


З с Ь 11 Abonnent
bet 23erfi4erungSûu0gabe unferer im 59. 3°^tgang егГфеіпепЬеп „ВіЬІіофеї 
bet Unterhaltung unb beg æiffeng" genießt fût (їф, bie паф ben Beengun
gen тііоегрфегіе jweite Perfon unb bie jtinber bie 2üo(>Itot einet foliben 
Ьеи^феп Вег(іфегипд, unb jwar bei bet Tlfirnberger Cebensoer- 
ОфегипддЬапІ in Tifirnberg
а) gegen Unfälle mit je
31311. 1000 bei lob Ьигф Unfall паф einmonatiger Bejuggjeit, 
3Î3TÎ. 2 000 bei lob Ьигф 'UnfaU паф einjähriger Bejuggjeit, 
34511. 3 0 00 bei ©anjinDalibität паф einmonatiger Bejuggjeit, 
big ju 3Î3IL 1000 bei bauernber teilweifer ^nbalibität Ьигф 
UnfaU паф einmonatiger Bejuggjeit,
Э4ЭП. 5 000 bei Tob Ьигф paffagierunfaU паф einmonatiger Bejuggjeit, 
34311, 5 000 bei Tob Ьигф ©portunfaU паф einmonatiger Bejuggjeit,
b) bei паійгііфет Tobe mit einem ©terbegelb bon je
943T1. 1 0 0 паф einjähriger ununterbrochener Bejuggjeit, 
31311. 200 паф breijähriger ипипіегЬгофепег Bejuggjeit, 
31311. 3 00 паф fünfjähriger ипипіегЬгофепег Bejuggjeit,
r) mit einem ©terbegelb Don
94311.1 0 0 für ffinber im Alfer Dom DoUenbeteu 6. big jum DoUenbefen 16. Ce- 
benejahr паф einjähriger, bei Tob Ьигф UnfaU ґфоп паф einmonatiger un- 
ипіегЬгофепег Bejuggjeit.
Die im ©aargebiet wohnhaften Abonnenten fìnb in ^ап}б(1Гфег granfenwäh- 
rung ьег|іфегі. Die Э4еіфотагІ-Вег(Іфегипдд^ттеп werben gum jeweiligen 
Jturfe beg granten итдегефпеі.

gfir bie Abonnenten bet Э4ефе B unb 94ефе D gelten bie in ben Вег|1фегипдд- 
Augweifen Эіефе B Tir. 113601—316200 unb Эіефе D Tir. 1 big 113600 ent
haltenen ВегІїфегипдд-ВеЬіпдипдеп. UnfäUe fînb ber ВегрфегипддЬапІ (піфі 
bem Berlag) fłefg unoerjüglid) (фгі^Ііф ju melben, fpäfefleng bei (бЫіфет 
UnfaU binnen 48 ©timben, bei anberen UnfäUen binnen einer ЗВофе. Unber- 
$йд!іф, fpäfefleng am jweifen Tage mfiffen Berichte (1ф ärjfli^ behanbeln 
! affen. ! Übet bie Boraugfeßung bet Вег^фегипд geben bie Вег|1фегипдд- 
bebingungen Auffфluß, bie Dom Berlag ober Don bet Tlfirnberger CebengDer- 
АфегипддЬапї fofienlog ju bejiehen flnb.

(Einige unferer neueffen Sntfdjäbigungdgal^Iungen, 
geleiflet Ьигф bie Tiümberger £еЬепдрег(Іфегипдд-Вапї in Tlfimberg an 
Abonnenten ber Вег(їфегипдд-АиддаЬе bet „ВіЫіофеі ber Unterhaltung unb 
beg ÜBiffeng":

ЛЗП.
ýerrn ^ermann ÜBille, 

pinneberg/ßolfiein, Bahn- 
hoffir. 10. gußampufation 5 00

An bie Hinterbliebenen beo 
Herrn DttoCang, Thum- 

fenreufh p. Зїеиф, ber
Ьигф ©tartfłrom umg
Ceben tam 1500

grau Alwine Anna ЯпоЬ-
Іоф, Dre0ben•Piefфen, 
Tllolttefìr. 39. Hanbgelent- 
betleÇung 100

31311.
Alg ©terbegelb augbejahlfe
Beträge für:

Herrn THath- Berthele, 
Auggburg D 273 3 00

grl. Bittoria ЗП fin ft er, 
Berlin NO 18, (Slbinger 
©traße 27 300

grau Babette Thepfohn, 
pirmafeng/pfalj, ßwei- 
brfider ©traße 34 300



G^Uíder Sucker ei VOK'K’M

DIE »BIBLIOTHEK DER UNTERHALTUNG
UND DES WISSENS« 

erfreut
burd) bie геіфре Anregung in fpannenben Dîomanen, 
lungen unb Äurggefd)id)ten; in Abenteuern unb Dlîârdben aller 
ЯЗоІРег; in Jpumor unb Aneřbofen; in SenPfport unb ÍKátfel; 
in fdjónften ®ebid)ten, Jpoljfdjnitfen, fXabierungen, £itf)o= 
grapl)ien unb ipijofograp^ien,

bildet
burd) bie aftuellflen ÍBeridF)fe in Tejt unb 25ilb über Q3oIFö= unb 
£anbeöPunbe, fd)6ne Äünfte, §orfd)ungeii, Srfinbungen, J^eib 
toefen unb ХефпіР,

verbindet
ben einzelnen unb fein £eben mit ber großen 2BeIt ber З^ееп 
unb Taten, gefd)affen burd) ben gemeinfdjaftöbilbenben ®eifř 
ber Trabition unb (Erneuerung,

fördert
bíe moberne grau aller 33о[?еі[фіфїеп unb řebendalfer, ben 
Лїапп in aUenSerufen, ben (5d)üler unb ©fubenten, ЬепЗІЇеЬ 
fier, Celjrling unb ®efeüen, ben 23auer, Arbeiter unb Q3eamten,

alle Stände in Dorf und Stadt,
Jung und Alt in jedem Haus.

Sie beliebteren 2lutoren unb Äünffler finb iEjre DJÏitarbeiter.



Der praktische
Schreibtischberater

(Sin neues §ilfs= unb 9ТаеЬ(фІадеБпф

$ür jebe 2lrt Don 23ti e fro еф fei, für ben 23erEei)r mit Sauf 
unb 93et>örbcn, mit ЗЗсфп unb Poft, für allerlei fd^rift: 
Ііфе unb гефпегірфе Arbeiten jeigt biefes ЗЗиф Furj 
unb bünbig bie гіфііде §orm unb ben гіфПдеп 2ßeg.

2Iuö bem 3nbaIť: 2В*е (фгеіЬе іф an Q5el)órben? 2Віе faffe іф 
eine mirffame ОЗегоегЬипд? 2Віе prüfe іф meinen "Sanřauójug? 
2Bie еггіфСе іф ein гефїйдйкідеб Sefiamenť? 2Bíe ýd>e іф 
meine 2iu0enfłanbe ein? 2Віе оегрфеге іф mein Díeifegepáď? 
2öie оефаііе іф тіф bei ©rfranfungen meiner Jrmuöangefletb 
ten? ЗВеїфе 9їеф(е unb РДіфіеп fyabc іф alò Jïïieter? 2Bel= 
фег СеЬепваегрфегипдбпегігад ift für тіф ber гіф^де? 
ЗВеїфе verborgenen (9efaf)ren liegen im ЗВефІеІ? ufrt).

3n biefen unb i ooo anbcren fragen l^ilft ЗБпеп 
ргаЕ^фе ®фreibtífфberafer'/. Sr oermeibet итЦапЬОфе 
23elel)rung unb gibt Fnapp unb flar juoerläffige Huö-- 
funft ©aö genaue ®афгеді|1ег егіеіфґегі bie Senü^ung.

ßa. 400 йЬегрфІІіфе Íepťfpaíťen. Зп £etnen 9î32i. 3.— 

0игф alle S u ф b a n b I u n g е п ju bejie^en

Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart
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ZUM NEUEN JAHRGANG

ефа Jahrjehnte geht nun ГФ0П bie „ЗЗіЬІіофсЇ ber Unterhaltung 

unb bea 2í3iffcna" ijinaua ju ben 23íuýerfreunben unb řefern in 

allen ЬеиЦ'феп Canben, jenfeita ber ©renjen bea Зїеіфеа unb in 

Überfee. Gie begleitete ben ВЗапЬеІ unferea fulturellen Vebcna im 

2Веф(е1 Don nun beina^e brei ©enerationen. Jn faft jeber J5aua= 

Ьйфегеі finb bie Jahrgänge ber wohlbefannten ЗЗапЬфеп ju fînben. 

ЭЛапфе jugenberinnerung ber heutigen fnüpft |'іф an bae „Єфт0= 

fern" in Voterà ober ©ropDatera 25йфег(фгапї. ©ine gülle Don 

fpannenben ©rjählungen loďte ben řefefreubígen, eine JBelt Doll 

2lbenteuer unb Dteifen öffnete (їф jugenblitf) brängenbem ®ei|t, bad 

grope Эхеіф ber 2L'iffen|^aft in §ог(фипд unb ©ntbeďung tat |іф 

auf, unb bie іефпі(феп ©rfïnbungen, beren eine bie anberc in ber 

(фпеІІеЬід geworbenen Jeit überftürjte, gaben in 2ept, Зеіфпипд 

unb Photographien ifjr ©eheimnie bem 2Biffenäburftigen preia. ©in 

gut Gtücf Volfa= unb ^amilienfultur iff in ben Jahrgängen biefer 

„ЗЗіЬІіофсї" aufberoahrt.

^Jjn де)іфегїег, friebooller unb arbeitegefegneter Jeit ift einft bie 

„ЗЗіЬІіофсЕ" gegrünbet unb fortgeführt worben, ®efфiфtíiфc ©r-- 

eigniffe Don поф unabfehbaren jluewirfungen с^фйПегіеп aber bie 

2BeIt unterer ¡Bâter unb ©ropDäter bie in ihre ®runbfeftcn ipnab. 

íteín £anb unb ¡Bolf ber ©rbe, baa піфг unter neue Зеіфеп feiner 

©еі'фіфіе trat, ftein £еЬепаЬегсіф, ber піфї in ben Jahren bea 

213e(tfriegca unb ber ЭТафРпеда^ек Don ber húrten §auft bea Єфіс£= 

fala umgepflügt würbe. Go Dcrlangen Vergangenheit unb ®едеп= 

wart паф einer neuen Scutung. ©in gropea ©rbe will neu erworben 
fein, um faltbar ju werben für bie Jiote unb Jiotwenbigfeiten 

unfercr ¡Tage. 2Bir wollen bie Urgrünbe ber Jiot, ber Ärifen, ber 

Berwanblungen unb bie Äräfte ber 3tiEl,nftz bie am 2Berfe finb, 



begreifen. 2ž3ir fpäfjen aus паф E'er geiftigen unE> [ее1і(феп Jpaltung, 

E>ie uns jiemt unE* E*ie uns (effigi. 2Bir (ифеп паф E'en! ($^гІіфеп ипЕ* 

9rìotroenE'igcn, L'as )їф auf unfere 3e*t unE) auf uns felbft belief)!. 

Ser roeitoerjrocigte Organismus einer 23о[?бдешеіп(фа^ beE'arf 

in feinem ßebensfampfe аиф E'er beften geiftigen Jìafjrung, E>ie tin-- 

fere fфöpferífфen ©eiftcr je E'arjubringen vermögen. ДеЬе Eieine 

ЗеІІе trägt juni ïïufbau eines großen Organismus bei. Unfere „23i = 

ЫіофеЕ" ift eine (оіфе ЗсІІе im Eraftvoll )їф гедепЕ’сп Єфгі^іит 

unferes 23olfes. ©íe nimmt neben E'en alten beroäfjrten Äräften mit 

greuE'en E»ie jungen Оіфіег, ftünftfer unE> 2BiffenfфaftIer in E'en 

ftreis фгег Jlutarbeiter auf. 23eiE*es mag Е>а§и verhelfen: E>ie fфöpfe= 

гі|’фе Ä ra ft E*eet itunftlers, in E>ie foviel ©lauben ипЕ» ®епи(фей 

eingeboren ift, unE> E*as IBiffen, E>aS aus E'en ererbten Jöeistümern 

unE> aus E'er immer гоафеп 23егеіі(фа|і jur SrEenntniS, ©гф^фипд, 

®піЕ>егЕиид unE> (ïrfïnbung рф Verleitet, ©in Efarer jlufbau E'er „23b 

ЬІіофеЕ" in JfnorEmung uni) Єфгі^ roirE> Оіфіипд, Äunji, IBiffen 

unE> reine Unterhaltung йЬегрфгІіф ooneinanEier trennen. Oie £)ebens= 

Ьегеіфс, E>ie E'ie beičen TBorte E>es oor і'еф^ід Да^геи gegebenen 

Oitels umfaffen: „Unterhaltung" unE> „IBiffen", roerE'en )"іф E>abci 

mit neuem 3nhalt füllen. Oie pflege сфіег ЗЗоіЕзійтІіфЕей ift unE> 

bleibt аиф in aller juEünftigen Sfrbeit oerantroortungsoolles ©rbe. 
Über E'en! ©rnff unferes gebens miri) aber E>es Reffes, E'er §reu^c' 

E'cS Reitern піфі vergeffen roerE'en. Лиф in E'en Eommenben fahren 

mögen Dliitarbciter, £^е^фа^,25ег1ад unE> ©фгі^Іейипд ocrtrauens= 

t'oli miteinanE'er oerbunöen bleiben unE» neue greunE'e E'er „23ibliothef" 

geroonnen roerE'en. ЗеЕ'ег Oeil trägt feine 23erantroortung, aber аиф 

jcE>er Oeil hüt feine (^reuE'e, fei es an fфöpferifфer ©eftaltung, an 

bercitroiHiger, EmnEbarer 2iufnahme oE'cr frcuE'ig bejahter Хфііфі, roert- 

oolleS Kulturgut ju vermitteln.

Єфгі{НеНипд unì» ЗЗегІад



Holzschnitt von Fritz Richter 
zu der Novelle „Jonas mit der Handorgel“



НІ i t í> о І з Г<Ь rt і 11 e n non Sri6 Rid)ter, eerdytcegaô en



ЯЯ^^^ег $ёфп ging. Särenftarf Hef er über Die J?änge 
ЯІ^шЯ un^ t?er№^[?ff f,rt> 111 ^en Tälern. DTiit ben ©taubí 
ЯЯЙВрЯ faenen fornite man ií>n felpen, bie er bie ©trapén 

■НІЙІ entlang aufroarf. Зїаиф I)atte feinerki Seftanb 
oor фт nnb jerflatterte. fjn bag ©rag, jum jroeítcn ©фпііі 
bereit, roäljte er breite ЗВсІІеп unb bie Sanine fcbůťtelťen (їф 
aar feinem Ungeftům. 23erfíng er (іф irgenbtoo in ben Tßinfeln, 
fo begann er ju orgeln unb ju blafen. Sabei ftanb ber Jpimmel
über ben ©ipfeln faft oolknbg blau, ba unb bort nur beutete 
ein langgefťreďťer 2Dolfenftreifen, mie eine feibige Dliařme 
etroa, auf bie böibfien ©treifjüge.

@g mar einer jener fonberbaren mannen 2öinbe, bie gleirfv 
farn aug bem ftät)Iernen Jpimmel )'фіереп unb ung über ihren 
Urfprung munbern тафеп. Stätte {їф eine 2ßanb oon Tßolfen 
aufgemauert mit irgenb einem £оф unb märe barano biefeg 
Slafen unb 2£чфеп gekommen, man hätte ben {їфіЬагеп Llr= 
fprung befriebigt Eingenommen, ©o aber fprang er frani unb 
frei aug ber ^immelgbläue, аиф über bie Serge, blieg unb 
Іафіе in ben ^Salbungen.

3onag 9tamu§ Ea^e f,fb etroag Ье)'фгоегІіф auf ben ©tein 
am 2lbf)ang gefegt. SefchmeťM) beghalb, meil er eine §іст(іф 
ітфапдгеіфе ^aiiborgel an einem (фтаіеп ßeberriemen um 
feine ©фпііег gefnüpft fyatte unb auýerbem поф in еггеіфЬагег 
Dìa^e bie ífrůcře nieberlegen muÿfe. Sag mar benn alíeg mít 
einer geroiffen ¿Jfonomíe де|'феЬсп, bie аи^егііф bel)ínberte 
92іеп|'феи beinahe in jebe ihrer Seroegungen 511 tragen roiffen 
unb bie barum öfterg ©etanem eine Іеіфіе Єіапфеіі, etroag 
ЭІІефапі)'фед оегіефі.

Ser $íeď, ben О'ф fjonag аиддеффі l)atte, lag an einer bcm 
Zobel eineg ÎBilbbacheg паф^ІдеиЬсп Krümmung сіпсд |'фта= 
len Sergfteigeg, ber 2llte ©ďpn genannt. Sic ©фіеі^е, bic ber 
Vfab ín bic Salie ber Sergroanb jog, um, au ber tíefften fTiabt 
angelangt, roieber паф aufjen ju fehlen unb ben freien ЗІЬ^апд 



ju gcroinnen, roar roie eine au£ergeroöi)nlid> grofe Surmfams 
mcr, breifeitig von (teil abfallenden Selgroänden umfaft. ©ag 
machte, daf man t>icr rut)ig fit?en fannie, denn der Söfn glitt 
draußen vorbei und roie durd) ein grofeg §enfter fannie man 
iř>n ficb tummeln feljen.

Запад Dîamuj legte den 5copf fd)ief auf feine rechte (Schub 
ter. ©ag tat er immer, trenn er feine jparmonifa auf dag eine 
Япіе geftellt i)atte und mit der andern Jpand bereifg ib>re 
25älge ju einem fdheďígcn jíreígíeil augjog. ©ie 35urfchen und 
DTiädcben auf den Sanjböden rouften dann, daf fíe fich bei 
den Jpänden ju faffen Ratten und fie roarteten nur nod> auf 
den eigenartigen, jifdhenden Pfiff, -ben der 2Ilte durch feine 
3äf>ne febiefte, elevor er roirflicb begann.

9tun tvar eg ja fein Sanjboden, fein filbivolleg 2öirtgbaug, 
aber dennoch fjatte Запад den Äopf jur (Seite gedrückt, fchon 
glitt aud) der Pfiff leife tveg, und ju dem ungefügen 2öicgcn 
und (Schaufeln der Saumtoipfel faut der Älang, einer in diefer 
Umgebung etroag färglitben Sanjmufif.

Зопад ijatte den 91iund Fjalb offen und bewegte leicht feine 
3ungenfpi^e jroifeben den 3ä|)ncn-®d n-iar bag für і i>n ein roefent= 
lieber 25eftandteil feineg Oebörg; dag 92iit=bemioffenen=92mnb= 
Caufd)en f>ätte an it)in fpridMvortlid) roerden fónnen. (So fei?r 
er aber and) mit feinem 3nftrument verroachfen fd>ien, fo fet>r 
ein anderer vielleicht auf den richtigen ©ang der DIielodie, auf 
den fd;roicrigen 2öechfel der Singer und Saften gead>tet t)ätte, 
Зопад faufdtte jeht nicht feiner eigenen DTiufif, auch nicht deg 
2Bindgaugeg draußen, er l)olte fid) eine ©efdn’d>te ganj von 
innen f)er, fpracb fíe fidt in 25ildern und Erinnerungen vor und 
laufchte, da ffcf> dag a lieg doch unhörbar f un dtat, gleichfam 
verdoppelt mit allen (Sinnen darauf.

©ag (Stücf aber orgelte fid; roeiter ab, roar luftig und hüpfend, 
ladite und locFte. Eg roäre fchroer geroefen ju erfennen, daf eg 
fo von felber ablief roie unberou^tcr 2ltemjug oder (5d;ritt.



Senn fo fel>r roar 3onas ini Caufe ber ЗаІ?г5еЬп^е fcin 3nfiru- 
ment ©lieb feincß eigenen Ceibeß geroorben, ba£ ca roíe Don 
felbfť unì? ot)ne 2lufroanb erflíngcn fomite.

©ine fnappe ©panne ¿u feiner SRecfjťen lag quer über ben 
2Beg, in ber (Sonne, feine anbere (Scbroefter, bie jírůďe. Cag 
je£t ruF>ig unb lebloß, alo toarte fíe auf bie J?anb, bie fíe um= 
greifenb ebenfalls ¿um ©lieb erl)ob.

Oben ber (Sattel, jene (Stelle, roorauf fidE> bie 2Id)fel ¿roängte, 
mar breit unb außlabenb. 2lucb überzogen mit einem abgeplat= 
teten TBachßiuch, baß, mit oerrofteten Diägeln grob befeftigt, 
bie itante beß ^oljeß oerbcďťe. Sann liefen ¿roei alterßgeblcicbte, 
abgefchabte 2lrme, einmal bureb ein Suert)ol¿ gefpellt, ¿u einem 
(Schaft ¿ufammen; beffen unterfteß ©nbe ftaf in einem nach 
innen fdnefgelaufencn ©ummi¿roecfen. Überall trug bie itríiďe 
(Schrammen unb iterben unb bort, roo feine -Çcmbe aufgriffen, 
lag eß roie bräunlicf) fchmu^iger $irniß.

©in langeß (Schíďfaí Inatte fíe bartnaďíg unb umftänblid) 
eingegraben. 3toar Štoang nid)tß ^¡nnerlicbeß baß ipo[¿ fïcb ¿u 
änbern, roie Díelíeícht ein ben Cei ben unb Jreuben all¿u паф= 
giebigeß ©efiefit. 2lber ein äu^erlicf) febarfer ®ríffel¿ug beß ©e= 
febiefeß ri£ beffen roecbfelüolic ©reigniffe mit ¿ufälligen Эхипеп 
nur in baß (Stuď i?oí¿.

(So roar eß alfo ein 25иф, immerfort aufgefcblagen beni, ber 
eß trug ober anfal). immerfort auch ein eingegrabener DIieiv 
febenroeg, ber auß folchen Зсіфсп/ -^ag für 2ag, (Stunbe für 
(Stunbe Don einer immer fchroäcber roerbenben jpanb abgetaftct, 
mel)r Ceben befcfyroor, alß bie lange fchon oerblapten Silber einer 
ungclenfen bäuerlichen Erinnerung.

Senn ^onaß 9tamu¿ roar ein Sauer geroefen, eljebem er ¿ur 
ipanborgel griff unb an feiner ítrůďe ljumpelnb Don 3al)rrnür^ 
¿u 5a|)rmarft, non JQocb¿eít ¿u Jpod)¿eit, Don San¿boben ¿u 
San¿boben ¿og.

Sol¿engerabe unb mit ber Cangfamfeít feines ©efd)Ieci)teß be- 



gobi, roar er bamalo burri) bie ©affen fenica JSemiatborfeo ge= 
gangen, ©eine Jpaare, mel)r roeiß ala blonb, liefen unregelmäßig 
ge^roirbelt über ben runben Odbäbel unb benahmen fiel) gar an 
ben Augenbrauen E)ödbft roiberborftig. 3tpifri)en ftänbig leicht 
geröteten Cibern lagen bie roaffert>ellen Augen, etroao größer, 
alo man fíe fonft bei ben Centen feiner Jpeimat fanb. ©ing er, 
fo fließ er mit jebem (Schritt in ben Soben, ala trolle er iř>n 
^erbrechen. Satjer fyatte fein ©ehroerf einen eigenartigen Jllang, 
unb fam er eineo Seiertaga in bie .ft ir ehe, fo fonnfcn i()ii bie 
Sorberftcn ol)ne Umfet)en erfennen.

Oer Jpof bea £Ramu§ tvar ber einzige in ber ©emeinbe, ber 
über bem Sürbalfen in (Stein genauen fo etroao tríe ein 2£>ap= 
pen l)atte. ©a roar jroar feltfam genug, inbcni eo einen Srotlaib 
barftellte, barin ein Solch bia ana Jpeft ftaf, aber ber alte 9îa= 
П1115 fagte feinen bei ben (Söhnen nicht nur einmal vor, fíe roären 
ber ältefte freie Sauernfriilag im ganzen Sal, unb beutete bao 
223appenbilb mit einem fnappen (Spruch: „DIieffer im Srot, 
fri)neibet bie 9iot."

3n ber ©emeinbe jroar, bei ben Diacbbarn, tufchelte man ino= 
geheim über ben (Stolj beo Alten, unb juroeilcn fam co vor, baß 
bie Äinber auf ber (Straße beim Auojä^len fpotteten: „©in §er= 
rißner 233erf, ber 9iamu$ roar ein Serf/'

Samii roar aber fcineoroego gefügt, baß ber alte 9xamu$ 
nicht eine geachtete unb geehrte 'Perfon in ber ©emeinbe roar. 
Sefaß borii feiner im ganzen Serf einen Siebftanb roic er. 2Benn 
er im 5riri)jat)r auf bie Alm, über (Stüroio t)inauo, auftrieb, 
roaren bie Ceute allefamt auf ben Seinen unb manch eine Dliagb 
ober ein (Stallfrfiroeijer mußte vom Sienftherrn einen gehörigen 
Dîüffler einftecfen, treil fein Sief) nielli ben 2Bobíftanb geigte 
roic bao bec alten Dfamuj.

2üíe ber in bie 3abre gefommen roar, ba er felb= 
ftänbige ©riffe verftanb unb ben Atvpf fing genug batte, auf 
feine eigene $auft $u arbeiten, ging er fommero mit beiti Sief)
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auf Elie 2llpe. Ser Ulte fonate ¿ufrieben fein, trenn es .Çierbft 
rouròe, denn feiten fcblug Eleni ^onas eine Ítuf ab uni) fíe tarnen 
breit unb mit gldn¿cnben 5eUen roieber ¿urútf. ©erne ¿og E'er 
(Sofu auf die 2i[ni unb trenn auch Elie Gente fugten, er mürbe 
cinfd)iditig babei unb ein (Sinnierer.

Sines Sages aber ffür¿te E'er alte Diamu¿ rom 2öagen unb 
brach fich Eien (Schcntel. 2Hs er nach langem Gager roieber 
aufffefen roo Ute, inertie er, baß E'er £uf fteif roar. Запасі'ft 
fluchte er, roas es bas 3eu9 auf ^en ©dröfer, ber ifn 
rerfuriert fatte. (Schließlich aber befcfieb er fidi, fchicřte 
DTìartin, ben jungem (Sofn, auf bie 2Ilm unb lief ^onas 
benmtcrfommen. Sann ging es furj unb fnapp ¿u, trie es bei 
cínem üblich íft, ber nie in feinem Geben ríeí geredet batte, 
es fief, ber S'of braucht einen neuen Jpcrrn unb ber bringt 
fein 233eib mit.

(So rourbe über bas falbe 3afr fd)on eine 5pod>¿eií angefagt, 
ofne baß jcmanb mußte, roer bie 23raut fein roürbe.

Dam lachte man ¿toar irn Serf über bies Äutfcf ¡eren, aber 
es gingen taum brei 223ocfen um, als man fcfon truffe, baß 
ber 3^nas šur 25erfole¿¿i ging. Sie fief ©rit unb roar aufge= 
fcf offen tríe ein DTiannsbilb. 2ücnn fíe bcifammcnftanben, 
glaubte man faft, fíe fei bie ©rößcre.

93on ba ab rerlangten mm bie alten 23räudie ifr Diecht, jene 
funbertfad) getanen ©epflogenbeiten, bie immer roicbcr ge= 
fchaben, trenn ¿irei fidi ¿ufammenfanben. Seríenos taufte сіп 
buntfarbiges (Seibentudi, roíďelte einen Çünffrânfier hinein, 
legte ©ínfter ba¿u, ein (Stuď Jpausrour¿ unb einen 
3ettel, barauf ftanb:

„Sic fíebcn .Vperreu fragen bid) im ©etriffen, . 
bu folífť ihnen funbtun unb geben ¿u triffen, 
ob bu etiras roillft ober roeißt, 
gegen einen, ber mit Dianicn ^onas feißt."



9ìacf)ts ftaiiD er dann nor ił>rem $enfťer und toarf das ge= 
fnoťeťc ©йфіеіп durch ií>re (Scheiben. 21 Is er dos ©las flirren 
řyórťe, roandte er fícf> uni und ging nací) Jpaiife.

21m andern 92îorgcn faf er, daß auf dem 25erťole§§it>of feine 
21rbeíť gefchab, da mußte er, daß er ju feiner Jpod)§cit nun aucf 
die Sraní petite.

©as 2lufgeboí fiel non der Яап§еІ, der ^ochjeitslader ging 
um, und bei den Sertolejjis tvurden die ßeinroandbaUen ausge= 
fud)t und mit Sandern und Зюеідіеіп gefchmücft. ©ie (Sd>nei= 
derin roar jur (Stör, und die ycftfuPere brachte dem 2©irt eigens 
ein fchroeres $aß Seltliner.

2Bcnn es dämmerte trafen fid> die ©rit und der 3onas am 
2lnger, festen ficb am Drain und hielten einander die Jpände. 
©ann fpracb feines Diel, aber manchmal neigten fiel) ihre ®e- 
fidjrter zueinander und dann griffen auch die ^ände fefter, daß 
juroeden die jtnöchcl fnarften.

©ie Dtadht ftand über фпеп. ©íe iangfamfeit und Äargfeit 
der alten ©cfcMechtcr müfte fid) um jedes 2Bort, aber roenn 
eines fiel, dann ftand cs roie eine Izarte Srücfe jroifeßen ihnen 
und fíe trafen fidi.

DKanchmalfam eSDor, daß ^Diiasfcbiver feinen 2lrm um фге 
(Schulter legte, fo, als fatte er fdron SefiP genommen Don ifr, 
dann überlief cs die ©rit mit einem (Schauer und fíe drängte 
ficb eng in ifn ein. 3fve Siebe roar gerade und ol>ne Umfchrocife. 
(Sic machten feine 22?orte darüber, aber fíe fprachen Dom Jpof, 
Don der 223irifcbaft, Dom 23iel) und Don den hindern. Diüdrtern 
erhoben fie fich, menu das ©al cingcdiinfclt lag, und gingen 
Doneinander.

©ennoeb ftand die Orít nach foldron (Stunden gerne noch an 
it)rem offenen $enfter und faf hinüber jum 5?of des ^onas. 
2lucb mitten in der Diacht erfob fíe fid> Dom Sett und ftand im 
groben Ceinenfemd am §enfterfreuj, fot) Jinans, als roäre die 
Diacht, das ©al, die ©emcinde ein ungefüges Such, daraus fíe, 



langfam паф den ЗЗиф^аЬеп tappend, cíne fommende ©e= 
і'фіфіе fícb íefen fanne.

Эіиф über 5Dna0 tvar e>n anderes Pafein gefommen. Slls 
er eines SRadüs acni Singer fam, marf er die Jpausíůre ju, daÿ 
das Єфіо^ berausfprang. Per alte Dîamuj, der es oon feinem 
nad) breftl)aften Sager aus horte, Іафіе aer ficb bin und meinte: 
(Es ge|)t gegen die ^ocbjeit!

‘je näher nun der Sag rüdte, umfo meljr füllte er fid; mit 
©еЬгаифеп. So famen am SSorabend die 23иг|'феп der ®e= 
meinde jum 3pnas, jerrten if)u hinaus auf den Singer, jogen 
ihm einen buntfarbigen 9iorf an und gaben ihm eine brennende 
Sunte in die 5?and. Sim Tßiefenrand ftanden die 25öller geladen, 
und die Sedigen larbten ibn an und miefen ibm, er müffe fein 
Sedigtum je^t ruegfcbiejjeii und fid) in den (Žř>efťand I)inein- 
donnern. 5onas bob die Sunte, tat feinen (гргиф:

„Dliii 231ÎÇ und Panner fang’ іф an, 
Somit id) fíe bernacb nicht ban!"

und hielt das §euer auf die 3ündpfanne. Per Änall fprang 
polternd über die SBiefe. Sils fid> der fchroadigc Эхаиф oer= 
jagen batte, fab man dort, roo der 25olier geftanden batte, 
nid)ts mehr als jermorfeltes ©ras und aufgeriffene (Erdnarben. 
Paneben lag der fjanas und blutete ferver. 3№CI' örei andere 
ftarrten raucbgcfdnvärjt oom Drain. Sils fie den erften (Schreef 
abfcbüttelten, hörten fie febon den 50Iia0 brüllen mie einen 
(Stier und es überfiel fíe ein (Зфаиег bis ins DIiart.

fjndeffen ftand die ©rit mit feftgefnotetem Jpaar in ihrer 
Äarnmer. Pa ging der (Зфиу, der ihr ein anderes Sor auf: 
fdueýen feilte, und fo 1'фгіе fie oor $reude auf und trommelte 
mit barten $äuften [aфend auf das ^enfterbrett.

$aft ein halbes 3abr tag der fjonas im (Spital. 3uerft batten 
die Slrjte поф gedaфť, fie fönnten ihm den £u£ retten. Paun 
aber fiÍMiítíen fíe ihm (Stürf für (Stütf ab, und das, mas megfiel



Don feinem Seib, rourbe immer mefr, bis es enblicf gar ein 
Sííiď über bas Änie ging.

©leicf an ben erften Sagen roar bie ©rit einmal bei ifm 
geroefen. Senas fieberte noef, fatte um ben Scfäbel einen 23er= 
banb, roeil fo ein rafenbes Jpoljffiirf ihm aiicf ein falbes Sfr 
abgejagt fatte. Ser Scfmer§ foďte auf feinem ©eficft, bríiďfe 
es ein unb fog bas ®lut baraus. Sie ©rit ftanb tror ifm unb 
roar bis in bie ^aarrourjeln coli Scfreďen unb 2lbroefr. ®r 
faf fie faum unb fomite firf nicft rüfren. Sie bracfte nur rauf 
unb feflig feinen EJÌamen ferons. Sfre 2írrne fpreigten fief roeg 
trou ifreiii Seib. yiô^licf ftief es ín ifr foef, fie roanbte fief 
rafcf unb lief bacon.

Senas roufte, baß er nun in cmer anberii 2Belt roar, baf er 
niefts gemein mefr fatte mit ben Dlicnfcfen, bie mit geraben 
©fiebern über bie gelber gingen, baß er all benen jugefefroiftert 
roar, bic nur noch auf bas ©rbarmen ber anbern fin ¿u leben 
fatten.

Sonas jammerte nicft. Sie ^flegefcfroefter, bie ¿u tröffen 
geroofnf roar, faf, baß bies fier nicht tronnofen roar. 9uir gu= 
roeilen, roenn er an bie ©rit baefte, griff er unter bie Seďe unb 
taffete ben immer noef fcfmer§enben Stumpf ab, bann mürben 
feine Sippen fefmäler unb fart.

9iur gan$ 511 ®nbe, als er entlaffen rourbe — fefon lefnte bie 
Äriicfe am 25ett — unb ifm bie Srfroefter bas roie ein $afnero 
tuef fängenbe leere ©croanbteif fodhfťeďťe unb bas Jpolgftüd? 
anfcfnallte, ba roar es bem Sonas, als roürbe ber ifranfenfaal 
ein freifenbes Äaruffell unb bie 23etten bariu roeife 25raut= 
futfefen. @r griff taumelnb narib bem 25ett, merfte nicft, baß 
ifn bie Scfroefter ftüfte.

Töenige 2lugenbliďe, bann roar auch bas trorbei unb er fefritt 
miiffam auf ungleicfen §üfcn aus bem jpaus.

2I(s er feimřam roar ifm alles fremb geroorben, ber jüngere 
ЗЗпіЬсг ftanb im ^rof unb fommanbierfe bem StaUföftrerer.
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(Sine gepeime $eini)[id)feítz die er nicht begriff, ftarrte iř>n and 
alíen Söinfeln an und ani dritten Zag erfuhr er, dap die ©rit 
dein (Sortolejji оег|"ргофеп fei. (Sr fagte nichts darauf, erpob 
fich aber und ging müpfelig in feine Äammer. ©ort roarf er 
fid) aufs 25ett und ftarrte die ^cíjdeďe an.

©raupen íjerbfťeíe es. ©ie erften Zage ging er ріп und mieder 
noch durd) das ©orf, als er aber fai), dap ihm die 2eute aus= 
mícben, roupie er, dap er піфі iiiebjr ;u ipnen gepörte, dap fíe 
фп аЬде)"фпіііеп patten, míe man ípm fein -Bein abgefdniitten 

dap fíe Slngft patten mit ipm ju ,'ргефеп.
(So ging er denn bald über das ©orf pinaus, foroeit er |їф 

forťmůpen fomite, ©ann fap er auf irgend einem (Stein oder 
lag im ©ras und roartete nur auf die (Stunde, da er die Uhr 
fdilagen porte und firn ihn die Зе*і ivieder fam, die Jtrííďe auf= 
junepmen und peimroärts ju gehen.

(Sinmal mar er roeiter gegangen und fap роф über dem ©orf 
oor einer Jpeupütte auf der 25anf. (Sín fdemoler Jupfteig lief dar= 
an oorbei. (Spät am ЭІафтіІІад ftand er auf, fauni aber patte 
er den 2Beg betreten, als ihm oorn ©orf per die ©rit begegnete. 
(5tili|ijproeigend hatten fíe einander bisper gemieden und es mar 
ipnen feltfam gut gcglücft. aber miipten fíe bart anein
ander oorbei. ©in ЗІиатеіфеп mar піфі пгодііф. 3a, 3Dna0' 
der mit feiner jtrücfe faft den ganjen 2Bcg in feiner 25reite 
Ьгаифіе, patte fid) jur (Seite ftellen muffen, roollte fie oorbei !

©er aber, als er fíe fommen fap, blieb fiepen, als hätte er 
mit eins ZBurjeln in den 25oden gefd)lagen. Und fap ftarr und 
mit geröteten 2lugen auf die ©rit. ©ie ging langfam (Зфгііі für 
(Зфгііі an ibn peran. 5^nns fap, míe fíe der Sítem lepte, dann 
ftanden fíe einander part gegenüber und feines mupte mas ge= 
fdiepen follie.

Slber es fam rupig und fo befonnen, dap die ©rit auf|äbaute.
,,-Ç>aft bald ^оф^еіі?"
„Über eine 2Bod)e."

И



3111 ©ras fägten bie ©ríllen. 3Dnc0 fd)nappte nad) Suft.
„•fbaft íl)n gern?" fragte er bekommen. Sie ©rii fenfte bao 

®efid)t, um einen (5tur$ 9iöte ju Derbergen.
„(Sie l)aben mir lange jugerebet."
„3° 'r meinte 3cnnö barauf. „@r bat fein fd)Ied)teo 2ln= 

roefen."
Sann roar eß roieber ano, unb feines mußte roeiier. Sie ©rit 

$errie an il)rem Diorf, unb ber Зопао biß mit feinen $ingern feft 
in bao Jpolj ber ívríicře.

(Šnbííd) fing fie roieber an: „Зотіао, id) l)ab’ nícbt trollen, 
aber ber Sater fagi, ein Sauer braadt feine $üß auf bem 
2lcřer." Зопаб fniefte etroao §urůď unb fagte langfam: „Sin 
Sauer brandt feine $üß. ЗФ fann ba nimmer mit aufroarten." 
Unb fat> §u Soben. Sa fam’o ano ber ©rit roie ein oerquälter 
Dìuf : „Зопав!" Unb fíe batte іІ)п um ben j?a(o gepaďt, baß 
er ivanfte. Sie ííríiďe fiel ihm fort, unb ba merfie fíe mit einem: 
mal, baß er in feiner ganzen (Sdroere an il)r bing, ©rit feuchte: 
„Steh, ЗопаіЗ/ fiel) !" unb ließ fid an ibm niebergleiten, paefte 
bie ííríiďe, gab fíe il)m aber nid>t. Sa l)ob er feinen 2Irm um fíe 
unb fagte: „3^t geb id> auf bir." Sie ©rit bieli bie Ärude 
roie ein (Spielzeug in ber Sinfen, unb nach einem Sußenb 
fdroer gegangener (Sdroitte ftanben fíe roieber iror ber Jpiitte. 
Зоиао riß ben SRiegcl piruet, ba fam ibm bie -Tur fdron roeit 
unb offen entgegen. (fr fpürie, roie bie ©rit bebte, unb brinnen 
fagte fíe: „Зспсіо, roao iff bir?"

Sa lagen fíe aber fclron im jpeu unb ber 9ìud ber gebörrten 
©râfer fdtlug in Зі'еіісп über il)nen §ufammen. Зопа# í>úíd ¡bt 
©efid)t gefaßt unb feine З^Ь110 fnirfdten an ben ¡bren. Эійі 
ber einen ßanb tappte fíe nodt umber, alo wollte fíe il)n roeg= 
brängen, aber bie Seroegungen rourben fdroäder unb fdließ= 
lid) lagen ihre gefprei§ten Singer breit unb fdroer auf feinem 
Dvůďen unb ließen nicht mebr loo, roas fíe gefaßt. Ungeftüm 
topfte er mit feinen Singern um il)ren Jpals, um і[>re 2ldfeln,





ča rip fíe felber čas Dliíečer auf, unì) er fanč unťer čem fühlen 
J?emčleincn čie Vrufťápfel Doll unč I>eí£.

Vor čeř Sdutte neben čer Vanf lag čie íirůcFe in čer Sonne.
2m čiefem Ilbenč ging čie ©rit ladhenč čurrf) čas ©orf. 

Äein §ačrf>en 5?eu roar mehr in itjrem Jpaar. ©er ÍRoď roar 
glaťígcfťrícben. Ills fie im Vorbeigehen hörte, ča£ eine jur 
ančern |'ргаф: „©ie ©rit, čie hať gut Іафеп, fo einen Äatjen= 
fprung vor čer .Ç'odhjeit." ©a [arbie fíe noch mehr.

Unč Зспа0 9*n9 am felben ЗІЬецЬ jum erfíenmal in čie 
löirtsftube, tranf ein Viertel ERöfel, fcßlug ju Jpaufe čann 
mit čer jtrůďe auf čen ©iftř), lacbte, Іафїе ftbalíenč čajů, ča$ 
čer alte ERamuj an čie ©ůr fam, erfcbrerft [;сгеіп|'фаиіе, roeií 
er glaubte, čer 3pnas fei irr geroorčen.

©er aber fah nun ©ag für ©ag um čie Hiíttagsjeít non 
feinem jíaminerfenfter aus hinüber jum Vertolejji'hof. IBeim 
črííben an einem ančern $enfter čas сФеп hing, nahm er čie 
5trücFe unč humpelte hinauf jum Jpeuftačel [юф ůberm ©orf 
am ISalčranč unč roartete. ИсапфпіаІ ging einer vorbei unč 
grüßte ihn. ^©orf erjagten fie čann, čaý čer pronas nun 
ganj ein Sinnierer geroorčen fei, roeil er fo oft oben an čer 
Dliurhalče faße unč ins ©al frbaue. deiner batte aber noch 
gefeben, čaf čie ©rit nicht nur vorbeiging, fončern frob unč 
erregt auf фп jutrat.

So gefd;ah cs bis jur 5?ocbjeit. 2lber аиф čann fam čas 
Зеіфеп roiečer, unč^ronas SRamuj roartete oben auf čer Vani, 
unč alles roar roie ehegefťern.

®s ging febon gegen Dìovcmber. 5onas fafj h*nier ^ет groben 
©icbentifch. Vor ihm ftanč čer ѴЗеіп. ©ruben ím ančern @cE 
hoďten ein paar Vauern. Sie hatten Vieh nerfauft unč roaren 
frbon roeit über čen ©urft hinaus, ©arunter čer ©ortolejji.

Sr fchielte etliche Ditale ju čem itrüppcl auf čer Dfenbanf 
binüber unč batte febon lange ein Ißort auf čer 3unge, bas іІ;п 
anbacFen follie. liber ječesmal fiel фт einer feiner ЗсфЬгйЬег



in bie Diebe ober fíe ftíefjen ап, ЬаБеі fchtoamm baa 2Borf in 
bie ©urge! hinunter. Зюаг frod) ea langfam toíebcr herauf, 
machie ftrf) auf ber 3un9e breit unb füllte baa Dilani ana. ©nb= 
lid) planíc ca Iferaua.

©er ©orťole§§i páďte baa Dióťelglaa, hob ca unb rief §um 
jjonaa hinüber: „Srinfft míť auf bic ©rit?" @r fdjrie ca burd; 
ben Эхашп. ,,^ab’ nichťa baoon", gab ber 3Dnaa fdiel §uruď 
unb oerfroch fidi fchier hinter feinem ©laa. ©a fufr ber anbere 
foch unb fdirie: „Sefcheib folíftťun!" (Stati beffen häufelte 
ifn ber З^паа mit föfnifcher (Stimme:

„Sauer, bleib auf beru lieber, 
Sauer, bleib auf bem IBeib, 
(Sonft fonimi ein anberer Díaďer 
Unb ř>olť fid) fein’ 3eíít>erťreíb \"

(Schon fdfrie ber anbere bagegen:

„Ärummer i)uf unb frummer 2eib 
Paffen nicht §u einem graben 2Beib."

9Tod) immer faß ber Зопаа míe fíeínern auf ber Sauf, aber 
fcbncibciib fam’a: „Iluffören !" toQr ber Gortole§§i am 
©ifch, faF> bem Зопаа ftarr unb nur hanbbreit roeg in bie Ilugcn. 
©ie anbern toaren aufgefprungen. ©er 2Birf fam Ijcrem unb 
begehrte auf. líber ber (Sortolejji feerie ben 3Dna0 an: z/5u 
Sefdieib" unb i)ielt it)m brohenb baa ©laa unter baa ©eficht. 
©er lachte auf, ca fei eljer unb anbera gefchel)en, ala er t?cr= 
meint, ©a jagte il)m ber Sefoffene ben 2Beín ina ©efíd)ť. 
Зстаа langte nach ber ^růďe, erhob fidi, ber 2Bein tropfte 
il)ni l^erab, unb el)e ea irgenb сіп anberer überhaupt erfennen 
oermodite, fut>r bie ílríiďe beni Q'ortole§§i an ben (Schabel, ©r 
fd)rie auf, fnicřťc in bie jtnie unb fiel lang auf ben Soben roie 
cín (Saď.

Зопаа ftanb oer іІ)ш, feudjenb auf bie ©ifd)fante geftü^t,
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bie íirücFe immer поф auggeftreďt in der 5?and, und fat> die 
ganje 2Birtgftube fanden um die groei per breiten Augäpfel beg 
Zoten.

irgend einer rig фгп die Ärütfe aug der J?and und [фгіе: 
baft фп erfcblagen."

©ann führten fíe фп ab und cs gab афі ЗаЬге für ben 
5t nippel.

223ag find афі 3abre hinter ЭЛапегп? 233ag find афі ЗаЬгс 
t)inter vergitterten Qtenfťern? 2Bag find афі 5аЬге ,n einem 
fpäi-Ііф grünen ©efängnigbof, in dem man eine fnappe 2Seile 
3eit im itreig I)erumgel)t und nur alg itrüppel auf einer 23anf 
fi g en darf, roenn man müde ift.

223ag find афі ЗаЬгс °Ьпе toeitgefфn?uпgene $еІЬегЬаифе, 
ohne IBälder, аиф roenn man fidh gut führt und die 2luffel)er 
und ©ireftoren феипЬІіф §u einem find und 23ergünftigungen 
депчфгеп.

22?ag find афі Cfabrc ohne ЭПеффсп, roenn аиф einmal ein 
23ünbel fommt, darin ¿uoberft ein 23rief liegt, ungeleuE und 
fteif де|'фгіеЬеп? Аиф roenn darin fteft, dag fie, die ©rii, nun 
den £of allein führe, dag fein 23ater geftorben fei, der DTiartin 
gefreit fabe und dag fíe, die ©rii, гіфіід ihren ЗЗиЬеп befom« 
men hat mit einem Ji?aar, mehr roeig alg blend und vorab an 
den Augenbrauen ganj roiderberftig ftefend. ©ag jroar dag 
©orf fpotte, aber eg тафе il;r піфід, und fíe l)abe ihm eine 
^andorgel gefehíďí. ЭЗіеІІеіфі dürfe er darauf fpielen.

Und die Jpandorgel roar da und darauf fpielen, dag durfte er.
Aber roag geben dagegen die acht ЗаЬгс f° bunfel und un< 

1)еітІіф ипфег. Dlianrl'en graben fie aug, ma ib en іфп íntoendig 
дап$ b°I)L bag er, roenn er roieber binaugtritt ing $reie, jufam= 
тепЬгіфі, alg fei er 2cib aug Afфe unb bürfe ib>n fein 223ind 
angelen.

ЭТіапф einen йЬег§іеІ)еп bie 3Qbrc Utu§ und quer mit 2Ве1)= 
mut unb (5еІ)пффІ. Sann roeint er ѵіеііеіфі off, unb roenn er 



dann nad) feiner Jeit die Älinfe jugedrůďť ginter fidi, ift er roie 
2öacha, í)ať fein ®eficř>ť Derieren und feine ©eftalt. ЗІЗепп inan 
íř>m die Jpand drücFen roili, lä^t fíe ana und ftreift nur müde 
vorbei.

3vnaa aber, ala er die letzte Steppe verlief und auf der 
©trape fťand, ein Sündel auf dem Dîücfen mit ein roenig 3CU9 
und feine Jpandorgel, die itrücte unterm 2Irm, der roar nid>t 
niorfd) geroorden, auch ni d)t meid), der roer roie feine Ärürfe 
geroorden, bart und fremd.

Cf r fchritt den Vfad und fai), da£ der 2Bald grim roar roie 
ehedem, daß die Serge ftanden trie §umalen, daß niebta andera 
roar, und dennod) glaubte er, ea fei jroifchen ibn und die 2BeIt 
eine gläferne 2ßand geftellt, die jeden itlang veränderte, jedea 
2öort ¿erbrach und jedea Sild verfemte.

(Ja gab fein 2t3ol)in meljr, nur ein 2öol)cr.
(So ftand die S3elt vor i.t>m, ein Sündnia unbefannfer ®e= 

fiebte. 2Bobin er feinen (Schritt auch trat, fíe fchien іt>n ¿u fließen 
und dennvd) um ii>n $u fein. (Sie fdjien jet$t nícbťa ala ®el>eím= 
nia. 3¡ebea 2)orf, daa am 2$ eg ftand, ein Dîâtfel, jeder Oííenfd), 
dem er begegnete, ein 3auberfprucb. 2lber ea drang nicht mel)t 
ein in il>n, ea glitt ab, ala träfe ea auf glatt gefchliffenea ®e= 
ftein. (Sie l)atte feinen Seil an il)m, und er fratte feinen Seil an 
il;r. Äaum, dafs er fíe fpürte unter feiner (Svl)Ie, faurn, dafj er 
den 2ßind empfand, der ibn am Sart rührte, faum, da|3 er den 
(Scbmad3 t>atie auf der 3un9c Srvt und 32iild>, die er a£ 
und tränt.

£)ft fa£ er an irgend einer ©traße und fpielte 253eifen für 
lích, die eine tote Srinnerung toaren feiner 3ugenb, und niebta 
roollte er damit, ala daa begreifen, roaa um iF>n ftand und roie 
lebloa auf ibn niederftarrte.

Sann gefihal) ea, da$ iHienfchen vorbeigingen und il)n mi^= 
verftanden, denn roenn er nad; (Stunden aufftand, lagen 92iün= 
$en im (Sand, die fíe il)m mitleidig vor die $úýe geroorfen



fatten. ©ft lief er fie traumhaft liegen. 3utt)eilen aber raffte 
er fie gierig auf unb Derbarg fíe in ber innerffeu Safcbe feines 
Derblicbenen Díoďes.

So ging er, unb bod) roar il?m, als liefe bie Strafe langfam 
unb brödelnb unter it>m rocg. Dbgleid) er roufte, baf er mit 
jebem Schrift fid) roeiter roegroanberfe Don jenem ©rt, roo an 
ber Sûr eines breitgelagerten Jpaufes in (Stein genauen ein 
Srotlaib fid) jeigte, barin ein ©old) ftaf, er ging roeiter, unb es 
roar iljm bennod), als roanbere er feiner 55eimat ju.

©a gefd)al) es eines 2lbenbs, baf er in ein frembes, nie 
gefeljcnes ©orf eintrat, Äirchroeil) roar bort. Suben ftanben an 
ben piafen, unb auf brel)enben ítaruffelís Freifchten Surfchen 
unb Dliägbe. ^onas ging burd) bas Oeroüljl, l)örte, roie Suben 
ííjni nacbliefen unb feiner fpotteten. ©a roanbte er fid), roinFfe 
fíe ju fid) íjeran. ©íe Suben fdiroí egen betroffen.

forias fefte fid) auf einen Srunnenranb, jog feine *f?anb= 
orgel auseinanber, pref te fíe roieber jufammen, unb bann Fam 
eine 2öeife, ein Sanj, unb bíe Äinber faf en unb ftanben um il)n 
unb gordden.

©ann trat aus einem 3paus eine DTiagb unb fagte it>m, er 
möge mitfommen. @r fchaute fíe glafig an, fpielte fein £ieb ju 
($nbe unb jroängte fid) bann bie Srcppc l)od). DIian fdiob ií>n in 
eine übervolle 2Birtsftube oor eine Schüffel unb fagte, er möge 
effen unb bann jum Sanj auffpielen. (Sr ladite Furj auf, fchütfclfe 
ben Äopf unb roollfe roieber jur Sure Ffnaus.

©a muffe es gefd)el>en, baf er gerabcsroegs auf ber Sebro elle 
einem 32iäbd)cn begegnete, bie iljn grof anfat) unb ,it)n fragte, 
ob er benn nid)t auffpiele.

©a brad) jum erftenmal nad) langen fahren in 3pnaö c¡n 
Çunfe auf, ber leuchtete фт eine Spanne roeit in bie S3elt, bie 
er nicht meljr oerftanben Inatte. Є'г roanbte fid) um, löffelte feine 
Suppe leer, bann griff er an bie ^anborgel, probierte bies unb 
bas, bruďte enblid) ben Äopf fd)ief auf bie Seife, pfiff burd)





bie 3<фпе un^ f*ng nn aufjufpielen. Sag ЭІіаЬфеп fain nod) 
einmal norbei. ©teilte einen Seiler neben фп, barauf DTlünjen 
lagen.

©g mürbe fpät, aber Зопоя n?ar nicf>i nifibe gemorben, unb 
feiten Inatte ber 2öirt einen fleißigem Dlaififanten nur um beg 
©ffcng milieu in ber (Stube gehabt.

fjeberf) ftanb ber Seller halb Doll oor joiiao. 3rgcn$ e,ne 
E)atíe itjm ein ©lag 2üein bingefteiit, unb als eg leer mürbe in ber 
(Stube, fam bie DTiagb, bie ibn Dom Brunnen geholt i>atte unb 
fagte, er fanne nächtigen. Dliorgcn fei Diacbfeier, ba falle er 
bann mieber auffpielen.

Bon bem Sag an blieb fjmiag im Sal, fpielte auf ju jîirdy 
теф, ju Saufen unb 5?оф§еіІеп. Beim 23irt Inatte er eine 
fleine jîammer für fid).

Dft mar er tagelang roeg, irgenbmo anberg, bann fam er 
cincg Sagcg mieber, tat, alg ob niebtg gemefen märe unb blieb.

Diiemanb im Sorf roupie, moi)cr er fam, mer er mar. Эшг 
ben Bornamen Ratten fíe erfahren, unb fo nannte man if>n im 
ganzen Sai ben Prgelijonag.

Lim фп Ijcrum liefen bie 5abrc toc9 111,0 ®anb. Sic itinber, 
benen er einft am Brunnen gefpielt I?atte, maren Bauern ge= 
morben unb Bäuerinnen. Sog ЗІГоЬфеп, bag фп an ber Sûr 
juni LImfe|)ren bcmogcii I>attc, raufte fid). fd)on mit einem 
guten Su^enb iiinbcr ab.

Bn'nfcr gingen unb £enje famen. Jonag ftreiften fíe fauni, 
ßr felbft mu^te fdhicr nid)t meljr, mie alt er mof)l fei. 2üenn 
er burd) ben Drf ging, mar er oft mie eine frembe (Sage. 
mcilcn Ьафіе er baron, baf; er in ber Dritte ber îücltfugcl fihe 
unb Don allem, mag am 9tanb gefchah, nur einen matten 2lb= 
glanj, einen ©d)imnicr míe burd) fichen ©läfcr empfinge. (Sclt= 
fam mar фгп, ba(Ś er überhaupt поф Beftanb I;atte auf ber 
©rbe, benn fo entfernt unb unförperlid) glciidfam lícý er ben 
breiten (Strom beg Ccbcng, alltagg ober feftlid), an fid) Dorbcd 



jíefjen. ©tanb uni) i?adhťe immer erbitterter barem, baý fidi 
biefe $lut oon Ceben bod) irgcnbmo brechen muffe unb 
auffd)äumen.

Sils er bann aber immer meï)r einfah, baý er feinen 2öiber= 
ftanb bebeutete, bap nid)ts fid) an il)m fpaltete ober oerjmeigte, 
bap bao Ceben il)ii ebenfo imgeftórí lief;, loie es and; er nídbí an; 
taffete, ba rvurbe ifjm jur ©emipljeit, bag bie ganje 2Belf, 
9Renfd)cn unb Siere, 22?orte unb 3al)re, ©ebärben unb ©reig; 
niffe burch ib>n t)inburd^gingen, ol)ne bap fíe íí>n empfanben, 
bap er fíe innerff empfanb, gleich mie Cuff burcBgei)f burd) ein 
Llnfichtbares, ої)пе abjulcnfen ober fid) ju oeränbern.

©o mar cs if)m, als I)ättc man ihm feine ©eburf geftol)Ien, 
jene ©tunbe, bie allein bem 91ienfchen recht gibt, bafj er ba 
fei, unb nicht nur gebacht ober gefüllt. 2lud) oerlor er bas 
Dliap unb bie Drbnung oon 3^it unb ben Dväumcn. Sage unb 
3al)rc maren il;m nicht шеІ)Г ein 23orüberjiel)cn, nicht me|)r ein 
2iuftauchen aus einem bunfeln gcheimnisoollcn ©chop, ein 2Iuf= 
fteigen unb 21nfd)mellen bis jum Зеп1Ф ¡Ьгег ©rfd'ciming, cín 
leifes 23ergíeíťcn unb ^iníibcrbcimmcrn in cíne uferlofe LIn= 
befannt^eif. Єіе maren vielmehr geroorben ober 0chať= 
tengebiíbe, besljalb gefpenftifd', mcii fíe niemals oon jtörpern 
l)errül)ríen. (Sie ftanben um il)u, bie Vergangenen, bic 5tünf= 
íigen, fíe maren ba unb bemegfen fid) nidd, nur er mar es, ber 
jmifdjen i|>nen febrift. ©ines nad> bem anbern erblidfe unb er; 
fannie, oielleidjt auch I)intaftcfe mit einer mefenlofen ©cbarbe, 
enblich jurüdlie^, mas er gefchauf, unb enthüllte, mas er nod) 
nicht crfamit I)afte.

2U)ulid) oerfebrt fatten fid) ihm Vîap unb Drbnung ber 
2L'inbe um iï)n, ber Verfdúebenl)eíícn bes Cíchfes, bas oon 
Dlîorgcn einfällt ober oon 2lbcnb, ber Єігарсп, ber 2öälber, 
ber ©teige über jtäimue unb 3orihe, bie er feltfam anftieg mit 
feinem f)öljcrnen redeten ©lieb, öfter ausging als manch ein 
©eraber. 9iid)t er ging oormärts, faugte mit jebern ©d)ritt



einen neuen 25liď an geh, hob fief; mit jedeni (Steig I)öE>eu über 
bieDîieberungen, nein, buntfarbig ober fahl raufiýfe bas £anb 
an ii)in oorbei, an it)m, bem einzig fieijenben in biefem Tßirbel 
Don warben unb ©eftaltcn. (Sie oerfanf unter it)m, unb bie 
©ipfel bueften unb neigten fieli, fo bag er ihnen auf bie er= 
grauten (Schübel bliifen fomite.

Зп biefen Hergängen feiner Oebanfen blieb er oft an füllen 
233affern fielen, an Reichen, bie bunfel lagen mit grünen 25rürfen 
non (Schilf unb (Seerofen befpannt, unb fat) an ficti hinab bas 
25ilb, bas oon feinen $ügen roeg in bie Ziefe rouchs unb oon 
bort irgenbroie jauberïjaft ju ifjrn roieber heraufbliďťe.

Llnb ba er ben feltfamen ©tauben befag, bag 2öaffer nichts 
anberes fei, als ein $enftcr bes ungeheuerlichen Jpaufes, bas 
roir ©rbe nennen, unb roeit er eben fiel) über biefe Jenfter 
beugenb, aus ihnen fich roieber felbft erblitffe, rougte er geroig, 
bag er ba auf allen 2Degen unb (Stegen unter feinen (Sohlen 
einen groeiten DTienfdhen mit fidh fctileppie, an feine (Sohten ge= 
heftet unabläffig unb nur bann ju erfennen, roenn irgenbroo ein 
2Baffer jenes tebenbige Jenfter auffdhtog.

(So roar fein Tßanbeln gebeinmisooli genug, um ben 92len= 
fchen, beren 23e§irfe er burehftreifte, roie ein unbegreifliches ©e= 
heimnis §u biinfen.

3m Saufe ber 3abrc bQ((e cr cin ^enfet), ber tanni bas 
Tßenigfte fprach, bas ©etenfige bes Dlïunbes oertoren. ©in 
Tßort nach bem anbern roar aus feinem ©ebächtnis gebrë>cfett, 
nnroíeberbríngtiií) in bie ®rf>Iurfit bes 23ergeffens geftürjt. 
Diictits roar ihm geblieben als bas ©ing felbft, ber ©egenftanb 
ober bie ©mpfinbung, bie Зе>феп bafür hatte er oertoren.

233enn einer bie 2ßorte gewählt hätte, bie 3Dnas in biefen 
feinen fpüten fahren noch gebrauchte, fo hätte er oietteirfif 
erfrfroeeft erfannt, bag ein (Stummer mit ben ungefügften ©e= 
barben feiner ^>änbe faufenbfart) berebfamer fein fönnte als 
3onas, oon bem abgefatlen roaren bie (Sprache, bie 2ßörter, 
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jafogar bie 9îufe roie Slätter Don einem Saume, ber nid)ť meíjr 
nähren kann. 5e met)r aber bie (Sínnbiíber und Зеіфеп um it)u 
ftarben, umfo meïjr roud)fen bie ©inge in фт felbfť, nahmen 
®eroalf über iř>n. Sie gingen ein, unì) ba fíe fťumm unì) namen: 
los ín it)m lebten, lebten fíe ein ungeheureres Sehen, als menu 
fíe (id) ausgefprod)en hätten. So oerfammelte er bie ganje 2Belt 
in fid) mehr поф gefdärfter als bie anbern, benn ftumm traten 
fíe leidster unb heftiger ein, als trenn man fie mit2Borten be= 
$roungen hätte. So marronas §u einem £Reid)fum herangereift, 
Don bem niemanb mußte, kaum er. ®r befaß bie 2öelt in fid), unb 
barum roar фт bas, roas außen um фп gefdjah, fremb unb 
ausgeleert.

fjn felffamen Stunben jebod) ftieg ein Silb Dor ¡hm auf, 
bas er einzig nid)t befaß unb bennod) mit allen Sehnfüdten 
hefigen roollte. ©a ftanb bann bie ®rit Dor ¡hm, hielt einen 
Suben auf bem 2lrm, ber nid)t gealtert roar. 2öie roäre es aud) 
möglid) geroefen ! ©as roar bann nur ein Sd)ein rore aus einem 
anbern Sereid).

Sooft es ihn überkam, fanb man am Sag barauf feine jper= 
berge leer, unb im ©orf mußte man, ba£ ber ©rgelijonas 
roieber auf löanberung fei.

So toar es eines Sages aud) gefdjehen, er hatte bie Sage unb 
ЭТйфіе nid)t gewählt, bie er gezogen, unb plotlid) ftanb er auf 
bem 3°Ф/ DDn hem aus man -Käufer feiner Jpeimat eng unb 
vertraut liegen fai). 9iod) einmal padie ¡hn jenes feltfame ®e= 
fühl, bas ¡hn jebesmal überfallen hatte, fooft er hier fd)on ge= 
ftanben roar, ©enn feine im ©orf unbekannten ^Säuberungen 
hatten immer bas cine 3¡el gehabt, feine Jpeimat roieber ju 
fehen, in bie Sür roieber ju treten, burd) bie er einft hod)$eitlid) 
jiehen follie, bas 233eib ju fehen, bas ¡hm jene furje Spanne 
alles Derborgene ®(üd bebeutet hatte,unb bem Suben bie Jpanb 
ju геіфеп, ber фп nid)t kannte, oielleid)t aud) nid)ts roußte Don 
ihm. 2lber jebesmal,roenn er auf ber Згоіфіфе ftanb, gleid)fam



an der ©cgeide ¿roeier TBelten fůr ít>nz rig eß ií>n miť einer un= 
bcfanníen Dliacbť ¿uraď. Unaußgefüllf und ¿urůďgeroíefen von 
der legten Oferte, feerie er roieder fjeím in daß andere Serf. 
£eute aber (fand daß 25i(d feiner Jpeimat, ganden alle ©cl)n= 
fuchťe der vergangenen 3aí)r¿et)nfe fo eindringlich und lebendig 
vor it>rn, dag jener andere 3auber feine ©croati mehr über ib>n 
befara und ilf>n ¿iegen taffen rnugte, root)in eß and) fei.

2ttß im ©orf Dliittag roar, die Saighe befegt miť jineteen und 
Dliägden, nur t)in und roieder ©eftügel über die ©trage b>opfte, 
¿og 3cnaö verroittert und alt ¿roifchcn den Jpäufern, die itjn 
vergeffen hatten, traf auf Dftenfchen, die ibn nicht mehr fannten, 
und fah durch e*n Senfter feinen 25rnder Dliartin am Zifcb figen 
und feine ©uppe löffeln. ©r ging vorbei, roaß mar daß auch für 
¡hn noch, roaß bedeutete ihm noch der Saib 25rot mit dem ©eich, 
faum dag er umfab.

©einen eß im 2lnfang, alß fönue er eß nicht erroartcn, biß er 
¿um ©ortoíe¿¿i'hof fam, je näher aber daß außladende breit 
gebaute Jpauß vor ¡hm auftaurf>tc, umfo fnapper und tangfamer 
iviirde fein ©ang.

Q3or dem ^auß lieg er ficb auf der 25anf nieder, er rougte 
nicgf, roaß jegt gefcbehen roürde. ©a trat eine junge DTiagd in 
die ©cbroelte, fah ¡hn an und fragte, ob er denn effen rootte. 
3onaß rougte von nichtß, atß er teife nicftc. ©o brachte ihm denn 
daß junge DTiädchen eine ©rfuiffet, 25rof, auch den Söffet und 
meinte, eß folle ihm gut fdbmeďen. ©íe fragte ¡hn auch noch, ob 
er denn roeit herfäme und roogin er rootte. 2üiederum nicftc der 
2llte btog, fo dag die Dllagd verlegen ficb die .f?ände au der 
©rihiir^e abroifebend (фоп roieder in den $tur ¿uruef roollte. 
5?a erhob 3anaß fein ©efid>f und fah die 3un9e f° fettfam an, 
dag fíe die Jipände betroffen finfen lieg und gehen blieb.

©r fragte: „3g die ©rit ¿u Jpaufe?" ©ie Dliagd gamite 
noch mehr und brachte verroirrt nur brrauß, dag fíe vor сіііфеп 
fahren gegorben fei. 5onaß frfrob die ©dbüffel roeg und fein 
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Äepf fnídříe etroas E)erab. „Uni) ber 25ub", meinte er barauf. 
©ag ЭЛаЬфеп fťoďt uni) fragt §urucř: „©er ЗЗаиег?" „©er 
ЗЗаиег." ©er fei über ben 23erg gegangen geftern, müßte 
aber ßeute ¿uriicFFommen Ьигф ben alten (Зфрп.

©a ftanb ber Silte auf, griff паф feiner jiriiďe unb eilte 
fort, baß фгп bas ЭЛаЬфеп Fopffchüftclnb unb notier ©ínfalf 
naфfaф

©ag roar nun ber 2£>eg. ©raußen ftürinte ber $öt)n vorbei, 
unb ber 23auer roartete, fein (5ot;n feilte bat)crFommen. ©arum 
fpiette ber 3cna0 unb f*ng immer roieber von neuem an unb 
fanb gar Fein©nbe. ©ußenberlei fiel фгп ein, unb eg )'фіеп eine 
$röf)tiAfeit über ben ©reig gebreitet, bie von einer füllen ©r= 
löfung jeugte.

©a Fam ein ©eräufdh. 5onag jucFte §ufammen, ftettte bie 
•tpanborgel beifeife unb roanbte (їф t)aftig im (5ißen um, babei 
ftieß er an bie Ärütfe, bie ing ©leiten Fam unb ben Slbfturj 
ßimmterfallen roolite. 3Dna0 9r*ff Ьапаф, t>efííg unb erregt, 
©ben поф faßte er фг unterfteg ©nbe, aber |'фоп t>atte ber 
(Siüenbe bag ©Іеіфдегоіфі verloren, unb $гоі|'феп einem ^»agel 
von großen unb Heinen (Steintrümmern frhlug ber jïörper beg 
Sitten bag ©change ІфпаЬ. Jpot^fcitler fanben іі)п fpäfer am 
©runb beg Sobetg $сг)'фтсііегі. §cft hielt feine геф(е ^>anb 
bie Ärütfe umflammert.

ieaum roar bag teßte ©eftein in ben Sobel tjmabgepraffelt, 
Fam ber ЗЗаиег. ©r fat) піфід meßr alg bie Jpanborget mitten 
auf bem 2Deg fteben. ©r Ijob fíe auf, betrachtete fíe unb Fomite 
ficti піфі aiigbenFen, mie bie auf ben alten ©фрп Fam. ©inige 
2ЛаІ|'фгіеег, ob Ьсгпіфііп berETtät)efei, bem fíe gehörte, bann 
nahm er fíe an bem Dtiernen über ben fRücfen, ging roeitcr, 
t)eim§u.

©r freute (їф auf ben Síbenb, roo er barauf fpielen ivottte.
€o trug ber ©ohn bag lebte ©rbe feineg SSatcrg паф .Ç'aufe 

unb mußte eg піфН





Bic fräitfct(d)t dinge
hon 

dFrieört^ Semi

4¥lit ber fteigenben (Sonne, ¡¿фгііф,
S^ebt fid) ber SReiter im Soin ju Samberg oom ©oďel, 
2lua E'er 233íníerftarre lòfi er bie fťeinernen
©lieber, fein 2lnt(i£ tónt, E>ie ehernen
Sore fpringen, idb führe bemütig fein frf>naubenE>ežf 
9îop über ¿arte j?ügel E'er fränFifchen frimai.

2IIa ein bli^enber $alfe nein Sichíeígfbirge
©topt ber ЗЛаіп Ijerab unì) fdf>íagť bie traile 
3n baa $Ieifd)-ì)e0 Canbea, E'en ІсфтепЬеп фагпі)"ф, 
©iff uni) ^ornung ¿erreipenb:
©a tangen bie buftenben
Slope tvieber ouf ber fchnoelien ben 2£>oge.

LInb ea lapí ber 1>еіт1іфе Äönig fein Sier 
©rafen an ber Äanie bea 5ura, 
2öo ana Sropffieinl)öhlen bie ЗЗафе 
2Irmbiď fфic0eп, bie $orcUen 
&пффепЬ im falten ©umpen fťet>n.

3n?ar bie ifinber mit ben ЗЛагфепаидеп 
©ehn ben (ЗфіттеІ тапфтаї in ber $erne; 
©eine Stanfe ftreift bie ^änge, 
©eine Diůfter íoďt bíe ЗЗеіІфеп, 
ЗЛафї bie 3pafelt)ecře gruneln;
5)оф bie 2llten meinen, ca fei ber ЭТеЬеІ, 
Ser aua roarmer ©rbcnporc І;аиф(.



Unb es [príd)í ju uúr ber J^err der gfanfen: 
„.Spore 5tned)f, id) tví U bie (Šrde trinfen, 
Sie mici) trägt, ben [eligen freies, 
Sie gefťufíe (Schale bes ^eiligen ©rai 
23егеі)геп, meinen übermütigen [Raum;
Senn ber D2îoft treibt gären b aus ber (Sdwlle 
LInb bie 23írřen jítťern unterm Srucř 
Ser geflauten (Säfte tvíe ein (Springbrunn.

233eil ici) nun voll ungefüllter Siebe 
2lUes [affen möcbt in meine (Seele, 
Sanb unb Scute, ^a^esjeit unb $rud)t, 
2öill id) mici) verroanbeln in bie Singe, 
©ingeatmct iljncn mich vermählen, 
23rot unb $lei[d) unb $els unb IBaffer merben, 
92ud) verftrömcn in baß liebe 2111.

Socß bu [ollft in ber 23crj auberung, 
— 2Beil bu Sid)ter bift, ein müfiger $ant — 
D2tid) aure ben míe ein guter $reunb, 
Dliid) erinnern meiner t)oben ^'fiid^t, 
©leicbniß unb ©cftalt ju [ein bea künftigen 
Seut[d)en im gefugten Som ju 25amberg. 
25io id) [clbften mie berichte, mag 
yiiid) mein (Schatten bort vertreten: 
21bcr mir, jroei $af)renbe unb (Sänger, 
ЗЗЗоІІеп [uhmeifcn mit bem 233inb 
23on ber 2lltmül)l ju ber $ulba, 
23on bem $id)telberg jum (Speffarf, 
25ilber I)afd)en, Sieber, bas ©emimmel 
23rauncr Sörfer, nmr[d)cr (Stätte,



(Scßellenmüßiger Zoren, ernfťer 9Iiänner, 
Zaten längft aerfaulenber ®efd;[ecbter;
9iur ben ^öbel meiben mir;
LInb bu follfť mít 20orťen fťammeín, 
20a0 uns ungefähr begegnet." 

2llfo nafcřyíen mír non ber ©piße
©er Díoggenfaaí unì) mudjfen ins jperj ber (Гоппе:
©ie roarf una in (Strahlen jurud in ben 5tern ber ©efdjopfe,
©íe Kammern beg Cebeng,
©aß mir Don tir unb 2lnfang aerFofteten, 
Zier unb ^flange, Dfìenfd) unb ®eifterg(uď.

21(gbalb trafen roir an ber Fnofpenben 
Cinbe naf) bei ©fcbenbad) ben 92ìeifter 
ïöoifram, ber einfí ^arfiaal gefdjaut, 
Llnb mír [odíen ifjm ju ®I>ren ben SReígen 
©er ítínber auf ber febernben ïöiefe.
(5r[)IanF unb füß ging Jíčťeníon, bie ^»üfie
©er yiiäbcben befjnie fiif} flaumig, ber (Schäfer (rieb 
2luf bie ßuiung bie öfierlirf>en 
Cammer unb bie 2ööIM)en broben 
23eibefen am feicbťen Jpimmelsfee.

yiaubernb jagen mir bann bem ZĎrícben ju, 
©ocřel feerie unb gelbe (Šnřd)en paífd)ťen 
©ureb ben (Schlamm, bie Ceuťe grüßten l^aljern, 
Эшфіеіп aan ZabaF unb 23ieí> unb DTÌilcf) 
Z'äFelie um 3oun unb 2Inger.
25uiterbrot unb (Shnitílaud), @i unb OcbinFen 
2Ißen mir naif) langer $afie jum 9Taif)imat)L
1935. 1 /3



2Irn Karfreitag trugen mir Eie jerfďliffenen 
gaznen Eer 3ünfte jur ^Projeffíon
Jpinter Een Särfern I)er, Eie Een Seícbnam Eed ЗреіІапЕа 
Зп gläfernem Sarge Eurd) Ead (StäEtdjen führten. 
Otate SänEer fïoffen mie Slut aud Een offenen 
2öunEen unE geträufelte 3ungfraun fingen 
©en linnenen (Strat)! in Kelche auf.
2lld mir Ead Sei Een Eed Jperrn genugfam betrachtet, 
Son Kreujmeg ju Kreujmeg treppauf befenE, 
Äeljrtcn mir jum gloďenDerftummťen Kindplat), 
3u Een fdmurrigen $achmerft)äudd)en, 
S3 о Eie SretterhuEen 25re£en unE S3urft
$ür Een EampfenEen S3allfa!)rer boten, Eie Söefpcn 
Um Eie fiebrigen 3uderl)äuf[ein frechen.

Oiath Eem ©ftertag,
©er míe eine roeide Kerje ragte,
©rieb und Jperr SOalfram, Eer fid) Eermeil 
tPfeifenE eine Otute gefchält, Eurd) Een i'oblmeg 
Über ©eflüft unE Oliood jur ©rümmerburg, 
233o fein ©efd)Ied;t einft flirrenE aud unE ein ritt, 
Sachte ijellanf, aid Eie ©iEechfe funfelnE 
Über Eie Siede Eed Serlieged bufate, 
©uďte fid) in Een jerbrodhenen (Söller
UnE roarf (Steinchen nach Een Eiebifcben ©orient 
„S3ad b)ier Raufte, ging Darüber:
Jpelm unE (Sporen, ®l)re, OTiajŚ unE Otulam;
©taft Eed ^runfd bin id) jufríeEen 
OTiiť Eer leifeften ©гЕеппаІ)Є, Eem Saut 
©er ©ďmatbin im Oîeft, menu fie Eie 3ungen ä^t. 
UnE Eie fahlen ©emitter tötet; Eann fleh’ id> 
jingftlid) an Eem Jpalfe Eer Ärcatur,



©ап$ oerliebí ind ©troad; denn dad Diid)fd 
©arf nid)t fein, der £oò ift nur ein 223al)n, 
Und dad 223efen überdauert, 
(Selbft die ©üte ©otted machet und 
Diad) einfältig irdífd)em Ceben iraní, 
Und er duldet unfre fleine Sreuc, 
223ei[ er felber grofje £reue ift.

223ol)I, nun taft id) jeded $rüï)jat)r 
Diad) den íUeinígíeiten ringd umber, 
Diad) den 23ogelneftern, den ftreitfüdbtigen 
Jpörndben meiner 3iďleín, nad) den frifdben 
Slattern ded (Salata, nad) (Dotterblume, 
Dieffel und road fonft am Dîanfte roucbcrí; 
2Iud) die 223aden junger Dliägde 
Lind die Dliudfeln řerniger Surfrben 
yrüf id) gerne — ladbet nid)f, id) bitte — 
(Diefer Binderei — ed lallet häufig 
223er die großen 223orte feiner ©ebnfucht 
2Iudgegeben . . . mögt immerhin 
Abenteuer foften, (Sdbaum und Sand !
5)riiben läuft der 2I3eg nad) Diürnberg !" —

Und fo fd)ieden roir mit Cädbeln.

5)пгф den Diebel frod) der $öï>reitroald 
223ІС ein SDradbe, y?d) und $CLier floß 
2Iud der fd)uppigen Dìinde feinca Ceibed, 
223enn dad rote (5onnenfd)roert it>n traf. 
5)od) oieltaufend 25ienenfd)roärme roobnten 
3n der £iefe feiner 223unden, 
Und die 5n,fer fragten and der 223abe 
•Çronig für die roürjigen £ebfud)en,



DIE FRAUENKIRCHE IN NURNBERG

©ie gleich Jliegenpiljen runb unb bunt 
2In ben Änufpert)äu0d)en Diürnberga roadjfen.

3n?ar mit (Schrei be0 S^äfyerö loďťe und, 
9ìat) beni ЭЗЗеіфЬіІЬ ber getreuen DÍeicbafíabí, 
©ppeleína ron ©eilingen gefpenffifcber 
(Schatten; mir gerieten bis §ut 23ruft 
3¡n ben (Schlamm ber blinben 253eiber, 
(Schilf unb 2BolIgraö nafcbten an ber Cippe, 
©lìrre finger tappten unfern (Sd>äbel;
©cd) bie ©loden oon (Sanft (Sebalb 
Llnb ber 23li^ bea 5?elmc0 oon (Sanft Corenj 
Crafen una unb roiefen un0 ben 2öeg



DIE BURG IN NÜRNBERG

2I11S bet ЇВІП'ПІЙ Ш1Ь DCrfïlirbier £)be, 
Unii mir lanbeten miť morfemen ©Hebern
2íuf bem Apauptrnarfť por beni Jpaus Dlìariens.

2öeirf) ein (Зфгеіп, gefdmi^ť unb moblgejímmerf, 
Oíeinernes ©ebalř unb Sůrmcben fófílicřy, 
3n bie 23Iäue jüngelnb !
Diifcben, brin bie Saubenfcßtpärme (фпаБеїп, 
Sie porn 2IbfaU fcbeďíger Ärämer 
Unb Pom Äorb belabener Jpöferinnen 
Diafcben. 2Beii)raud> jog unb £)rgclton 
ЄЬеп mie ber famťnen ^ігфепї)о|)[ипд 
3¡n bas fummenbe ©егоіфі ber 32ìenge



Säuerinnen aus dem Knobiaud'land, 
3Tut den fnatternden 5topftüd;lein, 
Siit den toippendífťeifen Dîôcfen, 
(Schivarteli, lochten, boten Wachs und 55oníg, 
Sutter, ©íer, Ääfe, $aríe Jpübncben, 
©üßt)ol§, (5фІй((еІЫите, Dìelfe, Dìiìffe. 
©in ©eljädffel ©ufi und $arben blies 
©urd) das Sedřen des naí>rt>aften 
yta^es und die fnochigen ©aule ftampften 
fünfen aus dem IPflafter. ©a gefd)al)’s, 
©aß aus fdjattigem Jenfterbogen heimlich, 
Steunenden ©efichts ein Sienfd) auftaudjte, 
(Seine ruhige ©time mafs Беп ¿Trubel, 
©ine Waage feinen fein 2lugenpaar, 
fj¡n den tiefen (Schalen gleichgeroichfig 
Wägend, feine volle Sippe troni 
©en oorüberjie^enden Saud) des Selles, 
Lind fein $inger jeichnete den Umriß 
Wandernder und feftgepfäl)lter ©Inge, 
Sodernd in ©ranit. — Wir nagten ibm. 
Und der Leiter, dem id) diene, fprad): 
„Dlieifťer ©ürer, fei gegrüßt : Wir fdnnelgen 
©urd) das ЗаЬг un^ t*urd) die fränfifdfen ©auc 
2Iber ЭаігпЬегд mit den taufend Wundern 
DIiadft uns überfatt und törid)t=gierig, 
Wiffen faum trotyin in all dem (Segen."

©rauf der Staler, feine Staue juefte 
©anj unmerilid): „2lus der ©arbe nehmt 
©in und andere dieren, brecht die Córner 
jînifternd aus der JpüLfe, probt die glaftgen 
3roifchen 3af)n uhò 3unge/ un^ Фг tenni 
©en ©efdjmaď der gaujen mehligen ©rnte.



2Ilfo greífť baa tvefenílicb ©ereífte 
2lu0 bem Übermaß ber (5tabt." 
©a befolgten mír ben 9íat bea Sici fiere, 
©er ima gütig bica unb baa erjařjíte, 
hafteten mit inniger Ciche 
ЭТаф bem ЗВеіфеп unb bem parten, 
9Таф ber Jpaut unb паф bem Jpergen, 
©cm 25erblü£íen unb bem ©феіпспЬеп 
21(1 ber Äünfte. — 9Лапфеа @t)ôrlein bing 
©гаиЬепдІеіф ап marinen Sürgerbäufern, 
©ie hefonníen $enfterfrbeiben bauchten 
Dliunb unb 223ange rofíger 9ЛаЬфеп, 
Dieugíerfeliger, in bie ©affé;
2íber feiner ala baa Opínngemehe 
3itíerte baa Сафеїп ber (ШаЬоппеп 
Lim bie ©febei unb ina Situi.

Sirnenjarfe, mütterliche Snifte 
Sot bie ©otteamutter it>rem Äinbe, 
ЗЬге •Ç’üfte bog fili) geríenfcblanř 
Unferm 2Binb bea ^eiligen ©eiftea, 
5bre 9iät)e fruchtete unb jinfte, 
©nabe floý ana ibjren Semuthänben.

Unb ber Dlìilbe brinai) ůberbrůffíg, 
21'anbten mir una паф ber Surg. 
©íe mit roten 2Sur$eIftümpfen 
Зп ben ©anbfťeín eíngerammf, bic Atroné 
Зп ben Jpimmeí tjob. 9íïauфfфmabcп 
©er $abrifcn flehten §ät>
2Iuf bem fteilen ©аф ber jtaíferfťalíung; 
©оф bie 23ilbnia geil — unb blinber (Säfte, 



Llnfrauf, Saum uni? Strâudierballen 
Städten aua ¿erborftcnem Siauermerf, 
Cecften eine grüne Sranbung, I)od) 
21n beni Sarbaroffabau unb fdbäumfen, 
Son ber naďíen Äüfte ¿urüdgemorfen, 
Über Stall unb Oraben. $aft betäubt, 
Slüdtteten mir in bie ЯйїДипд 
Ser Kapelle, roo bie Säulen ädtjenb 
Saa ©emölbe tragen unb ber ftarfe 
ßeilanb, ein Derfrfjolfener ^erjog, 
Son bem Äreujtljron fünfter fegnet.
[Infere Jperjen mürben aufgefpaltei 
Son ber Slpt bea gläubigen Sro^ea, 
Sie im Sliď bea (Shrift auf una l>erabfuf)r.

Steil inbea ber Sommer braunen lärmte 
Unb bie Saaten fcb offen unb ber Dïufj 
ЭшгиЬсгда unfere Jpaare fcbmärjte, 
Stir ber blanfen, fingcnben Siafdtiücn 
Dlaibe maren, bie hoffärtig freifcn, 
Dieidttum fpeien, Jpafś unb Staltn, 
Sludt bie gli^ernben Sdtaufenficr 
Ser ©efdiäfte unfere Sinne mirrten, 
Зодеп mir ¿um Sor I)inaua ina §reie.

Steldt ein Slimen unterai 3unimpn^- 
3m ilornfelb' fcbliefen mir mit Diel) unb ^>afe, 
Cieñen ben geftiďten Jpímmel
Über una roebn, einen fei bigen Salbarf)ín, 
Dîabe unb Ítlaífdtmoljn rouchfen aua unferm lallenben 
DTlunbe, mir ftroldjten burd; bie fnarrenben



Sörfer, (prangen burcba 3DbQnn*0feucr •
DTiild)iger (Зфеіп
SbeVLte bie Diacbt, bie ilugenliber ï>er Dliäbiben 
(Sdjroärmfen unb fdjloffen fid; fainn oor quellenden Silbern.

2l(a bie Jpalme fteif unb fteifer rourben, 
Ser brennende S§ean dea (Sommera 
ïöelienfeblag urn ïöelienfcblag emporroarf, 
Sen ßimmelaraum míí brotlicbem Suffe füllend, 
Зодеп mir §um fcblängelnben £al dea Dliainea, 
Sie 2Seinbergtreppd>en auf und nieder foppend, 
Slinjelfen nacf) der $eucbfe, probten genäfdjig 
DHit der Sippe die Jpaut ber Seeren.
2lbcr 233ür$burg, bie oerfteinerte Sraube, 
Jping gefäftigt an ber Ufecböfcfyung, 
(Sein Srücfenbogen fpannfe fid) gelaffen, 
(Seine 2öinM plauberfen gefällig, 
Soďťen mit Serbergcläuf und fühlen (Scbenfen, 
Sa£ mir die ^>i^e unferea 233anderna dämpften, 
Lind pergamen auf die (Stunde.

Sia ein S3etferleud)tcn burd) baa Slut 
(Sfrid) imb mir vorn Sonncrfcfdag ertvadjten.

Liber fupferne Sädher unb kuppeln
233arf der ®eroifterunt)old die Jauft und gellte, 
Sa bäumten mir una unferm praffelnden ©uý, 
Son der ©eifel der Sli^e roie jotfige
Saibanfen gejagt, an den tönenden 2üagen ber Sufi 
©efpannf, unb flürbtefen in bie oerlöfchenben 
©arten, bie um alte (Scblöffer faulen, 
Unter Saub unb Sommerung begraben.



IM FICHTELGEBIRGE

Db, mir fcbroelgťen burd) brórřelnbe portale, 
Treppenläufer, beren $rüd)te|)immel 
Tiepolo gemali; unì) blonbe $rauen, 
20ie fie Dìiemenfdmciber heimlich läribelnb 
®efcf)ni§ť unì) aufberoafyrt, ummoljnten una.

Die Diärihte oerlogen mir fo an üppiger Tafel, 
3n ben ©fiebern flaďerťe Übermut, 
Dliii ťaumelnber Ocele fogen roir ben ©eift 
Vergangener ©efrbíerbter, lebten noci) einmal 
Vermobcríea £ebcn in gierigem Ocbauer;
Via ber beinerne ©aft ana ber @ďe 
Vertrat unb mit frfjartiger Oenfe



2ín bas 3*fTer^^a^ ^cr Uř>ren íí,c6*
ЗодегпЬ І)оБеп mir uns Dom belabenen 2л(Н)е, 
Jpüfielnb bíiefen mír bíe íterjen aus, 
Ärocbcn in bíe eigne IBärme, 
2üie abenblicbe ©d;roäne tun.

Unì) berroeíl roír allju Fjeiìbnifcf», 
£)bne (Sdjarn gctoilbert in ben Singen, 
2öri(i)t=irbifcbcn, Dergänglid)=blinben, 
2Bud)S aus unferer Sel;nfurbť nad) (Srlöfung 
2öie ber 2Beinfťoď aus oulfanífcber (Srbe, 
Зепег Äreujbauin, ben eínfí Orüneroalb 
Зп ben fallen Rimmel boarie.



Linfere 2lbern fd)roúrten Don ber Dual, 
Die beß 92tenf(f',enfo|)ne0 2lntli£ jerrte, 
Llnfere glatten Ceiber bogen fid, 
knidten untemi (Sturmroinb, ber Don ©olgatba 
Durd) bie Зеііеп fegte unb roir ftanbcn, 
(Stümpfe, an ben 25äcben unfcrer Diene, 
Daten 23ufe unb jerftörten una.

2lber roeil baß berbe Ceben
Dennotf) Died)t behält, baß Cídť ber ©oftbeit 
Diur burd) 2öiberfprud) unb 2üolfen leurf)tet, 
Dledten roir auß ber Зег1п'г|'сЬітд 
Llnß empor unb folgten gläubig 
Der ©efd)opfe (Spur, bie ebne $rage 
2Itmen unb oom keim jum kerne reifen.
Denn eß fd)leppte fïcF> ber Jperbft burcbß Canb.

Dliii ber lebten ©orbe 
kletterten roir auf bie ©rntefuijr, 
Die mit Diäbern fnirfdenb l)eimroärtß rollte, 
Jpintcr unß oerblutete ber 2ldcr 
fjn ber 21benbfonne, feine JDärrne 
5lüd>tete in (Scbo£ unb (Scheuer.

23rummenb fafte bie 32iafd)ine halb 
Die 25ünbel unb fcblug fíe |)ülfenleer, 
LInfer Dioden beijte осп (Sdruci^ unb (Staub 
Deß Drufd)Cß, roir trugen bie prallen (Sáde, 
©о jurecbtgeroerfelt unb abgeradert, 
Dîafften roir mit rooljliger grafte,



40aô bie fette Äirdhroeit) bot. Jpeifa!
Ärapfen fdjmorten, fäuerliche 
5£äfefud)cn fuhren an bie 3¿bne' 
Dlioft unb braunes 23ieu 
©dnoemmten über bie fd)rägbeinigen Zifcfye; 
©aß 2öirtßt>außfdiilb, ein golbgeftrichner 
©änferid), i>ing febief unb fchnatterte, 
2Iuß ben gelben QSlecbtrompeten quoll 
©ie DliufiE inß ©l;r, roir breiten uns 
DRit ben Dliägben burd) bie ©iele, 
(stampften, lachten, tríeí)erten unb Eni ff en 
2írm unb 2Bange, manchmal and) bie Diunbímg 
$eften $leifcheß; grünlich judie
DKonbgefid)í im DBeiljer, bie ÎBiefen fd^roammen 
Dìebeljart; bie $rofche quaften. — 
©urd) bie Slbern, fchlängleinfü^ 'unb fůďifd), 
Äroch bie Jpitje unb Beniner.

(Sprad) mein Jperr, beg Zrubelß überbrüffig: 
„£af$ baß 23ölfd)en purjeln um bie (5äde, 
©ie eß eingel)eimft, um §a^ unb Leiter 
Llnb DSorräte gleid) bem panifier fjäufeln, 
(5ped unb 2Burft unb eingefiampfteß Äraut, 
Diüffe, Sanncnjapfen, Suchenfdhcitcr; 
2Bir finb müb unb laufden einroärtß. 
(St) roir in ben füllen 23runncn 
©er burdhfid)tigen $erne tauchen, 
DBollen roir bie mürbe $rucht oom 2lfte 
£ofen unb bie Diäf>e ganj genießen.
5eho toirb ber ©dhmaď ber ©інде ed)ť, 
SIußgeFocht, gegoren unb gefiltert: 
©arum prüfe auf purpurner 3un9c*



STADT WÜRZBURG MIT DER MAIN BRÜCKE

2Baß 3uFiinftigeß im ßeute fridäft, 
(£[ƒ ber (Зфігшпеі uni) Sern?efung 
2)urd) bie ©afte glimmen. Dìodi ifť grofe 
(Stille ůberm £nnb; 3eiílofe öffnet 
ЗЬѵеп binnen Ale i ci) hem žibenbftern.

Sûib jerfiattern bie gemeinten 2öälber, 
Sränbe träten fid) burri) feuchte 2öipfei, 
Uni) $erfreffeu Snub unì) Airone. 
jpirfci)C röhren, jpifti)orn ftöjgt, hie flecEige 
DTÌeute Häfft burri) §ii$ unb £obcn; 
(Srhronr^eß Siut tropft auß ber 2£'iinbe 
5)eß gefügten Xiercß unb ber (Speffart



DIE FESTE MARIENBURG BEI WURZBURG

Bampffr in 25eije, ©ier unì) Dîaufcb; 
23iö E’er Bag erblinEet, ein ©eufjer 
Burri) Eie ©rünEe geljf.

Bann uerftummt Eie 9iot E’er jtreatnr, 
9ìur Eer бате, aua Eer (Schote rafchelnb, 
Baftct, friert unE roubit fid) in Eie bitfere 
©rEc, in Een SPeI§ and 91ìooa unE $äulnig.

Diun t)ûb acht unE (фтіеЕе auf Eem 2Imbog 
Beincö Jperjena ©oIE unE ©ifen
5¡n Een faff gcfdiloffencn 9xing Eees 5abrc0š 
Bt)ne Eein Mietali bleibt brüchig,



2ÖÜ0 Dolícnbct fein roili, 3e>t un^ Dlîcnfd). 
Diufe and) mein Dîofj, bag roiťternbe, 
23on ber .Çtalbe; benn roir reifen t)eimroärfg. 
Surd) ben Sotenromb uni) über ©rüber 
Dteiten roir, bag Jpaupt im Diaďen, 
Surcbg ©et)eul beg 2öilbcn jpecreg, 
Sag oom $icbfelberge Ijerfauff, 
Surd) ben Dici b ber Згоегде, bíe gefrümmt 
3¡n Dem Sunff Der (Stuben Ijocřen 
Unb nad) ©ö£en bíin$eln; miťťenburd) 
Jpafś unb D2ienge, 2BaI)n unb £ärm ber (Stabte — 
£ad)en, rocnn ber jät>e $roft bie giftigen 
Äeime tötet, (Srbncefríftalle flirren, 
Unter unferm Jpuf bie Panzerplatte 
jungen ©ifeg tönt unb fügen ung
2Bieber in bag (Sdnďfal: ЗФ fíeíngeroorbneg 
2514b unb 2öefen, 2Ibel mcineg 23olfcg, 
Ser jufúnfíigen Dîaffe Jperr, 
Su alg bienenber unb Unbefannter, 
Seib aug $ranfenerbe, 23lut nom 25lufe 
(Strömenber ©efd)led)ťer. — Sod) ím nád)ften 
$rübjal)r fínb roir road), entfalten bag 25anner, 
3¡el)en über bic (Stufen beg Soineg I)ínab 
Surd) bag eroige $ranfen!

© n b e



DÜRERHAUS IN NÜRNBERG

1935 Г/1



¡Bon t)er blette Unfid)t6arfeii
53on £)ané Friedrich 53(uncf

ГК inmal — ï>aö ífť аиф frbcn einige ^ahrbunberte her — 
vT einmal fťarb ein alter 23ürgermeífter in unferer Stabi, 
ber hinterlieg ein einjigeß, fchöneß Тёфіегіеіп. 2llô baß iîinb 
nun fo einfam roar, hat eine ЭІйфте fiel) feiner angenommen; 
fie roar jeboch eine Frömmlerin, bie ber Jungfer baß Ceben 
faner machte unb fíe oor aller 2£>elt verborgen hielt

Sie Fonate aber nicht hinbern, bag baß ЕШаЬфеп einen jungen 
Stubenten liebgeroann; unb je hoffnungßlofer bie Ciebe ber beb 
ben і'фіеп, beffo inniger hielten fie jueinanber.

Gineß Tageß roanberte nun ber Stubent einmal roieber jur 
Stabt, um feinen Sdta£ ju feben. Sa Fam unterroegß ein argeß 
EB3efter über ihn; er oerirrte ficb, unb eß rourbe fo rafcf) bunFel, 
bag er bie ЕУіафі in einem ЕПЗаІЬ oerbringen mugte.

3m 2öalb blühte aber in jener ЕНафі ein $аггепЬ^ф ju 
einer rounberoollen 25Iuine auf. Gß roar eine Угафі, roie fíe 
jeber .fragen alle gunbert 3ahre nur einmal fieE>t : 2BaIb unb 
2Bipfel füllte fíe mit ihrem Sufi, ©egen D2iorgen aber t>er= 
blagte unb §crfiel bie 25Iüte, unb an ihrem Лѵсіф rouchß eine 
Fleine 5тфі, bie шафі ben, ber fíe trägt, für jebermann un= 
fiebtbar — ja, merFt еиф baß, fo cfroaß Fann einem jur ЕТЕафі 
im Farren juftoßen. Unb eß Fam fo, bag ber Stubent bie $гифі 
im Slufftehen ftreifte unb піфі fpürte, tríe fíe an feinem ítleibe 
дісіф einer ítleťte haften ЫісЬ.

Gr roanbelte Dielmehr ^01;Пф in ben |^феп ЕШогдеп hinein 
unb freute |їф, ber Stabt nabejuFommen. EZöie er aber oorm 
ETor in eine ©феїй'е trat, bie Tür breit hinter (їф juroarf unb 
einen TrunE beftcllte, mugte er erleben, bag bie biefe EZBirtin 
mit jroei ^аІЬаІіфіегп neben bem шф'фіЬагеп ©aft in bie



253and ftarrte, brei Äreuje fd)Iug uní) fid) mit einem Sdirei 
burcbß $enfter I)inaußfaUen lie£. Sie Fam bald mit intern DIiann 
und dem ¡Pfarrer roieder; der geífťfícFje Jperr befdfroor die 
ScbenFc, daju den (Studenten, der Dar ©rftaunen Fauni den 
Dliund auftun fannie, ftolperte über fein recbfeß, dann über fein 
linFcß 23em und polterte am Snde mit allen ^eiligen roieder auß 

I dem Jpauß.
©er junge ¡Burfcbe, der nicbtß minder oermeinfe, alß daß 

i)albe Sand fei in die Unoernunff geraten, folgte ifjncn oor die 
©ür und fragte b>öfticF> einen oorüberFommcnden Sdineider; 
gefeiten, ob man bier ctroaß gegen roandernde Senfe t)ätte. 
ÍBorauf der arme Änedjt firf) die Scbroeißtropfen oon der (Stirn 
roifcbte, fd)(otternd auf die Änie fanf und den unfid)tbaren 
(Sprecher um fein Seben bat.

2ltß der (Student inß Stadttor eintrat, Inatte er begriffen, 
roaß mit it>m oorgegangen roar. (Sr roar feE>r unglüdlidj, lief 
drei (Stunden oon Äircbe §u 5lird)c, feblug oiele ©uren auf und 
$u und fand nid)tß, roaß іF>n Inatte feilen Faunen. ©ann tam der 
©ro£ über itjn. Und roeit er fid) feinem D2iädcben nicht offero 
baren Fannie, otjne eß traurig §u matten, und alle ¡Bürger fid) 
loie unoernünftig gebärdeten, roenn er fíe nur anfprarb, tat er 
fid) cfroaß darauf §ugute, fid) den DIienfcben in it;re ©etjeimniffe 
§u fcüen, iljncn daß 25ier roegjufrinFen und die ©eiter leer ju 
effen, ©enn auch fein ©eld roar oon der Unfiribtbarfeit ergriffen, 
und Jpunger und ©urft taten eß itjm bart an.

9iun Ratten die 25ürger dainatß einen großen (Sebiffßroeg §ur 
Diad^barfíadt gebaut. 2íber fíe batten nirbt Diet Jrcude daran, 
©reí Stunden norm ©or, roo eine groýe 2Baffermüt)te ftand, 
batte fid) nämticb сіп alter Unsold eíngenífteí. ©er fag der 
$at)rt daß üöaffer roeg, beläftigte die (Schiffer, taiid)te fíe und 
tat nod) (5d)Iimmereß mit фпсп, fa da^ fauni nod) einer roagte, 
den nagelneuen 2Bafferroeg $u benu^cn.

©a tiefen die ¡Bürger im Sommer eine 2tußtobung ergeben.



ІШег ben 233affermann Dcm (Scfíffsmeg vertreibe, bem fede 
bíeDIÍüfle ju eigen fein, unb er bürfe fid) bie fefönfte Bürgerin 
jur $rau au0fud;en. (Ss blieb aber alles, míe es Dörfer gemefen 
toar, niemanbem ift cs gelungen, mit bern Unfolb fertig ju 
roerben.

9iun ijòrte auch ber (Stubent Don ber (Sefcf icfte reben, unb 
tocil ein 92iäbcben als Afreis über alleni ftanb unb er fenft nichts 
mehr ju foffen fatte, befcflofj er, fein (Stíní ju magen.

(Sr Faufte fícf alfo eine біфеї, machte ficf) auf ben ïöcg, Fam 
abenbs ju ber oerlaffenen DTÎübjIe unb legte fíd), unfícfťbar, 
mie er mar, im Dlìaflraum jur Dîaft.

(Segen jmölf Uhr nachts erfob fícf mirflid) ein Dîaufcfen 
Dom 2Baffer, bie Xore mürben aufgeffofen, ber Unfolb Fam 
in bie Sammer unb mit ihm einige lofe (Sd)ifferbirneii.

2IIs er Fauni eingetreten mar, fpürte er, baf ein $rember in 
ber Kammer mar. (Sr glaubte fícf Derroten, begann ju fachen, 
milb um fid) ju fcflagen unb Fröpfte bie TBeiber in feiner 2But. 
5)a folte ber (Stubent mit feiner (Sief ei aus unb erlegte ifn mit 
einem einjigen Jpieb. Z'ann fufr er eilig jur (Stabt jurürf, um 
fref feinen (Sotteslofn ju erfragen.

2lber mo er auch onFlopfte, niemanb glaubte ifm. (Ss mufie 
ja auch niemanb, ob ba ein rechter Slienfcf Dor ifm ftanb, bie 
itlette Flehte bem (Stu ben ten noch immer an feinem 223ams ! 
(Segen STiittag ftanb er unfidftbar Dor bem fofen SRat ber 
(Stabt. Unb er rechtfertigte ficb unb crFIärte, míe alles geForm 
men fei. 5)ann ncrlangte er bie 31iül)le unb bie .Çanb feines 
3Iiäbd)cns.

5?as gab Diel Äopffchütfeln. 5?ie hohen Jperrfd;aften berieten 
lange unb Famen cnblicf) ju bem ßntfehluf, bafj man bem Unfidif; 
baren bie Simple mold geben muffe, mcii er ein bcutfciies 2öort 
führen Fanne. 2lber eine Jungfer ber (Stabt, meinten bie Jperren, 
unb ba fatten fíe mohl recht, Fanne er erft jur (She ocrlangen, 
menu er fid; als Jlcifd) unb 25lut ausgemiefen fatte.



Sae roar ein feí>r írauriger ©ntfcheíd. Denn niemand Fannie 
dem (Studenten fagen, roas eigentlicř) mít ihm fei, und roie 
lange feine Unfîdbtbarfeit dauern roürde. 2lls deshalb die frohen 
ßerren immer nur den Sopf fchüftelten, ging der (Student 
fd)nurfťraďs oom Oîathaus ju feiner Siebffen und eröffnete fid) 
ihr. (Sic crFannte ii>n auch an der (Stimme, meinte, fprad) ihm 
aber darf) Diluí ju und liep fid) oon dem unfid)fbaren ©oft 
Füffen, fo Diel er roo Ute.

©erade da Fam die Dlluhme mit ihrem Pfarrer atemlos non 
der (Strafe beraufgefegf. ©s roar ingroifeben in der (Stadt 
herumgeFommen, roen der $rcmde aus der D2lül>[e geroäblt 
batte; das 2öeib roar auper ficb, fchalt fdwn in der Sür lauf 
auf ihr iPflegeFmd und febmälte ficb allen Heger und alle 25os= 
I)cit non der (Seele. Den (Studenten fai> fíe ja nid)t.

©in alter Sater Fam mít íř>r über die (Schroelle, roífferíe 
fonderbar und fog die Diafe ein ums andere DZlal troll. Und als 
er dem unfiebtbaren ©aft an die Diocffdröpe geraten roar, rieb 
er ficb fo recht rooblig daran entlang, bis er felbft fid) die Slctte 
in den Fallen ifelg gefcheuert i>atte.

Das gab ja nun erft den rechten Sarin, als der (Student mit 
einemmal ertappt und roie ein (Spuf leibhaftig in der Sammer 
ftand. Die DJluI)ine fchrie um Jpilfe, und cs roar aud) roegen 
des böfen Seumunds gut, dap auper dem Pfarrer Feine $rem= 
den gugegen roaren. Das $räulein tat allerdings, als fei ihr 
alles gleich, und roollte nicht auroren, den 2öiedergeroonnenen 
vor aller 2lugen gu bergen.

Der Safer aber rounderte ficb feb>r über die febroeren (Stiefel, 
an denen er ficb gefcheuert E>aitc, machte einen (Sah gum Pfarrer 
und roo Ute auf deffen (Schop febnurren. Düorauf der, als er das 
trarrne $ell fühlte, ohne ctroas gu erblichen, febr crfcbraF und 
mit allen ^eiligen auf den ©cift einprügelte. Der Safer 
fauchte, rettete fid) mit 23cbcndigFeif auf einen (SdroanF und 
fand einen £afcn mit roten §ifd;cn, die er fid), rocil unter ihm 



alleo burd)cmanber fdgrie, gern §11111 ETtacgtrnagl gewonnen 
hätte. 2íber ber Sopf ging ï?abei §u Srud), polterte gefpenfťífd) 
unb jerfprang auf bem Jlur, worauf baß Sier mít fd)led)tem 
©ewigen noch einige ETtäpfe unì) ©cgüffeln außeinanber trať, fo 
bag bic Kammer fo red)t fpufbafť, niemanb wußte woher, §u 
rumpeln unb §u flirren begann.

2Beil ¡hm aber niemanb bafür etwaß guleibe tat, meinte ber 
Äater, feinen guten Sag §u haben, unb flomm an einem igm 
fonft verbotenen Äägg bjorf', auf bem narb alter ©ewognheit 
ber Papagciciwogel ber ESugme fag. Unb weil ber nid)t oor 
¡hm außwidh unb nur erftaunt in ben 223irrwarr fcbalt, páďte 
ber föatcr it>n, fcřmíťelte ben Jlûgelfd)lager am ©eniď unb 
fämpfte ein wenig mit feinem bunten ©efieber.

S3o aber eben nod) ein Papagei gefeffen batte, fag auf em= 
mal ein fďwarjer jtaťer, ber oor ©rftaunen über baß Ungrfitbar= 
werben feiner Sente fein ЕШанІ auftat unb bie 21ugen jufniff. 
©ß fai) aber auß, alß hätte er mit einem (5d)luď ben Sogel ver= 
fcblungen, unb wie baß frbwar§e Jell fo auß bem ETtidhtß auf= 
ftanb, vermeinte ber jperr Pfarrer ben Söfen felbft vor geh $u 
haben, gub an §u lamentieren unb alle guten ©elfter §u weďen.

Ser entronnene Segel, ber fein ©eniď nod) febmerjhaft 
fpürte, gog mährenbbeffen mit erregten Shorten unfiebtbar im 
Зіштег iimbet, fegte geb cnblid) ber EJIiubme auf bie (5d)ulter 
unb fniff fíe inß £>hr, um *ЬГ f° re^ř beršliafř 0011 feinem £ei= 
ben §u erjäblcn. 2Bie bie aber ben unbegreiflid)en ©aft fpürte, 
fämpfte fie mit aller icibeßftärfe, mit ber fíe wohlbcwehrt war, 
um Sarmherjigfeit, febrie wie auger gď\ bregte gd) unb páďte 
in beß Sogelß"Jeberfleib, biß ber cnbliig leibhaftig vor igr 
ftanb unb fíe aufatmen fomite.

2lber — bie Dliugme war verfebmunben. ©íe felbft fpürte eß 
natürlid) nidbt, fonbern fragte ben Jiperrn Pfarrer, maß benn 
nun eigentijd) fei, unb ob er fid) nicht aufraffen unb ben Scu= 
felßfpuf auß ber Sür jagen wolle.



2Iber niemand aníroortete it)r, es roar roie eine 25lindí)eit, 
die alle ergriffen ïjatte. Oie fai) nur, roie der J^err Pfarrer fidj 
den (5фгоеі£ Don der (Stirn tupfte und fab in unmäßigem 3Drn, 
roie die jroei Siebenden ficb ein ЗеісЬеп gaben, aus der Sammer 
fdjlûpften und, ebe jemand fíe aufgeijaiten ijätte, die Sur ginter 
fid) §ufd)iugen, ais roollíen fíe fíe nie roíeder offnen.

Paran ijaben fíe rooi)i and) am beften getan. ЗФ toeiß nicht, 
roas aus derDTìubme geroorden ift, icb roeiß aud) nidbt, ob der 
Stette Unfichtbarfeit nod) Fjeute ii>r 2£>under tut, nod) roer in 
фгегп (5d)u£ Dielíeícbť tjier unter uns boďt. 3n ^er ßfjronif 
lieft man nur, daß die Xod)tcv des roedand -Bürgermeifters 
und der, гоеіфег den 2Baffermann е^фіид, mandje 3abròebn^e 
die Dliůljle Dorm Sor befeffen í)aben. lind es ift Diel $гифіЬаг= 
feit und (Зфеітегеі Don ířjrer Siebe ausgegangen, die ffcb 
Ijeute nod) in unferm Sand erhalten Ijat.



T

DON PERICO
Der Herr der zinnernen Berge

Roman von Werner Jlling

I.
<DXona 2ifuncicn jochte barfüßig t?or bernJperbroinřel, ben

Perico Puma neben ber Zur feiner £cí)ml)üíte aus leeren 
Petroleumfífťen gebaut batte. ©ie Räufelte mit il)ren Kinber» 
I;änben troďenen Vamamift über bie ®Iut. ßifentopf bro- 
beltc bas lanbcsüblicbe „Picante", eine brennrofe biche ©lippe 
aus DTiais, erfrorenen Kartoffeln unb Pfefferfd;oien. ©ie fiätte 
gern ein 3Iccerfcbn?eind)en [)ineingefcbnitten, um Perico nací) 
oielftünbigem Dciii über bie eifigen Jpocbpäffe ¿u ft arfen, aber 
niemanb batte it>r eins geborgt.

23en allen Çcuerftclien bes ^nbianerborfes 25ombo ftieg roei» 
ßer, fdjroelenber 9taud) auf. Die ©enne roar Ijinter bem (Serro 
Parbo gefunden, einem ftumpfen braunen Kegelberg, ber roic 



ein ungeheurer (Schutthaufen gegen ben Jpimmel ftief. 3br fal= 
ťed roeífed jíquaťorlidjt flog über î)ie Srachpímauern ber nâd>= 
ften 23ergfette; jerriffene ©ipfel, grau unì) obe, funřelten einen 
2lugenbliď lang toie SRíefenfriftalíe, bann flimmerten nur nod) 
im blaufilbernen ©lanje, unenblid) fern, aber mefferfcbarf um= 
riffen, bí e ©Ictfd)er ber Äönigaf orbi fiere. 9tafrh fiel ber ЗІЬепЬеіп.

©íe ©ampfpfeife ber 3*nngrube (Santa Viaria, brüben jen= 
feitd bea $luffed, Mied einen roe if en (Strahl ind junehmenbe 
©unfel, ihr bünner Soft traf (Sefunbcn fpäter bad ©hr- 
(Scinchi roar beenbet. 2lud beni Sor bed ingenio brängten ft'cb 
Viänner, gelbbraun mít ©rjfťaub gepuberť, in Eurje Pond)Od 
unb berbe ÍBolífcbald gebullt, ©ad fd)lafrige ©orf erroad)te. 
Viít fchríllen, langgejogenen Dxufen trieben bie löeiber ¡hře 
Diadířommenfdiafť jufammen; eine laute Unterhaltung oon 
Äochfeuer ju ^ocbfeuer begann. 3a/ $*e ha^en 66 9U^- ®*e 
Viänner oerbienten ein paar Pefod in ber ÎDocbe, aber Perico 
oerbiente nid)td. Perico roar Vorarbeiter auf ber ©rube (Santa 
Viaria geroefen, ba hatte er oiel oerbient. £)\), ed roar eine gute 
3eit geroefen, eine febr, fehr gute 3c*t • • •

2lfuncion jerrte ben Jpoljřamm burd) ¡hr blaufdnvarjed Jpaar 
unb jog ed glatt nad) beni Jpiiiterfopf, fíe gehörte ja nid)t ju 
ben ЗпЬіапеггоеіЬегп, bie fteife fträhnige 3öpfd;en bid auf bie 
©cbultern trugen, fíe hatte einen roten unb einen grünen $alten= 
roď unter ber Viatrabe bed breiten Vieffingbettd oerftecft unb 
(Sonntagd trug fíe gelbe (Scbnürftiefel bid unter bie 2öabe, fie 
roar eine ©h°iaz c¡ne aud ber Viifd)Iingdř(affe. Unb ein ©hD*D 
roar Perico Puma, tro£ feíned ínbianífcben Diamend. 2öenn ed 
möglich tväre, baf frembed 25lut im 25Iutfee einer Sippe ein= 
fröre unb erft nad) ^unberten oon 3ahrcn P^öflid; auftaute, 
fo mocbte einer ber roilben Äerle im fdjroarjen 25ruftbarnifd), 
bie unter bem ©eneralfapitän $rancidco Pijarro oon Spanien 
herübergefegelt roaren, fein 2lhnhcrr fc¡n- trar oerfcblagen 
toie ein 5nbianer unb ftolj toie ein jtaftilianer. Dìiemanb hatte



і |)п jemals lädjeln felgen. 2Beil er §u ftolj tvar, fid; befehlen §u 
laffen, Raiten iE>n Èie ©ringos, Èie tveifen .Sperren auf ©anía 
DIiaria, juni ©eufel gejagt, ©in 2lrbei ťer muf gehorchen fönnen, 
fo tví U es Èie DrÈnung in Èiefer 2Bclt.

©er ©erro yarÈo verfärbte fid), als hätte ein mutivi Higer 
Serggeífí violette ©inte über il)n ausgegoffen, Èie beim 2Iuf= 
ťroďnen fogleid) fd)tvar§ tvirÈ. ©ie ©ämmerung tvechfelte, 
fdhcf rotgolÈen auf, verblich, tvurÈc berpllfarben, glafig unÈ 
falt. ©íe £el)ml)ütten, nieÈrig unÈ fenfterlos, tveifj, rofa unÈ 
grün gefalft, Èie fidi in langen Dteifen an Èen 2lbhângen Èes 
©vio 2lmarillc I)in§ogen, verfanfen im grauen ©dueferfdiutt. 
©cr Jpimmel überÈeljnfe fich, plötzlich traten Èie ©terne an Èen 
Jporijont unÈ bauten fich in fteilen EXunÈbogen bis §um 3cr,¡í 
empor. 3¡n tvenigen DTlínuten tvar es ETÌacht getvorÈen.

©rúben am 25erg^ang blinfte es auf, als tväre ein Jabeltier 
mit IpunÈert feurigen 2lugen aus Èer erjenen ©iefe hervorgefro= 
dien; fíe I)atten in Èen j?cffell)äufern unÈ 223o|)ngeböuÈen Èes 
Eugenio Èas elefírifche £icht angejünÈet. Sor Èem Jpaufe Èes 
Chefingenieurs, Èes ©crente,-fíral;ííe Èie Èrahtvergitterte Campe 
tvie ein trübes ©eftirn. 2Ius Èem Jlufbett, in Èeffen ©Tutte ¡ehi 
§ur Tßintersjeit ein Èünncs Sädilein gelber Srüfe riefelte, fcholl 
Èas Änurren unÈ 23Iaffen Èer ©orfföter herauf, ©ie fämpften 
um Èie ÌtaÈaver Èer gefallenen 3ugtiere. Gin paar ©iťarren 
jírpíen fd)üd)íern.

©ona 2lfuncíon fpann einen Èichten DIiantel von inÈianifdjer 
©raurígřeit um fidi, ihr Ceben tvar ©émut unÈ ©ienft, 25arten= 
Fonnen unÈ ftille Grgebung. 2Ingft vor ©elftem unÈ ©amonen 
lauerte tief in ihrem 25lut. ©er 25eiftanÈ Èes ílreu$es bot ¡hr 
feine ©idjerheíí, er tvirfie feit fauni oierhunÈcrt fahren auf 
Ècm ©ach Èer Dienen 233clt. 2lber Èie ©ecie Èes ^nÈianers unÈ 
•SpalbinÈianers verânÈert fid) langfam tvie verroitteruÈ ©eftein.

©ie tvárníte Èie JpönÈe über Èem Jener unÈ fchabíc fíd> ge= 
Èanfenlos Èie ©dimu^frufte von Èen Seinen. 21 Lies geht, tvie 
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es ©oft gefällt. (Stürze in feine der (Steingruben, 99äterd)en 
Perico, die oon den Soten gegraben roerden, damit die £eben= 
den darin umfommen; pag auf, dag der Seufel nid)t in deine 
Diluía fährt und did) Dom gelfenrand in die Siefe fchmettert. 
Sod und Seufel find road), roenn die groge ^nfafonne fd)läft. ..

Ploglid) bellte ein .Spund, andere fielen ein, die ftruppigen 
Sorfroäd)ter fddugen 2llarm. Apufgetrappel näherte fid). Sona 
Ilfuncion erljob fid) ächjend und ftarrte in die $infternis t>in= 
aus. Sas fonate nur Perico fein, und er roar rool)l müde und 
miggeftimmt, denn fíe ocrmigte anfeuernde §lüd)e und den 
fcharfen (Sd)luggalopp. (Sie trat eilig in die Jpütte und jündete 
die Pctroleumfunjel an, die фгсп gelben (5d)ein durd) die Sür= 
Öffnung roarf, lief dann in den falten9Tad)troind hinaus, um ifjren 
©ebieter ju empfangen. Sie Binder, ftille ©efd)öpfe mit ernften 
2lugen, frechen aus den ©den I>erDor und f¿hielten ginter ííjr drein.

Perico rig in die breite .Spebelfandare. Sas Dlìaultier ftredte 
alle Diere Don fid). Sie £affmula, die er mit freífenden 3ügd= 
enden Dor fid) I>ergetrieben l)atfe, ftolpcrte ein paar müde 
(Schritte roeiter. ©inen Ilugenbííď lang bildeten Sier und EReiter 
ein Uionument; der lange Pond)o, der bis auf die (Steigbügel 
niedergel, oerfd)mol§ beide ju einer mad)íDollen ©ruppe, die 
fchroarj gegen den auf gellenden 9ìad)tl)immcl ftand. ©ine danf= 
bare 9iation liebt es, it>re fiegreichen ERcDoIutionsgenerale in 
diefer .Spaltung in 25ronje gegoffen auf bo^en 9Iiarmorfoďeln ju 
Dcreroigen.

9Tiit fagenl)after ©eroandtljeit glitt Perico aus dem (Sattel 
und roinfte ©nrique, feinem 2Ilteften, einem ljalbroüchfigen 
23urfd)en, die beiden Siere abjugurten. Ser (Sättel ledig, roaljs 
ten fid) die Diluías im (Staube, frümmfen die 9wcfen, fd)naubten 
Dor £reude und ftampften die £uft mit den Jpufen. ©nrique 
brüllte und flud)fe, roie er cs Don den ©arrêteras, den 5tarrcn= 
füljrern, gelernt i)attc. ©r brandete eine gute fjalbe (Stunde, fíe 
mit Jpieben und Sritten in den Äorral ju treiben.



pericos fchroarje, unftctc 2lugcn (palien aus čem ©dlíg 
§roifd)en ber tief fjerabgejegenen Butfrempe urtò čem ВЗоІІ- 
fchaí, ber fein ©efídí bis über bie 2lblernafe oerljůlíťe, mie aus 
cínem Bi fier geroer. ©ie ítínber oerfdroanben lautlos. ©cna 
2ífuncíon riíďťe ben ©opf oom Jener unb trug iïjn in bie Sdutte, 
fie t)atte begriffen, bag iř>r ©ebieter nicht ju fprechen roůnfdjťe. 
©er Jpanbel mít ben f)eljjägern toar fet)[gefd)lagen, bas íjatte 
fie fchon am leeren ^Paďfaťíel ber Caftmula erfannt.

Bombo lag nielar als oíertaufenb Bieter über bem füllen 
Djean in einer oben ©teinroüfte ol)nc Baum unb ©tracích, aber 
es roar ein £)rt bes Jriebens unb ber ©eborgenljeit gegen bie 
©amps ber 3^9cr/ ^,c atn ©Ictfd)erranb ben feltenen ©biiv 
dillaratten nachfpürten. ©íe auf Chinchillas roar ocr= 
boten, alfo (оІ)пепЬ, cor allem für bie 3roifd)enlE)ânb[er, bie 
bort über bie ©renje gingen, roo bie .(?öf)enfranfi)eif ben 3b U= 
nern bas Blut aus ben Cungen trieb. ©íe Pelsjager toaren 
Biänner fpröbe roie ©is unb f)art roie ©ranit, mochte ber ©eu= 
fei mit iljnen banbelseinig roerben.

perico fchnallte ben (Sporn, ein f)anbtellergro£es fchmieb= 
eifernes Biarterrab, oom linfen ©tiefe!, ©in Biairn, ber auf 
firf> flirrt nicht im eigenen Jjaus mit ber 3ier ^ce Leiters. 
EJiadjbem er einen deinen fchroeren Ceberfaď oom Paďfatteí ge= 
loft unb in bie ©de geroorfen Inatte, machte er fich an bie DIiabb 
jeit. ©en ©dal unter bas oorfpringenbe Яіпп gebrüdt, foftete 
er con ber roten yfefferbrül)e unb fifchte mit bem Bledlöffel 
nad) ctroas, bas er nicht finben fomite, roeil es nidit ben 2Beg 
in ben ©opf gefunben i)atte.

©ona 2ífuncion buďte fid. ВЗепп ber ©opf gegen bie 2Banb 
fradte, bag bie £elE)mmaüer §u riefeln begann unb fein 
roie ein Blutopfer oon ber ©eďe tropfte, oí), bann modte es 
gut fein, bann roar nichts gefd;ef)en. 2lber roenn ber DIiann bie 
Jauft l)ob unb fíe bort níebcrfaiifen lieg, too bie Jrau fauerfe, 
ot), bann roar cs ein fchlimmcr ©ag . ..





Perico ließ ben Söffet aus ber Jpanb in bie 25růí)e gleiten, er 
malarie feinen ©Іеіфпші, aber frf>rctf(íif) fünfter fût) er ans. 
2lfuncionfrf)ópfte ans beni Ї)о1)еп ©onfrug bie Ghirba, bas fetbfť= 
gebraute Dliaisbícr, bot фгепі jperrn fd)ůd)ťern bas ©las. Gr 
frbroappíe ben (гфгпіф, ber unter bein trüben (Spiegel fdhtoamm, 
auf ben $u£boben, trant, go0 ben Sîeft, ber Sanbcsfítte ent- 
fprecbenb, in ben 25ierfumpf nor beni23ett, ber nie ausíroďnete, 
trant поф einige ©läfcr in ftumpfem Jpinbrüten, bann mietette 
er р'ф in ben Poncho unb marf fich auf bas Sager. ©en J?ut 
50g er über bas ©ерфі. Gr дііф einem ©oten, einem, ber auf 
ber Steife паф unbekannten 3*с^сп pon Stäubern сгі'фіадеп 
morben ift.

©íe itinber, bie (їф $ті|'феп fфmu£vcгf[ebťeп Samafctíen 
im 2£)ínfel fфlafeпb geftellt hatten, кофеи lemurenl)aft hervor, 
ффгеп mit ben Jpänbcn in ben ©epf unb ftopften (їф in ftummer 
Gile bie Sliünbcr. ©ie Sliutter verteilte einen 25rotflaben.

Unb то blieb ©фтадег Slianuet, 2lfuncions (Schmeftcr= 
mann? Gin Äerl, ber immer gut aufgelegt mar, ber (Зфтадег. 
Зп 2ímaru, ber Jpauptftabt bes ©epartemenís, rafíeríe er ben 
Präfeften unb ben ieommanbanten ber ©arnifon unb er 50g 
ben .Offizieren гооЬІгісфепЬе (ЗфеікІ, fyatte fein gutes 2lus= 
temmen, fpannte aber mie ber ©eier auf Siebengefrhäfte. Gr mar 
mit Perico §u ben Jägern geritten, batte mohl aurf> ein 25ünbel 
Ре|'о|'феіпе ^ті)'феп ^emb unb 2Befte verfťeďt gehabt ...

Perico, mas ift mit DItanuel, ber Іафеп tann, míe niemanb 
ІафС ber in ber $elfenöbe geboren ift? ©er Urmalb hat ¡hu 
gemiegt, an ben Ufern bes großen DIieeres ift er aufgenxrájfen. 
©ort finb alle ЭТіе^феп fröhM).

Slfuncion mar gemahnt, nur in ©ebanfen $u fragen unb 511 
fфreieп. 3hr Rumpfes ЛіпЬегде^'фі mar ohne ilusbrucF, als 
fie bem verpuppten ©rfüäfer einen fфeueп 25Iiď §umarf, (іф in 
bas ипффіадіиф hüllte unb Ьигф bie ©ür Ьі^фіе.

Perico fфlief піфі. (Seine falte unb теіаШ|'фе (Seele — 



trenn er überhaupt eine befaß — trat in Gcbmingung geraten. 
Sa flang oielcs übereinander und durcheinander trie das Apeu= 
len des Ißindcs jmifd>en Jelfenengen und das melancholifcbe 
Ceufjen der Jpirtenflöten, der Suenas, die durd) die Gaier FIa= 
gen. Apart am Stande des ^ndianerelends Icbft du, Puma, mußt 
dir fcblecbtes 3inncr5 DDn ^cn -galden fteblen und jmifcben ftin= 
fcndcni 2Ias irn $Iuß ausroafcben. 2lber die fremden Jperren 
fprengen edles ©eftcin aus dem (ferro ^ardo und beftel)len das 
Saterland um feinen Steicbtum. $al)rt jur JQölle, il)r 2)anfees ! 
Jabrt jur Apöllc, фг treißen Stäuber!

Perico lag filli mie ein Goter, $rau und Äinder toaren rer= 
geffen, der Apunger, der in feinen (fingerne!den mülplte, |>atie 
feine Sliacbt über ib>n, ein finfteres GriumpbgefülpI I)ob iE>n 
über den fläglichcn 2lugcnbliď Ijinaus. Ser Apaß gegen alles 
Jremde und die glühende £icbe ju feiner Apeimat oerfchmoljen 
ineinander, (fr ftand unter Sruď trie ein Sulfon oor dem 21us= 
bruch.

Sona 2Ifuncion fnicte oor das erhaltende Jener i)in und 
ftarrte nad) der Gd)Iucbt, die der (Schatten des (ferro Pardo 
in ein gelles und dunhles ©eifterreich jcrťcílíe. Ser balbeSIiond 
bliPte mie eine Cdtcrbe aus fpiegelblanfem (fis. (fr ftieg und 
flot) in die Äälte der 2BeItnarbt hinaus. Gafür niďfen die 
Cierne umfo nät>er, funfelnde Äugeln, die man greifen fomite, 
trenn man fid) auf die 3eben řeďte.

21115 der elenden řebmbude am Jluß unten, über deren Gür 
ein 25Iedifcbild mit der 2Iuffcbrift „.Ç'otcl (folon" I>iiig, flang 
©cläd)fer und ro|)er ©efang herauf.

Sitter falt pfiff der 2Bind.
Liber die Paßl)öl)e fdimebten, non der (frde abgelôft, grûm 

lidi leuchtende ©letfcherfraucn. Ser ©eift des Gdiroagers SRa= 
miel fnicte oor il;ncn und bat, fíe möchten ibn in die 20ald: 
heimat I)inabjiel)cn [affen ju feinen 2lbncn, die unter Palmen 
und ßuftmurjeln auf die Ceclcn il)rer Äindcr marfeten. (fr bct=



»

ťelťe und meinte, über es flang mie gutturales 9uggerlad)en 
ober mie bas ©luďfen einer Heinen jíürbísírommel. ©ona 
älfuncion fröftelte unb molite ins Apaus, ba tönte ein 9vuf oom 
$lufj f)er, bie 5?unbe bellten, ein Dieiter jagte heran, oerfcbmanb 
¿roifchen ben Jpütten unb brad) mieber beroor, als |>e^ie ii>n ber 
leibhaftige, ©a mar er, ba mar ©on DIianuel ! ©r rutfrf)te aus 

bem (Sattel, taumelte jmei (Schritte, 
fe^fe fid) aufcíneníSťeínbloďunbpreýťe 
bie Jpänbe gegen fein ^er$. ©as Sier 
ftanb mit gefenffem Äopf neben il>m.

©s mar nid)t ber luftige (Sdjmager 
DHanuel, ber fid) geftern mit einem ber= 
ben (Sd)erjmorí oerabfd)iebet hafte. 
(Sein fettes, gelbliches DTXefti^engeficbt 
mar gefpcnfterbleid) míe ber ЗТіопЬ, er 
atmete haftig unb feudjenb. (Sein 23licF 
gingmefenlos burchSona 2Ifunciont)in= 
burd) unb burd) bas Jpaus unb bob alle 

©inge auf, als mären fíe nur (5d)inmier unb (Sd)cin. ©íe junge 
$rau fomite nid)t roiffen, bafj er oben auf bem ^aý oom 5роІ)еп- 
fcf)minbel erfaßt roorben mar unb ben bequemem 2ßeg über bie 
jiarrenftrafje ber amerifanífd)en ©rube gemälzt hatte, perico 
ritt ftets burd) bie ftcile (Schlud)t. (Sie fomite nicht miffen, bafj 
ihm angefíd)ts bes ©orfes bic §urüd?gebämmfe ©efpenfťerangft 
ins ©enicř fprang unb ibn auf ©ob unb Ceben oor bcm pl)os= 
phoreQi cren ben 9uchts baoongaloppieren lief;. 2lber nun mar 
er ja ba, an allen ©liebem jitternb jmar, aber ba. ©oua 
2Ifuncion fühlte fid) banfbar unb gluďlích. (Sie lebte in ber 
©egcnmart; bie 2lngft ber oergangenen (Stunben mar nie ge= 
rocfcn. ©ßährcnb fie bas Çeuer anblies, fragte fíe ben míťíeih 
fernen (Sd'mager nach bem 'Pel^hanbel.

©on DIianucI miegte fid) auf bem (Stein, um bie DHusfeln 
unb ben 3ufammenbalt feines Ceibes ju fpüren. ©r fchaute nod)



immer ins £eere uni? glich cínem DTícnfchen, E'er jenfeiťs feiner 
Jpmií ín unbcFanntcn Dìegionen fchroeifť. ©nbííd) fd)cb er ben 
Jpuí aus ber ©tím, als märe i^m ;u l>eiß. „ Que diablo ! 2Deißt 
bu es beun nicht? . . . ï)at bir Perico níd)ts gefagt?"

2lfuncion fchüttelte ben ííopf. ©ie afynte, baß ;roifd)en ben 
Scannern cimas ©encimes fpíelte, cimas ©efäljrliches.

„ïöcnn bu bas Dilani nicht galten Fannft, DIianuel, reiß’ id) 
bir bie ©ebärrne aus bem 25aucb V' tönte es aus bem Jpaufe. 
Perico mar noch nie fo road) unb t)elil)örig geroefen roic in biefer 
Diacht. £ag er gleid) einem Zoten auf bem 23eit, fo founíc er 
bod) fluchen unb fürroibiges ©efd;roäß §umißerftummen bringen.

DIianuel animartele nicht, er grinfie oerftânbnisooll, er nicEte. 
Diedri Inatte ber ©chmager. 211s es gefcheljen roar, bort oben 
hinterm 25crg, Fratte er Feine Dlücnc oerlogen, Feinen ©ah ;uoiel 
gefagt, l^öchftens, baß bie Falte ©chroär;e feiner Pupillen nad) 
Falter gcroorben roar. Dicchi t)attc er, jebes oerfrül)te 2Dort roar 
oon Übel. 2lber man roar aus beißcrm 25liii §ufammengeřod)t 
als Perico, man Fannie es bei ©ott unb allen Jpeiligen nid)t 
langer bei fid) bemalten.

©r ;og Zana 2lfuncion gan; bid)t an fich I)cran, fchlug ben 
Poncho um fíe unb ftedte ben Äopf unter ben Jbalsfchlii*. ©ie 
heeften nebcncinanber roic in einer buuFlen *f?ö|)Ie, bie fich mit 
Яогрсггоагше füllte. Unb er roifperte an iljirem £)F>r fo fein, 
baß nicht einmal bie nionbljelle Diacht etroas baoon I)ören 
Fannie, gefchroeige beim ber (Schwager brinnen im ^aus.

„2Bir fmb reich, 2Ifuncion roifperte Zon DIianuel. „2öir 
finb reicher als bie 2)anFees!" ©r naljm ben DIinnb gern ein 
bißchen ooll. „2lls roir über ben ©erro ritten, auf ber anbern 
©eite, ftür$te Perico. (Seine Dliula roar in ein .(van і when lad) 
eingebrochen, ©r f)ob ben ©fein, auf ben feine Jpanb gefd)lagen 
roar. ,©affiterita‘, fagte er, .nünbeficns ad>t§ig Prozent... bie 
2}anFces oon ©anta Dliaria tyaben nur fech$ig .. . Dieid)cs 3|ППг 
er;, roie cs in ber ganzen ©egenb Feines gibt!’
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23?іг I>aben eine mňrihťíge 2Ider gefunden, mir find reíd), 
2Ifuncion! Dliorgen reiten roír nací) 2ímnru jum DÍegíftríercn. 
©as ©eld bring’ id) jufammen. Jpalbpart, perico uni) id) . .

($r fiebert, feine 3äl)ne fd'Iagen gegeneinander, fein 2Item 
dampft. 21Ue0 renvirrt fid) Der ii>m, ®e(d, DIiacbt, 9tcid)fum 
und die 23untl)eit dea Gebens. (Seine ©edanfen fchießen l)in und 
ber míe metallifd) glänjende Kolibris. Cfr pacht ju, er vergißt, 
daß 2lfuncion die $rau des perico und die (5d)irefter der 
eigenen £rau ift.

©ona 2lfuncion bat beide $äufte in den DTìund gepreßt, um 
nicht ju fchreien. 253er fann eine fvld)e Dieuigfeit ftumm er= 
tragen ! (Seidene 9wďe, grcllgrün, greUrot, grellgelb, ©old^ 
fďmucř, frbircr und Eiirrend . . . сіп Marnerai taumelt durch íř>r 
fleincs, pl)antaficungcirol)nfcs -Ç>irn. 211), fíe V>at Eeine З^іі, 
§rcil)citen ju bcmerEcn, die fid) der (Schräger l)crausnimmt.

2lls er endlich ju fid) Eomrnt, raunt er ihr mit rerbiffener 
3ärtlid)feit 223orte ins ©I)r, die er ron dem andern gehört 
I)at: „253enn du das DTiaul nid)t halten famift, 2lfuncion", flü= 
fierte er, „reiß’ id) dir die ©edärrne aus dem 25auch !"

(Sie nidi und lächelt. (Sie trird febroeigen, tríe fíe es bei it>rem 
@I)rt)errn gelernt I)at. (Sd)trcigen und das £erj in ©leid)mut 
Dcrl)iillen.

Sann gelten fíe ins Jpaus und ju Seit, perico träljt fid) jur 
(Seite. Sona 2lfuncion darf in der №ittc liegen, der (Sd)lragcr 
rollt fid) an den SRand. (Schon gel)t fein 2Item tief und raffelnd, 
febon fd)(äft er. Und es fchläft Sona 2Ifuncion, das ©efid)t in 
die 2ІГП1Є Dcrgraben tríe ein Äind. perico ^uma irad)t mit ge= 
frbloffencn 2Iugen, fein ©el>irn rechnet fcharf und genau, cb= 
gleid) er niemals nach der Dlietbode rechnen gelernt |>at.

2Bie (eifer Jperjfchlag dringt durd) das Sal das 2Iiafd)inen= 
geftampf der ©rube (Sauta Dlìaria.

*



^Perico ftanb laffofdbroingenb inmitten bes Atorráis, ber foie 
ein Atrafer bampfte. (As gibť feine 92iorgenbefcf)äftigung, bie 
bas 25Iut heftiger in 2Ba Unrig brachte unb bas ©el^irn lebhafter 
anregte, bie gefamte (Schöpfung §u oerfluctyen, als aus einer 
Aperbe oon oerrücften, jäljnefletfdjenbcn, ftainpfenben, fd;nau= 



benbcn unì? mit allen Voshcíícn begabten Diluías bie beiben 
Siere I;erau0§ufnngen, bie man braud'f. (Snrique half beim 
(Satteln, jog bie ©urte feft unb trat ben 25 і eft er n in bie Vaurbe, 
in bie fie argliftig Cuff geblafen haften.

Verfcblafcne Dliänner fcblurften am f aufe Dorbei, finmm unb 
oerbreffen, mie bie Dliineros in aller 2öelt, bie Der ber (Sonne 
in ben Vaud) ber (Srbe cinfaf)ren. Ser (5d)ornffein ber 3>nn' 
grube freien unnatürlich verlängert, bie (фгоаг^с Sualmfäule 
fíanb lotrecht unb bünn in ben glafigen Ditorgenhimmel hinein.

,,©h, ferirò!" rief einer Don ben <5ř>oíi?0, ein Vorarbeiter, 
ber mit fuma jufammen in ber $ôrbcrbal)n gearbeitet baffe. 
„Su haft mol)! falt am f intern, bafj bu іF>n febon in aller $rübe 
marmreiten muff !"

„Su fannft ja mal beine Dxoímafe híneínfteďen, f andm !" 
ammettete ferire freunblirf), bann rief er nach $utfergerffe.

fratte er and) bie beiben Diluías im Verlauf einer Viertel; 
ftunbe an bie fmnbcrfmal erfudhf, auf ber (Stelle ju verreďen 
unb jur folie ju falten, fo roünfcbte er bod) junächff Don ihnen 
nad) Dimani getragen ju roerben; fiebjig Äilometer burd) bas 
^elfental unb über bie ffeinharte fuma, bie Äorbillerenhod); 
ebene, in bie ber Dxio Dlmarilío eínmünbefe míe in ein DTìeer 
aus (Staub unb (Steppengras. ferirò, ber ganje Sage lang 
Dor feiner f ütte fthen, frbroarje Zigaretten гаифеп unb Dor firb 
hinftarren founíc, brannte plotlid) auf jebe Dliinufe. 5n biefer 
langen 9iad;t hatte er bie inbianifd)C Srägheit, bie Vereitfrbaft, 
alles auf morgen, übermorgen ober nie ju Dcrfdnebcu, für alle 
Zeiten abgetan.

Uteín, Juttergerfte mar nid)t ba. ЇПоІ;ег and)? Ser (Sd?roa= 
ger hat (Selb, man faun juin fjnfenbente, jurn Sorffd)uljen, 
fd^íďen unb biefem ©anner für ben hoppelten freís ein paar 
Vunb abhanbeln. Son DTianucl mar inbeffen in bie itneipe 
gegangen, um fid; mit Sraubenfd;naps ju ftärfen, er ahnte einen 
febarfen Sag.



2íbcr der Indianer 2)upanqui fam mit feinen fc d> s ©fclchen, 
die folgfam roie die J?unde hinter if>rn her trotteten; und ei fam 
mie gerufen. 2öar es nidSt immer fo? 2öenn jemand im 5)orf 
an ©erfte oder A5irfe dacf)te oder an Chunos, im 253affcr ge= 
roeichte gefrorene Kartoffeln, matete da nicht frhon 2)upanqui 
durch den ò*e (Sandalen in der Jpand, und näherte fičí) 
untermürfig der Sdutte, mie ein (Sflaoe, der feinen Tribut ab= 
liefert? (Sr befaß in einem (Seitental ein paar elende Jelder, 
faum größer jedes als die Sodenfläche eines 3*mmers, jedes 
mit einem 2E>alI von (Steinen eingefaßt, damit der (5ommer= 
regen die roin;ige @rdfd)icbt nicht I)inmegfrhmemmie. Sort 
acferte er mit dem Jpol^pflug, trieb vorzeitliche ßandroirtfebaft 
und ein menig ßaniajucbt. 2Iber roer flimmerte fid; darum, roie 
fid) der gildio in den .Quebradas, den abgelegenen 25ergfd)lud)s 
ten, durchfdjlägt, roas er tut und denft? (Sein 25ruder 5ndio 
im iDorf, der in der ©rube arbeitet oder als Karrenführer fei= 
псп Со^п erfdjuftet, blieft auf den Sauern und Jurten oerächt= 
lieh herab. Z)cr (?holo gar, der auf der fojialcn SRangleiter fo 
hodj» [;inauff(ettern fann, daß il>m Drdensfterne und ©enerals= 



epauletten minien, der t)ä(t ben fleincn jarťglíebrígen ©nerba 
für eine Saug, bíe fa mínjíg íft, baf; eg nicht oerlofynt, fíe 
ju fnícfen.

„2Barum bift bu níd)t fcbon früher aufgeftanben, bu ©recř= 
fohn!" íjerrfcbťe ^Perico Den ^nřianer an, bec fičí) bemütig
oor il)in oerrenfte. „©erfte fůr bíe 

2}upanqui enťfcísul i>igťe fíd) roím=
měrní), ber grüne Äofafpeiibel rann 
it)m aug bemDHunbroínřel. 2öerfann 
ein fold)cg Ceben ber (5d)anbe оІ)пе 
Äofa ertragen, bie über ben irbifcf)en 
Заттег I)inroegträgi in eine bumpfe 
(Seligfeit? Dlîan faut bie fleinen ge= 
trorfneten ¡Blätter, in bie ein guter 
Seift §reube unb 23ergeffen t)inein= 
gejaubert f)at, unb roirb ftarf, ein 
55elb, trenn and) bie anbern nur ein 
roinfelnbeg Diichtg oor ficbfeben. DIian 
faut aug Äofa unb grauem Äalf eine

DTiuIag !"

Äugel, bie in ber 92iunbt)6t)[e rotiert, unb fd)on fchminben 
©urft unb jpunger, Dliübigfeit unb ©rauer; man überbauert 
bie Ceiben unb bag 2Ilter roie bie (Sonne bag Dxeid) ber $ín= 
fterníg. ЭТасГ; auýen freílírf) iff eg gut, fcbroacf) ju erfcbeínen. 
2)upanquí jammerte, тсфгепЬ er bag ®erftenfâ(fd)en logbanb: 
„Ay, tatai ! Ay, ay . . . íCütercben, oerjeil) mír . . ." @r jam= 
inerte, ігсфгепЬ er ben DTìulag bag fitter DorfcT)üttete unb bat 
iveiiieríícb um ®elb, aurf) für bag [external . . .

5?a ergrimmte perico ipuma ernftlírf). @r oerfehfe bem Зп- 
bianer einen Srítí, Ьа|з er in ben (Staub rollte. ©íe @fel traten 
fcbeu jur (Seite. 2öelcbe ©reiftigfeit, fcbon am frühen Dliorgen 
unoerfd)ämte ^orberungen ju ftelien !

2)upanqui ert)ob ficb leidet roie einer, ber im fallen unb ®e= 
fretenroerben geübt ift, roarf bie Gteinfddeuber aug bunter 



íamaroollc über bie (Schulter unb entfernte fid) langfam toie= 
genben Schrittes. Sie ©felchen trabten mít §іег[іфеп Jpufen 
hinter itjm ї)ег. 2lls er aus bem ^ausfdiatfen in bie Sonne 
traf, bie eben ans einer Strahlengarbe in ben ÍHaum empor- 
fdwß, glängte fein ©efirfit tríe poliertes Äupfer; ablernafig, 
fdhmal unb iwn ebler Süfternis angehaucht, glich es bem bes 
Speri co f)uma toie eine brüberliche DIiasfe. 2ibcr oielleicht cr= 
laubte fid) nur ber greife 2öibcrfchein einen graufamen Schcrj. 
2Hs fid) 2)upanqui noch einmal jurüdtoanbte, n?ar er nichts als 
ein oerprügelfer ^unb, ein 2lbbilb ber 23erfommenl)eif, ein 
5nbio nieberfter itlaffe, ein ^aria. ©r jog ben breitranbigen 
Fileni, ben er oor perico eljrerbietig abgenommen hatte, über 
feine bunte 3ipfelmü£e unb griff in bie ßebertafche, bie er um 
ben .frais trug, iîofa roar barin unb grauer 5vaIF.

©nrique pflödte bie Siere ab unb legte ihnen bie 3ügel an. 
Sie beiben D2iänncr fprangen.in bie fteilen 23ocEfätteL Äaum 
feheben fid) ihre Füße in bie Jpoljbügel, bonnerfen bie Diadas 
baoon. DTiagere Schtoeine ftoben quiefenb auseinanber, räubige 
Äöter brächten fich gtoifchen bie Jpütten. Sona 2Ifuncion blicfte 
lange ber Staubroolfe nach, bie ben Dìeitern mie ber SRaudv 
faben einer 3ünbfd)nur folgte. (Sie faute naihbenflid) an ihren 
Fingernägeln. (So reitet bas ©luď, fo fd)nell reitet bas 
©lüd . ..

Sann überlegte fie, ba£ es an ber 3eit fei, ihre (Schönheit ju 
pflegen. (Sie fdhiďte eines ber Äinber auf bas (Strohbach, um 
ben Diaihttopf herjuholen, beffen Inhalt fid) im £aufe ber Sage 
in eine $toar nicht roohlried^enbe, aber ben 35aartouihs förbernbe 
@f|en§ oermanbclt hatte. Diachttöpfe auf ben Säcftcrn gehörten 
§u 25ombo toie iparfümflafdhen $um Soiletfcnfifd) einer Same 
in 25erlin, ÿaris ober Sieunorf.

perico unb DIianuel fprengfen in Dotier barriere auf ber roeg= 
ähnlichen (Spur entlang, bie oon ber Siligencia, ber ^oftfutfehe, 
unb ben řaftfarrcn in bie ©eröUmaffe cingebrücft toar, bie 



ì)er 9tí o Amarillo in ber Dìegenjeit gegen bie Reifen fdjroemmte. 
(Sie työrten nicht bie rneland^olifchen 2Bcifcn ber Hirtenflöten, 
fíe nahmen fid; feine 3^it, auf bie buntfleďígen Jperben Camas 
unb 2llpaffas ¿u achten, bie V)od) oben auf ben 25ergmatten 
roei beten unb in ber überfídjtíg fiaren Cuft raie roin§ige (Scbniß= 
figuren erfcřjienen, bie ein DTíiníaturfünftler unter ber Cupe 
ausgefticbeíí I;at.

Perico prüfte roíeberl)olt ben SRiemen, mit bem er ben (Saď 
Doller Grjprobcn fjinter ben (Sattel gefrfjnalit t)afte. ©er Gl;e= 
mifer bes 25ergamtes in 2irnaru roirb bie 2iugen aufreißen, 
bad;te er ¿ufrieben. 2öenn bie 2lber ergiebig iff, (Señores, roirb 
er fagen, bann fínb (Sie gemachte Ceute ... Felicitationes,- 
Señores, felicitationes . ..

Unaufi)Ďrlícř) Iad;ťe, gluďfťe unb febroaßte DIianuel. ,/2ílles 
fönnen mir uns faufen, (Scbroager. Cacffdwlpe unb feböne Po= 
ften in ber ^Regierung, fei bene ^raroatten, bie feinften 2in$üge 
unb bie beften Pferbe unb 2ßeiber fo Diele mir mollen. 2llie 
2©eiber im (Salon ber ©ona Dìofa fönnen mir faufen unb nod) 
Diel mel;r . .

Perico febroieg, er fai; aus, als borie er nicht ju.
„©ie fd)önften ïöeiber ber üBclt, (Scbroager . . ." Dlìanuel 

f(f)nai§fe mit ber 3unge- ,/5dhn>ar$e, braune unb bionbe . . ."
Perico machte bie Cippen fermai. 23erbammt fmdfmůtíg faß 

er im (Sattel. (?r fpornte bas ©ier ju größerer Gile.
„25lonbe 2öeiber!" febma^te ЭЛаппеІ unb i)atte DIiülpe, fid) 

neben bem (Зфтадег ju galten. „Unb menu id; bir einen 9ìat 
geben foli, bann nimm bir bas DTläbel Don (Santa 37iaria, bie 
$rau bes ©erente, biefes Зііешап, biefes ©euťf$en, ber für bie 
2)anfees bie jtol)Ien aus bem $euer l;olt. ЗФ tyab’ fíe nur ein= 
mal gefe^en, aber uerbammt mill id; fein, menu fíe nid;t ít?re 
taufenb Pefos roert ift. 2Bír roolíen fie ausfnobeln . .Gr 50g 
ein Äupferftüd aus ber ©afebe unb roar bereit, es in bie Cuft 
§u werfen. „3aI)I ober 2t?appen, Perico ..



Sa fut>r il) ni cine $auft ¿roífdjen die Klagen. (Sr roanřtc unì) 
ftürjte faft auß bcm (Sattel. „Su folífť řas DItaul galten 
lernen, mifíiger 3¡egenbod", fagte perico gelaffen.

(Sie jagten auß bem breiten $lu0tal in bí e Jpod^ebene finaud, 
bie fíd) glatt tuie ein Sifcb bis ¿um ^orijont E>índeí)níe. Sie 
DTuttagfonne brannte. (Sin blauer, fcbimmernber (See breitete 
fid) oor ířmen auß, aber fíe famen nie an feine Ufer. Sie Suft= 
fpiegelung roid) jurüd. 55іттеІІ)0І)Є, bünne 23?inbl>ofen, mit 
braiment (Staub gclabcn, roanberten uor фпсп |)cr. Sie Apufe 
ftampften bürre ®raßbiifd;e[ unb DTiooßplacEen. 3to|frf)en il;nen 
gli^erte (Salpeter, ben ber Ijarte Soben außfdnvi^fe.

Surd) ben (Sonnenglaft galoppierten bie bei ben SRciter, lange 
(Staubfahnen aufreißenb, einer golbenen 3Ldunft entgegen.



IL

Sie ЗіппдпіБе (Sania diaria lag arn ©feilbang Без (Serra 
^arbo, aam 5nbianerborf 23ombo burri) ben Dìi о Шгпагіііо 
getrennt, jîeffelbaud unbíBeUblerbbaraďen, фофгоегЕ unì) 2íuf= 
Bereitung überjog bie gleiche graubraune (Staubfrfn'd)!. 223enn 
man burd) bad Sai ijeraufritt, bauerte es lange, bid man ст» 
fannie, baf bíe barhartig übereinanber gelagerten ©ebílbe, bie 
man für Jelfen gehalten fyatíe, ©ebaube toaren.

Sie 3TìetaIlDerrocrtung0gefelifd)aft in pi)ilabeipi)ia, ber bie 
©rube gehörte, Inatte aid Chefingenieur — aid ©erente, voie 
cd Fjier oben í)íef — ben Seuťfri)cn Зігім’т Jpaffenfamp ап= 
geftellt. (Sie Inatte feine gtuďlirl)ere 2öai)l treffen tonnen, 
jpaffenfamp brarí)íe alíe ©igenfrbaffen mit, bie ben pionier 
audjeirhnen muffen, ©r toar nürhfern, íjart gegen fírb feíbft, fíetd 
bereit, Dlìdnnern, bie fid) aid gute jîameraben betoäijrt fatten, 
bie ©reue ju galten, ©r Inatte bie ©rtragniffe ber ©rube im 
Sauf ber brei 5аЬге/ ^ie cr nun Ь*ег °^еп *m Derlaffcnften 2öin= 
fel ber ^orhanben faß, Derbreifad)f. Sad 3enti'albüro ber 
©ompanp in 2Imaru fthähfe feine 2lrbcitdfraft, meun ed il)n 
auch nirht liebte, benn er mar ja fein 2)anfce, roar nur ein 
„german boy", ben man nad) Kräften audnuhte.



3um Olutarbeiíerfťab jpaffenfamps gehórte ais crfťer Зп9Сі 
nieur Brill $orrefť, e*n t)ocihaufgefcf)offener blonber 3unge aus 
Oìeuenglanb, faum DierunÈ>$toan§ig 5ahre alt, tatkräftig unì) 
Don lebhafter Oluffaffungsgabe. (Sr hatte feinen amerífanifdjen 
.Ç)od)mut halb fahren (affen, nachbem er fid) überzeugt hatte, 
bafj fein „Вор" nicht nur ein ausgezeichneter Bergingenieur 
toar, Don bem fid) Diel lernen lief;, fonbern aud) ein ©entíeman.

Çreunbfcbaft oerbanb Jpaffenfamp mit ÿeter ©fell. Sie 
hatten fich auf ber Überfahrt fennengelernt. ©feli molite nad; 
Brafílícn ín bíe Cbelfteínfelber, fchlof; fíd) aber ohne Bebcnfen 
.f?affenfamp an, ber ії)т eine gut bezahlte Stelle als jmciícr 
Ingenieur anbei. Sic maren in allem дедеп|'а£ІісЬ, ©fell Eleín 
Don ©eftalt, jähzornig aufbraufenb, aber im nächfien 2lugen= 
blick Dollig Dcrföhnt, ein Baper, Jpaffenfamp grop, breitfdjultrig, 
immer ruhig, unbeirrbar, ein Ißeftfale.

Ser fleine Oioffi als Buchhalter unb ber alte Patterfon, 
Simefecper unb Bormann ber ©rubenleute, lebten unauffällig 
neben ben anbern.

2luf Santa Ollaria, zroifd)en Reifen unb crzftaubbebeďten 
Baraďen, gab es eine $rau, in ber Degetationslofen Öbe eine 
meipe $rau !

Зпде ©lingius, bie Oiidjte bes Bremer EKeebers Jpinrid) 
©lingius, mar Dor^ahresfrift herübergefommen, um $rau 3¡nge 
^affenfamp zu roerben. 21 Líe hatten ihr abgeraten, ber alteDnfel 
^іпгіф, ber fid; Dor ber Bereinfamung in feinem großen 3?aus 
ап ber Contrescarpe fürchtete, ihre Bermanbfen in 91iedlen= 
burg, ©utsbefitjer, bie menig Sinn für überfeeifche 2lbcntcuer 
hatten, fetbft ¡hr Berlobter, Jpaffenfamp, benn es ift febmer zu 
Derantroorten, eine $rau aus ber Äultur Curopas in bie ftarre 
Bcrgmilbnis ber iîor bi lieren zu Dcrpflanzen.

Cines Sages mar 5nge bagemefen. Sie überroanb bie Bcrg- 
franfheit, benn nur menige Sieflanbinenfchen fonnen bie 9uft= 
nerbünnung in Di erlaufen b Olici er auf bie Sauer ertragen, 



überroanb alle (Sdímierígfeíten ber ©ingeroöbnung, fíe mürbe 
bie $rau Don ©anta Dlîaria. ©ie DTÌanner, bie einen Sebcnßi 
fampf gegen ben Scrg, bie eifig fiare Sltmofphäre unb bie 
graufigfte Sangeroeile fämpffen, Dereljrten fíe mie eine .^eilige.

*

„(Sie feilten meniger trinfen, fpeteř." $rau Ingeborg nahm 
fpeťer ©fell baa ©las ana ber Äpanb unb ftelite eß unter ben 
Siegeftubl. ©a mar mieber einmal ein §eiertag, unb bie Dümmer 
fjatten fchlerf>te Saune, man burfte fíe піфі reijen. ©fell bob 
bie Díerfantíge 28|)ißfpflafd)e gegen bie (Sonne. (Sie дііф einem 
riefenřjafíen ©olbtopaß, in bem belle $euer brannten, „(Saufft, 
ftirbft, faufft net, ftirbft a . . fagte er tieffinnig, ©er baprifrbe 
Urjorn Ьофіе in фт, eß ¿uďte in feinen berben fünften, unb 
ber braune Jpaarfdjopf über ber breiten (Stirn fträubte |їф.

©r faf rittlingß auf bem roljen Jpoljftuljl, lieg feine furjen 
Seine, bie in plumpen £Köt>renfiiefeIn fťecříen, baumeln unb 
fdjaute über baß niebrige ©elänber ber Seranba inß ©al. ©er 
Diio Simari Ho, ber je£t in ber 3?і( ber (Sommerregen alß trüber 
©іеуЬаф auß ber (Зфіифі tyerDorfdiäumte, fфíug oor bem 
•(potei ©olon fфIammígc Stellen. ©aß ^nbianerborf borrte in 
ber Düittagßglut. ©raubraune Serge ringßum unb barüber 
ein Rimmel auß blau angelaufenem (Stahl, fein ©rün, feine 
(Spur oon Sehen. Diun, baß genügte do Hanf, um langfam Der= 
riiďt §u merben . . . ©r fф[o^ bie Singen unb ftö^nte.

©üren fфIugen. 2Iuß ber langen 2ВеІІЫефЬагас₽е, bie einem 
©üterjug дііф, ber in einem ©rbrutfrfi fteďen geblieben ift, fфDtз 
ber fleine Díoffí IjerDor, lief ein paar (5фritte f)in, ein paar 
(Эфгіііе I)er míe eine fHiauß, bie il;r (5фІир^оф піфі finbet, 
unb ое^фтапЬ ріо^ііф in ber ©ür jur ^ngenieurmeffe. 32iau 
f)brte фп fфímpfen, fein <3рапі)'ф flang теіф unb flagenb, 
meil er bie ^гафіаиіе піфі bemältigen founíc — mal;r= 
[феіпііф ljatte er ben (Stemarb mit einer $Іа)'фе an ben 



Sippen crmifcht. 2111c Singe mieberbolen fid; I>ier bia juni 
Llberbruf.

Sann trat aua bem 25üro ber ©erente.
Згоеі Stoica, bie an ber 25araďc entlangbummelten, riffen 

bic Sivíte Don ben Hopfen unb oerfd;roanben rafd; ginter beni 
iîeffell;aua. (Sie fürchteten ben Œf>cf nicht, aber er tvar іІ;пеп 
unheimlich, feine hol;e ©eftait fchien fíe ju erbrücfen, bie ftrenge 
EKufe in feinem ©eficht vermirrte fíe. 223enn er bofe mar, ігиг= 
ben feine ©ringoaugen unter ben bunfelblonben EBrauen hart 
unb grof unb hielten einen mie ber DIiagnet baa ©ifen, atta 
bem encrgifchcn DTìunb fielen nur menige 2Borfe, aber bie branm 
ten fid; ein.

Ertoci) unfeimlicber mürbe er ihnen, menn er guter Saune mar. 
Sann verjüngte er fid; vor ihren 2Iugen unb ftraljlie eine felť= 
fame jlraft aua, bie allea ringaum 511 ermannen fd;ien. Saa 
mar mohl baa 23efonbere an ben ©ringoa, an ben $remben, 
baf fíe ganj nach ihrem Ißillen alt ober jung, jornig ober froh 
fein konnten. (Sie liefen fich nieft von bunElen 25lutmellen fort: 
treiben, von benen niemanb meif, mohín fíe einen tragen. Eöicl: 
leicht molante baa ©eheímnía ihrer Eßielfältigfeit hinter ben 
roeifen (Stirnen. Sie bea (Señor JpaffenFamp mar befonbera 
hoch, fchmal unb an ben (Schläfen hart gefantet. (Sie brohte auf 
einen herab, auch menn bie bemeglid;en Seile bea ©efid;fea baa 
fd;önfte TBcttcr verfprachen. 21 Ue 2Id;tung vor bem (Señor 
©erente. (Selbft bie fjnbiojungen, bie baa ©rj in bie Sranaport= 
fäife verftauten, maren vor feinen (Stiefeln fid;er, er pflegte 
feine Sefehle nidit mit Jufiritten §u unterftreidhen. 2lUe 2ld)= 
tung ! 2lber ea mar hoch beffer, ¡hm aua bem 2Beg ju gehen. 
**^affenfamp feuerte mit langen (Sdjrittcn auf bie Eöeranba 

§u. @r trug ein biefea 23ünbel Rapiere unter ben 2lrm ge= 
flemmt.

„Sie 'Poft V' rief Peter ©feil unb fprang auf. „2ld)im bringt 
bie Poft !"



Unten, oom gluf \)CV, rief ¡emani) „Stello" uni) fdjroenffe Den 
breítranbigen Sťetfonfjut. (Ss roar gorrcfť. (Sr fam pom grůl)= 
fdroppen aus ber Bar bea Jpotcí (Solon unb fťcljte roie ein Storci; 
uber ben Brücfenbalfen. ©íe trüben 2B ellen bea 2lmarilío 
fdmappten nad; ifjm unb fíe fchnappícn nad; bern Dbermonťeur, 
ber Ijínter gorreft f)erfchroanffe, bie 2lrme ausgebrcítet mie 
Blonbin, als er auf bcm (Seil über ben dìiagarafaU fpa$íerťe. 
©íe Sirene beulte DUittagsjeít.

„©ie ^Pofť l;ať roíeberum ber liebe ©ott gerettet", fagíe 
^affenfamp, roä^renb er ^ngeborg cín paar harten unb Briefe 
ł)inreid)te unb ©feli einen oerfdmürten fachen juroarf, aus 
beffen jerflebberter jjülíe 3CIíungen unb 3c*tfcbrífíen beroor= 
quollen, feucht alles unb oerflebt unb bic ©ínťenauffdwífť halb 
oerroifdht. 2Ibcr papier ifť befťdnbig, es überbauert fo mandje 
diaíurfataftropbe.

©er Briefträger roar fami beni Ceberfaď mít ber Überfeepoft 
Don feiner 9Iìula in ben 2Imarílío gefallen unb bei einem -¡paar 
ertrunfen. Sin f^on, ber jufällig talab ritt, tratte ilpn aus bem 
Sdjlamm gezogen.

©er Señor ©crente ging mit erregten Schritten auf unb ab, 
ftief beinahe ben ©ifdj um unb bie fleine ©fola, bie mit ben 
©ellern f)erbeiflapperte. (Sr roollte feinesroegs ju fjngcborg bin= 
überfdmuen, benn grauen fönnen mandjmal einen fauftbíďen 
DIiänner§orn nicht ocrfteljen, fíe fmben es fomifrh, roenn man 
mit ljarten Stiefeln über fnarrenbe Bretter I)inftampff, tvcil 
ein fleiner Зп^і°/ Г*Ф unter „<Pof6aus=ber=5?eimat" nidjts 
oorfteUen fann, feine roenigen ifefos oerfäuft.

fjnge faf aufrecht unb lief ib>re 2Iugen mitgeljen roie ein Sol= 
bat, ber ben Berocgiingcn feines Borgefeften mit ruhiger Siopf 
breljung über fcftgeffcllfen Schultern folgt. Bon ben 2lugen= 
roinfcln ftraljlten gältchcn aus, unb um ben D2iunb juďte es.

2idjim blieb oor ib>r fteljcn, legte bie Jpänbe auf ben Dîürfcn 
unb tat fid; feï>r ernft. ©ine fdjone Sonntagsprebigt l)ielt er 
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freilich fťumm unb nur ínnerlid) — unì) bas 25orf tpflídtferfúb 
hing feerie oft barin roieber. Senn es íft gleich, ob man ais 
Ingenieur bie 29elf mit 3*nnerS Šu verforgen ober ais Srief= 
träger einen halben £ag burcb bie $elfenroůfte ju reiten l)at, 
alles milí feine Drbnung. 2íber je tiefer er feinen Sliď in bie 
grauen 2lugcnfterne ber jungen $rau fcnffe, beffo ärmer tourbe 
fein ©roll. Sas roar bas tägliche 2I3.mber, feit bie 3n9e VCT= 
übergefommen roar. 3n >ЬГСГ 9iäbe verlor ber itampf gegen 
bie 25ergböUe an Jpärte. 3n9e • • • *^a0 lpar gennai. ©in ftarfes 
©lůďsgefůt)! mifchte bie (Strenge aus feinem ©eficht, er lächelte, 
lachte, beugte fich unb legte feine 213ange an it>re. Ser blonbe 
Jpaarfnoten im ETÍaďen oerrutfihte. Зп9е hc^ nbroeí;renb bie 
£anb.

Sa buffette es t)inter einer breit aufgefalfeten 3citung. T'efer 
©feil fnurrte, er muffe nun in bie Dlicffe.

„$ür bid) iff í>ier gebeďť, feter", fagte Jpaffenfamp unb beu$ 
tefe mit bem Äopf nad) bem Sifd).

,,3¡d) bin bruben angemelbet", log ber kleine, „aber id; 
femme mit ben anbern juin iîaffee."

Sie ^affenfamps febauten it>ni nach, roie er mit feinen fur= 
$cn Seinen bie geroaltigen Gtiefel ín ERid)tung auf bie 20ell= 
bled'baraife in Seroegung febte, unb meinten, er fei ein lieber, 
aber febnurriger Äerl, beffen Faunen man nid)t ernff nehmen 
bürfe. <3ie fonnten niribt af>ncn, roie roelje ibm iijre eheliche 
Vertrautheit getan batte. (Seit Dlionafen roarfefe er oergeblid) 
auf einen Srief feines Dliäbels, beffen Silb über feinem Jelb^ 
bett h*ng. 2lus ben 2lugen, aus bem (Sinn. (Sie bat mid) oer= 
geffen, bad)te er trübe, mag fíe mit einem anbern glüdflid) roer= 
ben.

Duemanb auf ber roeiten 2t3elt hatte cs bemerft, ba$ aus 
bem f oftfaď ein paar Sriefe roeggefdwommen toaren, Sriefe, 
bie viele 2Bod)en lang jur (See unb ju £anbe gereift toaren, 
um fur§ vor bem Seftimmungsori in ber Cehnibrühe bes 2Ima=



riUo ju ertrinFen, Darunter einer aus DuftenDern jarťblauem Cei= 
ncnpapier mit Der tounDerlidjen 2Iuffd)rift „2In Jperrn (Señor 
yeier ©feil, Fgl. bapr.. ©iplomingcnieur".

*

„ЗФ babe eine großartige Llberrafdjung für Md)", fagte 
2ldbim, nacßDem er Den SdjoFolaDenpuDDing, Der toie fed) am 
Còffe! liebte unD ebenfo ausfal;, rcfïgnierf beifeite gefcbobcn unD 
ficb mit großfpurigcr ©ebärDc eine 3¡garctte angejünDet hatte.

„'fprfiife?" fragte 3n9e unD errötete oor JrcuDe. ©er 
Speiferoagenfcbaffner Dea 2ínDenfd}nelí$uges hatte 2lcbim oet= 
fprorben, jtoeímaí in Der 2Bocbe cín jíifícben mít dpíenifdben 
yfírfícben oon Der ítíifte I)eraufjubringen. ©er íiutfcber Der 
©ítigencia, Díefer Dorroeltíicben ííaroffe, Die jroífcben 2ímaru 
unD Bombo Den 9tcifcDcrřebyr Dcrmittclte, F>aťťe fíd; Derpflíd)ťef, 
Díe SenDung am Bahnhof ju übernehmen. Statte Der Schaffner 
feines Auftrages geDad)t, fo nergaß Der itutfeber, Die ítifte ab= 
ju[)o!en. ¡xanD ficb aber Der itutfd)cr redftjeitig ein, fo rieb fid) 
Der Sdjaffner Dericgen Die blaurafierte TBangc. Caracho ! ©r 
batte Feine 3eif gehabt auf Dem DliarFt einjuFaufen. ©as näcbfte 
92iaL

„9ieiu, yfirfid)c leiDer nid;t", feufjte 2ld)im, „aber etroas 
nie! (Scböncres ..

5nge DcrfihränFtc Die 3pänDe hinter Dem Äopf unD träumte 
in Den ©[uttanj Der Cuft hinaus. ©íe ^elfenjacFen bod) über 
Dcm ©orf flimmerten, Derjerrten fid) in Breite unD Cange unD 
fdnicüten jurücP, als toaren fie aus roeicbem ©ummi gebatfen. 
©in füd)tiges ©efübl bcmädjtigte fid) Der jungen 5l’au unD 
bradée fíe einer ©hninad)t nahe. „©rDbeeren?" fragte fíe 
fdnid}tern=FoFett, ihre Stimme jitterte. ©inma! nämlid), ein 
einziges Dita!, hatte es ©rDbeeren gegeben.

2lcbim fcbüttelte beFümmert Den itopf. ©en SíempelDrucř in 
einem faulen Stollen ju beredjnen, toar ¡ebenfalls leidster, als 

8o



einet $rau, die ein froljea ©reignia envartcre, eine Llber= 
rafdjung ju bereifen. „Su mugí bief [jenie abend marten, juge", 
fagte er geíjeimníavoll.

„Díj, menu ea feine ©rdbeeren find . .."
(Sr füllte ftdj gefrblagen, furfjte narfj einer 2Iblenfung und 

fragte nad) der ^oft.
Xante 23iftoria, die (Sdjmefter von 3n9c0 frütjverftorbener 

DTiutter, fdjrieb 9iatfcbläge, die einer jungen ©utanarbbarin 
von Dingen geroefen mären. Sie alte $rau von DTialjom fteUte 
firb die Slndcnfjorbebene nidjt andera vor, ala ein vermiidertea 
fHierflciiburg init 2Ilpengípfe(n jmífrfjen Dtofíoď und 3ìeufrbme= 
rin. 23cfter ©gon meldete, da£ er den Si enfi bei den £udmiga= 
lufter Sragonern quittiert [jabe, um die 23erroaltung dea ©utea 
ju übernehmen. ©r fragte an, mann 21iijim feine 9Ìeferoe= 
offijierprüfimg 511 rnadjen gedcnfe, die £age fei nad) Scendi = 
gang dea ruffifdvjapanifdjen Äriegea gefpannt. ©r erging fidj 
in politifrben 2Infpielungen, die jpaffenfamp nidjt verftand. 
2i3ar man auch innerlidj mit der .fjeimat verbunden, fo ent= 
fremdete man fidi dodj drangen dem [jiftorifdjen (Sdjiiffai der 
Diation. 2hia nadjgefandten 3citungen lieg firb nidjt narberleben, 
roaa auf •Ç'erj und (Sinn dea SBaterlandea täglidj einmirfte.

£)nfel ^)inrirb begnügte firb, auf einer Jvarte mit§uteilen, dag 
itapifän Jpanfen jmei Äfften in Sintofagufta ablicfern merde. 
(Seine $rarbtfd)iffe pendelten ¿mifdjen 23remen und (San £ram 
iiafo; an den grogem .Ç>afeiiplâ^en (Südamerifaa [jatte die 
©lingiualinie iljre Diicderlaffungen. DIian legte die Rapiere jur 
©eite, fdjmieg gemcinfam und martete, bia die ©rinnerung 
müde murde.

Sa mar ea nun gut, dag die Ingenieure aua der 92icffe fa= 
men. Sie frbläfrige Элфе über dem ^ngenio mar daljin. Sie 
lärmten und fdjimpften tvie jeden Sag über den fürdjterlicben 
Srag, den der japanifrfje Äorfj jufainmenpantfrbte. Sabei ver= 
gagen fíe, dag er feine andern Äünfte entfalten fomite, ala 
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і'сЬІесЬїе Äonferoen in beffi liiertem 2Baffer ju Fod)en, bas wegen 
ber grofen ^öt)e bei fünfunbfed>jig Orai) fiebete.

Oie fdbimpften unb fluchten, als fíe aber bie Same gewal)r= 
ten, würben fíe plotlid) maníeríid) wie wohlerwogene ilnaben, 
unb weiten ben aufgewirbelten Staub mit ben Jpüten hinter fid).

Unter bem Sonnenfegei auf ber Serraffe bea SircFtcrbaufes 
fafj man gut. 2Benn man fid) mit bem Dîürfcn gegen bie £ab

feite fefte unb ber jungen $rau §ufd)aute, wie fie eigenbänbig 
aus ber behäbigen ÄaffecFanne ben fchwar^en Strabi in bie 
Soffen lenFfe, bann Fennie man träumen, bei guten $reunbcn 
auf bem Sanbe ju Saft 511 fein. DTlan ftrecFte bie 25eine Don fid), 
raud)te fich e¡ne ^Pfeife ober 3¡gnrre an unb er§äi>Itc ficb wag. 
Unb manchmal fielen einem fogar anbere ©efchichfen ein, als 
bie üblichen von brecFigen fjnbiod, ftorrifdfen D2ìulag unb ben 
DIiäbeben oon 2lmaru.

2SilI $orreft lief ins ^>aus unb fcbleppte für $rau 3nge einen 
Äorbftuhl herbei. „®abt)ö müffen artig fein", fagte er järtlid) 
unb ftopftc il;r brei itiffen in ben Duiden. Sann fefcte er ficb ifr 



gegenüber, liefj feine ecFígcn ^>önbe ^roífehen ben eďigen Jînien 
baumeln unb ftrablte fíe aus feinen blauen ^ungenaugen an. 
©r fanb bas Sehen roieber einmal rounberooil.

Peter ©fell {patte 3c*iun9cn auf feinen Änien ausgebreitet, 
3eitungen quollen aus feinen Gafthcn. ©r bemühte fiel), feinen 
Jperjensfummer §u oergeffen unb fang ein Soblicb auf biefes 
3al;r bes Jpeils 1905, bas im Зеіфеп großer tedpnifcher Um= 
roäl§ungen ftaub.

,,©s get)t Dorroärts,(refieres, es ge^t Doran,©cntlcmen ! Gebaut 
nur in eure Sachleitungen, iFjr Jperrn Engineers ! Per Dliarcoiü 
unb ber ©raf Sirco fenben bie Jper^fcben 23еІІсп fchon über ein 
paar Kilometer unb fangen fíe roieber auf. Prattles, basiftbie 
große Drummer ber 3uFunft. 2öie lange roirb es bauern, jagen 
fíe bie 253cllen über taufend unb jelpntaufenb Äilometer."

„T)ie ©ebrüber 2Briglpt galten ben 2öelfreForb im 9Iiotor= 
fing mit feebsunboierjig GeFunbcn", fagte 20Ш $orreft unb 
raufte firf) gcliube bas immer jcrroelpte 2öeijenfelb auf feinem 
Gchäbel. Herrgott, fliegen . . . bas märe mas für ilpn. ©r hörte 
hinter fiel) Propeller faufen unb fai) fiel) über biefem läufigen 
©erro Parbo Freifen. Hell, boys, nielleirfpt mar es nicht bas 
9udptigc, in ber ©rbe 511 babbeln, oielleicht roar cs Diel richtiger, 
burd) bie TBolFen ju fchlibbern. ©r ftrahlte 5n9e nn unF* 
ihr ju ©t)ren über bem ^nbianerborf 25ombo eine iounbcrfrf)öiie, 
eine fehlerfreie 2IcI)t. Эіаійгііф nur in ©ebanfeu.

HBährenb ber Unterhaltung b>aťťe fid) bas Gal mit ©eräu= 
fcl)cn gefüllt. Paulen brölpnicn, unb bie großen 9iol)rflöfen 
brummten. 2>m Porf roiminelte es roic in einem 2lmeifenhaufcn. 
©ine große $al)nc in ben Sanbesfarben fchroebte Ьоф über bem 
Gtaubncbcl, nur feiten unb fchläfrig non einem Suftbaud; an= 
gerührt.

„Per Gefror puma rocíí)í fein neues .©aus", fagte .©affen= 
famp. ,,©r bnt einen ©aballcro in ßaeffdpuben I)eiaufgefd)iďí 
unb uns gebeten, feine ©afte 511 fein."



„21b, fd)auť’s, ber .f)err 'Puma gerufen Don uns 9ìuti§ $u 
nehmen", roarf ficb ©fell mít ßuft auf bas Sterna. „Visher 
t)at er fid) bamit begnügt, uns ein paar Steiger roeg<;ii[otfcn, 
ein ©uüenb Spífcbaďen unb eine Äifte Sprengfapfeln flauen 
ju laffen. Seit bie 25rüber oben am ^arbo roül)len, frieg id) 
meine 233erf§cuglificn nicht mefyr ins reine."

„3br ©rj ift beffer als nuferes", feufjte 2ІЗІ1І $orreft, „mins 
heftens fünfunbad)t§ig ^rogent. Jpabe groben gefefyen. ©er 
iteri bat ©nergie. Soll frbon hunbcrt Cente oben befchäf= 
tigen . . ."

„Vefchäftigen?" höhnte ©fell. ,,©r fi£t фпеп mie bes ©eus 
fels ©ro^mutťer ím ©епісР, er treibt fie mit gufśtritten an bie 
2lrbeit. ©as follie mal einer non uns ©tingos magen, ©rinnere 
mid) nod), mie empfinblid) ber 3nn9e n?ar/ a^s cr 11116 ^ad ^lT' 
gniigen feiner roertgefchä^ten Dlìitarbcit mad)te, bis er госдеп 
Stenterei l)inausflog. ©amala mar er ein breďiger ©agebícb, 
ï)eut Ijei^t es im ©orf ©on perico Dorn unb ©on Perico l;in= 
ten."

„Dluffer Puma I;at feine ©bance gefunben unb fie aiisgenubt, 
nichts treiter", fagte 223ІІІ Jorreft. „З^Ьег Don uns l)ätte bas 
getan. 2ßas meinen Sie, ^atterfon?"

©er ©rubeninfpeftor füllte feinen oermitterten Çelfenfopf 
mit ben leeren 21ugen in eine ©ualmmolfe unb niďte langfam. 
9iid)t, ba(3 er ftuniin gemefen.märe, im Stollen, unter ben 2lr= 
beitem, fomite er fd)auerliri) fludten unb brüllen, aber unter 
feinesgleid)cn fehlte ihm bie Sprache. Sclbft beim ,,'Pofern" 
Dcrboppelte er bie ©infame nur burd) Jpanb^eícben. ©r mirfte 
jeitlos mie bas ©ebirge unb ebenfo ftarr. DIian roupie, Ьа(з іи 
feinem Vorleben ein paar Sd)lammblafen geplagt roaren, aber 
man roupie nichts ©enaues, unb es roar l)ier nicht üblich, fid) 
um Vergangenes ju fümmern.

„Señor hafte bie ©oppelcbance, eine gute 2lber $u finben 
unb einen ©entleman 511m Diacbbarn ju t>aben." 2Bill $orreft 



nat)m feinen Gebanfen гоіеБег auf uni) fnuffťe Jpaffentamp 
freunbfd)aftlid) in Біе (Seite.

„2Bie meinen Gie bas, gorreft?*
©er blonbe ^unge au0 Dieuenglanb lachte. „Glauben Gie 

roírfíích, ^affenfamp, baf bíefer Puma aud) nur eine .Çianbood 
Grj aus Бет Gerro РагБо hätte herausfra^en bürfen, meun 
Бег Oerente non Ganta Dlîaria ein éditer Panfee geroefen toare, 
сіп t)uirôertpro§entiger? No, Sir. ©er ^>unbertpro§entíge toare 
§um ©irefíor bes ¡Bergamíes ín 2lmaru gefahren unb hätte 
bort feine 25ricftafd)e mit tanfeiib ©odora aus iBerfeben auf 
Беш Gcbreibtifcb liegen (affen. Gr toare in bie Kapitale gereift 
unb hätte fidi eine halbe Gtunbe mit unferm Gencralfonfnl 
eingcfdiloffcn. ПпБ id) roette Pfifferlinge gegen 2Dafdigolb, bag 
Бег Gerro РагБо ringsherum unb in coder Gdiönbcit fdion 
immer nuferer Gompanp gehört hätte, оІ)пе bag mir roas Ба
сон mugten. 2öetfen Gie bagegen?"

„Dìadi Бег hergamtlidjen Gintragung gehört uns Біе Bombo; 
feite Бее РагБо, unb Біе DÍorbfüblíníe über Беп Gipfel beneid); 
net Біе Orense, batan ř>alťe id) mích, gorreft", fagťe paffem 
famp ťrodřen.

fjnge beunruhigte Біе ЗЗЗепБппд, Біе Баз Oefprädi nahm. 
„Gie moden Богі) nid)t im Gruft behaupten, Ба(з Gíe, 2Díd, 
memi Gie Бег Gerente geroefen mären . .

„Glaube niriht, Babp." ©er gute 3un9e fob befümmert aus, 
er hatte um ades in Бег 2Belt nicht Біе Süd^tigfeit Без DBifter 
jpaffenřamp anjmeifeln moden, um БаБигф Беп Gattínnenftclj 
Бег grau 3П9С Šu oerleven. „Glaube nidit. ©ie Gompanp oer= 
БіспГ genug an uns. Gie fannie uns — оегБатті nodi mal — 
Баз Gehalt оегБоррсІп ипБ brandite Біе ©іоіБепБеп|'сЬгаиЬе 
БезЬаІЬ um feinen Diti dimeter ЬсгаЬ^иБгеЬеп. fjn mancher 25e= 
Siebung fühle ich mid) fünfhunbertprojentig, Babp, aber Біе 
апБегп folien auch leben."

„ЗІи^егБет тегБеп mir Біе Grube Puma and) fo in Біе 



£а(фе fťecřen", (agťe bec Heine Dwffi. (Sein ©efdjáfídfínn tvar 
ertvadhí. „©er (Señor Puma ivirb ed піф( anberd тафеп, 
aid anbere Si)olod, bie in ben Sergen ®IücE geí>abť 1>аЬеп. Sr 
ivirb поф ein ЗаЬг f$ufťen, (іф bann in ber Jpaupífíabt ein 
Sbatto unb einen Seamťenťíťel ober einen 2íbgeorbneťenpofťcn 
faufen unb frei) fein, roenn roir iï>m für feinen (5фи(фа^еп 
ein paar ťaufenb ©o Hard i)intverfen. E vero?"

©er alíe Paťťerfon tvar t)ínťer Dualm unb Эгаиф ѵег(фгоип= 
ben. (Seine 2íugcn Hieben ип(іф(Ьаг.

Jpaffenfamp eri>ob (їф. „ЗФ benfe, mir geben bem (Señor 
Puma je£í bíe Sí>re. 2£>епп mir feine Sínlabung аиа(фІадсп, 
forbert er und auf ruerі?апі|'фе Pifťoícn bid 511г 5tvmpfunfäl)ig= 
feíí. ®eí>(í bu míf, 3n9c^ Vorläufig bürfíc bie Sanbc поф 
ІеіЬІіф пйфіегп fein."

£) geroíý, $nge freuíe (іф. Sin 3nbianerfefí uni ben finfťern 
(Señor Puma, von beffen Dioici ť unb ©ťolj ®е(фіф(еп uin= 
liefen, bad gab ed піф( alíe ©age. (Sie ging ind 3paud, um bad 
Äleib §u тефі'еіп. 2öann t)atte man fфon einmal bie ®clegcn= 
t>eii, eind ber jarťcn ©ebílbe aud t>eUer (Sommerfci be and ber 
©пфе §u gelten? (Sie таф(е (іф (фоп.

(Síül;le rütfien, bie .Sperren marťeten auf ber Seranba. 3a* 
fíe molíícn alíe mitgefyen. Sd roar Ьсф mal road anbered.
SopprigÇt 1934 bp Suri ЕеПег & бо. (Stuttgart. Sortierung folgt.



BIBLIOTHEK DES WISSENS

LEITSPRUCH:

Was nicht Baum kann werden, 
wird doch Blatt, 
was nicht Frucht kann werden, 
wird doch Keim.

Joh. G Ottfried Herder.



DIE HAUPTSINNE 
UND DAS 

MENSCHLICHE SCHICKSAL
VON HANS ROSELIEB

ERSTE FOLGE: DIE HÄNDE

Tagtäglich gebrauchen wir unsere Hände. Die Damen 
pflegen sie sorgfältig und zeigen sie gern, wenn sie 
schön sind, als könnten ihre Hände geheimnisvolle Dinge 

erzählen, wofür das Wort des Mundes zu roh ist. Nach 
einem Liebesbegegnis haben wir oft in tiefem Nachdenken 
unsere Hände angeschaut. In einer besondern Stunde haben 
manchen von uns die zerrissenen alten Hände seiner Mutter 
erschüttert. Es gibt Photographien von Händen, die uns 
beim Betrachten beglücken, als flöße ein Segen auf uns ein. 
Aber es gibt auch Photos von Händen, die uns erschrecken, 
als könnten diese Hände töten. Viele von uns haben sich 
aus den Linien der Hand den Charakter deuten lassen.

Wer kennt nun seine Hand? Darf ich Sie bitten, Ihre 
Hand zu betrachten, während ich Ihnen daran etwas er
kläre? Sie sehen fünf Finger an einer Art Achsenplatte. 
Alle fünf sind verschieden lang. Vier davon haben aber je 
drei Glieder. Der Daumen steht weit ab. Er hat nur zwei 
Glieder. Jetzt drehen Sie die Hand um das Gelenk. Sie 
sehen, es geht fast rund herum.

Nun gebrauchen Sie ein wenig Ihre Phantasie. Denken 
Sie, ein wütendes großes Tier käme auf Sie zu. Sie sähen es. 
Durch Ihre Sehnerven erwachen in Ihrem Hirn, ohne daß 
es Ihnen bewußt wird, Erinnerungen an die Gefährlichkeit 



des Tieres. Dadurch wird in Ihren Gefühlsnerven Angst 
erzeugt. Diese Angst erregt die Bewegungsnerven Ihrer 
Augen. Damit sehen Sie sich nach Hilfe um. Sie sehen 
einen Stein liegen. Mit den Augen messen Sie ihn ab. 
Das Messen des Auges wird nach dem Hirn telegraphiert. 
Im Hirn wird das Messen zur Abschätzung, zum Entschluß, 
sich gegen das wilde Tier mit einem Steinwurf zu wehren. 
Schon ergreifen Sie den Stein mit Ihrer Hand. Es ist 
höchste Zeit. Das Tier springt los. Sie wiegen des Steines 
Schwere, das heißt die Schwere übt auf Ihre Druck- und 
Muskelnerven einen Reiz aus. Das ist wieder wie ein 
Telegraph, der nach der Leitungsstelle aller menschlichen 
Handlungen, der Großhirnrinde, meldet, wie der Stein, 
den Sie werfen wollen, beschaffen ist.

Einen Moment lang zaudern Sie, bevor Sie den Stein 
werfen. In diesem Moment, in dieser Pause, vollzieht sich 
ein Vorgang, worin etwas eingreift, was wir nicht nach
weisen können; etwas Fabelhaftes, was wir Geist nennen. 
Im Hirn urteilt nämlich etwas durch die Augen, die das 
Ziel des Steins ermessen, wie stark der Schwung sein muß, 
um das Ziel zu erreichen. In der winzigen Pause, da Ihre 
Hand zaudert, erlebt Ihr Geist die Flugbahn des Steins 
derartig, daß es durch die Druck- und Muskelnerven so
zusagen zurück in Ihre Hand telegraphiert wird. In Ihrer 
Hand haben Sie jetzt nicht mehr den Stein allein um
schlossen, sondern zugleich die Flugbahn, die er durch
laufen wird. Und das umso besser, je sicherer Ihre Druck- 
und Muskelnerven in Finger, Daumen und Handballen 
gearbeitet haben. Nun werfen Sie den Stein in den auf
gesperrten Rachen des Tieres. Dabei verfolgen Ihre Augen 
jetzt in der Luft, was schon vorher im Geiste, im Hirn und 
in der Hand war: die Flugbahn. Trifft sie ihr Ziel? Trifft 
sie es nicht?



Von dieser Frage: Trifft der Stein oder trifft er nicht? 
hing vor vielen Hunderttausenden von Jahren die Frage 
ab: Wird der erste echte Mensch, wird unser Urahne so 
werden wie er geworden ist? So wichtig war die Hand als 
Werkzeug zum Werden des Menschen.

Oft war sie in Gefahr, unterzugehen. Aber wenn in einem 
unserer Sinne etwas vorausbestimmt sein kann, etwa so wie 
die Flugbahn, die, bevor sie in der Luft entstehen konnte, 
vorher in der Hand gelegen haben muß, dann lag in der 
Hand die Zukunft des ganzen Menschengeschlechts voraus
bestimmt. Die ersten Hände gab es, bevor es ein Großhirn 
gab. Alle ersten Landwirbeltiere besaßen sie. Das waren 
jene Drachentiere, Saurier genannt, von denen Sie gewiß 
schon mal gelesen oder gehört haben. Diese Tiere hatten 
eine Hand, wie sie im kleinen noch das werdende Menschen
kind im ersten Entwicklungsmonat nach der Zeugung 
besitzt. Die Urland Wirbeltiere gebrauchten die Hand 
auch zum Laufen. Der Wulst an der Außenfläche unseres 
Kleinfingerballens ist noch so eine Art Sohle mit einer 
Muskulatur, welche die empfindlichsten Innenteile vor 
Druck schützt.

Die Zeit, als die Hand zum ersten Male funktionierte, 
liegt viele Millionen Jahre hinter uns. Es war eine Zeit, 
wo Europa eine rote Felsenwüste war, mit sumpfigen 
Küsten, bestanden mit Wäldern, die sich später zu Stein
kohle verwandelten. Das Klima war so heiß, wie es heute 
nur dem Krokodil behagt. Diese Zeit schien unendlich 
dauern zu wollen. Aber einmal begann auch die Luft 
dieser Zeit vor etwas Neuem zu erbeben. Und dann brach 
etwas aus, was wir alle im kleinsten Maße kennen: die 
Todesangst. Die Bäume, von deren Früchte ein Teil der 
Tiere gelebt hatte, gingen zugrunde. Damit standen auch 
diese Tiere vor dem Untergang. Gewaltige Naturkata-



strophen drohten gleichfalls mit Vernichtung. Schließlich 
verschwand das ganze Land und alles, was die Tiere zum 
Leben benötigten. Unter ungeheuren vulkanischen Er
schütterungen falteten sich neue Gebirge empor, wie zum 
Beispiel der größte Teil unserer Alpen. Eine ganz neue 
Landschaft bildete sich. Eine? Nein, viele und sehr ver
schiedene. Kahle Bergeshöhen, bewaldete Bergesstufen, 
bewaldete Tallandschaften, Sumpflandschaften und da
zwischen Steppen, die von Deutschland bis nach Asien 
verliefen. Ein mildes Subtropenklima, sozusagen ein ewiger 
Frühling, begann zu herrschen. Es war wie ein Paradies. 
Es bedeutete für alle überlebenden Tiere einen stets ge
deckten Tisch. Tiere von mäßigem Umfang, einfachem 
Äußeren, aber reicher innerer Einrichtung, die ihnen ge
stattete, die Jungen im Leibe bis zur Geburtsreife auszu
tragen, konnten am besten gedeihen. Solche Tiere, Säuger 
genannt, hatten sich auch am besten in diese herrliche 
Zeit hinübergerettet. Aber damit waren sie noch nicht 
von jeder Sorge befreit.

Sie hatten alle noch Hände. Doch die Hand war damals, 
wenn ich diesen Ausdruck anwenden darf, unmodern ge
worden, das heißt man konnte mit ihr nicht mehr vorwärts 
kommen. Buchstäblich! Da war zum Beispiel ein pflanzen
fressendes Sumpftier, das die saftige Steppe verlockte, 
nur dort zu leben. Für dies Tier hieß es, wenn es von einem 
Fleischfresser verfolgt wurde: laufe! Laufe, sonst gehst 
du zugrunde. Ganz natürlich lief es immer mehr auf den 
mittelsten und längsten Fingern. Die Todesangst ließ diesen 
längsten Finger mehr und mehr erstarken. Alle andern 
verkümmerten, weil sie nicht gebraucht wurden. Am Ende 
blieb nur dieser eine Finger übrig, dick und breit. Nicht 
mehr ein Finger, sondern ein Huf. Aus dem Handtier war 
ein Einhufer, unser heutiges Pferd, geworden.



Ähnlich zwang die Todesangst fast alle andern Säuger 
dazu, ihre Hand umzugestalten. In vielen Tausenden von 
Jahren spezialisierten sie sich. Nur einige wenige Arten 
dieser Handtiere behielten ihre Hand so, wie sie war. Sie 
trotzten allen Gefahren, die sie dazu verführen wollten, 
dies fast hinderliche Gliedinstrument zu verändern. Diese 
Arten lebten auf Bäumen. Es waren Klettertiere. Zum 
Klettern — dazu nützte ihnen die Hand am meisten. 
Aber jedes Verlassen dieser ihrer Baumwohnungen war 
mit Lebensgefahr verbunden. Zwar erlernten sie in diesen 
ständigen Gefahren, sich vor ihren Feinden zu verbergen. 
Sie erlernten die List, und die List war der Anfang zum 
Denken. Ihr ursprünglich sehr kleines Großhirn wurde 
immer mehr beschäftigt. Es entwickelte sich. Aus der 
Umklammerung hauptsächlich der Riechnerven wölbte 
sich langsam ihre Stirn. Aber damit verloren sie immer 
mehr die Fähigkeit zum scharfen Riechen, also zum Wittern 
des Feindes. Sie waren nicht stärker, sondern eher schwächer 
geworden. Wie sollten sie sich da behaupten können? 
Mußten sie nicht doch die Hände preisgeben?

Unter diesen Handtieren waren die Urahnen des Men
schengeschlechts. Wenn auch sie sich spezialisiert hätten, 
würden sie sich den Weg zur höheren Entwicklung ver
sperrt haben. Spezialisierung heißt ja die Entfaltung von 
einzelnen Anlagen auf Kosten der übrigen. Ein verküm
mertes Organ erlangt niemals wieder seine frühere Stärke 
zurück. Das wissen wir aus vielen Beispielen der Natur
geschichte^ Was trieb nur die Urahnen des Menschen an, 
sich ihre Hand zu erhalten?

Es geschah, daß die Lüfte der Zeit abermals vor etwas 
Neuem erbebten. Diesmal schien sich die Sonne ganz 
von der Erde wegwenden zu wollen. Die Winde wurden 
rauher und kälter. Die empfindlichsten Fruchtpflanzen 



und Fruchtbäume starben aus, ohne daß ihr Samen in 
derselben Gegend wieder hätte Wurzel fassen können. 
Zum erstenmal kam ein richtiger Winter. Von Jahr zu Jahr 
wurde er länger. Mächtige Schneestürme und lange Frost
perioden bedrohten die Keimungskraft fast der ganzen 
Erde. Die Gletscher der hohen Gebirge begannen in die 
Ebene zu wandern. Viermal soll es geschehen sein. Und 
es dauerte jedesmal viele Tausende von Jahren. Dazwischen 
kamen dann zwar wieder mäßige Zeiten. Wie aber sollten 
durch diese ungeheuren tödlichen Wechsel jene letzten 
Handtiere bestehen, die versäumt hatten, ihre Hand zum 
Laufen, Springen oder Schwimmen auszubilden!

Bisher hatten diese Handtiere mit ihren Vorderhänden 
oft etwas gegriffen und berochen, um es dann zu essen. 
Aber das war nichts anderes wie der Gehorsam, einen 
Nervenreiz, der vom Hunger herkam, auf der Stelle aus
zuführen. Auf diese Weise mögen die Handtiere in ihrer 
Not wieder Insektenfresser geworden sein. Aber jetzt trieb 
sie der Hunger, ihre Lebensweise noch ganz anders zu 
verwandeln. Es verlangte sie nach Fleischnahrung, worauf 
zwar ihr Gebiß nicht eingerichtet war, doch konnte dies 
die Rettung aus ihrer Hungersnot bringen. Da beobachteten 
eines guten Tages ihre Augen, wie eine Herde von Pferden, 
von irgend einer Panik ergriffen, über einen Felsabhang 
stürzte und unten größtenteils zusammenbrach. Die wild 
erregten Zuschauer eilten hinzu, ergriffen Baumäste 
und Steine und schlugen die Tiere gänzlich tot. Wieder 
geschah das Entscheidende mit Hilfe der Hände. Das 
nächstemal versuchten sie eine solche Herde durch Schreie 
oder wilde Tänze selber über einen Felsensturz in den 
Tod zu jagen. Dabei war das Entscheidende, die eigene 
Beobachtung und Erfahrung zu einem Dritten: einem 
Plan, einer Falle, zu verbinden. Und da mochte an einem 



andern hungrigen Tage eine außerordentliche Spannung 
im Hirn eines der Handtiere auftreten, als seine Augen 
wieder ein leckeres Wild sichteten, aber kein Felssturz 
zum Totschlägen vorhanden war. Die Erinnerungsbilder 
an die Zauberkraft eines tötenden Steins erwachten so stark, 
daß sie im Hirn etwas Neues weckten. Das Schöpferische, 
das Unerklärbare, der Geist erregte die Lust, einen solchen 
zauberischen Stein zu ergreifen und ihn so zu werfen, 
daß er das vom Hunger ersehnte Wild träfe und zum 
Stürzen brächte. Wie viele Male mag die Hand schlecht 
gehorcht haben ! Wie mühsam und unter welchen Schmerzen 
mag das geübt worden sein, was ich Ihnen im Anfang 
schilderte: den funktionellen Ablauf eines Steinwurfes 
vom Ergreifen des Steins zum Erleben der Flugbahn im 
Gehirn bis zum Ausführen der Flugbahn.

Viele Brüderrassen kamen nicht dazu, oder sie hielten 
die ungeheuren Opfer, die der angebahnte Rettungsweg 
forderte, nicht aus. Diese Handtiere zogen sich in die 
schützenden Wälder zurück. Sie entwickelten ihre Kletter
hände zu Schlinghänden, womit sie sich von Baum zu Baum, 
Schutz und Früchte suchend,schwingen konnten. Sie wurden 
zu Affen.

Die Vormenschen gingen aber den einmal beschrittenen 
Weg weiter. Mit dem geglückten Steinwurf war ihre neue 
Aufgabe nicht erfüllt. Selbst wenn es gelungen war, das be
gehrte Wild zu töten, mußten sie das Fleisch aufschneiden. 
Krallen wie die Raubtiere besaßen sie nicht. Das war also 
wieder eine neue Not. Wieder mußte die Hand als Werk
zeug des Geistes in Verbindung mit andern Sinnen helfen. 
Durch die Hand wurde die erste große Erfindung aus
geführt. Es war der Steinschaber, das Steinmesser, das 
Steinbeil. Gewohnt, immer mehr den Kopf zu gebrauchen, 
erhoben diese Vormenschen ihn auch immer höher und 



höher. Vom kletternden gingen sie zum schreitenden Lebe
wesen über. Sie wechselten schließlich auch die Wohnung. 
Statt Bäume suchten sie Höhlen auf.

Was nun wieder in langen tausendjährigen Zeiträumen 
folgte, gehört in das wichtigste Kapitel über die technischen 
Erfindungen. Der Urmensch erschuf sich mit der Hand 
Werkzeuge zum Feuermachen, Kochen, Essen, Pflügen, 
Säen, Ernten, zum Spinnen und Weben. Bilder lernte 
seine Hand in Holz und Stein schneiden und formen. 
Zeichen lernte er mit der Hand geben durch das Spiel 
der Finger. Unter dem Spiel der Finger entstanden auch 
die Trommel und viele andere Musikinstrumente. Hände 
erbauten Hütten, Häuser, Dörfer, Städte. Ja, die Hand! 
In ihr lag wirklich unser Schicksal vorgebildet. In immer 
schnellerem Tempo griff" sie zu. Die Hand erschuf eine 
neue, in der Natur nicht vorhandene Kultur. Die Hand 
ergriff" die ganze Welt. Die Hand wagte sich sogar in den 
Himmel.

In den Himmel? Hand in Hand mit den technischen 
Erfindungen entwickelte sich ja das Gefühl vom Übernatür
lichen. Vom Übernatürlichen? Aber ist Gefühl nicht ein
fach Schmerz und Lust? Und hat der Mensch dieses Grund
gefühl nicht mit allen Tieren gemeinsam? Aber bitte, was 
ist das für ein Gefühl, wenn ein Mensch mit einem Stein 
ein fliehendes Tier zu Boden streckt? Gewiß eine Lust. 
Aber darüber ist es auch ein Glück, denn der beste Schütze 
macht auch einmal einen Fehlschuß, und meist dann, 
wenn er unfehlbar sein will. Glück haben auf der Jagd 
und sonst im Leben war für den Urmenschen der Eingriff 
von etwas Unfaßbarem. Eine höhere als menschliche 
Kraft, eine göttliche Kraft mußte ihn bewirken. Deshalb 
war für ihn jedes Werkzeug etwas Heiliges. Und die Hände, 
die es zum erstenmal schufen, waren Diener dieser über-



natürlichen Kratt. Dahei kam es, daß man den Händen 
große geheime Gewalt zusprach. Mit der Handauflegung 
wurde ein Tauschhandel, ein Verkauf erst rechtsgültig. 
Und wenn dei Mensch mit den Händen betete, wollte er 
den Segen der himmlischen Mächte aut sich herabziehen. 
Mit der Hand schworen wir noch heute, mit der erhobenen 
Hand den Eid. mit einem Händedruck die Treue. Und 
noch heute segnet mit der Hand im Namen Gottes der 
Priester.

Doch nicht nur dies bindende Gefühl war mit der Druck- 
und Zugempfindung der Hand verknüpft. Noch ein anderes, 
weniger heiliges: das Gefühl von der Macht. Vergessen 
wii es nicht: Der Urmensch konnte sich vor der Vernich
tung nur retten, indem er sein Großhirn, also sein Denk
vermögen. entwickelte. Es geschah durch einen neuen 
Gebrauch seiner Hände. Aber es geschah um einen furcht
baren Preis. Sein Menschentum vermochte er nur zu ent
falten. indem seine Hände, die früher Früchte und Pflanzen 
gepflückt hatten, töten und morden lernten. Mit solchem 
gefährlichen Handzauber konnte der Urmensch es wagen 
den Ort seiner Not zu verlassen. Er konnte, wenn sein 
Hunger ihn antrieb, auswandern. Er konnte neue Gegenden 
aufsuchen, sie erobern. Das Überlegenheitsgefühl, der 
oft blutige Machtrausch im Kampf um sein Dasein, be
gleitete ihn bei seinem Aufstieg bis zum Kulturmenschen 
und bis in unsere Tage.

Aber woraus bestand dieses Gefühl? Wie war es, als der 
Vormensch zum erstenmal den Stein hob und wog, mit 
ihm zielte, ihn schleuderte, das Tier zu Tode traf und er 
im Triumph aufschrie? Es begann mit einem spannenden 
Gefühl von der Hoffnung auf Erfolg. Es kamen die prü
fenden Gefühle vom Umfang, von der Schwere und von 
der Geeignetheit des Steins. Es spornten an Gefühle von 
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höchster Kraft, höchster Geschicklichkeit zur Über
windung der Flugstrecke bis zum Ziel. Mit ungeheurer 
Spannung begleiteten die Blicke den fliegenden Stein. 
Es war eine verschlungene Folge von Gefühlen. Beachten 
Sie: Es war eine Folge, eins kam hinter das andere, bis daß 
es mündete in das motorische Gefühl von der Flugbahn 
des geworfenen Steins. Diese Gefühlsfolgen bildeten im 
Hirn des Steinwerfers etwas Neues. Und das war eine 
geistige Vorstellung von einem Raum außerhalb seiner 
Person, gestaltet vom Tast-, Druck- und Muskelsinn, 
abgemessen von den Sehnerven. Es war das erste Raum
gefühl, hervorgerufen von Druck und Zug.

Durch die viel spätere Verwendung des Raumgefühls 
konnte das Rechnen und Messen erfunden werden. Mit 
dem Rechnen und Messen erfaßte nach und nach der Mensch 
alles, was einen Körper hatte und einen Raum einnahm: 
die Menschen außer ihm, die Tiere, Pflanzen, die Steine, 
Gebirge, Täler, Flüsse und Meere, die Planeten und Sterne. 
Ob sie stille standen oder sich bewegten, er erlernte sie 
durch Messen berechnen und bestimmen. Sogar die 
fliehende Zeit. Aus der Vorstellung von der Flugbahn 
des ersten Steinwurfs hatte der Geist die Vorstellung der 
Zeiträume von Erde und Himmel gebildet. Selbst das 
Innere von Menschen und Tieren wurde durch Messen 
und Rechnen bis zu ihren kleinsten Teilen, den Zellgeweben, 
sichtbar gemacht. Ebenso das Innere der sogenannten 
toten Materie, der Steine und Metalle, der flüssigen und 
festen Körper, mitsamt ihren Verbindungen, gleichfalls 
bis zu ihren kleinsten Teilen, den Atomen. Eines griff 
mechanisch ins andere. Aus Ursache mußte sich eine Wir
kung ergeben. Aus der Folgerichtigkeit des Raumgefühls 
war die Folgerichtigkeit im Denken geworden. Immer 
feiner, immer vollkommener. Bis zu den Erfolgen unserer 
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Naturwissenschaft und Technik, bis in unser Maschinen
zeitalter.

Aber indem der Mensch sich Himmel und Erde so fabel
haft ermaß und errechnete, merkte er im Triumph über 
seine Erfolge nicht, daß er dafür etwas preisgab. Er verlor 
das Gewissen davon, daß all seine ermessenen und errech
neten Körper und Räume doch immer nur Eigenschaften 
der Körper und Räume blieben. Er aber glaubte und glaubt 
vielfach noch heute, es seien Erkenntnisse von der Ganzheit 
der Körper und Räume. Nicht nur motorische Eigenschaften, 
sondern das Wesentliche selber. Deshalb zweifelte er auch 
nicht an der Möglichkeit, ganze Denksysteme über das 
Geheimnis des Lebens, über das Wesen unserer Geschichte 
und Wirtschaft, unserer Krankheiten und Heilkunst aus 
dem Grunderlebnis von Zug und Druck im spitzfindigsten 
Denkverfahren aufbauen zu können. Nicht alle Menschen
rassen gingen diese Wege. Nur die europäische tat es. 
Bei uns löste sich deshalb auch das Denken vom ursprüng
lichen Tastdruck, Muskelgefühl, es wurde zu gefühllosen 
reinen Gedankenspekulationen. Ebenfalls verlor sich das 
Schauergefühl von der Hand, als Werkzeug des schöpferi
schen Geistes. Dadurch kam der Mensch von allem ab, 
das nicht mehr durch die Kräfte von Druck und Zug, von 
Ursache und Wirkung zu erklären war. Unter der Allein
herrschaft der Hand scheinen ihm die Sinne für alles 
nicht mechanistisch Folgerichtige verkümmert zu sein. 
Hat uns vielleicht die einseitige Entwicklung der Tast- 
Druck-Muskelorgane verarmt? Und hat uns diese Ver
armung all die Krisen in unserer Wirtschaft und Politik 
eingebracht?

In Gedanken führe ich Sie nochmals viele Hundert
tausende von Jahren zurück. In Gedanken betreten wir 
nochmals jene von der Hungersnot bedrohte Stätte, wo 
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der Urmensch sich errettete, indem er zum Fleischfresser 
wurde. Schon oft hat er durch Steinwürfe Fluchttiere 
niedergestreckt. Aber es ist eine schwere Jagd. Wie ungeübt 
waren noch die plumpen Hände! Wie oft flog ein Steinwurf 
daneben! Wie oft entkam das Opfer, selbst wenn es tödlich 
getroffen war, nur weil es seine flinken Beine, von Todes
angst gehetzt, zum Sterben weit weg an einen dunklen 
Ort trugen. Verzweifelt blieb da unser Urahne zurück, 
vielleicht den eigenen Hungertod vor Augen. Was ging da 
in seinem Innern vor? Viele seiner Brüder brachen zu
sammen. Wir dürfen als gewiß annehmen, daß allen 
großen Erfindungen des Urmenschen das fürchterlichste 
Sterben voranging. Aber aus den oft gräßlichen Erlebnissen 
der Hände wurde immer von neuem der Trotz und die 
Kampfeslust gespeist. Und eines Tages entsprang seinem 
Geist ein Gedanke, der in seinem Hirn eine noch größere 
Raumvorstellung als bisher erweckte. Wie, wenn er mit 
mehreren andern Steinwerfern zusammen das Wild plan
mäßig beschlich? Zumal dann, wenn es sich des Morgens 
an der Tränke in Rudeln einfand? Wie, wenn er es dort 
umlauerte, umstellte, einkreiste? Vielleicht in mehreren, 
voneinander entfernt liegenden Abständen? Dazu war er
forderlich, daß mindestens der Anführer den Plan dazu 
vorher im Kopf hatte. Und mit dem Plan mußte er auch 
den Raum, worin diese erste Treibjagd stattfand, in seinem 
Verstande tragen. Nun konnte das Wild viel schlechter 
entkommen. Aus der Eingebung des Geistes mit Hilfe der 
Erfahrungen der Hand, kontrolliert vom Auge, war dabei 
der erste strategische Gedanke geboren. Der erste Kriegs
und Organisationsplan war entstanden. Nun gelang es 
weit besser, weit sicherer, den Gefahren der Eiszeiten zu 
begegnen.

Aber mit dem, was man kann, stillt man nicht nur eine 



Not, sondern entzündet auch neue Begierden. Die Fertig
keit der Hand erregte die Gier zur Herrschaft. Die Fertig
keit zum zweckdienlichen Zusammenschluß steigerte diese 
Begierde ins Ungeheure. Alle Erfindungen der Hand ver
leiteten die Menschen dazu, sich mit Hilfe der Organisation 
die Herrschaft über andere Menschen anzueignen. Und 
die Folge? Denken Sie an die Weltgeschichte mit ihren 
Raub- und Eroberungskriegen. Alle bisherige Staats
autorität beruht auf der Ausübung von Druck und Zug. 
Alle Familienautorität auf Belohnung und Strafe. Es sind 
nur andere Wörter für Druck und Zug. Auch das Rechts
leben ist bishei ein Mechanismus von Gezogenwerden 
und Gedrücktwerden geblieben. Selbst die Priester der 
großen Religionen glauben immer wieder ein sittliches 
Verhalten ihrer Gläubigen am besten durch Lockung 
und Drohung erzielen zu können. Die Funktion der Hand, 
die im Drücken und Ziehen besteht, bestimmt heute 
noch Arbeit, Sitten, Verkehr, Staatsleben und Diplomatie 
fast aller Völker. Sollte es vielleicht wesentlich daran liegen, 
daß es in der ganzen europäischen Welt den Armen und 
Reichen wirtschaftlich so schlecht ergeht? Die jungen 
europäischen Bewegungen haben immer schon auf das ma
terialistische Denken, auf das profithafte, ehrferne, treulose 
Denken, als die Ursache unserer europäischen Zerrüttung 
hingewiesen. Materialistisches Denken ist das Denken durch 
die Hand. Mit ihm wuchs die Hand über den Kopf. Die 
Hand wurde zum Beherrscher des Geistes, den sie nur 
bedienen sollte. Und das Ende? Was folgt auf jede Speziali
sierung? — — Die Verkümmerung! Und ist nicht Ver
kümmerung der Anfang des Untergangs?

Aber ist denn überhaupt ein Leben ohne Vorherrschaft 
der Handfunktion möglich? Kann uns irgend etwas aus 
dieser Not, in die uns die mechanistische Wissenschaft 



und die mechanische Organisationsfähigkeit durch das 
Handeilebnis von Zug und Druck gebracht hat, befreien?

Es gibt ja noch andere Sinne. Und auch diese müssen wir 
untersuchen, so wie wir die Hände untersucht haben, 
ehe wir ein umfassendes Bild über das Schicksal des Men
schen erhalten.

*

Die Reihe dieser Abhandlungen wird fortgesetzt. 
Von demselben Verfasser, dem westfälischen Dichter 
Hans Roselieb, erscheinen in den nächsten Bänden 
unter dem zusammenfassenden Titel „Die Hauptsinne 
und das menschliche Schicksal“ folgende Aufsätze:

„Die Ohren“
„Der Mund und die Sprache“
„Die Nase“
„Die Augen“
„Was die Hauptsinne uns über 

unsere Zukunft sagen“



Römer Straße im Hunsrück

RUNEN DER STRASSE
Von Louis von Kohl

Aufnahmen von Albert R e n g e r-P a tzsch

I.

Die Wege und Straßen eines Landes sind wie Runen, 
die uns das Wesen seines Volkes enthüllen. Sie sind 
geschichtliche Urkunden, die oft wahrhafter sind als die 

schriftlichen. Denn sie tragen nicht nur die Spuren der 
unzähligen Füße, die über sie hinweggeschritten sind. Sie 
sind nicht nur von den Händen geprägt, die sie schufen, 
von den Absichten, die sie entwarfen. Sie greifen auch noch 
tief in das tägliche Leben eines jeden Volkes hinein. Nicht 
allein das Schicksal von Generationen, sondern das ganzer 
Völkerkulturen verbirgt und offenbart sich in ihrer Lage, 
in ihrer Gestaltung, in ihren Kurven und Windungen und



Straße in Westdeutschland

in ihren fernen und nahen Zielen. Sie sind das Spiegelbild 
der Jahrzehnte, oft der Jahrtausende. Selbst in ihrem 
Untergange reden sie noch zu uns.

Aufstieg und Abstieg der Nationen und die ganze bunte 
Tragik des Völkerlebens enthüllen sich in ihnen. Erzählen 
nicht die wehmütigen Ruinen persischer Königsstraßen 
von der Stärke, aber auch von dem Verfall eines großen 
Volkes? Welche tiefe und furchtbare Symbolik verbirgt 
sich nicht in dem Schicksal der prächtigen Straßen der 
Inkas, der Tolteken und der Mayas? Das Grauen der 
spanischen Eroberung Amerikas, die hohe Kulturen nur 
um des schnöden Goldes wegen vernichtete, ist darin 
zu lesen. Und niemand kann jener „Straße der vierzig 
Tage“ gedenken, die durch die Libysche Wüste führt, 
ohne erschüttert zu werden. Diesen Weg zogen Jahr
hunderte hindurch die Karawanen der Sklavenhändler 
mit ihrer menschlichen Beute — „Straße“ ist allerdings fast
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zu viel gesagt: sie besteht nur aus Sand und immei wieder 
Sand, hier und dort ragen Hals und Schädel eines verendeten 
Kamels aus diesem ewigen Sand hervor, um den Wanderern 
als Wegweiser zu dienen. Tausende von Sklaven sind 
klagend diese endlose Straße gezogen, Hunderte haben 
hier einen qualvollen Tod gefunden. Erzählen nicht die 
Überreste der „langen Brücken“ der Römer, die der 
etwas prahlerisch veranlagte Ahenobarbus durch die 
oldenburgischen Moore legte, von dem Herrscherwillen, 
aber auch von dem Größenwahn eines starken Volkes? 
So erleben wir Menschen- und Völkerschicksale, wenn wir 
die Wege betrachten, die sich wie die grauen Fäden eines 
Ungeheuern Spinngewebes über die Erde ziehen.

Wenn wir uns ein wahres Bild dieser unserer Erde machen 
wollen, dürfen wir uns sie nicht ohne Wege und Straßen 
denken. Ohne diese sind Staaten und Länder nur wie 
farbige Klekse, die leblos auf der papierenen Oberfläche 
der Karte liegen. Erst die dünnen und feinen Striche der 
Straßen machen das Bild lebendig: sie schlingen sich von 
Ortschaft zu Ortschaft, von Stadt zu Stadt; sie verbinden 
Volk mit Volk, Kultur mit Unkultur. Wie ein ungeheurer 
Ameisenschwarm wimmelt die Menschheit sie entlang. 
Aus den bisher toten Farbenklecksen der Karte wächst 
erst dann ein Bildnis dieser ewig unruhigen, ewig sich 
wandelnden, ewig wandernden Menschheit hervor —jener 
herrlichen und doch gleichzeitig so furchtbaren Mensch
heit, der wir selbst angehören. Um deren Seele Gott und 
Satan seit jeher gestritten haben und heute noch kämpfen.

II.
Seltsam genug: erst die Straßen schufen die große Be

wegung der Geschichte — und dennoch entstanden sie 
selbst erst, als die Menschheit aufhörte, in ständiger Unruhe
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über die Erde zu Hüten. Denn wohl schaffen auch die 
Straßen Unruhe, aber sie bringen gleichzeitig Ordnung 
in diese Unruhe. Sie setzen der Bewegung Ziele, indem 
sie ihr Ausgangs- und Rückkehrpunkte geben. Sie wandeln 
das ziellose Hin- und Herfluten in ein zielbewußtes Hin- 
und Zurückwandern innerhalb begrenzter Räume. Und 
damit erst begann die Geschichte der Menschen.

Solange diese noch als Jäger und Sammler einer unend
lich fernen Vergangenheit auf der Erde umhertrotteten, 
gab es naturgemäß keine Wege. Es gab kaum Stege oder 
Pfade. Denn selbst diese entstehen nur zwischen bestimmten 
Punkten durch das ständige Hin- und Herwandern der 
vielen Füße, die allmählich die Wurzeln der Gräser zer
treten und den Boden feststampfen. Die Jäger und Sammler 
jener ersten Vergangenheit sind wahrscheinlich eher den 
Pfaden der wilden Tiere gefolgt. Denn diese, nicht die 
Menschen, haben die ersten Stege gebildet, die durch die 
Steppe vom Weideplatz nach der Tränke oder im Dunkel 
des Dschungels von der Ruhestätte nach dem Jagdrevier, 
von diesem nach dem Flusse und von dem Fluß zurück 
zur Ruhestätte geführt haben werden. Schon damals 
wird der Jäger erfahren und vorsichtig genug gewesen 
sein, selbst keine Pfade zu bahnen, die ja nur dazu gedient 
hätten, die Tiere zu warnen und zu verscheuchen.

Erst mit der festen Ansiedlung der Menschen wurde es 
anders. Der А с к e i bau mag der erste Lehrer der 
Menschheit auf diesem Gebiete gewesen sein. Von der 
Höhle zum dünnbewachsenen Acker und zur klingenden 
Quelle ging wohl vermutlich der erste menschliche Pfad, 
der zweite vom Dorf nach den Feldern, Gärten und Brunnen. 
Je giößer das Dorf wurde, umso breiter der Pfad; noch 
heute erkennt man in Afrika oder in Indien an der Breite 
des Weges, wie groß das Dorf sein muß, nach dem er führt



Der zweite, noch bessere Lehrer, war der Handel, 
der viel weitere Gebiete in seine Kreise hineinzog. Die 
Natur hat es ja so eingerichtet, daß nur wenige Völker 
innerhalb ihres eigenen Lebensraumes alles das finden, 
was sie zum täglichen und zum festlichen Leben nötig 
haben. Einige Völker besaßen jene Stoffe, die andere be
nötigten. Da einige Eisen, andere aber Zinn oder Kupfer 
oder Gold, wieder andere Salz oder Getreide. Öl oder 
Wein besaßen, mußte schon früh ein Tauschhandel zwischen 
den Völkern entstehen. Bereits im prähistorischen Europa 
erstreckten sich die Handelswege deshalb von Nord nach 
Süd. von Ost nach West: selbst auf Island hat man Münzen 
gefunden, die in Zentralasien hergestellt sind. In Ostpreußen 
hat man Kunstwerke ausgegraben, die aus Vorderasien 
stammen. In den Mittelmeerländern liebte man den nor
dischen Bernstein und führte deshalb andere Waren nach 
dem Norden aus oder man bezahlte sie mit Gold- und 
Silbermünzen. Spanisches und britannisches Zinn war 
überall in Europa und Vorderasien eine hochgeschätzte 
Ware. Schon von den ältesten Zeiten her wagte sich der 
Kaufmann überall hin. Nicht einmal die Wüste fürchtete 
er: große Karawanen zogen, lange vor Christi Geburt, 
die endlosen Strecken durch den Sand, um die Seide aüs 
China nach Syrien zu bringen, von wo aus sie nach dem 
mächtigen Rom weitergeleitet wurde. Solche Karawanen
wege haben merkwürdigerweise die Jahrtausende über
lebt, obgleich sie unsichtbar und immer etwas schwankend 
und flüchtig sein müssen. Nicht einmal die Naturgewalten 
haben sie vernichten können. Selbst wo die Dünen, wie 
am Nordrande des Fessans, ihre Gestalt verändern und 
die Futterplätze der Kamele verschütten, zeigen wenig
stens die Gerippe von Tieren und Menschen, wo der Weg 
sich hinzieht. Auch in andern Gebieten können solche,



Landstr aße im Вayrischen Wald

fast unsichtbare Wege von größter Bedeutung sein: durch 
das Innere Australiens führen noch heute die unscheinbaren 
Steppenwege, auf denen die Eingeborenen von einem 
Rande des Kontinents zum andern wandern.

Auch in der deutschen Geschichte haben vor- und 
frühgeschichtliche Handels- und Völkerstraßen primitivster 
Art eine bedeutende Rolle gespielt, wie zum Beispiel die 
Wege, die der Salz- und der Bernsteinhandel gingen. Sie 
sind auch heute in den Namen vieler Ortschaften erkennbar 
(wie Sooden, Salzungen, Hall). Einige dieser Straßen sind 
später ganz besonders bedeutungsvoll geworden, unter 
ihnen der westfälische Hellweg, der dem Gerücht nach 
von den Römern, aber wahrscheinlich schon früher von 
den Germanen durch die Wälder geschlagen wurde. 
In der historischen Zeit wurde er zum fränkischen Königs
weg; als solcher mußte er so breit sein, daß ein Reiter mit
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quergelegter Lanze hindurchreiten konnte. Der thüringische 
Rennsteig geht vielleicht noch weiter in die vorhistorischen 
Zeiten zurück. Er ist der Schauplatz vieler Kämpfe ge
wesen; viel Blut ist hier geflossen, es ist hier viel geflucht 
und viel gesegnet worden, bevor die blutübersrömten 
Männer für immer verstummten. An manchen Wegen 
dieser Art finden wir noch Spuren vorhistorischer Flieh
burgen — der Mensch hat von jeher einen seltsam sichern 
Blick für die strategischen Vorteile eines Geländes gehabt, 
wie blind und töricht er auch sonst war. An den Knoten
punkten vieler Straßen entstanden im Laufe der ge
schichtlichen Zeit Burgen und Städte. Jahrhunderte hin
durch führten die Völker ihre Kriege um sie, einige, um 
diese Wege zu verriegeln, andere, um sie dem Verkehr 
zu öffnen. Schon in dieser Entwicklung der alten Handels
straßen sehen wir den neuen, großen Lehrer der Mensch
heit emportauchen, den Krieg.

III.
Aber ob breit oder schmal, schmiegte sich der kunstlose 

Weg der meisten Völker immer eng an den Boden. Denn 
je einfacher ein Volk, umso stärker ist es an die Gestaltung 
seines Lebensraumes gebunden. Seine Wege kriechen 
langsam und mühselig die Berge empor; noch haben sie 
nicht die Serpentinen kennen und schätzen gelernt. Aus 
Instinkt vermeiden sie jedoch die schneeigen Höhen und 
die allzu schroffen Steigungen; sie verstehen es bereits, 
die niedrigsten Paßübergänge zu finden. Sie umgehen 
vorsichtig die finstern Wälder und die Sümpfe, den Flug
sand und die allzu unübersehbaren Strecken. Sie offen
baren eine gewisse Scheu vor Gegenden, die dem Volks
glauben nach mit irgendwelchen geheimnisvollen Gefahren 
behaftet sind, wie jene zauberumwobenen Stellen, von 



denen blutige Mythen erzählen oder die als Wall- und 
Opferplätze bekannt sind. Niemand liebt es nämlich, die 
Geister der Getöteten oder der Ermordeten in nächtlicher 
Stunde zu treffen.

Mit steigender Kultur ändert sich dieses Verhältnis zur 
Natur etwas. Man wird weniger abhängig. Man wählt 
seinen Weg mit kühnerer Überlegung. Man lernt, daß 
die gerade Linie der kürzeste Weg ist. Man folgt nicht 
mehr sklavisch den Windungen eines Flusses und zieht 
allmählich die Täler und Niederungen den Höhen vor. 
Langsam lernt man die Natur und die Eigentümlichkeiten 
des Bodens auszunutzen und den eigenen Zwecken dienstbar 
zu machen. Dennoch bleibt der Lebensraum noch immer 
in mancher Beziehung entscheidend. Auf Inseln bleibt der 
Verkehr zum Beispiel immer an die Küste gebunden; die 
Seefahrt bildet seine natürliche Verlängerung. Selbst 
auf recht hoher Kulturstufe bleibt dieses unverändert; 
auf Island ist das Innere noch heute fast weglos, da die 
Straßen und die Großsiedlungen an der Küste liegen. 
Ähnliches gilt dem gebirgigen Peloponnes. Die eigentüm
liche Entwicklung Spartas im Gegensatz zu derjenigen 
Athens wird erst völlig verständlich, wenn man bedenkt, 
daß Sparta in einem verkehrsarmen Innern, Athen aber 
an einer freien Küste lag.

Doch auch in anderer Weise macht sich die Natur des 
Lebensraumes bemerkbar. In Gebirgsgegenden wurden 
die Wege fest und hart, und deshalb spielte sich der Ver
kehr trotz der Höhen oft leichter ab als in den Niederungen 
mit ihrem weichen Boden. Auch in Deutschland waren 
die Wege der Ebenen bis ins achtzehnte und neunzehnte 
Jahrhundert hinein die wahren Moräste: die Wagen sanken 
tief in den Schlamm, die Tiere brachen oft zusammen, die 
Treiber und die Kutscher mißbrauchten fluchend ihre
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Peitschen. Jene furchtbare mittelalterliche Strafe des 
Räderns ist in solchen Niederungen entstanden; ursprüng
lich legte man nämlich die Verurteilten über die tiefen 
Wagenspuren der Straßen und ließ dann die schweren 
Wanderkarren über die Unglücklichen fahren, so daß 
die Knochen zerbrachen. Immerhin bedeutete die geringe 
Qualität dieser Wege doch einen gewissen wirtschaftlichen 
Vorteil. Denn Gasthäuser, Dörfer und Städte an den großen 
Landstraßen verdienten gut dabei. Die Reisenden hatten 
j a zahlreiche Anhaltestationen nötig, damit Tier und Mensch 
sich von den schweren Mühen erholten. Die einfachste 
praktische Erwägung verhinderte deshalb, daß die Wege 
jemals instand gesetzt wurden.

Doch haben die Straßen der Niederungen auch ihre 
besondere Anmut. Fast überall sind sie von Bäumen oder 
Hecken umrandet, in denen sich die Fruchtbarkeit und die
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Mannigfaltigkeit des Bodens und die Art des Klimas 
enthüllen. Weißschimmernde Birken, rauschende Pappeln, 
duftende Linden, fruchtbare Obstbäume verleihen den 
langen Wegen der Ebene einen lächelnden oder wehmütigen 
Reiz, der den Straßen des Hochgebirges unbekannt ist. 
Und selbst wo keine Bäume vorhanden sind und nur der 
gewürzte Duft und die bunte Pracht der wildwachsenden 
Pflanzen am Rand des Weges die herbe Nüchternheit 
der Straße beleben, wird das Wandern eine Lust. In felsigen 
Gegenden bieten die aus großen Steinen gebauten, im 
Sommer blumenbedeckten Zäune einen ebenso malerischen 
Anblick.

Doch wie einfach solche kunstlose Naturstraßen uns auch 
vorkommen, haben sie doch ihren Zweck erfüllt. Sie waren 
Vorbedingung für den Aufstieg der Menschheit. Jene 
Völker, die nie über die Stufe dei- Pfade und Stege hinaus-
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kamen, leben — wie viele afrikanische Stämme — noch 
heute im Dunkel der Geschichtslosigkeit; ihr Leben ist 
arm und kümmerlich, karg und freudlos. Aber die andern, 
die — wenn auch durch den tiefen Schlamm schlechter 
Straßen — eine Verbindung mit den großen Handelswegen 
der Welt aufrecht erhielten, stiegen immer höher und höher, 
und wurden immer reicher. Ihr Geist wagte schon die ersten 
kühnen Flüge in den Äther. Aus ihrer Sehnsucht wuchs 
die erste Kunst berauschend hervor: denn alle Kultur ist 
an den Verkehr zwischen Völkern gebunden. Im isolierten 
Raum kann keine Sehnsucht schöpferisch wirken.

Allerdings blühten auch diese Völker nur so lange, bis 
andere entstanden, die fähig waren, Straßen zu schaffen, 
die sie von dem Gelände ganz unabhängig und damit 
beweglicher machten. Mit der Hilfe der Naturstraßen 
kann man wohl einen kleinen Staat in Ordnung halten, 
aber kein raumgroßes Reich. Mit der Seefahrt kann man 
Küsten plündern oder Waren in friedlichem Handel von 
einem Hafen zum andern bringen, aber man kann mit ihr 
keine fremden Länder regieren. Dieses vermag nur ein 
Volk, das Kunststraßen zu bauen vermag und es zur 
richtigen Zeit tut. Deshalb setzte der Bau der Kunststraßen 
den Trennungsstrich zwischen Herren- und Sklavenvölker. 
So wurde der Wille zur Macht oder mit andern Worten: 
die Politik der letzte und größte Lehrer der Menschheit 
auf diesem Gebiete.

IV.

Nur merkwürdig wenige Völker haben es so weit gebracht, 
daß sie eine bewußte Staatskunst entwickelten. Irgend 
etwas fehlte dem Charakter der meisten, jener letzte Funke 
staatsmännischen Genies, die letzte entscheidende Stählung 
des Willens, der nie verlöschende Brand der Seele. Irgend



wie blieben die meisten schwächlich und weich und ver
mochten es nicht, sich über die engen Grenzen eines Klein
staatwillens und eines Kleinstadtlebens emporzuheben.

Von den Negern soll hier nicht gesprochen werden; 
sie schlafen noch immer den süßen Schlaf der Faulenzet. 
Die Ägypter aber und die semitischen Völker Mesopotamiens 
schufen Bewässerungsanlagen, aber keine wirklichen Kunst
straßen. sie bauten Paläste und Pyramiden, aber sie stiegen 
nie zur Höhe der wirklichen Herrenvölker empor. Es fehlte 
ihnen die entscheidende Kraft dazu, genau wie es ihnen 
an der Fähigkeit mangelte, eine eigene Kultur zu schaffen; 
was wir bei ihnen von solcher finden, haben sie von den 
Sumerern und den Hettitern erhalten. Hin und wieder 
versuchten ehrgeizige Fürsten Weltreiche aus diesen Staaten 
zu machen, aber nach ihrem Tode brachen diese sofort 
zusammen. Doch bereits im zweiten Jahrtausend vor 
Christi Geburt tauchten in Vorderasien Völker auf, die 
größere politische Fähigkeit besaßen. Da waren vor allem 
die Hettiter, ein indogermanisches Volk, also aus derselben 
Rasse wie wir; denn damals gehörten Sprach- und Bluts
verwandtschaft noch zusammen. Sie bauten die ersten 
Kunststraßen unserer Welt. Einige Jahrhunderte später 
trat ein zweites arisches Volk auf die Bühne, das der 
Perser, die den Gedanken des Straßenbaues als eines 
wichtigen Teiles der Staatskunst noch weiter führten. Sie 
verknüpften die erste staatliche Postorganisation mit der 
Anlage ihrer hervorragend schönen Straßen. Mag sein, 
daß diese militärisch so bedeutungsvollen Wege auch den 
Siegeszug Alexander des Großen und damit den Untergang 
des Perserreiches gefördert haben. Jede Neuschöpfung ist 
ja wie ein zweischneidiges Schwert: es dient seinem Besitzer 
treu, solange er stark ist; dem Alten und'Wackligen aber 
zerschneidet es die Hand. Wieder einige Jahrhunderte
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spätei tauchten dann neue Weitherrschei hervor. Und 
wieder waren es Arier, nämlich die Römer, die dank 
ihrer Staats- und Straßenbaukunst auf lange Zeiten hin 
den römischen Frieden zu sichern verstanden; Es kann 
kein Zufall sein, daß alle diese Völker, die Kunststraßen 
und Weltreiche bauten, Arier gewesen sind.

Doch während dieses im Zentrum unserer Erde geschah, 
hatten an den äußersten Rändern der Welt einige andere 
Völker dieselbe Erkenntnis errungen. An den Ufern des 
Stillen Ozeans hatten die Chinesen auf der asiatischen, 
die Inkas, die Tolteken und die Mayas auf der amerikani
schen Seite Kunststraßen ersten Ranges und gewaltige 
Kanäle geschaffen. Auch sie taten es aus politischen Grün
den; nur dadurch erhielten sie die Möglichkeit, ihre großen 
Reiche richtig zu verwalten. Allerdings sind alle diese 
Völker — mit Ausnahme der Chinesen — von der Bildfläche 
verschwunden. Und auch das chinesische Reich kämpft 
um seinen Bestand, auch seine Straßen und Kanäle tragen 
die bittern Spuren des Niederganges wie die Wege der 
indianischen Großstaaten. Und über die römische Straße, 
die einst vom Fußschlag marschierender Legionen hallte, 
führt heute der oberdeutsche Bauer seinen blinkenden Pflug.

Aber die Erde ist inzwischen an Straßen reicher geworden. 
Neu entstandene Herrschervölker aus arischem Blute und 
germanischen Stammes haben der Welt gezeigt, wie man 
Straßen baut, die fast unvergänglich erscheinen, obgleich 
sie einen Verkehr ertragen müssen, von dessen Fülle und 
Schnelligkeit jene alten Völker nicht einmal träumen 
durften. Die Deutschen sind vor allem die Meister der 
technischen Seite dieser Aufgabe gewesen. Die Engländer 
aber haben es allein verstanden ihre politische Ver
wendung zu beherrschen. Deshalb wurden auch sie die 
Schöpfer des größten Weltreiches, das die Menschheit je 



erlebt hat. Wo sie auch hinkamen, schufen sie feste Straßen. 
Es gelang ihnen dadurch, die Eroberungen ihrer Seefahrer, 
Kaufleute und Abenteurer zu sichern und der Nation 
nutzbar zu machen. Sie allein waren imstande, den See- 
und den Landverkehr in der richtigen politischen Weise 
zu verbinden.

V.

Wird aber nicht unsern Straßen dasselbe Schicksal be- 
schieden sein wie denen der untergegangenen Völker?

Auch hierauf gibt die ungeschriebene Geschichte der 
Straßen uns die Antwort; unsere Wege dienen andern 
Zwecken, und sie sind aus einem anderen Geiste entstanden. 
Als der Schotte MacAdam in Peking weilte, sah er dort 
jene Anordnung der Pflastersteine, die in Europa später 
beim Bau so vieler öffentlicher Straßen verwendet worden 
ist. Er lernte sie im kaiserlichen Palaste in Peking, nicht 
auf der Straße kennen. Und hier liegt auch die Antwort 
auf unsere Frage: was bei frühem Herrschervölkern nur 
einer kleinen Schicht von Auserwählten dienen durfte, um 
ihren Glanz und ihre Lust zu erhöhen, das dient heute 
dem ganzen Volke. In ähnlicher Weise waren auch die 
Schrift und die Kunst bei einigen frühem Völkern nur 
Werkzeuge der Macht oder Spielzeug der Wenigen, 
während sie bei uns Eigentum des Volkes sind.

Vielleicht kommt dazu auch noch eines — vielleicht nur, 
denn wir kennen ja nicht die geheimen und tiefverborgenen 
Kräfte der Natur und des Lebens; wir wissen nicht, wir 
können nur ahnen. Straßen sind Runen. Diese aber waren 
unsern Vorvätern nicht nur Schrift-, sondern auch 
Zauberzeichen. Unsere Ahnen glaubten, daß eine geheime 
magische Kraft aus den Runen hervorging, der niemand 
widerstehen konnte. Wenn jemand Runen auf den Weg



Straße im Industriegebiet

warf, mischte sich ihre Kraft in das Schicksal derer, die 
auf sie traten, und verliehen ihm — je nach dem Willen 
des Runenwerfers — Glück oder Unglück. Freude oder 
Leid.

In der Vergangenheit wurden die Straßen von Sklaven 
und Sträflingen gebaut. Es war schwerste Fronarbeit, 
die unter den furchtbarsten Verwünschungen, in Haß 
und in Qual ausgeführt wurde. An jedem Stein klebte 
Menschenblut. In grauenhafter Weise war Schmerz und 
Unglück mit dieser Arbeit verknüpft. Aus jenen Straßen 
stieg deshalb, unsichtbar, eine dunkle Wolke des Hasses 
empor und mit ihr die düstere Kraft des bösen Willens. 
Wie sollten sie dann ewig bestehen bleiben? Wie sollte es 
möglich sein, daß sie nur dem Glück dienen konnten? 
Irgendwie wirken ja vielleicht auch in unserm Leben —
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wie unsere fernen Vorväter es glaubten — Liebe und Haß, 
Segen und Verwünschungen der Toten mit und verleihen 
ihm einen lichten oder einen düstern Ton, einen glück
haften oder einen leidvollen Klang.

Unsere Straßen werden heute von freien Arbeitern ge
baut. Jedes Stückchen eines Weges gibt von seinem ersten 
Anfang an vielen Menschen das tägliche Brot. Und vollendet 
bringen die Straßen dem ganzen Volke Wohlstand und 
Freiheit. Deshalb dürfen wir vielleicht hoffen, daß aus 
ihnen auch die Freude und der Segen der Arbeit empor
blühen und damit neue Kraft und neuer Lebensmut auf
steigen werden. Solange wir daran glauben und danach 
handeln, werden wir es nicht nötig haben, die Runen der 
Straßen zu fürchten.



Sicht durch das Tor der Sternwarte von Pisac

BAUKUNST VOR
ZEHNTAUSEND JAHREN

Von Kurt Severin, Panama

Das Flugzeug vertilgt langsam die weißen Flecken der
Landkarte. In der Arktis wie in den Tropen werden 

ungeheure Gebiete von der Luft aus registriert. Die riesigen 
Landstrecken Südamerikas, die kaum erreichbaren Teile 
der Hochanden werden von oben photographiert. Die Flieger 
der Gesellschaften, die sich mit den Vermessungen staatlichen 
und privaten Eigentums befassen, machen in neuerer Zeit 
immer wieder merkwürdige Entdeckungen.

Weitab von jeder Zivilisation finden sie in dem Relief 
des großen Kontinents plötzlich riesige Bauwerke, Amphi-



Die angekreuzte Stelle zeigt den Standpunkt des Steinbruchs, 
aus dem die ungeheuren Zyklopen des Hochaltars stammen. Die 
Entfernung beträgt ungefähr 9 Kilometer. Flußpassage und große 
Gefälle machen das Rätsel des Transportes noch größer. Mit 
den modernsten technischen Mitteln ist es heute noch ein Pro
blem, die einstmals geleisteten Transportarbeiten zu wiederholen.



Die Festung Saosahuman. Das größte vorkolumbianische Bau
werk des gesamten amerikanischen Festlandes. Hier stehen Steine 
von mehr als 20 Tonnen Gewicht und einer Höhe von 6 Meter. 
Es wird stets ein Rätsel bleiben, mit welchen technischen 
Hilfsmitteln diese Giganten nach hier geschafft werden konnten.

theater, sehen aus der Höhe die feinen Äderchen gigan
tischer Bewässerungsanlagen, ja ganze Städte, aufgesetzt 
auf die schwindelnd hohen Kämme der Gipfel oder ein
gebettet in verborgene Winkel der Talmulden, Kultur
plätze vergangener Rassen, die den Augen der Weißen 
bisher verborgen geblieben — nicht einmal mehr den Ein
geborenen bekannt waren. Immer wieder laufen in unserm 
Zeitalter der Lufteroberung die Anzeigen von neuentdeckten 
Ruinen aus Ekuador, Bolivien und besonders Peru ein. Neue 
Wunderwerke gesellen sich den alten, längst bekannten 
klassischen Beispielen altamerikanischer Baukunst zu.

Wer einmal Gelegenheit hatte, die drittgrößte Stadt 
Perus zu besuchen, die ehemalige Inkahauptstadt Cuzco



Der berühmte Thron des Inka, von dem aus der Herrscher den 
Kriegsspielen und religiösen Veranstaltungen auf dem Festplatz zu 
seinen Füßen zusah. Wie der feinste Zementguß, so sind die Stufen 
sauber in den Naturstein geschnitten. Ein indianischer Lamahirte 
macht Rast auf dem höchsten Sitz seiner Vorfahren und spielt Flöte.

mit dem benachbarten Yukaytale, für den ist der Nim
bus der Mittelmeerkulturen Roms, Griechenlands und 
Ägyptens dahin. Nicht die bei diesen so gerühmte äußere 
Schönheit und Vielseitigkeit der Ornamentik finden wir 
hier, sondern diese ersten Amerikabauten verblüffen durch 
die Gewalt des ‘Materials, die Vollkommenheit der Aus
führung, die Solidität der Fundamente, die Dauerhaftig
keit der Struktur, die mathematische Berechnung und 
Zusammensetzung der oft tonnenschweren Zyklopen. Die 
genialen Lösungen der bautechnischen Probleme sind bei 
Berücksichtigung der Entstehungszeit und des verwendeten 
Materials vielleicht höher zu bewerten als alle Wunder
werke am Mittelmeer oder in Asien.



In einer Hinsicht sind die hier geleisteten Arbeiten sogar 
auf der ganzen Welt ohne Gegenstück, nämlich im Schnitt 
und in der Zusammensetzung der Steine, besonders aber 
im Transport der ungeheuerlichen Blöcke über große 
Entfernungen. — Ingenieure, ausgerüstet mit den modern
sten technischen Mitteln unserer Zeit, würden angesichts 
des zu bewältigenden Terrains, der Entfernungen, der 
Ausmaße und Gewichte des von den Vorinkas verwendeten 
Materials wahrscheinlich völlig versagen und fassungslos 
dastehen.

In Cuzco, der phantastischen Stadt des amerikanischen 
Kontinents, finden wir die Baustile mehrerer Jahrtausende 
miteinander verquickt. Da sind zunächst die Fundamente 
und Wälle ihrer Gründer, jener rätselhaften Rasse des 
Hochlandes, die später um das Jahr 1000 nach Christus von 
dem Inkareiche aufgesogen wurde, die fünfhundert Jahre 
lang die Metropole des Sonnenreiches zierten, bis die 
Spanier in ihrem Glaubenseifer alles Heidnische nieder
rissen, um ihre Kirchen und Klöster zu bauen — eben 
auf jene unerschütterlichen Grundmauern, die auch dann 
noch stehen werden, wenn alles abendländische Konglo
merat wieder zu Staub zerfallen ist.

Heute noch wandelt man in Cuzco auf dem Pflaster, 
das vor Tausenden von Jahren die fleißigen Erbauer der 
Stadt legten. Noch muß man an den Intarsienwällen, 
den Wundermauern der Alten, vorbei. Bis über Mannshöhe 
gehen diese mit ihren bis zu zwölf und dreizehn Kanten 
sorgfältigst geschliffenen Steinen, und so sauber und exakt 
sind sie ohne jedes Bindemittel, wie Mörtel oder Lehm, 
zusammengesetzt, daß es heute noch nicht möglich ist, 
eine Stecknadelspitze zwischen die Fugen zu bringen. 
Auf viele Hunderte von Quadratmetern wurden diese 
Mauern mit ihren tausend Kanten mathematisch auf das 
genaueste berechnet.

Über der in Form eines Pumas angelegten Stadt Cuzco 
liegt die Festung Saosahuman, das gewaltigste Bauwerk, 
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Eine Lamaherde passiert eine der alten Inkastraßen. Links befand 
sich der Palast des Inkas Huayna Capac, rechts das Haus der 

Sonnenjungfrauen.



das das vorgeschichtliche Amerika überhaupt hervor
gebracht hat. Erschüttert steht man vor diesem Koloß, den 
Menschenhände mit Steinbeil, Meißel, Hanfstricken und 
primitiven Hebebäumen zustandegebracht haben. — In 
drei halbbogenförmigen übereinanderliegenden Zickzack
linien beherrschte Saosahuman einst das Tal. Steinblöcke 
bis zu einer Höhe von 6 Meter und einem Gewicht von 
mehr als 20 Tonnen formen die Ecktürme. Keine wahllos 
aufeinandergetürmten Megalithen, sondern akkurat be
hauene und für das Gesamtbild berechnete Vielkantsteine 
von enormen Ausmaßen sind hier verwendet worden. 
Wer löst das Rätsel ihrer Bearbeitung und ihres Transportes? 
Man kennt zum Teil die weit entfernt liegenden Stein
brüche, aus denen das Baumaterial stammt. Wie im nahen 
Yukaytale, wo sechs Steingiganten — herbeigeschleppt 
aus einem fast 10 Kilometer entfernten Steinbruch — 
hoch oben auf der Festung von Ollantaitambo einen 
Hochaltar bilden. Genial gegeneinander ausbalanciert, 
haben diese zu einem Block vereinten Megalithen Jahr
tausende überdauert, ohne sich zu zerreiben oder weg
zubrechen. Unvollendet mußten die Erbauer dieses Wun
derwerk lassen, eine plötzliche Katastrophe hat sie ver
trieben, denn noch sieht man am Wege vom Stein
bruch bis zur Burg ungeheure, fertig behauene Brocken 
liegen, die ihren heiligen Bestimmungsort nie erreichen 
sollten, und die auch niemand später fortzubewegen im
stande war.

Weiter im Süden am Titicacasee liegt Tiahuanaco, als 
wahrscheinlicher Ausgangspunkt aller spätem Hochlands
kulturen. Gleich den Bauten des Cuzcokreises sind die 
Grabtürme auf den Hügeln rings um den Titicacasee 
mörtellos zusammengesetzt. Die Stadt Tiahuanaco selbst 
war einstmals Hafenstadt, obwohl sie heute fast 12 Kilo
meter vom See entfernt liegt. Kosmische Katastrophen 
haben den See zurückgedrängt. Die Umgebung ist heute 
unfruchtbar und öde — wie hat sich hier eine Millionen-



umes der typischen trapezförmigen Tore aus der Inkazeit. Bei allen 
Bauwerken aus der vorkolumbianischen Zeit findet sich diese Form 

bei den Götternischen und Hauseingängen.
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Chullpa, Grabturm in der Nähe des Titicasees. Dieses Bauwerk 
gehört zur Tiahuanocokultur, deren Alter auf rund dreizehntausend 
Jahre geschätzt wird, und somit zu den ersten großem baulichen 
Dokumenten der Well gehören. Sauberer Schliff und mörtellose 
Zusammensetzung wie bei den Diel spätem Cuzcobauten auch hier.



Eine der berühmten Inkamauern aus Cuzco. Der Schliff und die 
Zusammensetzung dieser bis zu dreizehn Kanten geschliffenen Steine 
ist so sorgfältig, daß es heute noch nach Tausenden von Jahren, 
nach vielen Erdbeben, nicht möglich ist, eine Messerschneide 
zwischen die Fugen zu schieben. Die warzenähnlichen Erhöhungen 

sind bis heute ein ungelöstes Rätsel.

Stadt erhalten können? Rätsel wie alles, was man in diesen 
Ländern auf Schritt und Tritt findet.

Auf bestechende Weise berechnet Posmansky, ein in 
Bolivien lebender deutscher Gelehrter, die Entstehungszeit 
dieses Kulturzentrums. Aus der Deklination des Sonnen
einfalls auf eine Sonnenuhr, die im Schnittpunkte zweier 
Tempelpfeiler steht, kommt er auf ein Alter von dreizehn
tausend Jahren. Diese Theorie ist der Ausgangspunkt vieler 
wissenschaftlicher Fehden. Eines steht jedoch fest, daß diese 
Trümmer hier uralt sind, ja so uralt, daß man sie wohl zu 
den Dokumenten allererster menschlicher Bautätigkeit aufun- 
serer Erde rechnen muß. Copyright 1934 by Weltr und schau. Berlin.

Ijl



Text von Dr. E. Lutze * Aufnahmen von Hans Retzíaff

Die Schöpfungen und der Name des Ferdinand Dietz 
reichen nicht an den Ruhm seiner Landsleute und 
Zeitgenossen Balthasar Neumann und der Dientzenhofer 

heran, die im achtzehnten Jahrhundert in den fränkischen 
Gebieten ihre berühmten Kirchen, Schlösser, Bürgerhäuser 
und Klöster errichteten. Und auch im engern Rahmen der 
Plastik hat sein geringerer Nebenbuhler Johann Peter 
Alexander Wagner unverdient den Ruhm des genialen 
Dietz überdeckt — dank seiner Gabe, sich geschickt den 
neuen Forderungen des aufkommenden Klassizismus an
zupassen. Die Dietzschen Gestalten dagegen sind reine 
Geschöpfe des Rokoko: in einer Beschwingtheit und 
temperamentvollen Lebendigkeit, die ihresgleichen in 
Deutschland suchen. Seine Hauptkraft liegt darin, auf 
kurvige Konsolen gestellte Figuren in Gruppen zu kom
ponieren. Seine eigentliche Heimat ist daher der Park, wo 
er seine Jahreszeiten und Monatszyklen, Theatergruppen 
und Mythologien an kunstvollen, perspektivisch berech
neten Wegen, an Terrassen und fontänengeschmückten 
Seen in das Grün der französisch stilisierten Anlagen 
schmiegte. Veitshöchheim bei Würzburg hat sich bis heute 
in dem zauberhaften Stil des Jahrhunderts der Schäfer
spiele erhalten, während die ursprünglich noch reichern 



Gruppen von Schloß Seehof bei Bamberg dem Unver
ständnis des vorigen Jahrhunderts zum Opfer fielen. Die 
Musikalität der Dietzschen Kunst hat sich gleichsam selbst 
dargestellt in einem Gartenkonzert, das unlängst vom 
Germanischen Museum in Nürnberg erworben und wieder 
zusammengesetzt werden konnte. Gegenüber der „Sphinx 
aus Seehof“ sind die Köpfe zierlicher, die Gewänder 
schnittiger, die Bewegungen wiegender geworden. Dietz 
steht mit diesen Figuren auf der Höhe seiner Kunst, die 
uns einen überraschend persönlichen Einblick in die 
höfische Kultur des späten Rokoko gewährt. Die ganze 
Gruppe besteht aus sieben Musikanten, von denen wir fünf 
in unsern Bildern zu zeigen Vermögen: eine Sängerin, zwei 
Lautenspielerinnen, einen Flötisten und einen Dirigenten, 
die alle von einem Sänger dirigiert werden, der ein zu
sammengefaltetes Notenblatt als Taktstock führt. Die 
zierlichen, als Brustbilder in Sandstein ausgeführten Figuren 
stehen auf elegant geschwungenen Sockeln und sind im 
Museum wie eine wirkliche Kapelle in eine halbrunde 
Orchestermuschel gestellt. Ursprünglich werden sie in 
einem fränkischen Park bewundert worden sein, und die 
wie im Fluß von Melodien sich wiegenden Körper, ihre 
graziös ein- und ausspringenden Umrisse werden sich von 
dem Grün der Anlagen wirkungsvoll abgehoben haben, 
während das Sonnenlicht die meisterhaft modellierten 
Gesichter erst richtig zum Sprechen brachte. Allein, Sonne 
und Regen sind nicht spurlos an den Musikanten vorüber
gegangen : es bedurfte einer behutsamen Zusammensetzarbeit 
im Museum, ehe sie sich wieder so gaben, wie sie Dietz 
aus seiner Werkstatt hatte hinausgehen lassen: als leicht
lebige Geschöpfe des Rokoko. Zu der virtuosen Beherr
schung der Gewänder gesellt sich als unverkennbares 
Zeichen der eigenhändigen Meisterschaft von Ferdinand 
Dietz der Reichtum des seelischen Ausdrucks in den Ge
sichtern: das lächelnd-lässige Notenlesen der reizenden 
Sängerin, die gespannte Aufmerksamkeit der beiden 



Schonen mit der Laute, die höfische Eleganz des Flöten
kavaliers und die geistig beherrschende, „tonangebende“ 
Mimik des Kapellmeisters, dessen Züge an die Bildnisse 
zeitgenössischer Musiker des achtzehnten Jahrhunderts 
erinnern. — Es ist fraglich, für welches Schloß die Gruppe 
gearbeitet worden ist; wir können sie aber einordnen in 
das Lebenswerk von Dietz und damit vermuten, daß sie 
für Unterfranken geschaffen wurde. Die Statuen des Parkes 
von Veitshöchheim bei Würzburg stehen dem Nürnberger 
Konzert am nächsten, wenn sie auch in der Durchbildung 
der Einzelheiten hinter diesem Zurückbleiben. In den 
Jahren 1765 bis 1768 ist Dietz in Veitshöchheim tätig ge
wesen, nachdem er vorher fünf Jahre lang an der Aus
schmückung des Parkes von Seehof bei Bamberg gearbeitet 
hatte, deren schöne, an Zahl aber nur geringe Reste heute 
das Germanische Museum bewahrt. Fügt man noch den 
Altar von Gaukönigshofen und das Portal von der Michaels- 
kirche in Bamberg hinzu, so sind die wichtigsten Werke 
des Ferdinand Dietz bereits genannt, soweit sie von dem 
bilderfeindlichen Klassizismus und dem Unverstand des 
vorigen Jahrhunderts verschont geblieben sind. Die Eigen
willigkeit seiner künstlerischen Formen war daran schuld, 
daß ein veränderter Geschmack sie mißachtete. Nicht viel 
hat sich von den umfangreichen Arbeiten des großen Bild
hauers in unsere Tage gerettet.

1708 als Sohn eines Bildhauers und als Leibeigener des 
Lobkow’itzschen Hofes zu Eisenberg in Böhmen geboren, 
gelangte der junge Meister über Wien und Prag, von den 
Schönborns gerufen, nach Franken, wo er in Würzburg 
1736 erstmalig erwähnt wird. Mit untergeordneten Arbeiten 
an der Würzburger Residenz beginnt seine Tätigkeit, die 
ihn nacheinander nach Gaukönigshofen, Bamberg, Trier, 
Engers, Brühl, Seehof und Veitshöchheim führt. Sein letztes 
Werk, der Skulpturenschmuck der Seesbrücke in Bamberg 
(1768/69) verschwand schon 1784 in dem Hochwasser der 
Regnitz: gerade diese Figuren waren als die besten von
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Zeitgenossen gepriesen worden. Nur das Modell eines 
kühn sprengenden heiligen Georg gibt uns noch eine 
Vorstellung. Nicht viel besser erging es den Seehofer Park
figuren, über die schon 1783 berichtet wird, daß dreihundert
achtundsiebzig Statuen des Gartens in eine Halle verbracht 
worden seien. Der sparsame neue Bischof Franz Ludwig 
von Erthal huldigte schon ganz den strengen Forderungen 
des Klassizismus, der für das heitere Gartenvolk Dietzens 
kein Verständnis mehr besaß. An künstlerischer Qualität 
müssen sie die Veitshöchheimer Figuren noch übertroffen 
haben, jedenfalls ist dies von den auf uns gekommenen 
Resten zu sagen, die heute das Germanische Museum be
wahrt. Der Angriff auf das Werk des größten Rokoko
bildhauers in Franken setzte schon sieben Jahre nach seinem 
Tode ein — 1777 war er in Memmelsdorf bei Bamberg 
verschieden. Die Vollblütigkeit seines Stils war ihm zum 
Verhängnis geworden, gerade diese Kraft und Gesundheit, 
die wir Nachgeborene wieder beglückt genießen. Lmso 
wertvoller ist die Bereicherung seines Werkes durch neu 
auftauchende Arbeiten. Das „Gartenkonzert“ ist ein solcher 
glücklicher Fund.



Aus der Zeit, in die nurmehr die Legende hineinreicht.
Jst uns ein Gespräch erhalten geblieben, zwischen dem 

chinesischen Zimmermann Lu-Pan und seiner klugen Frau. 
Diese sagte eines Tages zu ihm : „Du verstehst es trefflich, 
Häuser für die Menschen zu bauen, doch man kann sie 
nicht bewegen, ich fertige jetzt aber etwas für den Gebrauch 
an, das sich mehr als tausend Meilen fortbewegen läßt.“ 
Dieser klugen Frau verdankt man die Erfindung des 
Schirmes. Was an dieser kleinen Geschichte wahr ist. 
können wir heute nicht mehr nachprüfen. Der Schirm aber 
hat es verstanden, sich immer der herrschenden Kultur 
und Mode anzupassen, und sich im Laufe der Jahrhunderte 
durchzusetzen.

In Asien, wohl seiner eigentlichen Heimat, wird er schon 
im Jahre 2000 vor Christi erwähnt. Auf den Steindenk
mälern kehrt er immer wieder, als Zeichen der Würde 
und Kaste. Meist aus schwerer roter oder gelber Seide, 
mit und ohne Fransen, fast immer aber reich bestickt, 
häufig in zwei, drei, beim Kaiser sogar in vier Stockwerke 
gestuft, wird er auf hohem Stock durch Läufer bei Prunk
umzügen und Prozessionen im Zuge vorangetragen. Eng 
ist er auch seit langer Zeit mit dem Volksleben des Ostens 
verbunden. Für den täglichen Gebrauch besteht er meist 
aus einem geschnittenen primitiven Bambusgestell mit 
geöltem Überzug.
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Etwas später finden wir ihn in Birma und Siam. Je nach 
dem Rang seines Besitzers ist Größe und Form vorge
schrieben. Der Fürst des Landes aber trägt unter andern 
Titeln auch den: „Herr der weisen Elefanten und Besitzer 
von vierundzwanzig weißen Schirmen.“

Auf einem Relief des Angkoktempels sehen wir ihn in 
mannigfaltiger Gestalt, mit langem und kurzem Stiel, 
geschlossen wie ein Blütenkelch oder sich flach ausbreitend 
geöffnet oder gestuft wie eine Pagode. Er gehört zu den 
Thronrequisiten des Herrschers neben dem Palmwedel, 
Straußenfächer und Pfauenfeder.

800 vor unserer Zeitrechnung wurde eine Skulptur aus 
Nimrud ausgegraben, die den assyrischen Herrscher Assur- 
nasupal mit einem von Sklaven über ihn gehaltenen Sonnen
dach zeigt.

Wann der Schirm nach Europa und Griechenland kam, 
ob über Persien, ist nicht genau bekannt. Ein Vasenbild 
aus der Zeit Altgriechenlands zeigt eine Darstellung von 
einer sitzenden Matrone, hinter der die Sklavin ein Sonnen
dach hält, das ganz wie die heute noch gebräuchlichen 
japanischen Schirme aussieht. Aus Theben stammt ein 
Bild, auf dem ein Satyr seine Herrin vor den Sonnenstrahlen 
durch ein dreiseitiges über ihrem Haupte auf einer Stange 
getragenes Gebilde schützt. Die um ihre Schönheit be
sorgte Griechin war es auch, die dem Schirm zum erstenmal 
den Namen „Schattenspender“ verlieh.

Hauptsächlich aber wurde er in Griechenland für 
Tempelfeste und feierliche Umzüge verwendet. Es gab 
eine Prozession der „weißen Schirme“, wobei diese wie 
Fahnen bewegt wurden. Im Rom der Kaiserzeit findet 
man ihn als prunkvolles Gebilde nach Art eines Baldachins 
wieder. Auch in Byzanz wurde er bei den Prunkfesten des 
Hofes und von Kirchenfürsten verwendet. Dann aber dauert 
es ziemlich lange, bis man ihm in Europa wieder begegnet. 
Ein Modebild aus dem Jahre 1680 zeigt eine junge Dame 
im gestreiften Seidenkleide, wie sie in der Linken das ge-
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öffnete flache Seidenschirmchen mit schweren Fransen 
und kostbarem Knauf hält. Die Zeit der Reifröcke, zart
bemalten Gesichter und engen Mieder, der überragenden 
Freude an Volants, Spitzen und Bändchen beeinflußte 
natürlich auch die Schirmmode. Rauschende Feste, Auf
züge und Bälle machten aus dem Hofleben des achtzehnten 
Jahrhunderts einen einzigen Sonnentag. Der gesunde Teint 
galt als unfein, und so wurde der Sonnenschirm immer 
mehr und mehr unentbehrlich. Elegant schwebte die Dame 
dem kleinen Mohren voraus, der sich mit dem kostbaren, 
aber im Verhältnis schweren Pagodenschirme drollig 
tapsend, hinter der Herrin abmühte.

Selbst eine so vernünftige Frau wie Liselotte von der 
Pfalz schreibt einmal: „Die Luft runtzelt ebenso wie der 
chagrin, und wenn man offt in die Sonn undt den Windt 
geht, runtzelt man onfehlbar.“ So kam es, daß der Schirm 
immer mehr zum Liebling der Damen wurde. Der neu 
einsetzende Import aus China und Japan vervollständigte 
noch seinen Siegeszug. Tapeten und Kupferstiche aus dem 
Osten, bemalte Porzellanvasen und Tassen lehrten die 
Handhabung des Schirmes. So kam es, daß man anfing, 
das schwere Gestell zierlicher zu gestalten für den Eigen
gebrauch, daß Fischbein statt des üblichen Holzes zum 
Gestell verwendet wird und man den Überzug aus dünnem 
farbigem Taft anfertigt.

In einer Privatsammlung ist ein Schirm der „Marquise 
von Pompadour“ aus blauer Seide zu sehen, ein wahres 
Kunstwerk mit seinen überaus feinen chinesischen Orna
menten.

Vorbilder der Mode sind nicht nur die Prunkaufzüge 
an den Höfen, sondern auch die italienischen wandernden 
Theatergruppen der Commedia d’arte. Vom strengen Reif
rock bleibt nurmehr ein winziger Rest übrig. Zierlich be
deckt der leichte Hut das Lockenköpfchen. Eine elegante 
und ruhige Linienführung setzt sich durch in der Kleidung, 
treu folgt ihm der Schirm. Dem gedrechselten Stock, dem
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gesuchten Farbton „sterbender Affe“ folgt der glatte Griff 
und Stock, die lustig gestreifte Seide, Bänder, die oben an 
der Spitze des Schirmes angebracht, denselben jederzeit 
zur Gehstütze verwandeln.

Wie bildhaft verstand man zu wirken damals, welche 
Möglichkeiten gab es, sich geschickt und unauffällig in 
Szene zu setzen! Besonders, wenn ein Kavalier in galanter 
Weise den Schirm über die zarte Schulter hält. Doch auch 
der kurze Sonnenschirm tritt nun immer deutlicher neben 
dem auf langem Stocke in Erscheinung. Die Modedame 
ist gezwungen, sich im Jahr nunmehr gleich mit verschie
denen Modellen zu versorgen, will sie Anspruch darauf 
haben, gut gekleidet zu sein. Damals erregte die Entstehung 
eines neuen Modells fast das gleiche Aufsehen wie die Geburt 
eines Prinzen. Neben dem Luxusschirm aus weißer Seide 
mit Fransen und kleinen Stahlperlen nebst Quasten kommt 
der bescheidenere in Mode, mit eingewebter Seidenbordüre. 
In den Vierzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts, 
der Zeit des Biedermeier, feierte der zum Schutenhut und 
dem Ridikül, dem getupften und geblumten Kleidchen 
passende „Knipper“ wahre Triumphe. Zärtlich über
schattet er das von langen Locken eingerahmte Blumen
gesicht seiner Besitzerin. Wie geschickt weiß ihn aber die 
Trägerin auch anzuwenden. Er ist ihr treuer Bundesgenosse 
im Kampf um den geliebten Mann. Man trägt ihn zärtlich 
im Arm, am Ring oder Band am Handgelenk. Ob ohne, 
ob mit Volant, ob aus zarter Spitze oder Stoff, immer ist 
er ein wirksamer Farbfleck, die gegebene Ergänzung zur 
Toilette.

Wieder ein Schritt weiter. Bis jetzt war es der Sonnen
schirm gewesen, der sich in der Hauptsache großer Beliebt
heit erfreute, doch von dem Regenschirm hörte man wenig 
in Europa. Daß er schon existierte, weiß man aus einem 
Brief des Abtes Asquin von Tours an den Bischof Arno von 
Salzburg. Dieser schrieb: „Ich schicke Euch ein Schutzdach, 
damit es Euer verehrenswürdiges Haupt vor Regengüssen
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bewahre.“ Aber wie es oft geht, brauchte der Regenschirm, 
um sich durchzusetzen, erst seinen Pionier.

Sir G. Hanway war es, der, vom Osten zurückkehrend, 
versuchte, ihn in seiner Heimat, England, einzuführen. 
Es wurde ihm.schlecht gedankt. Faules Obst, Steinwürfe 
waren die Antwort des Pöbels. Es dauerte noch gut dreißig 
Jahre, bis die Herren bei schlechtem Wetter sich zum 
Schutze der Kleidung eines Regendachs bedienten. Dann 
aber gehört es bald zur Selbstverständlichkeit bei Hoch 
und Niedrig, ob Mann oder Frau, einen Regenschirm zu 
besitzen. Er war meist zwölfteilig gearbeitet, praktisch und 
stabil ausgeführt. Natürlich gab es auch elegante Regen
schirme mit Elfenbeinkrücke, Porzellanknopf und so weiter, 
mit Seide oder Halbseide bespannt, doch waren dies mehr 
die Ausnahmen. Als dauerhaftes baumwollenes Familien
dach findet er den Weg in die kleinste Hütte. Manchmal 
wird er auch mit einer buntfarbigen Borte verziert. Wie 
lustig plaudert es sich unter seinem behäbigen Dach mit 
der Freundin am Brunnen, wenn die Mutter auch etwas 
zanken wird, daß man sich so viel zu erzählen weiß, statt 
zu arbeiten.

Wer die Maler dieser Zeit kennt, einen Menzel, Schwind, 
Renoir und Manet, der weiß, wie sie nie müde wurden, 
sich des Schirms als wirkungsvoller Staffage zur Erhöhung 
der zarten Fleischtöne zu bedienen. Der Sport war dem 
Schirm als solchem nicht günstig, und wenn er auch noch 
einmal mit allen Verfeinerungen um die Jahrhundertwende 
versucht hat, sich als Luxusschirm durchzusetzen, versucht 
man anfangs des zwanzigsten Jahrhunderts immer mehr 
ohne ihn auszukommen. Als En-tout-cas tritt er wieder in 
Erscheinung; sein Überzug ist aus dünnem Taft oder 
weißer Seide gefertigt, er ist zum richtigen Sonnen- und 
Wetterschirm geworden. Sein Stahlgestell kann zusammen
geklappt werden. Er findet sogar in der Handtasche seinen 
Platz. Die immer größere Vermännlichung der Frau weist 
dem Schirm seinen praktischen Platz im Leben an. Er ist 



nun reiner Gebrauchsgegenstand, wenn auch oft in ele
ganter Ausführung.

Erst in unsern Tagen, wo sich die Frau zu ihrem eigenen 
Wesen zurückzufinden sucht, ist eine gewisse Wandlung 
neuerdings eingetreten. Die kurze Form des Stockes hat 
sich als so praktisch erwiesen und vor allem als äußerst 
bequem, wenn man den Schirm zusammengefaltet in der 
Hand trägt, daß wir uns nicht so schnell von ihm trennen 
werden. Er ist in seiner ganzen Ausstattung wieder weicher, 
fraulicher geworden. Mit seinen sechzehn Teilen betont 
er wieder mehr den Charakter eines Schmuckstücks. 
Freilich ziehen die Armut und der Ernst der Zeit ihm 
bestimmte Grenzen. Nicht jede Frau hat es so gut wie die 
junge feine Dame auf unserm letzten Bild. Man denkt sie 
sich wohl am besten auf der Morgenpromenade eines 
eleganten Modebades in ihrer schicken Robe mit den 
duftigen Puffärmelchen. Aber das Nette und Versöhnende 
an unserer Mode ist ja, daß man nicht reich zu sein braucht, 
um hübsch und bis zu einem gewissen Grade auch ge
schmackvoll auszusehen. Vor allem, wenn man sich nach 
langen schweren Arbeitswochen am Strande in der Sonne 
erholt. Was kann da reizender aussehen, als über einer 
jungen schlanken Figur ein buntfarbiger japanischer 
Papierschirm?

Fast möchte man sagen, die Mode ist mit dieser koketten 
Laune wieder an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt. 
Vom fernen Osten, von der Erfindertat einer klugen kleinen 
Frau waren wir ausgegangen, von Königen und Großen 
der Welt war die Rede gewesen, die der Schirm vor Sonne 
und Regen hatte schützen müssen, deren Größe und Würde 
er bezeichnen sollte, und wieder enden wir beim einfachen 
Papierschirmchen. Jedem erschwinglich, aber reizvoll und 
zierlich bei der Frau, die ihn zu tragen versteht. Und 
welche Frau verstände das nicht, sofern sie eben nur — 
Frau ist.



Mühsam tuird das Flugzeug zur Startstelle gebracht
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DIE HOHE KUNST 
DES SEGELFLUGES 

Text von Fluglehrer Heinz Mendel 
Aufnahmen von Heinz Mendel, Winkler-Mendel 

und Dr. Schlösser



Mittagspause in den Dünen

Die Luftfahrt, in deren Dienst auch der Gleit- und 
Segelflug steht, hat heute Kulturbedeutung erlangt. 
Die Behauptung, Segelfliegen sei kein Sport, sondern eine 

reine Spielerei, trifft heute nicht mehr zu. Der Segelflug 
vereinigt Sport mit Wissenschaft und Handwerk. In dieser 
harmonischen Vereinigung, die keinen andern Sport in 
gleicher Weise auszeichnet, liegt sein hoher erzieherischer 
Wert. Die Technik des Segelbootes ist wohl jedem bekannt;



Der diensthabende Fluglehrer gibt seinen Kameraden 
Star tanti) ei sung en

der Wind bläst in das Segel und treibt dadurch das Boot 
vorwärts. Selbst bei völliger Windstille schwimmt das Boot 
weiter. Doch wie steht es mit dem Segelfliegen? Ja, segeln 
in der Luft, ohne Wind, das klingt wie ein wunderbares 
Märchen, und doch ist es längst Wirklichkeit. Haben Sie 
sich schon einmal überlegt, wieviel Pfund da in der Luft 
bewegt werden? Die einfachen Gleitflugzeuge wiegen etwa 
150 Pfund, Hochleistungssegelflugzeuge erreichen bis zu



Der Fluglehrer peilt die Windrichtung und stellt 
das Flugzeug genau ein

6 Zentner; dabei kommt noch hinzu das Gewicht des 
Führers und im Doppelsitzer das eines Schülers oder 
Fluggastes. Somit gleiten also 3 bis 8 Zentner ohne Motor 
stundenlang und mühelos in der Luft umher und gehorchen 
winzigen Ruderausschlägen des Führers. Fast unfaßbar, 
wenn man zum ersten Male sieht, wie solch ein gewaltiges 
und doch dabei schnittiges Segelflugzeug aufsteigt, bis 
hinauf zu den höchsten Wolken klettert, mit ihnen lautlos



Der Pilot hat durch ungeschicktes Steuern ein 
kühles Bad genommen

weithin über die Lande zieht und zur Startstelle zurück
kehrt, wie ein Adler in seinen Horst. Und doch ist es gar 
kein „Wunder“, sondern Ergebnis wissenschaftlicher For
schung, von Berechnungen und langjährigen Versuchen 
unserer Flieger. Kinder zeigen uns oft die Kraftquellen des 
Luftmeeres, wenn sie Papiertauben in die Luft werfen, 
die dann nicht wie ein Stein zu Boden sinken, sondern, 
durch die Luft getragen, lustig in Kurven abwärts gleiten.



Das Flugzeug treibt auj das Meer hinaus. 
Sollte das eine Wasserlandung geben?

Wie ungeheuer diese Kraftquellen sein können, merken 
wir meistens erst, wenn der Wind Fenster und Türen 
zuschlägt, der Sturm Dächer abdeckt, Bäume wie Streich
hölzer knickt. Unsere Segelflieger nutzen diese Kraftquellen 
aus in Form von Hangwind, Wärmeaufwind, Wolkenauf- 
wind, Gewitterfront. Trifft der Wind auf ein Hindernis, 
so ist er gezwungen, an diesem emporzusteigen, um es zu 
überwinden. Dabei nimmt natürlich seine Kraft mit der



Prüf ung sf lug an den Steildünen

Höhe zu. Diese aufwärts gerichtete Luftströmung an der 
Luvseite des LIindernisses hebt die Tragflächen, die groß 
genug und durch Profilierung dem Luftstrom angepaßt 
sein müssen, durch Druck und Sog empor. Vögel haben 
uns nun gelehrt, den Wärmeaufwind auszunutzen. Dadurch, 
daß die Sonne sandige und steinige Stellen stärker erwärmt 
als feuchte Wiesen und Wälder, bilden sich über den ersteren 
sogenannte Wärmeschläuche, in denen die warme, leichtere 
Luft aufsteigt. Der Segelflieger kreist in diesen Kaminen 
und gewinnt somit Höhe. An warmen Hochsommertagen



Die hohe Kunst des Segelfluges. Wie ein Adler zieht 
das Segelflugzeug majestätisch seine Kreise

finden wir oft über der Stadt große, weiße Haufenwolken 
(sogenannte cumuli), die für uns Erdenmenschen, da wir ja 
nur die Basis sehen, nicht allzu hoch erscheinen. Der Flieger 
weiß aber, daß sie nach oben manchmal bis zu 4000 Meter 
emporquellen, und in ihnen mächtige Aufwindgebiete zu 
finden sind. Eine Kraftquelle von ebenso großer Stärke 
und Helligkeit bildet die Gewitterfront. Sie bringt den 
Einbruch kalter Luftmassen, die die warme Luft empor
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und vor sich hin schieben. Vor dem Gewitter wandert diese 
warme Walze her, in der nun der Segelflieger mitzieht und 
so weite Strecken zurücklegen kann. Selbstverständlich 
gehört für diese hohe Kunst ein mutiger Führer und ein 
vorzügliches Flugzeug. Durch die neuen Startarten des 
Autos, Winden und Flugzeugschlepps, ist es heute auch im 
Flachlande möglich, längere und größere Flüge auszu
führen.

Die unvergleichliche Schönheit des Segelfluges beruht 
in dem lautlosen Gleiten, vogelgleichen Schweben. Wer 
zum ersten Male diese gewaltigen Vögel kurven sieht, ist 
tief ergriffen.

Den Brüdern Lilienthal gelangen in den neunziger 
Jahren mit einem selbstgebauten Hängegleiter die ersten 
Sprünge. Die Leistungen stiegen schnell; zuerst betrug 
die Flugstrecke 300 bis 500 Meter. Heute legen unsere 
Segelflieger mehrere Hundert Kilometer zurück. Es folg
ten Dauerflüge bis zu 36 Stunden. Überall entstanden 
Segelflugschulen, wo viele junge Menschen für diesen 
herrlichen Sport ausgebildet wurden. Segelfliegerei wird 
betrieben auf billigen, selbstgebauten, allereinfachsten 
Flugzeugen. Morgens geht es hinaus auf die Dünen; 
das Flugzeug, welches seine 2 bis 3 Zentner wiegt, wird 
geschultert und unter munterm Sang: „Wie ein stolzer 
Kranich ziehen wir durchs Land, steuern können wir 
gar nicht, bohren uns in den Sand“, geht’s im Gleich
schritt zum Fluggelände. Jeder Schüler legt dabei unter 
dem Flugzeug täglich seine 30 bis 35 Kilometer zurück; 
denn nach jedem Flug will der Vogel wieder auf den 
Berg geschleppt sein. In dieser klaren Seeluft bedeutet 
das eine Ausarbeit aller Muskeln wie beim schönsten 
Bergsteigen. Nicht zu unterschätzen ist der Wert der Er
ziehung zur Kameradschaft, der in dem Segelflugsport 
beruht. Aus allen Berufen finden sich die Flugschüler 
zusammen. In dieser Gemeinschaft gilt nur der mehr, 
der besser fliegt und beste Kameradschaft zeigt. Der 
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einzelne kann nichts, zu fliegen ist nur durch das Zu
sammenwirken aller Schüler möglich.

Die vielen Segelflugwettbewerbe beweisen uns immer 
von neuem, daß die Jugend fliegen will und fliegen kann. 
Das alte Sprichwort: Navigare necesse est hat jetzt eine 
neue Bedeutung bekommen, und so streben wir vorwärts 
in dem Gedanken: Volare necesse est! Fliegen tut not!

Ein dr eifa eher Kranichschrei ver kündet 
die bestandene Prüfung



Narrenschiff Zeichnung von Bold (Linden-Verlag)

Anekdoten

0er mutige ЭТ а r r

))I)ilípp VI. fon §гапВгеіф tvarf cintimi bei einer .Çtoftafel bie 
Stage auf, tvarům ber (irtrag ber Steuern eigentlich fo gering fei. 
Dîiemanb tvagte eine (Srtviberung. 9iur e'er jpofnarr erbot fief), ben 
Seto cid ¿u erbringen. Gr nafjm ein Stuif Gid aud bem 2Beinfübcl, 
reichte cd cínem ber (Säfte unb bat, cd fo lange treiter ju geben, bíd cd 
bei bem 5?errfdf)cr angelangt fei. Diunb^crum ging fo bad Gid burd) 
bie 5?änbe ber f)ol)cn Seamten unb 253ürbenträgcr, bie bei 3afd) 
faßen, bid fdtließlid) УіфірР ^1- nur c*n toin^iged Stücf audgci)än= 
bigt erhielt. — „So gcl)t cd aud; mit ben Steuern, Dîiajeftat !" meinte 
ber mutige Jiarr.

5t r ö f u d I a cf) t

2ßol)l nid)te betveiff ben außergcroc>I)n[icf)cn 3ïcid)tum bed lubififtcn 
Äönigd Äröfud fcf)lagcnber aid eine Flcine (Scfcf)id)tc, mcld)e Jberobot 
erzählt. — 2tld ber 5tönig einmal ein paar 2lbgefanbte nacf) 3?elpl)t у
gefcf)iift hdtit, um bort bad örafcl $u befragen, fanben biefe in 
2ltl)cn bei ber Semitic ber 2ílfmñoniben cinc gan$ befonberd freunb- 
lidF)e unb ehrenvolle 2lufnaf)me. í?icrüber fe^r erfreut, lub 5tröfud 
2HEmâon $u fícf) načít řpbicn cín. DÍaturlícf) geigte er if)m vor allem 
feine fifton bamald überall berühmten (SoIbfchüÇe. 2lld er fah, tuie 



feín®aft beim 2lnbliď cined |o märchenhaften ¿Неіфішпб nor (ítau= 
nen Dîïunb uni» 2lugen aufriß, fagte er gut gelaunt: „Diimm bir ba* 
Don, fonici bu tragen fannft !" Der ©гісфе ließ Оф піфї lange 
bitten unb füllte Оф ®фи(;е imb alle §alten feiner inciten Soga 
mit ©olbftangen unb =barren; bann bcftrcutc er Оф bad .flaar bicE 
mit ©olbftaub unb |'фІіе|$Ііф ftopfte er Оф аиф поф ben DIÌunb 
bamit Doli. 23cim ©erlaßen ber Еопідііфсп ЄфабЕапппег ОФ er 
fo unförmig aud, baß er faum поф einem шсффііфеп 2öefen дііф, 
fo baß Äröfud in lautcd Сафеп аиоЬгаф. — Der ®paß hatte ihm 
fo Diel §rcube дстафг, baß er, aid fein ©aft in bic jpeimat $uriíď= 
reifte, поф Diele mertDoIle ©еі’фепЕе $u bem hin^ufügtc, toad er 
Оф felbft genommen hatte.

(Sine ru a h r h a f t große átaíferin

DTiehr aid einmal geigte Яафагіпа bie ©roße Don Diußlanb |іф 
über Еіеіпііфе Зїафе erhaben; ganj befonbcrd aber offenbarte |іф 
bicfe (¿hara^tcrcigenOf)aft, ab bie Maiferin, Don ben Sürfen де* 
іфіадеп, oor bie Aufgabe geftellt mürbe, ¡hr .fleer unter einen neuen 
Oberbefehl $u geben. Ohne ЄфгоапЕсп legte fie фп in bie jpänbe bed 
©rafen Dioman^oro, оЬдІсіф biefer menige ЗаЬге иофсг bei ihr 
in LIngnabe gefallen unb aud bem jpcer entlaffen roorben mar. (гіф 
jcßt feiner großen §ähigfeiten erinnernb, і'фгісЬ fíe ihm biefe Згіїсп: 
„®raf Зїотап^от ! ЗФ tueif}, baß (Sie тіф піфг leiben fönnen; 
aber (Sie |inb 3îu|fe, unb aid і'оіфсг muffen Єіе тйп|'феп, ben §einb 
unfered 23aterlanbed ^u befiegèn. ©ernähren ®ie 3brcn •Ç'a!l 3cgcn 
тіф, meun 3hr ^?er5 bied oerlangt, aber befiegen Єіе bie Surfen! 
ЗФ gebe3hncn ben Oberbefehl über mein ,f>cer." — Зи9Іс*Ф іфісЕіе 
I ie bem ©encrai gmanjigtaufenb Diubcl für feine 2ludrüftung. — ßd 
mar eine |chr flugc jpanblung Äatharinad, beim Dîomangom befiegte 
bie Sürfen. — 2(Id er ^urüiffchrte, ritt bic Saiferin ihm in Uniform 
entgegen, ftieg Dom Pfcrbe unb hinberte ihn, badfelbe ^u tun. 32iit 
Ьег£Ііфег 2Barme fagte fíe: „DTiir giemt cd, bem helbenmütigen 23cr= 
teibiger meined Эxciфcd cntgcgen^ugchcn." — 3n 2-ränen aud= 
ЬгефепЬ, fprang ber ©encrai nun Ьоф Dom f)fcrbc unb roarf fiif> 
ihr $u $üßen. — 23on nun ab gehörte ©raf Эіотаіцого tu Äa* 
tharinad treueffen 2Inhängcrn.



A

í

Äaiim nimmt ber vom @rf)iafen biafje, 
ertvarf)te Ditorgen feinen Cauf, 
in einer frf)ivar§en, engen ®affe 
ein Caben marf)t bie Singen auf. 
@r öjfnet feine alten Suren 
für alles mögliche ©efinb, 
um lärfjelnb alle einjufüljrcn, 
bie mül)fclig unb beloben finb.

@in Seppirf) ¿og aus ^crficn aus, 
er fam in сіп feudales jpaus, 
er biente lang im Seefalon 
für lambert Saler ®rafenlol)n; 
nun tvanbert er jum jivciten 37ial, 
boti) altersfrfuvarf) imb farbenfal)l, 
nati) neuen Cebens§ielen aus 
unb tritt ins alte Sröblerfjaiis.

£RJVST PFLAÜMEK?,



A

Згоеі gelbe (5d)ul)e roaifeln [фон 
herbei and einer 23orffabifłrafśe, 
fie fe^en fici) mit fcf)rillem Хоп 
eng neben eine blaue 23 afe 
unb fangen Don ben ffoljen (Seinen 
ber Xänjerin 511 grollen an, 
bie |'іф Don гсіфег £iebe einen 
oiel feinem £ас₽|'фиІ) leiften Fann.

(Sin Dlïantel, ber ben .(perni oerlief?, 
točil bein ber 23eutel molite fфtviпbeп, 
fфleiфí, trotj man il)u millFommen l)ieß, 
оег|'фатІ Ьигф lauter alte Jlinten; 
imb tvcil фп Feine roili ег)'фіе(зеп, 
nimmt er jur Stře feinen £auf, 
ivirft gram oom їі|'ф jroei bronjne ©фііе-- 
unb I)ängt Пф jäb am ETFagel auf. Ben



(Sin grower Dritter tommt gegangen 
mie eine alte grane Dliär, 
oerroffet an den (Šifenfpangen, 
pfcrdlod uní) oí)ne Od)ild und Opeer; 
er fehl fid) fd)Iäfrig in die (Srfe 
und märtet träum: und l)offniingd|d)roer, 
bíd іІ)п ein Ll^renFnďiitf roede 
fůr ben Sbeaterregíffeiir.

3¡unte(Ier, altcrtümlid) blaiiF, 
řie I)od)bcjaí)rt ind Drollen Famen, 
meíl fíeinerne im ÄüdenfdjranF 
die alten 'PlâÇc iíjnexi nahmen, 
gefeiten einer Äünfttergeige 
Пф als Xfrf)incllen Flirrend bei, 
ju fpiclen troÇ ded (Slůcřcd ETteige, 
fo gallig dad iîonjcrt and) fei.



(Sclbff ßßinaö Föfilicfje ®efd)irre, 
auf ffoijcn (Schiffen cingefübrt, 
beroimbcrt einff im Çeffgetvirrc, 
ftel)n rocig unb rot oon (Scham berührt 
(Sie brachten nichts alä öbe Cccrc 
паф funtcrbnntem 23апЬег[фгі((, 
ffatf 3Lcc unb DlioFFas tvürjige (Scrivere 
aus і'фіѵсІдепЬеп 'Palâffen mit.

Зф ffanb, (ргіфі eine (Säulenubr, 
cinff ffolj ím roten (5фгѵеІдсг|'аа1е, 
іф mag beim Sanjc jebe £our, 
іф mag ben tvirrcn Эѵап|'ф beim jJTtaljíe; 
іф mag bie fette (ScIigFcit 
Dcrlicbtcr Cente in ben ЕГЇі|'феп 
unb tvarnte laut: Diun iff cg 3e¡í! 
®e[)t, ge[)t! unb lagt сиф піфї спш^фсп!



(Žrgrauíe Jpeilige, bie fteif 
)іф fianben am 2í(íar Ьаб 25еіп, 
pilgern, Don buníer 23elí gcloďí, 
іпб гоігг|аІгеіфе Sieben ein; 
unb magen рф jur Sänjerin 
анб pnbcinaďicm 'PorjeLlan, 
die lüffern (фон bei ber Ocburť 
in ЗТїеі^еп fing ju fanjen ап.

Llnb 3Dfept>/ ^йфїепЬ паф 2ígpptcn, 
tref bí feinen (Šfel аиф řjinein 
unb l)ängi ibn läffig bcm gerippfen, 
Derfiaubien Xob аиб тог|'фе ЗЗеіп, 
baß bie ЗТЇагіа ЬІеіф ег|'фгіА 
unb auf iř)r Äinb bie ЗІидсп fenfí, 
mcii fíe, гоеппдісіф фгп längft cníríiďt, 
поф immer ап ЛрегоЬеб benřf.



DItepbiffo, fonft ber 2£5a|>r jyeií fcbcel, 
Do(I 2írgrooí)n, ©фсітсгсі unb dürfen, 
naf)t fícf) bem ^eiligen ЗІЇіфасІ, 
Dcrföbnlid) ibm bic .Ç»anb §ii brütfen. 
Jpier ftraft fein .Çiimmcl nicht ben 3tDCife( 
unb feine heifc ^öllc quält, 
bier eint |'іф Dictes, meint ber Teufel, 
roas je fief) fïurbtc in ber 2Öclt.

©о fricchi bes Dìiirfjts bic і'фтаг^с 3c’ř 
in jebes nite LIbrcnfpicI, 
fíe füllt bic Säften tief unb tveit, 
fíe treibt bie Diäber o^nc 3itl- 
Sic 3c*9cr gcl>n 5)unfcl urn, 
bas 3>nrctblatt hat fein ®efid)t, 
unb affe Singe tverben ffumni 
Dor biefem lebten 23cltqeridht.



Wenn der Teufel
die Suppe lobt...

Spanische Legende von Joseph Winckler

alter ©eñor, Der über neunzig 3af>re

fjinter feiner Цафіідеп 21gaoerl>ecfc gekauft unD 
feine fiibergrauen Ölbäume fleto in örDnung ge= 

galten I;atte, frf)än unD ^іегііф auf tief rot= 

braunem ©runD, fo Da0 ©ott auf jeDer Jpcrbfü 

roauDerung — in ©panien roanDcrt ©ott in jcDetn

5?erbff einmal über řanD — feine 5?anD, fonici er mochte, über 

Die 2iugcnbrauen galten fomite, er l;ätte niemało cntDeďt, Daý 

Dllanucl ©alimao öliDenbäume Don alíen ©citen irófjt eine |'фпиг= 

graDe řinie bilDcten, lauter 2Ilíeen oon alíen ©citen — — jcDen; 

fallo aber flan Den fíe roeit ог^сиїїіфег alo bei Sintomo Slìartinej, 

Dem ffoifrcid)cn ЭІафЬаг------------ein alter©cñor nameno ЭНапиеІ

©alimao alfo fa|; Dor feinem фаио unD raucfjte. UnD ©ott 23ater 

trat Dorfidjtig Durd) Den Єіафеїгоаіі Deö pittoreofen Zellerfaftuo, 

Der auofiei;t roie überall Don ©efdjroulffen entflellt unD Der einen 

UrroalD Dor Dltanuel ©alimao ©fclffall türmte, jerri|; Daran mit 

2lb|iif)t feinen Sliantel unD trat fefjr Derlumpt auf Den j?of, trie cm 

fHäuber fai; er ano. Dlìanncl ©alimao erfrfjraf niď>t, fonDern reiette 

фін feine pfeife, unD ®ott 23atcr tat einen tiefen Зи9 u,1$ 

meinte, er fei i;ungrig. ®utmütig, roie 23atcr ©alimao roar, lief; er 

ifjm eine ©uppe Don 23rot unDSIiauIcfelfleifcf) auftragen, |’аиег[іф 

unD Dünn roie abgeftanDenco §ifc^roaffer. 2lber (9ott erfannte fein 

milDco i?erj, crl;ob fiif), fegnete ii;n unD fpradj: „Du l;aft тіф 
Ггс{ТІіф beroirtet, guter ©alimao, ficl;e, іф bin ®ott —!"

2llo alle aufblicften, roar ©ott 23ater fort unD fíe farcti allein
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unter čem oorfpringenčcn ЄоппепЬаф aud Stroi;. ©а fielen аиф 

|"фоп čem ®reid číe Singen ju . . .

Unč aid er tot mar, ffeďte er поф einige ©úrod ju )іф unč ging 
auf čcn 23íeí;markť, |’іф einen |"фі?псп CŚfcI ju kaufen, Čenn obrooF>I er 

bidder arm geroefen, oßnc (Žfel rocnigffend roollťc er črobcn піфі 

ankommen! 2íuf einem rotgejäumten (¿fei mit fielen ©naßen roollťe 

er reiten, čarům alfo Eauftc cr {їф čcn |'фоп(іеп (ífel unč tat feine 

аІІепМпофеп čraufunč ritt Oor (Sotted Зфгоп, čad ßcißt unterroegd 

fiel фт ein, cd müßte сідепіііф einDIIauIefel fein, čer fei поф größer 

unč і'фопег, unč fo і'фііф íBaťcr Salimad auf JQančcn unč Süßen 

1;сітІіф fon pinten ind jpaud, naßm čie Icßten ©úrod, čaoon čie 

©офіег ßeiraten roollte, ging auf čen S3ie^markť unč kaufte einen 
Dlíaulefel, tat feine alten Япофсп črauf unč ritt for (Sotted £f)ron, 

čad fyeißt unterroegd fiel фт ein, cd müßte ein ríфfiged 9ioß fein, 

unč fo кгоф 23atcr Salimad jum гсіфепЭІафЬаг SlntonioDliartinej, 

ffaßl фт čad ganje (ScIČ, fo čiefcr für Seelenmeffen für |іф felber 

aufgefpart Inatte, čajů einen funkelnagelneuen Sattel, legte čcn 

Sattel (їф felber über unč ging jumDItarkt, roo cr сіп Іфггііф anča= 

Іи|’і|ф 9ioß kaufte, roic fon čer berühmten SBcíčc čed großen 

Dliíura, čad alíe SIficionačod čed J?ímmeld berounčern foílťen! Unč 

ritt oor (Sotted 2і)гоп, aber геф^еііід fiel фт ein, cd müßte Ьоф 

еідепіііф ein Atamel fein, unč fo fфIiф 23ater Salimad in čie 
ítaťf>ečrale felber, сгЬгаф alle ©pfcrftoďc unč kam auf čenDIÍarfť. 

Зїіфїід fal) cr čort сіп ítamel mit jroei j?ötfcrn, ganj in (íčelfteinen 

unč (Solč. Salimad fanČ cd піфі ju ргафіід für feinen ^immeldritt, 

obroofjl er \)ötte, čicd fei čad Äamel čer ^eiligen ©reikemige. Unč 

fo kaufte cr’d unč ritt nor (Sotted 2фгоп, čad ijeißt ріо^ііф entčeďťe 

cr, cd müßte еідепіііф einßlcfant fein, unč ča beffaci cr Doll Stolj 

unč ßabgicr čen 5tönig felbff in feinem yalaft unč kam auf čcn 

23ici)inarkt, einen ßlcfantcn für feinen ßimmeldritt ju kaufen. 5?a — 

einen гіфіідсп (Slefanten fal) cr, alle ЗЗаиегп ffaunťcn íjerum, unč 

er ließ eine ßciter anlegen unč flieg oben črauf! 23оп фсг aud rtmrf 

cr čad (SelČ čedítónigd čem kleinen ЭЛапп ju, čer čen (Elefanten oer»



ту

Eauft fyatte unb ritt lod. 2lbcr auf einmal fiel ¡hm ein, ей müßte 
eigentlich ein ©гафе fein, fo ein riefengroß gewaltiger ©rache tuie 

ber (5t. ®eorgd, feierte finga urn, ging паф Dìonr in ben BaťiEan, 

beraubte ben (5фа$ bed ÿapffcd unb Earn auf ben 23iel;marEt. ©ort 

ffanb аиф гіфіід ein feuerroter ©гафе an einem Banb, alle Bauern 

lagen auf ben Snien roeit herum, unb 23ater (Salimad f[eiterte |'фпсП 

auf ben (ÝuEalpptudbauin unb fprang Don bort Ь°Ф oben auf ben 

Dì tief en bed llngeí)euerd unb ritt bcm Rimmel $u. „Diun ift’d genug", 

trat ®ott 23ater фт entgegen, „(ialimad, road iff aud bir gervorben? 

23сІф Ьс|'фсіЬеп і'гіеЬІіфег Bauer toarff bu, tuie |'фоп ffanben beine 

©lioenbäume, beim ailed roar bir ganj паійгііф unb bu Eannteff cd 

nicht anberd, aber |фоп гоеіф Elcincd Sob erfeffutterte beine @e= 
гефіідЕеіі! ©u fï^cflt bereitd auf bcm Icbcnbigcn ©cufcl, ber mit bir 

in bic líc läuft !"

Diur točil (Sott bic (Zuppe feiner §rau gelobt [jatte, toar ber 5роф= 

mut in ibn gefahren; führe und піфі in 23ег|'ифипд, o .Sierr!
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і*' Einführung in den Denksport
Von Dr. med. Alfred Beyer

• t

Я Id іф oor einem 3úhršebnt 1,1 illuffriej^en Зсіг|'фгі(ісп ufů> 

OiunbfunEoormjigen ben ©cnEfport aid neuartige Unterhaltung 
unb 0епЕ|'фиІипд gu^ropagicrcn begann, mürbe іф $ипаф|ї in Äa< 

barrita pnb 23aríctéd oerulEt. 21иф non ber greffe tourbe bie 2íb= 
fuf)t unb bad З*1’! meiner 3^ce mcifł поф цегЕаппї. Olían hielt bie 
©cnEfportaufg'abcn für cine 2íbtoanblung ber Oiätfel. \

Sie řófung oon ©cnEfportaufgabcii aber mirb піфі erraten, |on=. 
beni erbarmt. 23eim Oiätfclraten |"ифі man beifpieldroeife паф 2Bör= 

tern. Olían pnbet fíe аи^ф[іе£ііф in ^ebruďten Oìcgiffcrn ober in 
benetł bed ѲсЬафіпі)‘|'сб. §ür bic geiftige řciftung ift cd jcbcnfalld 
дгипЬ)а$Ііф belanglos, ob bad gur řofung ег(огЬегІіфе Olîaterial 
and bcm 23йф?г|'фгапЕ ober and bcm Äopf fłammt. Äcincdtvcgd 
hanbelt cd |іф um fclbffänbiged ©епЕеп, um SillÄmg oon Urteilen, 
um бііффіеп, (SrEcnntnif|e ober fonffige geiftige Stiftungen, bei 

benen bie für bie СеЬепйійфіідЕск спі|фсіЬспЬсн. (Sep’fj^ ber be= 
lebten unb unbelebten Oìatur oermertet toerben. Olitili Eramt oielmchr 
аио|"фІіс|зІіф in гпіфг ober minber oollffänbigen ober ЬгаифЬагеп 
(Sammlungen oon 2Bórtern, bic unter (Sammelbegriffen georbnet 
gufammengefapt finb ober cd Ьоф fein folltcn. ©ad Oîaten beam 
і'ргифг alfo tpcber bie ргаЕіі|'фе Зп(еПідеп$ поф ben gefunbçn 
01їсп|"фепосграпЬ. ©ad geistige (Sponťanintereffe oerfůmmerť fogar 
babci, mcii man bei bcm Oìaten oon Oìatfeln bcm 3rrtuni Verfällt, 
aid ob man гоігпіф geiftig tätig fei.

©аі|афІіф fehlte bid $u ber 3cit, aid іф ben ©cnEfport beEannt= 
$итафеп begann, eine Olìethobc untcrhaltfamer Єфиіиид bed 23er= 
ftan^cd nod) faff gang, ©er ©cnEfport follie alfo einem тігЕїіф 
ЬеЬаисгІіфеи Oïîangel abhelfen.

itönnen mir nun geiftige 8<*h*9^c*tcn überhaupt üben?
, Зсі'сб ©rgan, bad mir тіПЕйгІіф betätigen Eönnen, mirb Ьигф 

2lrbeit leifhingdfähiger.- ©ad gilt аиф für berr 23erftanb, »ba mir 
тіПЕйгІіф beriEcn Eönnen. ©er Sörpcrfport [;at bie moberne ЗидепЬ



?

gegenüber frühem ®б(фІефїегп (йфгідсппепшфг. Sei діеіфе'г 2fn= 
lage ber (Generationen finì? bic ©игф|’фпі(Ц= unb Spi^enlciffungen * 
епі|рц.’фепЬ ber (íntmíďlung bed'Sportd ftetig gcftiegen. 2Bad bcm= 
паф beim Äörperfport i>eute bereite gefilterte (ÿrfa^rung iff, roirb 
[>іп|іфг[іф ber Übungen bed (Seiffed поф be^meifeft ober gar be= 
(fatten. ііогрегііфе unb gciftige 2frbeit игНе^феіЬеп рф aber bio= 

[оді|’ф піфі дгипЬ|’іфІіф. 2¿'ie ber Äörperfpoet alle Еінрегііфеп 
ипЬ'^а^Ігеіфе fee[íficf>e §äf>igf^iteti entmíďclt, W1 ffcigert ber ©euE= 
fport bie ßeifłuпgdmóg[iф^eíteп bed Serffanbed.

(ííníge Scifpíele mögen bad (Scfagte Оег(ІапЬІіфег тафсп: 2ln 
einem Sommerfonnťag fui; r ein oodbefc^ter Säberbampfer Don 
jpamburg паф фсІдоІапЬ. уіо^ііф $og сіп |"фірегсО ©emitter 
auf. ©dd Sifjiff ffampftc unb (фііпдегіе Ьигф bý? 2Sogen. ©a farcti 
einige tPaffagicre cine Gegeljaií)t, bie mít деЬгофепет Staff jum 
Spiclbaíl ber roiUfen Sec geroorben mar. ©ie §af>rgäfte brängten 
)’іф bcrartig auf bie Saďborbfeíte, ba|; ber ©ampfcr дс|’іфгІіфе 
Єфкід('сіїе befam. ©ie ІЧ'гффе bed Äapitänd, ber Scfa^ung unb 
einiger feefuńbiger §af)rgäfte, bie Neugierigen roieber дісіфтсфідсг 
über bad Sфiff gu Derteilcn, і'фсігеггсп ifR ber Spannung ber DSaffe. 

21иф bic ScfcFjIc Der^alltcn in bcm heulcnben (Sturm unb bcm 3ïau= 
і'феп ber ЗЗодеп roirfungdlod. ©ią Situation mürbe für bad Єфір|г' 
^unc^mcnb gcfäF>rIidfxr. Зп51^феп f>atte сіп Єфісррсг bad Scgcb 
boot сггсіфг. ©аЬигф aber mürben bie ÌTÌcugierbc ber Çafjrgaftc unb 
bic eínfeítige Sclaffung bed Єфір^сО nur поф gesteigert. Зе^СП 
2fugenbliď řonntc eine 2ßoge ben ©/tiipfcr jum’’ítentern bringen.

2ßad fornite ber itapitän tun, um §af;rgäffe, ЗІЇапффа^ unb 

Sifjiff $ retten?
,*icr nü£t fein ЗВогіегЬиф, fein cricrnted 2Öi||en, feine (Selel>r= 

^amfeit. Jpier mu0 man benfen fönnen. ©ie §al>rgäffc ffanben mie 
eine Stauer auf einer Sфiffdfciťe, mcii fíe Don biefer aud etroad 
Spannenbed erleben fonnten. ©a ber Äapitän піфі |"фпс11 genug 
megfa^ren fomite, inulte er Оегффеп, bad fpqnnenbe Sílb Dcr= 
і'фтіпЬеп £u laffcn. ©cdi>alb breite er bad Єфі(г f o, ba0 bie 
§af>rgäffe bie ЄсдсЦ'афГ Don ber Saďborbfeíte піфі mcljr 
feíjen forniteti. 'Oîunmefÿr ocrtciltcn fíe рф fofort freíroiUig über 
bad Єфі^^.



Вегффе mit ВТеп|"фсп der рсг|‘фіе£>епсп Bildungsgrade haben 
mir gegeigt, daj; nur per^âltnidmâÿig menige гоігЕїіф felbftändig 
denfen und urteilen, ©ie meiften ЭЛеп(феп übernehmen Urteile 
aus ßeEtüre und ®е|'ргафеп. (Sie begießen diefe alfo ebenfo mie 
2Saren als §crtigproduEte. ЭТіфі einmal darüber aber find fíe 
|'іф flar.

3n einem meiner Borträge erörterte іф das Problem des ЄфгсіЬ= 
та|'фіпсп|"фгеіЬеп5. Unter den j?örern maren mehrere ©amen, die 
Ьигф)"фпікІіф fünf bis (ефо 21п|'фІаде in der ©eEunde |'фгісЬеп. 
Зф bat nun das PubliEum, eine 2lufgabe gu erdenEen, für deren 
ßöfung fíe ein 23іеиафе5 an 3cit beim ЭЛа|'фіпеп|"фгеіЬеп benötig; 
ten. ©er gu fфreíbende Xert fällte nur cima eine halbe 3eiIe lang, die 
Dieihenfolge der Виф(1аЬеп unbedingt beřannt, eine ит|’факипд 
oder Benutzung der ßeertafte überflüffig fein. Gs Earn alfo nur ein 
Xert in Srage, der groar allen bcEannt, Eaurn aber jemals де{фгіеЬеп 
mar. Äeiner der etroa hnndertfünfgig Jpörer fand einen {оіфеп 
Xert. 2Í1S іф ihn beEanntgegebcn hatie> überfragten felbft die 
geübten 231іпЬ|"фгеіЬегіппеп ihre ßeiftungen immer поф um ein 
ЖеЬ^афеЗ.

Зф verlangte, daj; die Виф)1аЬеп des Alphabets in гіфНдег 
¿Reihenfolge ohne Згоі|фепгаиіп де)”фгіеЬеп roürden. Bei ргаЕіі|'феп 
23ег|"ифеп benötigten gerade die geübten ВііиЬ|"фгеіЬегіппеп faft 
eine nolle ©efunde für jeden 21п|'фІад Ьигф|"фпкгІіф.

Gin drittes, heiteres Beifpiel: Gin „|"фокі|'фсг" Bräutigam:
Gin Еафтаппі|’фег ¡Ungeteilter hatte Оф mit einer ifollegin oer= 

lobt, ©ie beiden jungen ßeute roollten тодІіфО bald ein Eleines ®e= 
іфііО афтафеп und heiraten, ©iefe Pläne maren Eeinesroegs 3Un= 
fionen, denn der Bräutigam mar ипдегооЬпІіф fparfam. Gr er« 
übrigte, mie feine Braut jagte, faft mehr, als er beEam. G і n Opfer 
aber hielt das junge Эlìädфen für ипег1а};1іф. 3hr Berlobter follte 
es jeden 2lbend um eine beftimmte 3e¡t anrufen. Gr rooljnte aus 
(SparfaniEeitsgründen fo roeit draußen, roeil das roeniger Dliicte 
Eoftete. ©ie Braut aber forgte Оф um ihren Berlobten, roeil die 
©egend fehr einfam lag.

©іфі bei der 2öohnung des jungen Blannes roar ein moderner, 
0)|епІІіфег §егфргефаи^таГ ©iefer ift faft ooilEommen gegen



ЭЛфЬгаиф gefrfjüíjt, unì) er і'фаЬідІ аиф bie Benußer bed 2Iuto= 
maten піфі, benn, roemt cine Berbinbung піфі guftanbcfommť, gibt 
er ben ®го(феп roicber fycraud.

©er junge ЭЛапп roar mit bcm 23ог|"фІад | einer Braut §ипаф(1 
піфї cinuerftanben, аиф aid fíe erklärte, baß fie фт ійдііф ben 
®го|"фси für ben 2lnruf geben rocrbc. ©ann aber fam фт рііфііф 
ein ®cbanfe. ©er junge ЭЛапп fфicп feine ©parfamfeit unb Peban= 
terie aud ßiebe gu feiner Braut überrounben gu fjaben; benn er er= 
fiarte, baß er ben фт йЬеггсіфгси ®го|'феп oereinbarungdgemäß 
benußen rocrbc. 2lud ber 2ínrocifung, bic er feiner Berichten bann 
aber gab, erfannte biefe, baß fíe cd mit einem гіфіідсп „©фоііеп" 
gu tun Ijattc! Зттефіп ronr fe*n Ѵ^ап berartig, baß bad junge 
ЭЛаЬфси urn фгеп Berlobten піфї in 2lngft gu fein Ьгаифіс, гоаф 
renb biefer bad ©clepf>ongelb in eine ЄрагЬйф|е legen formte. 233ie 
Ьгафїе ber Bräutigam biefed Äunftftüd? fertig?

(Die Lösung folgt im nächsten Band.)
(¿inen (Xinroanb gegen bie ©enffportaufgaben muß іф поф ení= 

fräften: ЭЛап gibt gu, baß fíe unterßaltfam fínb. 2lbcr roo, fragt 
man, ift ber praftij^e Siußen, roic fami bie СсЬепогйфйдїеіі cnt= 
roicfelt roerben, roenn man |”іф mit вп)рІіфеп ober gar иигоіг^іфеп 
problemen befaßt, bic man поф nic erlebt i)at unb гоафі'фсіпііф 
аиф піфі erlcbeir roírb?

©er (Sportdmann übt am DtccE, am Vferb, atri Barren unb anbern 
®cräten. ©ut er bad аиф im Beruf unb 2lUtagdIcbcrr aujjcr^alb ber 
Ubungdgeiten? 2Bamr f>at er je eine Änie= ober ВаифгосПе- тафеп 
müffen? ©roßbetn fielet cd feft, baß ber ©port all feine jünger för= 
регііф leiftungdfäßigcr тафі. 2(udbauer, (ilajtigität, 2Biberftanbd= 
fraft unb ©cfunbijeit roerben gefeftigt unb cntroiďelť. ©фпсііе unb 
і'іфсге (5пі|ф(и|^га|'і, ©eiffedgegerrroart unb atrberc roerttrollc |cc= 
Іі|’фе 6ідеп|'фафеп nüßen beru ©portdmann überall unb ftcťd. ©ad 
ift ein gewaltiger ®croinn. ©o bitt іф аиф übergeugt, baj; bic Be= 
fфäftígung urit bcm ©enffport untcrßaltfarn unb guglt^ für bie 
(SntroicEIung ber 2cbcпdtüфtigfcit nüß^ ift.

iS?



Zahlenmystik
Von Karl Friedrich

(io einfadF) unb Ьигф|’іф(ід ber 2lufbau bed ganzen ЗфпегГгфстб 
ift, |*o merFroürbig unb geljcininiöOolI finì) mitunter bie Schiebungen, 
die fiel) ergeben, tvenn man гсфпепЬ ettvad tiefer in biefen 2öunber= 
bau einbringt.

Beginnen mir mit ben дісіф^гідсп ¿3 a І) I e и E о I о n ti e n, 
fo ift cd Іеіф(, biefe in Dreier« ober €еф|'еггефсп аи(та^фіегеп ¿u

3 X 37 = 111 33 X 3367 = 111111
6 X 37 = 222 66 X 3367 - 222222
9 X 37 = 333 99 X 3367 = 333333

12 X 37 = 444 132 X 3367 = 444444
15 X 37 = 555 165 X 3367 = 555555
18 X 37 = 666 198 X 3367 = 666666
21 X 37 = 777 231 X 3367 = ППП
24 X 37 = 888 264 X 3367 = 888888
27 X 37 = 999 297 X 3367 = 999999

laffen, unb roer feine §reube gar an ЭТсипеггефсп bat, Eornmt mit 
bem біптаіпеип unb einer gefälligen афі^сііідеп .Çielferin eben« 
falld га|’ф and

9 X 123456789 = 111111111
18 X 123456789 = 222222222
27 X 123456789 = 333333333
36 X 123456789 = 444444444
45 X 123456789 = 555555555
54 X 123456789 = 666666666
63 X 123456789 - ТПТПТП
72 X 123456789 = 888888888
81 X 123456789 = 999999999

(Staunendtoert finb аиф bie 3 a Ь і e ° P 9 r a rn * b e n> beren 
bribe feltfamften tyet еггіф(еі feien. 2öir muffen babci multi« 

1x9 +
12 X 9 +

123 X 9 +
1234 X 9 +

12345 X 9 +
123456 X 9 +

1234567 X 9 +
12345678 X 9 +

123456789 X 9 +

2 = 11
З = 111
4 = 1111
5 = 11111
6 = 111111
7 = 1111111
8 = 11111111
9 = 111111111

10 = 1111111111



plijíercnb unb abbíerenb Vorgehen unb erhalten einmal einen 23au

1 x 8 + 1 = 9
12 X 8 + 2 = 98

123 X 8 + 3 = 987
1234 X 8 + 4 = 9876 

12345 X 8 + 5 = 98765
123456 X 8 + 6 = 987654

1234567 X 8 + 7 = 9876543 
12345678 X 8 + 8 = 98765432 

123456789 X 8 + 9 = 987654321

aud lauťer (¿ínern, ^utn anbern einen (оіфеп mít alíen 3i|Tcrn außer 
čeř ЭТиП.

23eiťerí)in finí» číe (Spiegelkasten merEtvurbig, bie bei 
ber DTìultipIiEation von За^їеп and lauťer (¿inerii entfielen uní»

1x1 = 1
11 X 11 = 121

111 X 111 = 12321
1111 X 1111 = 1234321

11111 X 11111 = 123454321
111111 X 111111 - 12345654321

1111111 X 1111111 = 1234567654321
11111111 X 11111111 = 123456787654321 

111111111 X 111111111 = 12345678987654321

jetpcild in ¿roei fpí едеідіеіфе (фттсІгі|'фе) Öälften jerlegt werben 
f ¿innen.

2i3ir і'фііереп mit ber $сфеп fy t) b г а, bie alle 3iffern auBer 
о, 3> 6, g enthält unb biefe bei allen DIÌultipliEationcn in unocr=

142857 X 1
142857 X 2
142857 X 3
142857 X 4
142857 X 5
142857 X 6

= 142857 
= 285714 
= 428571 
= 571428 
= 714285 
= 857142

anbcrťer Dieiljenfolge гоіеЬегЕеІ;геп läßt. 3ìur bie 7 vermag fie ju

142857 X 7 = 999999 



töten, unb es erfd)cmt auf einmal bic Ic^te 3al)[ ber procítěn 3<ф1сп= 
folonne. 2Bäf)It man fet'oef) größere DliuItipIiEatorcn, fo Ьгаифї 
man Dom (Srgebnis nur bie Dliillionftellc troni афи|'фпеіЬеп unì)

142857 X 8 = 1142856
142857 X 9 = 1285713
142857 X 10 = 1428570
142857 X 11 = 1571427
142857 X 12 = 1714284
142857 X 13 = 1857141

¿ur (Sxfjlufjjçiffer $u abbieren, um abermals bie ^pöra erflehen ;u 
fefyen.

©crgleidfen Abpbrajaljlen gibt cs übrigens поф mel)r, unb roer 
Пф ein „längeres" Vergnügen тафсп roili, möge bic Эііс|'сп|'фІапдс 
0.588.235.294.117.647 mit i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ii, 12, 
13, 14, 15 unì) 16 РсгРІефафси. (Sr roirb nur cine еіп(афе Uin= 
ftelhmg erzielen unì) erft bei 17 auf lauter Dìeuncr flößen.

Auflösungen der Rätsel des 13. Bandes.
58. Jahrgang

I. (Silbe nbauEa|ten. (Sín alter 5?аи0|’ргиф:

Dies jpaus iff mcm unì) Ьоф піф( mein, 
beim пафі'іеп roirb cs аиф fo fein, 
ben brítťen trägt man аиф fyínauS, 
nun frag іф: гост gehört bics j8aus?

2. 23erSrätfel jum Єф ütt ein:

®utcr 2lnroalt — Jìaturgcroalt.

3. 23е|’ифоЕаг(епгаІрІ : 5ЇогЬтафсг.
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Zeigen Sie dieses Bändchen ihren Freunden, 
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vollem Inhalt und in gediegener Ausstattung.
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Dieses Buch wendet sich an alle, die dem 

Kunstwerk noch ratlos gegenüberstehen. 
Ulf Dietrich führt seine Leser vor Meister
werke aus allen Stilepochen der Kunst
geschichte, beginnt mit der Beschreibung 
des Bildinhalts, leitet hinüber zur Persön
lichkeit des Künstlers und schließt mit 
Hinweisen darauf, was uns die Bildwerke 
sagen können. Diese fesselnde Verbindung 
vom menschlich Bedeutsamen mit dem 
künstlerisch Wichtigen gibt seinen Füh
rungen das lebendige Gepräge. Sie erschlie
ßen Bedeutung und Gehalt eines Kunst
werks und bringen zugleich den Künst
ler selbst als Mittelpunkt eines großen 
kulturellen Gefüges, als packendes Zen
trum eines Schicksals dem Leser nahe.

Leipziger Neueste Nachrichten



In unserem Verlage erschien:

ULF DIETRICH

WAS UNS

BILDWERKE SAGEN
EINE KUNSTFIBEL

MIT 55 ABBILDUNGEN 

IN GANZLEINEN GEBUNDEN

RM. 4.80

*

Zu haben in allen Buchhandlungen

Dieses Buch wendet sich an alle, die dem 
Kunstwerk noch ratlos gegenüberstehen. 
Ulf Dietrich führt seine Leser vor Meister
werke aus allen Stilepochen der Kunst
geschichte, beginnt mit der Beschreibung 
des Bildinhalts, leitet hinüber zur Persön
lichkeit des Künstlers und schließt mit 
Hinweisen darauf, was uns die Bildwerke 
sagen können. Diese fesselnde Verbindung 
vom menschlich Bedeutsamen mit dem 
künstlerisch Wichtigen gibt seinen Füh
rungen das lebendige Gepräge. Sie erschlie
ßen Bedeutung und Gehalt eines Kunst
werks und bringen zugleich den Künst
ler selbst als Mittelpunkt eines großen 
kulturellen Gefüges, als packendes Zen
trum eines Schicksals dem Leser nahe.

Leipziger Neueste Nachrichten

(ИйУІІвїПСКА ƒ



In unserem Verlage erschien:

ULF DIETRICH

WAS UNS

BILDWERKE SAGEN
EINE KUNSTFIBEL

MIT 55 ABBILDUNGEN 

IN GANZLEINEN GEBUNDEN

RM. 4.80

*

Zu haben in allen Buchhandlungen

Dieses Buch wendet sich an alle, die dem 
Kunstwerk noch ratlos gegenüberstehen. 
Ulf Dietrich führt seine Leser vor Meister
werke aus allen Stilepochen der Kunst
geschichte, beginnt mit der Beschreibung 
des Bildinhalts, leit 
lichkeit des Küns 
Hinweisen darauf] 
sagen können. Did 
vom menschlich 
künstlerisch W ien 
rungen das lebend! 
Ben Bedeutung ul 
werks und bringl 
1er selbst als Mi 
kulturellen Gefül 
trum eines Schil

C LÄSSIG

Leipziger N

ІцЮТІ^ПЕСКА I 
ree'l*^

UNION DEUTSCHE VERLAGSGESELLSCH



Biblioteka Główna UMK mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iii um 
300020176564


