, ihm die
Stadt zu öffnen), blieb doch das Vergessene und Untergegangene
ein unersetzlicher Verlust, zumal da bis zu dieser Zeit alle Satzung
und Vorschrift mündlich überliefert wurde. Dazu kommt, daß
durch die überall eingerissene Verderbnis in dieser Zeit der Wirren
auch die alte Art und die Methoden der Auslegung und Gewinnung
der Einsichten beim Bestimmen der Satzungen sich so sehr zu deren
Nachteil veränderten, daß der Streit der Schulen untereinander
überhandnahm, Gewalttätigkeiten vorherrschten und mit den Ge-
sinnungen auch die Herzen voneinander geschieden wurden.

Ferner wird der einsichtig Prüfende bemerken, daß unsere
Weisen während der drei Generationen des Herodes bis zur Zer-
störung des Tempels immer mehr Verordnungen erließen und
Maßnahmen trafen, die als Erschwerungen, verschärfte Scheidung
zwischen Rein und Unrein und abhaltende Verbote weit über alles
Bisherige hinausgingen .... Zu ihrer Rechtfertigung wird der Ver-
ständige finden, daß sie bei diesem Verfahren, nach Maßgabe des
Zustandes ihrer Zeit, unzweifelhaft sich an jene vorbildlichen, vom
Heiligen Geist inspirierten Männer hielten, welche die ersten Heim-
kehrer aus Babylon zurückgebracht, und an die Frommen jener
Generation, die den siegreichen Kampf gegen die Griechen durch
ähnliche Verordnungen und Erschwerungen geführt hatten. Und
von dieser Seite her kann Sinn und Absicht dieser Maßnahmen
unter Verhältnissen gebilligt werden, die den kulturellen Bestand
und die Sitten der Väter besonders gefährdeten. Es hatte aber
auch seine böse und schädliche Seite. Denn in jenen älteren Zeiten
war der äußere Zustand zwar schlimm und schwierig, jedoch das
Herz rein und der Geist des Volkes im allgemeinen aufrecht, ver-
bindend und einigend; weshalb auch die Wirkung der Verord-
nungen der Weisen sich nach Maß und Art erfolgreich erwies und
für den Bestand und die Wohlfahrt des Volkes förderliche Er-
gebnisse zeitigte. Anders jetzt, da Herz und Geist des Volkes
durch die bösen Ereignisse und den mutwilligen Frevel, die im
ganzen Lande und in der heiligen Stadt geschehen waren, im In-
nersten und an der Wurzel beschädigt waren. Wenn es den Weisen
auch gelang, den religiösen Bestand zu wahren und in Beziehung
auf die Werke im individuellen Sinne gewisse Ergebnisse zu er-
reichen, so bewies doch die letzte Prüfung, daß in Beziehung auf
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die Einigung des Ganzen und auf die politischen Sitten diese er-

schwerenden Gesetze und Verordnungen weder erhaltend noch
einigend, sondern in einer Weise trennend wirkten, daß sie alles

entwurzelten und vollends vernichteten. Vor allem wurde jetzt die
Trennung und die gegenseitige Überwachung, selbst unter denen,
die sich im allgemeinen in ihrer Lebensweise nach den Lehren der
Weisen und Peruschim richteten, in einer unerhörten Weise ver-
tieft und verschärft. So sehr, daß die die Gebote mit peinlichster
Sorgfalt befolgenden „Genossen'' und das ungebildete „Landvolk'^
fast zu zwei getrennten Völkern wurden, die einander mißtrauten,
sich bekämpften und von tiefem Haß gegeneinander beseelt waren.
Ferner erwies zuletzt die böse und bittere Prüfung: dadurch, daß
allen solchen Übertreibungen Tür und Tor geöffnet waren, bil-

deten sich aus der Gemeinschaft der Weisen selbst und aus
Gruppen ihrer Schüler Sekten, die einander an äußerlicher Heilig-
keit und Frömmigkeit zu übertreffen suchten, bis dieser Zustand
sich überschlug und sie zu grausamen Mördern machte, die sich
selbst als Eiferer (Zeloten) und alleinige Gotteskämpfer bezeich-
neten. Dagegen wurden jene Weisen und Priester, welche die gut
und friedlich Gesinnten führten, sowie alle Ruheliebenden über-
haupt, Heuchler genannt und Knechte der Götzendiener. Es gelang
ihnen, die törichte Menge nach sich zu ziehen und nach ihrem
Willen zu lenken, während die wahren Weisen gegen die aus
ihrem eignen Kreise hervorgegangenen Eiferer nichts auszurichten
vermochten. Drittens haben die Römer, die seit der Zeit des He-
rodes, bevor sie es ganz unterwarfen, viel ins Land zu kommen
pflegten, diese immer schärfer betonte Entfernung und Abtrennung
unserer Lebensweise von der ihren als Haß gegen sie und als

Menschenhaß überhaupt ausgelegt. Daher die Verleumdung gegen
uns, als seien wir Feinde der Menschheit, die seither in jenem
Wort ,,odium generis humani'' so verbreitet worden ist. Man darf
sich darüber nicht wundern, denn sie sahen nur das Äußere der
Bräuche, während ihnen der Inhalt und das Wesen der Tora, die

nichts als Liebe und Güte für das gesamte Menschengeschlecht
ist und deren Wege alle friedlich sind, verborgen blieb. — Das
Sonderbare daran ist: während in den Tagen des ersten Tempels
die unwürdige Angleichung an die Nachbarvölker in Gottesdienst
und Sitte den Untergang des Staates herbeiführte, wurde in der
letzten Zeit des zweiten Tempels die übermäßige Lostrennung und
Entfernung von der herrschenden Nation zu einer der Hauptur-
sachen der Katastrophe. Sie waren es, die Haß und Verachtung
auf beiden Seiten maßlos steigerten, bis der Raum ihnen zu eng
wurde, die Kraft zum Ertragen versagte und die Rebellion aus-
brach und in Verzweiflung Alles in den Untergang mit sich riß.

Aus dem Hebräischen übertragen von Efraim Frisch
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