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W

lta’ienische3Z innere staatsanleihe v.1910.
OItal. amort. öx Rente Ill. u. lv. sei-ie.
Ital. 3 Z staatsgakantierte Eisenbahn-Obl.,

serie A, B, c, D, E (A(lriatisches Netz —

Mittelmeernetz — siziiianisches Netz).
Ital. Gesellsch. cl. sardin secundärbahnen

in Rom. I., ll., Ill. u· IV. serie.
1tnl. Gesellschaft d. sicilian. Eisenbahnen,

42 steueikreie Gold-Oblig., Em. l u. Ill-
«Ital. Merid.-Eisenb., Akt. u. Genusssch.
1tal. MittelmeeksEisenb., 4 Z Steuern-. Obl.
Ital. 33j496 Steuern-. Bodenkreditstandbr.

der Banca Nazionale nel Regno cl«ltalia.

Kaliwerke salzdetfurth A.-G·, Aktien.

KamerunsEisenh.-Ges.,Vorzugsant. Reihe A.

Kamerun·Eisenb·-Ges., stammant Reihe B-

KenehsAssouan, 3V296 Eisenh.-0bl. v. 1895.

Kieler ZLJZX staut-Anl. v. 1901.
.

Kleinbahn A.-G. Bunziau-Neudork, Aktien-

Kleinbahn A.-G. CulmseesMelno, Aktien.
Kleinhahn A·-G. JauersMnltsch, Aktien.

Kleinhnhn A.-G. Kielsschönherg Aktien.
Königsbeisger Kleinbahn A.-G., Aktien
Kopenhagener MAX stadtanleihe v. 1886.

Gebt-. Körting A.-G., Akt. u· schuldverschr.

Kraft-, BerghnusA.-G·, Aktien.·
Kraflühertragnngsvverk eRheinfelden, Akt.

u. 41J2Z schuldverschr.
Krefelcier Eisenbahn-Ges., Akt. u. schv.
Krekelcler 496 stacltanlelhe v· 1907 Ausg. II.

Kreislaek stkssseuhahn A.-G., Akt u, sein-.
Kretnnien-Neu—Ru pinsWittstockerEisenb.-

Ges., Aktien u. ZEijsehnldverschr.
Fried. Krupp A.-G., Essen, 4Z Anleihen.

Kukskicharkow-Azovv, 42 Eisenb.-Prior.s
0bli . v. 1888.

Kurski jew. 496 Eisenh.-Prior.s0blig. «

" Lancaster West Gold Mining co., Linntech
SA, Debentures.

» «

Heinrich Lapp, A.-G. k. TIthohr-, Aktien.

Leipz. Bierbr. z. Reudnitz, Rieheck G co. A.

Leipzig. Eis-km senkend-Ihm Akt. u. sein-.
I-emhergsczernowitz·JassyEisenbahnsces ,

Aktien, Genuß-Aktien u. Obligationen
Lichtenberger Ox, stadtanleihe von 1910

LiegnitzsRawitscher Eisenbahn-Ges., Akt.
u. schuldverschr.

Lodzer 4 96 Fabrikbahnohligationen
Hering-no Loh-nett A.-G., Aktien-
Ludw. Loevve G co» A.-G., Akt. u. 496 schv.
LübecksBlichener Eisenb.-Ges., Akt. u. schv.
Lübecker 396 staats-Anl. von 1895.
Liibecker 31J2968taats-Anl. von 1899.
Lübecker sitz StaatssAnL von 1906.

·"I«übecker 496 staats-Anl. von 1908.

Luxetnburg.P1-inee Henri Eisenbahn- u.

ErzgrubensGes-, Aktien u· Obligat.
Luzerner leg 96 stadtsAnleihe

Iagdehz Elektiicitätswerke, tith schv.

Magdehurger Mng conv. Stadt-Anleihen
von 1875 u. 1880.

Magdebg. StrahensEisenh.-Ges., 496 schv.

Mannesniannröhreniwerke, Aktien und

sit-« schuldverselm
Mai-o kanische 596 staatsanleihe v. 1910.
Maschinenbau-Anstalt Humholcly Aktien

u. schuldverschn

Meininger Hypothekenbank (s. Deutsche
Hypothekenbank, Meiningen).

Meinener straiåenbahn A.-G, Aktien-
Metallhank u.Metallu1-gische Ges., Aktien.
Mitteldeutsche BodenkreciitsAnstalt, Akt.,

Pfandbrieke u. Grundrentenbr.
Mittelcleutsche Privathank, Aktien·
Mödrath—l«ihlar-Brijhler Eisenbahn A-G.,

Aktien und 41JzIS schuldverschr.
Moselbahn A.-Gk., Aktien-
Moskau - JuroslawiArchungeL 4 96 Eisen-

bahn-Prioritäts-0hlignt.
Moskau-Rasen 496 Eisenbahn-Prior.s0bl.
Moskau-Rasen Ong Eisenb-Prior.-0b1jg.

von IM. -

Moskau-Kiew-Woronesch 496 Eisenbahn-

Pnor.-0plignt.
MOSIZEUiKiewiWoronesch411296 Eisenb-

Prior.-0blige·t.von 1909 u. 1910.

Moskau-smolensk 42 Eisenb.-Prior.-0bl.

Moskau-Windau-Rybinsk 4Z Eisenbahn-

Prior.-0h1igationen.
Münchener stadtsAnleihen.

IagykikindasArader Lokal-Eisenh.-A.-G.,
496 Prior.-An1.

N a hta· Produktions - Gesellschaft Gebt-.

ohe1, Aktien u. schuldverschr.
The Nation-il Bank ok S.-Ak1-ica, Ltd, Akt.

Neustadt-Gogoliner Eisenb.-Ges., Aktien.
Niederösterreich. Escompte-Ges. Aktien-
Nieclerrhein. Güter-Assecuranzs es., Akt.
N iederrh. Rückversicherungs · Ges., Akt.
Norddeutscher Lloyd, Aktien u. schnlslv.

Noi-(lhaus.-Wernigeröder Eisenb.-Ges., Akt.
N lirnherger Stadt-Anleihen.
oberschlesische Eisen-Industrie, A.-G. f-

Bergbau u. Hüttenhetr., Akt. u. schuldv.
0berschles. Koksswerke und chemische

Fabriken A.-G. Aktien u. schuldverschr.
0e1fabrik Groß-Herau,Brernen Aktien-
0esterreichische 496 einheitliche Rente.
0esterr. Al ine Montan-Ges., Akt. u. schv.
0est. Lok.- isenh·-Ges., 42 Gold-Prior.-Anl.
0esterr. Lokal-Eisenb.-Ges., ZX Prior.-Anl·

0esterr.-Ungarisehe Bank 4Z Pfandhr.

Oscherslebensschöninger ’isenb.-Ges.,Akt.
Ostbank für Handel uncl Gewerbe, Aktien.
Ostdeutsche Eisenbahn-Ges» Akt. u. schv·
Ottornanische 4Z staats-Anl. von 1903.
Pa ierkabn delin, A.-G.,Akt.u.5y, schuldv.
Pi aller Kleinbahn A.-Gk., Aktien·

Julius Pintsch A.-G., Aktitm u. Schuldv.
Planievverke A.-G. für Kohlenfabr., Akt.
Plauener stadtsAnleihen.

Pongs spinnereien u.Wehereien,A.-G., Ali t.

Portug. uni.k. 396 äuB. stantsch., ser. l—l.lI.
Posener legojo stacltsAnL von 1885.

Frager Eisenindustrieges., Aktien-

Preuiå. Hypoth.-Akt.-Bank, Akt. u. Pfclbn
Prince HenrisEisenbahn-Akt. n. Obligat. (s.

Luxemb. Prince Henri-Eisenh. usw.)
Princess Este-te u. Gold Min. Co. Ld.,60-ol)eb·
Iandower Kleinhahn A.-G., ktien.
Ratzeburger Kleinhahn A.·G., Aktien.

Regensburger Stadt-Anleihen.
Regenvvalder Kleinbahn A.-Gk., Akt.

Reichelhräu, A.-G. in Kulmbach, Akt-
Rheinische Elektr.- u. Kleinh.-A.-G., Akt.
Rheinjsche stahlvverke, Akt. u. schuldv.
«Rheinprovinz-Anleihen.
Rhea-wish Vereinigte Emailliervv., Akt.
Rostocker stach-Anleihe von 1881.

Rügensche Kleinbahn A.-G., Aktien.

Ruppjner Kreis-Bahn Eisenb.-A.-G., Akt.
Russ. A.-G. ZellstoEkab.Wal(lhok,41-296 Anl»

Russ. Eisen-Industrie A.-G., Aktien-
Russ. südostb. 4Z Obl. v.1897, 1898 u.1901.

Rütgerswerke A.-G., Akt. u. Schuldv-

Rybinsk 42 Eisenb.-Prioritäts-0bljg.
Rybniker steink.-Gewerksch., 4IJ2X schuldv.
sächs. Elektricit.-I«iefer.-G., 41J290PrionAnL
samlandhahn, A·-G., Akt. u. 41J296 schuldv.
Sarottj chokol.- u'. cacao-lndustr. A.-G., Akt.
schantun -Eisenhahn-Ges., Akt.

Augustsc erl, G. m- b.II-, 41J22Teilschuldm
schlesische Akt.sGes. k. Bergbau- u. Zink-

hüttenbetrieb, stumm-Akt u.Prior.-Akt.
·Schles. Bodencred.-Akt.-Bank, Akt. u.Ptclh.
schweizerische Nordostbahn, Oblig-
serbische ZZ Präm.-Anl. (v. 14. Jan. bis

14. Febr. jed. Jahr.).
serbische ZZ staats-Monopol-Anl.
serbische 41J2Z Anl. von 1909.
siem ens Glasindustrie, (s. A.-G. k. GlaSinCL
Siernens G Halske, A.-G., Akt. u. schuldv.
solinger Kleinhahn A.-G., 41J2Z schuldv.
stettiner straßens Eisenbahn-Ges., Akt-,

Vorn-Akt u. schuldv.
St. Louis Iron Mountain d- southern Eisen-

bahn, ZZ GoldsBonds.
st.Paul Minnen olis GManitobasEisenbahn

4112Z consolj . Prior.-G.ol(l«0hlig.
stenrlaler 479 stndtanl. v. IM-
Stockholms Intecknings Garanti Aktie-

bolag, 479 Pfuhn v. 1886 u. 188 .
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streßburger StraBenb.-Ges., Akt-. u.schu1dv.

Straußberg-I—Ierzt’e1derKleicibahnAkL-Ges.,
verl. Akt. u. Dividendensch.

süddeutsche Donau-Dampfschiikahrts-Ges.,
Akt. u. Ox, schuldv.

sudenburkMaschinenfabr. u. Eisengieöer.
A.-G.. A t-

TelephonsFabrik, Aas-, vorm. J.Ber1jner,
Akt- u. Schuldv.

Temes BegasThal Wasserreguljerungs-
Gesellschaft, its-Z Oblig.

Thiederhall in Thiede (s. A.-G. Thiederha11)
- Thomson Houston-Gesellsch·, Akt. u. 0b1.

Tientsin-Pukow, s. Chines. 52 Tientsini
PukovvsAnleihe

Türkische 4X staats-Anl. von 1903.

Ungar· A ar- u. Rentenbank, 4 ZH Wein-
gårtens blig.

Ungar. Agr.- u. Rentenb., 41J2Z Rentensch.
Ungar. Agnus- u. Rentenbank. 41J296 Pfdbr.
Ungar. Hypotheken - Bank Budapest, 4Z

Pfandbr. (serie I) von 1897.
Union Bank in Wien Akt.
Verein. Deutsche Nichelwerke A.-G. vorm.

West-käl. Nickelwalzw., Flejtmann,Wit-te
G Co., Aktien.

Vereinigte Lausitzer Glaswerke, Akt.

Verein. Westd. Kleinb· A-G., 41J279 Oblig.
Vereinshank in Hamburg, Akt-«

VietoriaFalis a. Transv. Power Coq 596 Deb.
Warschauswiener Eisenbahn-Gesellsch.,

Akt» Genußscheine u. oblig. :

Warsteiner Gruben- u. Hüttenwerke, Akt.
Westdeutsche BodenkreditsAnst., Akt.u Pf-
Westdeutsche Eisenbahn-Gesellsch., Akt,

Vorzugsakt. u. schuldv.
WestfåL Drahtindustrie, Akt. u. schuldv.
Westliche Bodens A.-G. in Liqu.
Wladikawkas 4Z Eisenbahn-Prior.-0b1ig.
Wladikawkas MAX Eisenbahn-Prior.-0bl.

von 1909.

Württemherg. 4Z, 311296 n. 396 staats-Anl.
Württembergische Nebenbahnen, Akt.
Iarskoeselo Eisenbahn-Oblig» gekünd.

per 14.J1. 1911.
Zellstofk-Pabr. Tilsit, 41J2Z schuldv.
ZellstotksPabV Waldhok, Akt. u. Schuldv.
Zuckerfabrik Präbeln A.-G., Akt.
Zuckerrafkinerie Danzjg, G.m.b.H., sc11v.
Zuckerrafkinerie Tangermünde Fr. Meyers

sohn A.-G., Akt-. u. Schuldv-
Zürieher 31J2 Z stadtsAnL von 1889, 1894,

1896 u. 1898.
Züricher 4Z Stadt-Anl. v· 1900 u. 1901.

Bei den mit einem « versehenen Effekten Sind wir nicht Zahlstelle für die verloeten S Hake-

Berlin, im Dezember 1910.

Siegfkjed Falk, Bankgeschäft
Düsseldorf, Bahnstrasse 43.

Fernsprecher 2005, 2006, 2008, 2009 und 2015.

Telegramm-Adresse: Effektenbank Düsseldorf.

-An- und Verkauf von Kohlen-, Kali- und Erz-Werten.

Spezies-Abteilung küs- Alttien als-se Börse-meist-

Auskiinfte auf Wunsch bereitwilligst

dstelbisclte Sprinkaiiengesellschajt
Auf Grund des von der Zujassungsstelle genehmigte-n und bei uns erliiilllichon

Prospekt-s sind

nominal I- Icccccc vollgezahlte auf den lnhaber
lautende Nimm-Aktien

ostetvisctio spkimekkc iisiicagssenschactja Mia
No. l—1600

zum klendel und zur Notieknng an der Berliner Börse zugelassen worden.

BERL1N, im Dezember 1910.

Plitteldeutsche creditbanlb

Am v1, 6095

Aktiengesellschaft iük Grundbesitz-

verwertung
BERLlN sW.11, Königgrätzerstrasse 45 pt.

Terrains :: Beustellen:: Pakzellieknngen
l.u.ll.llwotl1el(en.Baugelcler.bedeute Cmatlstllclte

sorgsame fachmännische Bearbeitung.

I
Amt v1, 6095
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Visconto- Cesellxcliatt
Berlin — srcmen — Frankfurt a. hi. — Lontloa — liaitiz

Höchst a. U. — sonnt-arg v. d. it. — Pontia-n — Wie-baden

liotntnanditslcapital
Reserven kund »

»Ja 170 000 000

60100000

Wechselstaben und Depositenliassen in Berlin-

Wp Unter den Linden äs-

W, Unter den Linden U

(vorm. Meyer cohn)
w- kotsdatnek sttabe 99, nahe

BülowstraBe

W, Potsdainek str. 129X130, nahe

EichhornstraBe

W, Kleiststtase 23«, Ecke Bay-
reuther StraBe

W, Hotzsttaiie 53·, Ecke Bam-

berger straBe

c, Königstkaise ils-M

c, Rosenthalek strabe 45, nahe
dem Hackeschen Markt

s, 0tanienstk.141, nahe Moritz-

platz
sw, Leipziger strace ob, nahe

spittelrnarkt
sw, Zelle sblliance ist-sahe 5 ·,

Ecke Teltower straBe

sc, litäcllensttaüe 2

NO, ckoBe Franukuktet sit-. 106

(Strausberger Platz)
Iw, Ausanbit- 83c, Ecke cre-

felder StraBe

chatlottenbnkg, Joachimstlialet stkabe z nahe dern Bahnhoi
Zoologtscher Garten

» Kantstkalie 137«, Ecke sehlüterstraBe

» sistnatcltstralie bös Ecke Windscheidstralie

kriedenan, Kaiser-Allee i40«, nahe dem Ringbahnhoke Wilmersdork-
Friedenau

Entensee, Kakiiikstendatntn 163X164«,Ecke Brandenburgische straBe

schönes-erg, savetischet Platz 9«. Ecke GrunewaldstraBe

Instit-, Albrechtstkalse 130«, Ecke DüppelstraBe
Wilineksdotis thenzollekndatnin VII Ecke Hohenzollernplatz.

An— und Verkauf börsengängiger Effekten, Wechsel und

Schecks. Einlösung von Kupons und Dividendenscheinen.

Depositen— und scheckverkehr.

Besondere Abteilung für den Handel in Kuxen und in

sonstigen Wertpapieren ohne ofkizielle Börsennotiz

Aufbewahrung von Wettgegenständem verschlos-

senen Vepots und Verwaltung von Wertpapieren.

Versicherung gegen Kursverlust bei der Auslosung.
Vermietung von teuer— und diebessicheren Stahlkammer-

fächern (sakes) unter MitverschluB des Mieters.

Ausgabe von Welt-Kreciz"ibriejm, die ohne vorheriges Avis

in allen wichtigen Plätzen der Welt Zahlbar sind.

Beschaffung und Kegel-uns von Hypotheken-Adern

Die mit einem « bezeichnet. Depositenkassen besitz. stahlltammetn.

(
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Der alte Fontane

»in neuer-Band von Brieer Theodor Fontanes ist erschienen,
—-— etwas ganz Entzückendes Wir haben nun die beiden

Bande der Familienbriese und zwei mit Briefen an seine Freunde.
Sind noch mehr da? Man soll sie herausgeben! Und zwar meine

ich namentlich solche Aeußerungen, die »Das späten Tagen stam-
men, Briese des alten Fontane; denn die des mittleren uind jungen
sind im Vergleich damit unbetråchtlich Scheint es nicht, daß er

alt, sehr alt werden mußte, um ganz er selbst zu werden? Wie es

geborene Jünglinge giebt, die sich früh erfüllen und nicht reifen,

geschweige denn altern, ohne sich selbst zu überleben, so giebt es

offenbar Naturen, den-en das Greisenalter das einzig gemäße ist,
klassische Greise, sozusagen, berufen, die idealen Vorzüge dieser

Lebensstuse, als Milde, Güte, Gerechtigkeit, Humor und verschla-
gene Weisheit, kurz, jene höhere Wiederkehr kindlicher Ungebun-
denheit und Unschuld, »der Menschheit aufs Vollkommenste vor

Augen zu führen. Zu Diesen gehörte er ; und es sieht aus, als

habe er Das gewußt und es eilig gehabt, alt zu werden, um recht
lange alt zu sein. 1856, mit siebenunddreißig Jahren, schreibt er

an seine Frau: »Daran, daß ich anfange, an Msusik Gefallen
zu finden, merk"’ ich deutlich, daß ich alt werde. Musik und die

schönen Linien einer Statue fangen an, mir wohlzuthun; Die

Sinne werden feiner und die erste Regel des Genusses lautet: Nur

keine Anstrengung! Jn der Jugend ist das Alles anders.« Drei-

Undzwkmzig Jahre später schreibt er an seinen Verleger Hertz: »Ich

fange erst an. Nichts liegt hinter mir, Alles vor mir, ein Glück und

ein Pech zugleich. Auch ein Pech. Denn es ist nichts Angenehmes,
mit Neunundfünfzig als ein ,ganz kleiner Doktor« dazustehsen.«

Vierzig Jahre später giebt er sein Meisterwerk . . .

Man betrachte sein-e Bilsdnisse: das jugendliche im ersten
1
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Bande der Briefe an seine Freunde etwa neben der späten Vrofil-
aufnahme, die den Nachlaßband schmückt. Man vergleiche das

blasse, kränklich-sch-wärmerischeund ein Bischen fade Antlitz von

dazumal mit dem prachtvollen, fest, gütig und fröhlich drein-

schauenden Greisenhaupt, um dessen zahnlosen, weiß. überbusch-
ten Mund ein Lächeln rationalistischer Heiterkeit liegt, wie man

es auf gewissen Althserren-Vortraits des achtzehnten Jahrhun-
derts findet, — und man wird nicht zweifeln, wann dieser Mann

und Geist auf seiner Höh-ewar, wann er in seiner persönlichen

Vollkommenheit stand.
Dies Bild zeigt den Fontane der Werke und Briefe, den alten

·Bri-est, den alten Stechlin, es zeigt den un.sterblichen.Fontane. Der

sterblich-e, nach Allem, was man hört, war mangelhafter und hat
die Leute wohl oft enttäuscht. Er ist Siebenzig, als er zu seiner
Tochter von der Kraft und Frische spricht, die zum Vergnügen
viel mehr noch als zum Arbeiten gehöre, und gesteht, daß die

Frage: »Was soll der Unsinn ?« ganz und gar von ihm Besitz zu

nehm-en drohe. Aber er bildet sich wohl nur ein, daß er jener Art

Frische je recht eigentlich theilhaft gewesen ist, und er hat wohl
nur vergessen, daß der mißmuthige Quietismus der »berühmten

Frage« ihn mehr oder weniger zu allen Zeiten besessen hat. »Um

sich hier zu amusiren,« schreibt er, siebenunddreißigjährig, aus

Paris, ,,bedarf es gewisser guter und schlechter Eigenschaften, die

ich beide nicht habe. Zunächst muß man Französisch können; und

Das ist eine große Tugend, die ich nicht habe. Außerdem muß man

Libertin sein, Hazard spielen, Mädchen nach·laufen,Rendezvous
verabreden, türkischenTabak rauchen, das Billardqueue zu hand-
haben wissen und so weiter. Wer von Alledem nichts hat und

weiß, Der ist ein vierlorenes Subjekt und thut gut, seine Koffer zu

packen, wenn er sich den Schwindel angesehen und sei-ne Kunst-

visiten im Louvre und in Versailles beendet hat.« Das ist eine

etwas grämliche Aeußerung für einen Mann in der Blüthe der

Jahre, der zum ersten Mal Paris auf sich wirken läßt. Aber es ist
die Aeußerung einer geistig beladenen, von der Verpflichtung zur

Produktion absorbirten Existenz, die sich zum Vergnügen noth-
wendig übellaunig und widerwillig verhält ; und es ist namentlich
die Aeußerung einer zwar dauerhaften und zu späten Meister-
leistungen bestimmten, aber nervös gequälten Konstitution, für

welche die Jugend kein angemessener Zustand war und die zur

Harmonie eigentlich erst im Alter gelangen konnte, wo weder wir

selbst noch die Anderen ,,Frische« von uns verlangen und wo »die

Frage: »Was soll der Unsinn ?« zu einer natürlichen, menschlich
erlaubten und darum sympathischen Grundstimmung wird.
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Seine nervöse Verfassung muß eine gewisse Aehnlichkeit mit
der Wagners gehabt haben, der freilich munter bis zur Albernheit
sein konnte, in dessen langem, ergiebigem Schöpferleben das Ge-

fühl des Wohlseins aber ein-e Ausnahme gewesen zu sein scheint;
der, konstipirt, melancholisch, schlaflos, allgemein gepeinigt, sich mit

dreißig Jahren in einem Zustand befindet, daß er sich oft nieder-

setzt, um eine Viertelstunde lang zu weinen ; der vor der Veendung
des »Tannhåuser« zu sterben fürchtet und mit fünfunddreißig
Jahren sich für zu alt hält, um die Ausführung des Aibelungen-
Planes zu unternehmen ; der fortwährend erschöpft,jeden Augen-
blick »fertig« ist, mit Vierzig »tåglich an den Tod denkt« und mit

fast Siebenzig den »Varsifal« schreiben wird. Der Temperament-Z-
unterschied ist groß und bei Fontane ist Alles kühler, gemäßigter.
Aber seine Vriefe geben Kunde von seiner raschen Erschöpfbarkeit,
seiner innere-n Gehetztheitz und offenbar hat er nicht geglaubt, es

zu hohen Jahren zu bringen. Wenn er mit siebenunddreißig sich
altern fühlt, so sieht er sich mit siebenundfünfzig am Ziel. Er hat
,,nun alles erische erreicht: geliebt, geheirathet, Nachkommen-
schaft erzielt, zwei Orden gekriegt und in den Vrockhaus gekommen
Es fehlt nur noch Zweierlei: Geheimer Rath und Tod. Des Ein-en

bin ich sicher, auf den Anderen verzicht’ ich allenfalls« ZweiJahre
später hat er im Theater einen Aerger, «im Grunde genommen

nur eine Vagsatellez und doch war mir ein-e Viertelstunde lang zu

Aiuth, als müßt’ ich auf dem Platze bleiben; das Herz schlug
mir krankhaft und um die Hüften herum h-att’ich einen heftigen
Schmerz . . . Nervös war ich immer, aber doch nicht so. Und dann.

sag’ ich mir wieder: was will man denn noch? Das Leben liegt
hinter Einem und die meisten Achtundfünfziiger sind noch ganz

anders ramponirt.« Er ist ramponirt, das Leben liegt hinter ihm;
und was er noch zu geben haben wird, sind lediglich achtzehn
Bände, von dienen bis zu «Effi Vries

«

hinauf ein-er immer besser
ist als der andere.

Jn einem Brief aus den siebenziger Jahren sucht er während
einer ehelichen Verstimmung seinenervös e Gereiztheit und-Verdrieß-

lichkeit seiner Frau gegenüber zu entschuldigen. »Wenn ich bei einer

Arbeit nicht von der Stelle kann,« schreibt er, »oder das Gefühl des

Mißlungensen habe, so bedrücktDsas mein Gsemüthund aus bedrück-

tem Gemüth heraus kann ich nicht nett, quick, elastisch und liebens-

würdig sein.« Aber er hat wohl zu Den-en gehört, deren Lebens-

leistUUsgins Heldenmåßige wächst,weil sie nie von der Stelle zu

kommen meinen ; die das Vollkommene erreichen, weil sie ewig
das Gefühl des Mißlungenen haben; und so liebenswürdig sein-e
Vriefe sind, so habe ich noch Keinen getroffen, der ihn persönlich

is-
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gekannt und ihn quick, elastisch und liebenswürdig gefunden hätte.
Man erinnert sich seiner als eines »pimpli-gen« alten Herrn, dem

von überströmender Schaffenslust nicht eben viel anzumerksen war.

Eine Dame, die sein-e Bekanntschaft in einem Badeort gemacht
hatte, erzählte mir, daß er ihr auf die Frage, wie es heute mit

seiner Arbeit gegangen sei, geantwortet habe: »Gott, schlecht. Jch
habe da in der Laube gesessen und anderthalb Stunden lang fiel
mir nichts ein. Und als esgerade anfing, ein Vischien zu drippeln,
da kamen ja dise Kinder und machten Lärm ; und dsa war es denn

für heute vorbei.« Die Dame äußerte sich in abschåtzigemSinn

über diese Art von Dsichterthum Wenn Einer schon angeblich
Talent habe, meinte sie, und die Schriftsteller-ei als Beruf betreibe,
dann sei ein. solches Eeständniß doch einfach blamabel. Wahr-
scheinlich hätte der Alte ihr halbwegs zugestimmt ; denn er war be-

scheiden, dachte würdig, aber nicht groß von sich; und obgleich er

nach Jahrgang und Ausrüstung ein Mitglied des europäischen

Heroengeschlsechts war, zu welchem Vismarck, Moltke und Wil-

helm der Erste,- Helmholtz-, Wagner, Menzel, Zola, Jbsen und

Tolstoi gehörten, so war er doch ganz ohne die feierliche Wesens-—-

überspannung, die Ewigkeitoptik auf sich selbst, die Eroßmanns-

sucht, welche das zarte Geschlecht von 1870 entnervt.

Das Wort ,,drippeln« findet sich schon in einem Brief-aus den

fünfziger Jahren: »Ich bin gewiß eine dichterische Natur, mehr
als tausend Andere, die sichselber anbeten, aber ich-bin keine große
und keine reiche Dichternatur. Es drippelt nur so.« Und wie hier,

- so ist überall seine Art, von sich selbst zu sprechen, ohne unsym-
pathische Demut.h, aber still, schlicht bis zur Resignation und auf
den Ton gestimmt, in dem, Dezember 1885, auf der Treppe von

Sanssouci der gsespenstischeAlte am Krückstocksich über den Stand

des deutschen Dichters verlauten ließ:
-

»Und sein Aletich

»Schriststeller, Majestät. Jch mache Verse!«
Der König lächelte: »Nun hör’ Er, Herr,
Jch wills ihm glauben ; Keiner ist der Thor,
Sich dieses Zeichens ohne Noth zu rühmen,

Dergleichen sagt nur, wer es sagen muß,
Der Spott ist sicher, zweifelhaft das Andere.

Poäte allemand! . . .«

Die Vriefe sagen Das irgendwo in Prosa: »Es ist immer

das selbe Lied: wer durchaus Schriftsteller werden muß, Der werd’

es; er wird schließlichin dem Gefühl, an der ihm einzig passenden
Stelle zu stehen, auch sein Trost, ja, sein Glück finden. Aber wer

nicht ganz dafür geboren ist, Der bleibe davon.« Das ist ein
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Stammbuchspruch für junge Leute, die kommen und wissen wollen,
ob sie »Talent« haben, für all Die vom Schlage des armen Wechs-
ler, der Juli 93 begraben wurde und über den Fontane an Moden-

berg schrieb: «Solche-Existenzen machen immer einen tragischen
Eindruck auf mich, aber die Empfindung ist nicht rein. Es mischt
sich so viel Anderes mit hinein: -,Warum blieb der Schöps nicht
hinter seinem Ladentisch ?« und so weiter. Es klingt hart, besonders
aus dem Munde-Eines, der selber hinter dem Ladentisch gestanden.
Und doch hab’ ich Recht-« Der so nüchtern Gesinnte muß, trotz dem

«Drippeln«, seines Verufes im Jnnern sehr sich-ergewesen sein, da

er den Ladentisch der Noseschen Apotheke verließ. Oder hat ers ge-

macht wie wir Alle, die wir, auf Glück oder Untergang, ja, gleich-
giltig gegen Beides, einst irgendeine Art Ladentisch verließen und
uns dem Geist und dem Wort ergaben, wie junge Leute früher zum

Kalbfell schworen, aus Jndolenz, Leichtsinn und bürgerlicher Un-

möglichkeit? Erwußte jedenfalls, daß, »auch als er schon Etwas

war, ja, auf einem ganz bestimmten Gebiete (Vallade) an der Tåte

marschirte«, sehr Viele über ihn dachten und sprachen wie er über

den armen Wechsler.
Sein Leben, sein glanzloses, bedrücktes Leben, ist in den Brie-

fen beiläufig skizzirt. »Ohne Vermögen, ohne Familienanhang,
ohne Schulung und Wissen, ohne robuste Gesundheit bin ich
ins Leben getreten, mit nichts ausgerüstet als einem poetischen
Talent und einer schlechtsitzenden Hose. (Auf dem Knie immer

Veutel.) Und nun malen Sie sich aus, wie mirs dabei mit einer

gewissen Naturnothwendigkeit ergangen sein muß. Jch könnte

hinzusehen, mit einer gewissen preußischen Nothwendigkeit, die

viel schlimmer ist als die Naturnothwendigkeit Es gab natürlich

auch gute Momente, Momente des Trostes, der Hoffnung und

eines sich immer stärker regenden Selbstbewußtseins Aber im

Ganzen genommen, darf ich sagen, daß ich nur Zurücksetzungen,

Zweifeln, Achselzucken und Lächeln ausgesetzt gewesen bin . . .

Daß ich das Alles gleichgiltig hingenommen hätte, kann ich nicht
sagen. Jch habe darunter gelitten; aber andererseits darf ich doch
auch wieder hinzusetz-en: ich habe nicht sehr darunter gelitten. Und

Das hing und hängt noch damit zusammen, daß ich immer einen

ganz ausgebildeten Sinn für Thatsächlichkeitengehabt habe. Ich
habe das Leben immer genommen, wie ichs fand, und mich ihm
unterworfen. Das heißt: nach außen hin ; in meinem Gemüthe

nicht.« Und dann spricht er von den etablirten Mächten und That-
sächlichkeiten,die es in Preußen, wie überall, giebt und denen er

sich unterwarf, auch als sie, sehr spät, ganz gegen das Ende, sich
ihm gnädig zu zeigen begannen. Er wird Doktor, er bekommt
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einen Orden; und er findet: »Man kriegt die Orden für Andere

. . . Wäre ich ein gesellschaftlichangesehener Mann, ein Gegen-
stand von Huldigungen oder auch nur Achtung . . ., so bedeutete

mir solche Auszeichnung so gut wie nichts. Angesichts der That-
sache aber, daß man in Deutschland und speziell in Preußen nur

dann Etwas gilt, wenn man ,staatlich approbirt« ist, hat solch Orden

wirklich einen praktischen Werth: man wird respektvoller ange-

kuckt und besser behandelt. Und so sei denn Goßler gesegnet, der

mich ,einigereiht«hat.« Goethe hat sich gegen Eckermann ähnlich
über Orden und Titel geäußert (»sie halten manchen Stoß ab«)
und es steckt in diesem schlichten Raisonnement viel deutsche Denk-

art, viel bismärckischer Realismus und kantische Unterscheidung
von reiner und praktischer Vernunft. Jn seinem Gemüth wußte
er sich nicht nur unabhängig von den »etablirten Mächten«, son-
dern hielt es für thöricht, mit der Menschheit überhaupt, mit Bei-

fall, Zustimmung, Ehren zu rechnen, als ob damit Etwas gethan«
wäre. »Wir müssen,« sagt er, ,,vielmehr unsere Seele mit dem

Glauben an die Richtigkeit dieser Dinge ganz erfüllen und unser
Glück einzig und allein in der Arbeit, in dem Vethätigen unser
selbst sinden«; und was etwa noch den Neichthum betrifft, so ging
seine Geringschätzung dieses Glücksmittels gelegentlich bis zum

Mitleid. »Wo viel Geld ist, geht immer ein Gespenst um. Je älter

ich werde, je tiefer empfinde ich, soll heißen: je schärfer beobachte
ich den Fluch des Goldes. Es scheint doch fast wie göttlicher Wille,
daß sich der Mensch sein täglich Brot verdienen soll, der Minister
natürlich anders als der Tagelöhner, aber immer Arbeit mit be-

scheidenem Lohn. Ererbte Millionen sind nur Uniglücksquellem
und selbst die reichen Philanthropen sind elend, weil das Stu-

dium der Niedertracht und Undankbarkeit der Mensch-en ihnen
ihr Thun verleidet.« Immerhin: sein Verhältniß zum Reichthum
großen Stils war Neidlosigkeit, nicht Verachtung, und wenn er

für seine Person wohl dem Satze Silvio Pellicos zustimmte, daß

jene Lage, die zwischen Arm und Reich in der Mitte liegt und also
die Kenntniß beider Zustände leichter macht, am Geeignetsten ist,
das Gemüth der Menschen zu bilden, so nöthigte doch sein Dichter-
sinn für Größe ihm, ähnlich wie es bei Heine den Nothschilds
gegenüber der Fall war, für großartigen Neichthum ästhetische

Bewunderung ab. »Wirklicher Reichthüm,« schreibt er an seine
Tochter, ,,imponirt mir oder erfreut mich wenigstens, seine Er-

scheinungformen sind mir im höchstenMaße sympathisch und ich
lebe gern inmitten von Menschen, die fünftausend Grubenarbeiter

beschäftigen, Fabrikstädte gründen und Expeditionen aussenden
zur Kolonisirung von Afrika. Große Schiffsrheder, die Flotten
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bemannen, Tunnel- und Kanalhauer, die Welttheile verbinden,
Zeitungsürsten und Eisenbahnkönige sind meiner Huldigungen
sicher. Jch will nichts von ihnen, aber sie schaffen und wirken zu

sehen, thut mir wohl ; alles Groß-e hat von Jugend auf einen

Zauber für mich gehabt, ich unterwierfe mich neidlos.« Was er

verachtete, war die bourgeoise «Sech-serwirthschaft«,die sich besser
dünkte als seine Armuth. »Ein Stück Brot,« sagt-e er, ,,ist nie

Sechserwirthschaft,ein Stück Brot ist ein Höchstes ist Leben und

Poesie- Ein Gänsebratendiner aber mit Zeltinger und Baiser-
Torte, wenn die Wirthin dabei strahlt und sich einbildet, mich der

Alltäglichkeitmeines Das-eins auf zwei Stunden entrissen zu hab-en,
ist sechserhaft in sichsund doppelt durchsdie Gesinnung, die es

begleitet.« Man hat ihn einen Philister gescholten; und er selbst
hat sich gelegentlich so genannt. Aber er war durchdrungen von

der Trivialität alles Mittleren und sah in der Armuth, wenn

nicht die Bedingung, so doch eine Begünstigung ungebunden
schauender Künstlerfreiheit. ,,Vlick’ ich zurück,« schreibt er 1883

aus Norderney, »so hat mein Leben hier viel Aehnlichkeit mit

dem, das ich vor einunddreißig Jahren in London führte. Ve-

wundernd ging ich vom HydesPark nach Regents-Park, entzückt
stand ich auf Rich.mond--Hill und sah den may-tree blühen ; die

Lust, die ich athmete, die Reich-thumsbi·lder,die ich sah, Alles that
mir wohl, aber ich ging doch wie ein Fremder oder als ein nicht
zu voller und ganzer Theilnahme Berechtigter durch all die Herr-
lichkeiten hin. Jmmerblos Zaungast. Und so ist es hier wieder.

Zum Glück balancirt der Himmel Alles und die Blinden sehen
mit ihren Fingerspitzen. Die Dinge beobachten, gilt mir beinah
mehr, als sie besitzen, und so hat man schließlichseinen Glück-

und Freudeertrag wie anscheinend Bevorzugtere.«

Dennoch: wie obsolet, wie altfränkisch muthset dies äußer-

lich kleinbürgerlicheund enge Leben in seiner Pauveren Loyalität
uns Heutige an! Die Zeiten haben sichgewandelt, die Mächte der-

Gesittung, die man die »destruk"tiven«nennt, sind in so siegreichem
Bormarsch gegen die ,,etablirten«, die Rangstellung der Kunst,
die Geltung des Geistes haben sich in dem Grade erhöht, daß eine.

Unterwürfigkeit wie die Fontanes uns fast kümmerlich dünkt.

Was sind uns Orden und Titel ? Wer wünschtsie sich-,um respekt--
voller angekuckt zu werden? Das soziale Befinden des Geistes-
menschen, des nicht »Ein-gereihten«,hat sich in sichtbarster Weise
gebessert. »Keiner ist der Thor, sich dieses Zeichens ohne Noth«
zu rühmen ?« Jn München ward kürzlich ein Hochstapler gefangen»
der sich ins Fremdenbuch eines noblen Hotels als »Schriftsteller«·
eingetragen hatte. Wir können nicht mehr verlangen . . .
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Aber Fontanes Vescheidenheit wurzelte tiefer als im So-

zialen, sie war ein Ergebniß jener letzten Künstlerskepsis, die sich
gegen Kunst und Künstlerthum selber richtet und von der man

sagen kann, daß all-e Künstleranståndigkeit in ihr beruht. Es ist
sehr erheiternd, abser doch nicht ohne einen Anflug von Koketterie,
wenn er an seinem siebenzigsten Geburtstag die Leute sagen läßt-
»Und eigentlich ist es doch ein Jammer mit ihm; er hat nicht mal

studirt«, — oder wenn er sich weigert, zur Einweihung des Goethe-
und Schillerarchivs nach Weimar zu kommen, weil er dort allzu
sehr Gefahr laufe, mit einem lateinischen »oder selbst griechischen«
Citat wie mit Du auf Du angeredet zu werden, wobei er immer

das Gefühl habe: »Erde,,thu’ dich auf!« Aber es kommt aus-seiner
Tiefe, wenn er, mit neunundsiebenzig Jahren, an einen Kritiker

schreibt: »Ganz besonders dankbar bin ich Jhnen für den Hinweis

darauf, daß ich Anderen zu Leibe rücke,mir selbst aber auch. Und

hätte ich meiner Neigung folgen können, so wäre ich noch ganz

anders gegen mich losgegangen. Denn inmitten aller Eitelkeiten,
die man nicht los· wird, kommt man doch schließlichdazu, sich
als etwas sehr Zweifelhaft-es anzusehen: ,Thou comest in such

a questionable shape«.« Es hing mit seinem Vürgersinn für

Zucht und Ordnung zusammen, mehr aber noch mit jenem red-

lichen Rationalismus, von dem die Feierlichen, die Priester und

Schwindler unter den Künstlern nichts wissen wollen, wenn er die

Fragwürdigkeit des Typus Künstler, dieser Kreuzung aus Lu-

cifer und Clown, wie außer ihm vielleicht nur noch Einer em-

pfand. Man beachte die unsgeduldige Behemenz des Ausdrucks in

folgend-er Kritik derRomanfigurenSpielhagens: »Jmmer die Vor-

stellun-g, daß ein Dichter, ein Maler oder überhaupt ein Künstler
etwas Besonderes sei, während die ganze Gesellschaft (und so war

es immer) auf der niedrigsten Stufe steht, so niedrig, daß die

Meisten übergelegt werden müßten. Von dieser Regel giebt es nur

sehr wenig Ausnahmen, Scott, zum Beispiel; aber Vyron ist schon
wieder entsetzlich. Man muß den Künstlern gegenüber, wenn es

wirkliche Künstler sind, Verzeihung üben und Fünfe gerade fein
lassen, aber ihre Mischung von Blödsinn, Sittenfrechheit und

Arroganz auch noch zu feiern, ist mir widerwärtig. Schon die

bloßen Redensarten-, ,meine Kunst ist mir heilig« (namentlich bei

Schauspiel-erinnen), bringen mich um.« Magda Schwarze war

damals wohl nochan dem Konservatorium Aber klingt die

Aeußerung nicht genau wie ein Citat aus der ,,Fröhlichen Wissen-
.schaft«? Und zu dem selben Gedankenkreis gehören die Nubecks

Betrachtungen des Sechzigers über den Gegensatz von Kunst und

Leben und den Vor-rang, die Ueberlegenhseit des ungenialen und
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liebenswürdigen Lebens. »Ach,« schreibt er, »wie bevorzugt sind
doch Lieutensants, sechs Fuß hohe Rittergutsbesitzer und alle die

Anderen aus der Familie Don Juan und wie nehm’ ich Alles

zurück, was ich, als ich selber noch tanzte, zu Gunsten lhrifcher
Dichtung und zu Ungunsten hübscher,lachender und gewaschener
Herzenssieger gesagt habe. Der Bücher-s und Literaturwurm, und

wenn er noch so lgut und noch so gescheit ist, ist doch immer nur eine

Freude für sichselbst, für sichund eine Handvoll Menschen. DsieWelt

geht drüber weg und lacht dem Leben und der Schönheit zu. Die

Ausnahmen sind selten und oft blos scheinbar. Heyses Triumphe
sind immer noch mehr sein-er Persönlichkeit als seinem Dichterthum
zuzuschreiben« Und als manihn nicht versteht, sucht er sich zu er-

klären: »Es ist eine Lieblingbeschåftigung von mir, im Gespräch
mit den sMeinen auf die relative Gleichgisltigkeit von Kunst-Wissen,
Gelehrsamkeit, insonderheit vonLyrik und Epik (also mich selbst
persifflirend) hinzuweisen und dise Vorzüge zu feiern, vielleicht zu

übertreiben, deren sich die schönen,lachenden Menschen erfreuen,
denen die Herzen ihrer Mitmenschen immer wieder und wieder zu-

fallen. Als junger Mensch dacht’ ich gerade entgegengesetzt..5übsch-
heit war nichts. Talent, Genie war Alles.«

So ist es in der Ordnung. Das Recht auf Jronisirung des

Geistes und der »Literatur« (eine Manier heutzutage, mit welcher
von Unbefugten ein widerwårtiger Mißbrauch getrieben wird)will
erst erworben sein durch große Leistungen ; Künstlerskepsis gegen

Kunst und Künstlertum wird ehrenhaft erst, wenn sie mit jener
künstlerischen Frömmigkeit, jenem Kunstfleiß verbunden ist, den

.Fontane, ein echter Nordmensch hierin, beinahe mit dem Genie

identifizirte. »Gaben«, lautet ein Distichon an Adolf Menzel:
»Gaben, wer hätte sie nicht, — Talente, Spielzeug für Kinder-!

Nur der Ernst macht den Mann, nur der Fleiß das Genie«

lUnd Dem entspricht die Vriefstelle: »Es giebt heutzutage keine

bloßen ,Talente« mehr. Zum sWenigsten bedeuten sie nichts, gar

nichts. Wer heutzutage eine Kunst wirklich betreibt und in ihr
was leisten will,muß natürlich vorAllem auchTalent,gleich hinter-
her aber Bildung, Einsicht, Geschmackund eisernen Fleiß haben.

Zum künstlerischenFleiß aber gehört etwas Anderes als Massen-
produktion. Storm, der zu einem kleinen lyrischen Gedicht mehr

Zeit brauchte als Brachvogel zu einem dreibändigen Roman, ist

zwar mehr spaziren gegangen als der Letztere, hat aber als Künstler

doch einen hundertfach überlegenen Fleiß gezeigt. Der gewöhnliche

Alensch schreibt massenhaft hin, was ihm gerade in denSinn kommt·

Der Künstler, der echte Dichter, sucht oft vierzehn Tage lang nach
einem Wort.«
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Bildung, Einsicht, Geschmack und Fleiß: man sieht, dieser
Nördlichie, der vom Niärker doch wohl noch mehr hatt-e als vom

Gascogner, war nicht auf den Rausch, sondern auf Erkenntniß ge-

stellt, aus jenesWissen umsteal, das übrigens den großen Epochens
der Dichtkunst eigenthümlich ist. Er citirt Goethe: »Die Produktion
eines anständigen Dicht-ers und Schriftstellers entspricht allemal

dem Maß seiner Erkenntniß.« Und er fügt hinzu: »Furchstbar

richtig. Nian kann auch ohnse Kritik mal was Gutes schreiben, ja,
vielleicht etwas so Gut-es, wie man später mit Kritik nie wieder zu

Stande bringt. Das Alles soll nicht bestritten werd-en. Aber Das

sind dann die Geschenke der Götter·, die, weil es Göttergeschenke

sind, sehr selten kommen. Einmal im Jahr; und das Jahr hat 365

Tage. Für die verbleibenden 364 entscheidet die Kritik, daß Maß
der Erkenntniß. Jn poetischen Dingen hab’ ich die Erkenntniß
dreißig Jahre früher gehabt als in der Prosa ; daher lese ich meine

Gedichte mit Vergnügen oder doch ohne Verlegenheit, während-
meine Prosa ’aus«sder selben Zeit mich beständig genirt und erröthen

macht.« »Meine ganze Produktion«, gesteht er ein ander Mal,
»ist Psychographie und Kritik, Dunkelschöpfung im Lichte zurecht-
gerückt. Ein Zufall hat es so gefügt, daß ich diese ganze Novelle

mit halber und viertel Kraft geschrieben habe. Dennoch wird ihr-
Das schließlichNiemand ansehn.« Dergleichen Bemerkungen und-

Bekenntniss e über das eigene Schaffen sind überall in den Briefen
zu finden. Sie regen an durch ihre Echtheit, ihre unmittelbare Er-

lebtheit und gewähren Einblick in die Werkstatt eines geistreichen
und leidenschaftlichen Künstlers.

Er spricht da etwa von den kleinen Hiler und Stützen bei der

Produktion, die den Künstler darüber hinwegtäuschen müssen, daß

eigentlich Alles dem Nichts und der eigenen Brust abzugewinnen
ist: »Man braucht das Bewußtsein, daß ein bestimmtes Quantum

von Sachlichem neben Einem liegt, und aus diesem Bewußtsein

heraus produzirt man dann. Wie oft habe ich schon gehört: ,Aber
Sie scheinen les nicht gebraucht zu haben.· Falsch. Jch habe es doch-
g-ebraucht. Es spukt nur hinter der Scene.« Oder er spricht, ge-

legentlich der nicht verbrannten Briefe, die Esfi verraten, vom

Trivialen und Eesuchten, wobei er das Triviale mit Entschieden-
heit für das kleinere Uebel erklärt. Oder er verwahrt sich auf die

lebhafteste und lehrreichstse Art gegen stilistische--Korrekturen, die ein

Redakteur an dem Manuskript von »Ellernklipp« vornehmen zu

müssen geglaubt hatte. »Ich opfere Jhnen«, so schreibt er, »meine

,Punktums«,aber meine,Unds·,wo sie massenhaftauftreten,müssen
Sie mir lassen. Jch bilde mir nämlich ein, unter uns gesagt, ein

Stilist zu sein, nicht einer von den unerträglichen Glattschreibern,.
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die für Alles nur einen Ton und eine Form haben, sondern sein

wirklicher· Das heißt als o: ein Schriftsteller, der den Dingen nicht
seinen altüberkommenienMarlitt-· odierGartenlaubenstil aufzwingt,

sondern umgekehrt einer, der immer wechselnd seinen Stil aus der

Sachie nimmt, die er behandelt. Und so kommt es denn, daß ichSätze

schreibe, die vierzehn Zeilen lang sind und dann wieder andere,
die noch lange nicht vierzehn Silbsen, oft nur vierzehn Buchstaben
aufweisen. Und so ist es auch mit den ,Unds«. Wollt’ ich Alles auf
den Undstil stellen, so müßt’ ich als gemeingefährlich eingesperrt
werden. Jch schreibe aber Mit-Und-onellen und Ohne-Und-No-
vellen, immer in Anbequemung und Rücksichtauf den Stoff. Je
moderner, desto Und-loser. Je schlichter, je mehr sancta sjmplicitas,
desto mehr ,und«. ,Und· ist biblischspatriarchalisch und überall da,
wo nach dieser Seite hin liegende Wirkungen erzielt werden sollen,
gar nicht zu entbehren.« Die populsärseEindringlichkeit dieser Be-

lehrung, »in Anbequemung und Rücksicht«,ist sehr erheiternd. Der

Stil der Sache, das den Gegsenstand-reden-lassen war aber eine

von Fontanes artistischen Lieblingidesen und in seiner ausgezeich-
neten Keller-Kritik kommt er in anspruchsvollerer Weise darauf
zurück. Keller, sagt er, sei im Grunde ein Märchenerzähler: er er-

zähle nicht aus. einem bestimmten Jahrhundert, kaum aus einem

bestimmten Lande, gewiß nicht aus stsändischgegliederten und des-

halb sprachlich verschisedenen Verhältnissen heraus, sondern habe
für seine Darstellung eine im Wesentlichen sich. gleich bleibende

Märchensprache,an der alte und neue Zeit, Vornehm und Gering
gleichmäßigpartizipiren. Alles Historische, meint er, komme zu

kurz, auch in Geschichten, die sich, wie »Dietegen«, keineswegs als

Mrchen,sond-ern als historischeSitten- und Zustandsbilder geben.
Und der Grund? Es sei der, daß dem Schweizer, all seiner Gaben,
all seines Humors und Künstlerthums uneracht-et, Eins fehle: Stil.

Freilich, was sei Stil? »Versteht man darunter«, sagt Fontane,
»die sogenannte charakteristischeSchreibweise, deren Anerkenntsniß
in dem Buffonschen ,le ster c’est 1’homme· gipfelt, so hat Keller

nicht nur Stil, sondern auch mehr davon als irgendwer. Aber diese
Bedeutung von ,Stil« ist antiquirt und an ihre Stelle ist etwa die

folgende, mir richtiger erscheinende Definition getreten: ,EinWerk

ist um so stilvoller, je objektiver es ist, Das heißt: je mehr nur der

Gegenstand selbst spricht, je freier es ist von zufälligen oder wohl

gar der darzustellenden Jdee widersprechen-den Eigenschaften und

Angewöhnungen des Künstlers« Jst Dies richtig (und ich halt’ es

für richtig), so läßt sich bei Keller eher von Stilabwesenheit als

von Stil sprechen· Er giebt eben All und Jedem einen ganz be-

stimmt-en, allerpersönlichsten Ton, der mal paßt und mal nicht
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paßt, je nachdem. Paßt er, so werden, ich wiederhoP es, aller-

größte Wirkungen geboren,paßt er aber nich-t, so haben wir-Disso-
nanzen, die sich gelegentlich bis zu schreiendensteigern. Er kennt

kein suum cuique»,verstößt vielmehr beständig gegen den Satz:
,Gebet dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist« Ek-

barmunglos überliefert er die ganze-Gotteswelt seinem Keller-Ton«

Sonderbar! Es ist Fontane persönlich, der hier spricht; aber

man überlese etwa die fünf letzten dieser FontanesSiätze noch ein-

mal auf ihr-en Ton und Rhythmus hin (es ist hier nicht vom Jn-
halt die Rede) und man frag-e sich, ob man ihnen, so persönlich

fontanisch sie sind, nicht sehr wohl in einem Fontaneschen Roman-

Dialog begegnen könnte. Plaudern nicht Rex und Ezako so mit

ihrem Freund-e Stechlin, wobei man gern die Frage dahinstellt,
ob preußische Lieutenants je so anmuthigen Geistes gewesen sind?
Die Wahrheit zu sagen, so trifft der Einwand, den Fontane gegen
Keller erhebt, wenn es ein Einwand ist, ihn selber nicht weniger
oder kaum weniger als Diesen. Auch er hat die ganze Gotteswelt

seinem Fontan-e-Ton überliefert; und wer möchtees anders wün-

schen ? Der Einwand ist kein Einwand und Fontanes naturalistisch
beeinflußte Stil-Theorie ist nicht auf der Höhe seiner Praxis.
Zwar trägt jeder Stoff seinen Stil in sich und der Manierist taugt

so wenig wie der Elattschreiber. Aber jene stilistischeMimicry, die

einen Schriftsteller befähigt, jede Wendung seines Vortrags mit der

Atmosphäre der Welt zu erfüllen, die er darstellt, schließtdie Einheit
und geprägte Eigenart der stilistischen Persönlichkeit keineswegs
aus. RichardWagner hat, wie jeder Künstler, der diesenNamen ver-

dient, nie zweimal das Selbe gemacht und ist in jedem seiner Werke

stilistisch. vollkommen ein Anderer. Das hindert nicht, daß er an

einer einzigen Zeile, einem einzigen Takt aus irgendeinem seiner
·Werke als ganz er selbst zu erkennen ist. Die Sache ist die, daß
der Künstler zwar nicht selber redet, sondern die Dinge reden läßt,

daß er sie aber auf seine persönlicheArt reden läßt. Und nochmals :

wer möchtewünschen, daß Fontane es anders gehalten hätte?
Es ist etwas unbedingt Zauberhaftes um seinen Stil und

namentlich um den seiner alten Tage, wie er uns in den Brieer
der achtziger und neunziger Jahre wieder entgegentritt. Mir per-

sönlich wenigstens sei das Vekenntnriß erlaubt, daß kein Schrift-
steller der Vergangenheit oder Gegenwart mir die Sympathie und

Dankbarkeit, dies unmittelbare und instinktmäßigeEntzücken,diese
unmittelbare Erheiterung, Erwärmung, Befriedigung erweckt, die

ich beijedem Vers, jeder Brieszeile, jedem Dialogfetzchen von ihm
empfinde. Diese bei aller behaglichen Breite so leichte, so lichte
Prosa hat mit ihrer heimlichen Neigung zum Balladesken, ihren
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Zugleich mundgerechten und versmäßigen kAbbreviaturen etwas bei-

quem Gehobenes, sie besitzt, bei scheinbarer Lässigkeit,eine Haltung
und Behältlichkeit,eine innere Form, wie sie wohl nur nach langer
poetischer Uebung denkbar ist, sie steht in der That der Poesie viel

näher, als ihre unfeierliche Anspruchslosigkeit wahrhaben möchte,

sie hat poetischeslGewissen, poetische Bedürfnisse, sie ist angesichts
der Poesie geschrieben, und wie seine Greisenverse, die doch so kon-

zentrirt und vollkommen sind, daß man sie sofort auswendig weiß,

stilistisch seiner Prosa immer näher kommen, so ist es das Merk-

würdige, daß seine Prosa sich in dem selben Maße sublimirt, in

welchem sie (Erlaubniß für das Wort i) verbummelt. Man hat ihn
oft einen »Eauseur« genannt und er selbst hat es gethan. Jedoch die

Wahrheit ist, daß er einSänger war, auch wenn er zu klöhnen

schien, und sein Eauseurthum, das nach »Effi Priest« in einer dich-
terisch wohl eigentlich bedenklichen Weise überhand nahm, besteht
in einer Perslüchtigung des Stofflichen, die bis zu dem Grade geht,
daß schließlichfast nichts als ein artistisches Spiel von Ton und

Geist übrig bleibt. War Das Verfall? Er selbstscheint es dafür
gehalten zu haben. »Das Vuch,«-schreibt er über »Poggenpuhls«,
»ist kein Roman und hat keinen Inhalt. Das ,Wie« muß für das

,Was« eintreten, — mir kann nichts Lieb-eres gesagt werden. Ra-

türlich darf eine Literatur nicht aus dem Geschmackganz, ganz alter

Herren ausgebaut werd-en. Aber so nebenher geht es.« Eine Auf-
fassung, die ihm wohl ansteht, nicht eben fo wohl aber uns Anderen

ziemen würde. Wenn unsere erzählende Literatur etwas mehr von

diesem Geschmack eines ganz, ganz alten Heroen beeinflußt worden

wäre, so hätten wir heute im deutschen Roman mehr Kunst und

weniger Philisterei. Und das Vemerkenswerthe ist, daß dieser Per-

gr-eisung- und Auflösungprozeß den Plan der »Li«kedeeler«zeitigt.
»Ich will einen neuen Roman schreiben,«heißt es am sech-

zehnten März 1895, ,,(ob er fertig wirdz ist gleichgiltig), einen ganz

famosen Roman, der von Allem abweicht, was ich bisher geschrie-
ben habe, und der überhaupt von allem Dagewesenen abweicht, ob-

schon Manche geneigt sein werden, ihn unter die Rubrik ,Ekkehart·
oder ,Ahnen« zu bringen. Er weicht aber dochganz davon ab, in-

dem er eine Aussöhnung sein soll ziwischen meinem älteste-numd ro-

mantischstenValladenstil und meiner modernsten und realistischsten
Romanschr-eiberei. Den Hosen des Herrn von Bredow· käme diese-
Mischung am Nächsten, blos mit dem Unterschiede, daß die ,Hosen·,.
wie es ihnen zukommt, was Humoristisches hab-en, während mein

Roman als phantastische und groteske Tragoedie gedacht ist. Er

heißt ,Die Likedeeler· (Likedealer, Gleichtheiler, damalige, denn ess-

spielt Anna 1400, Kommunisten), eine Gruppe von an Karl Moor-



14 Die Zukunft.

und die Seinen erinnernden Seeräubern, die unter Klaus Störtes

beker fochten und 1402 auf dem Hamburger Grasbrook en masse

hingerichtet wurden. All-es steht mir fest, nur eine Kleinigkeit fehlt
noch: das Wissen. Wie eine Phantasmagorie zieht Alles an mir

vorbei, und eine Phantasmagorise soll es schließlichauch wieder

werden. Aber eh es Dies wieder wird, muß es eine bestimmte Zeit
lang in meinem Kopf ein-e feste und klare Gestalt gehabt haben . . .«

Und dann fragt er nach Schriften, nach Büchern und erklärt seinen
Blut selbst zu Archivalischem . ..

Wären die »Likedeeler«geschrieben worden, so besäßen wir

heute den historischen Rom-an von höchstempoetischen Rang, den

Frankreich in ,,Salamb6«, Belgien im ,,Ulen«spiegel«besitzt. Es

sollte nicht sein. War die Zeit noch nicht erfüllt? Mehrmals, bis

in den Juli, ist noch von dem Plane, den Studien die Bede. Dann

breitet sich Schweigen darüber.

Dies lsautlose Versinken einer so neuen und hohen, so klar er-

schiauten Aufgabe, dies still-e Absterben einer begeisternden, Un-

sterblichkeit verheißenden Konzeption giebt zu denken. Müdigkeit
allein ist kein Grund zu solchem Verzicht. Es war ihm ja gleich-
giltig, ob er fertig wurde. Besorgte er, mit diesem Unternehmen
die Beschränkung zu durchbrechen, deren nach seiner Einsicht die

Menschennsatur, und seine Natur im Besonderen, sbedurftse,um das

Bollmaß ihr-er Kraft zur Erscheinung zu bringen? »Wir bedürfen
eines klein-en Kreises, um groß zu sein.« »Wer sichsübersch-ätz.t,ist
klein« »Mir würde der Weitsprung nicht gelingen.« Ruhig und

mit sontanischer Skepsis gesehen: der LikedeelersPlan war ein

Plan dies Ehrgeizes, der als solcher erkannt und verworfen wurde.

Fontane war lange in der Beschränkung groß, im Bürgerlichen

sublim, war lange als Bomanschreiber ein heimlicher Sänger ge-

wesen. Ein paar späte lCINonate träumte er davon, zu scheinen, was

er immer gewesen war. Dann schämteer sich wohl seiner Hoffahrt,
fand es wohl gar ridi"kül,auf einmal die alten Knochen zum Weit-

sprung zusammenzuraffen und entsagte schweigend einem Werk,
das für ihn etwas weniger Neues und Abweichendes bedeutete,
als er anfangs geglaubt hatte. Der Fall ist typischer, als er das

Ansehen hat. Anlagen und Bedürfnisse vornehmer Natur, die

lange unscheinbaren und bürgerlichen Gegenständen zu Gut ka-

men, sie innerlich edel machten und für den Kenner weit über ihre
Sphäre erhöhten, sollen schließlich,angewandt auf einen ,,wür-

digen« Stoff, auch blöden Aug-en sich in ihrem Adel offenbaren.
Aber es fehlt der Reiz des Gegensatzes, der gewohnte Zauber der

Heimlichskeit fehlt; und ein Werk kommt nicht zu Stande, das eine
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Konsequenz sein sollte und das sich in höherem Sinne als über-

flüssig erweist.
Vielleicht war es gar der Aerger, der die phantastische Prosa-

Ballade der Liksedeeler konzipirte, der Aerger über das grobe Un-

verständniß,dem seine Natur bis ans Ende ausgesetzt blieb. »Ich
bin mit Maria Stuart zu Bett gegangen und mit Archibald Dou-

glas ausgestanden. Das romantisch Phantastische hat mich von

Jugend aus entzückt und bildet meine eigenste südfranzösischeNa-

tur. Und nun kommt Hart und sagt mir: ich sei ein guter, leidlich
anständiger Kerl, aber Stockphilister mit einem preußischen Lade-

stockim Rücken. O Du himmlischer Vatert« War Fontane ein Ro-

mantiker? Sein Besuch in Vayreuth, 1889, mißlingt vollkommen.

Nur aus physischen Gründen: Gegen Ende der »Ouverture« wird

ihm schlecht und er giebt Fersengseld. Aber man darf glauben, daß
ihm nicht schlecht geworden wäre, wenn der »Parsifal« ihm Etwas

zu sagen gehabt hätte, und die amusante Art, in der er von der

»Strapaze« erz-ählt, macht deutlich, daß Tempelkunst und hseiligess
Theater sein Fall nicht war. War er ein Romantiker? Jm deut-

schen Sinn gewiß nicht. Seine Nomantik ist romanischer Herkunft,
seine Cyrano de Vergerac-Romantik, die unter Versen sicht. Auch
schauerliche Motiv-e, auch Tower und Richtblock, als Sühne fiir
heißeVerfehlungen, kommen darin vor. Aber ihr Grundwesen ist
Rationalismus, ist heiterer Geist »und freie Sinnlichkeit, und was

vollkommen fehlt, ist das ahndsevoll Musikalische, das brünstig Me-

taphysische, die trübe Tiefe. Was fehlt, ist ferner, bei aller Lust
am Historischen, der rseaktionäre Zug, der Haß gegen »diese Zeit«.
Jene tapfere Modernität zeichnete TheodorFontane aus, die heute,
im Gegensatz zum Heiligen Stefan, etwa Richard Dehmel vertritt.

Es gehört zu den Widersprüchen dies-es ungebundenen und

auf nichts eingeschworenen Geistes, der alle Dinge in seinem Leben

von mindestens zwei Seiten gesehen hat, wen-n er sich eines Tages
mit erstaunlicher Entschiedenheit gegen das preußischeDeutschland
erklärt und Oberammiergau, Bayreuth, München, Weimar die

Plätze nennt, daran man sich erfreuen könne· Bezeichnender für
ihn ist sicher die Vriefstelle, wo er von dem berlinischen, residenz-
lichem großstädtischen Publikum spricht, das· ihm wichtiger und

fympathischer sei als die marlittgesäugte Strickstrumpfmadame in

Sacher und Thüringen; oder die andere, wo von Sittlichkeit die

Rede ist und, wsie bei Nietzsche »Wartburg« und »höhere Tochter«,
der »kleine s.ächsisch-thüringischeStil« und seine moralische Krab-
winkelei verspottet wird.

Damals ist er Siebenzig, und er wird immer jünger. Die »Re-
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volution der Literatur« findet ihn auf der Höhe und er dichtet den

heitere-n Spruch von den Alten, deren larmoyantenUnentbehrlichs
keitsdünkel er nicht versteht-, und von den Junge-n, die den Tag und

die Stunde habsen,,die die Szene beherrschen und die nun »dran«

sind. Um das Jahr 80 fallen, wie es sich gehört, aufsässige Bemer-

kungen gegen die Klassiker. »Denn wir nehmen unsern Klassikern
gegenüber eine höchst befangene Stellung ein, wenn auch nur

darin, daß wir auch aus dem Langweiligen und Mittelmäßigen

durchaus Etwas machen wollen und literarisch eben so gut ,(’do-

latri-e« treiben wie politisch« Selbst gegen Schiller, der doch bis

dahin »Aummser Eins« war, kann man ihn einen Augenblick in

Ausfallstellung sehen. Der Halbfremde erkennt das Schillerthum
als etwas Halbfremdses im Vergleich mit dem nationalen und

svolksthümlichen Geist Bürgers. Das Epigonenthum gar, Alles

»was zwischen Dreißig und Siebenzig geschrieben wurde«, »ist

mausetot«. »Die Schönrsednereikommt nicht wieder auf.« Und

während freilich die kleinen Schreier und Tumultuanten ihm ver-

drießlich sind, begrüßt der Fünfundsiebenzigjåhrige Hauptmanns

»Weder« als »vorzü-glich«,»epochemachend«,»ein Prachtstück der

deutschen Literatur«.

Unter seinen Bemerkungen über große moderne Erscheinun-
gen ist wundervoll fontanisch die über Strindberg. Mehr als ein

Instinkt in ihm, sein Sinn für Diskretion, Takt, Sauberkeit, Lie-

benswürdigkeit und bürgerlichen Anstand, mußte gegen dies un-

sympathische Genie revoltiren wie gegen den unseligen Stauffer,
von dem er sagt: »Solche Genises sollten gar nicht existiren, nnd

wenn das Geniethum so was fordert, so bin ich für Leineweber.«

Die »Veichte eines Thoren« entlockt ihm zunächst den Satz: »Wer

solch Buch schreib-en, aus Rache schreiben kann, ist natürlich ein

Schofielin"ski.«All-ein sofort fügt er hinzu: »Es bleibt aber andrer-

seits wahr, daß man die wichtigsten Aufs chlüss·e,Bekenntnisse, Hand-
lung-en immer oder doch fast immer den fragwürdigsten Personen
zu verdanken hat«Revolutionen gehen zum großen Theil von Ge-

sindel, Va banqueSpielern oder Verrückten aus; und was wären

wir ohne Revolutionen!« Man höre den Philister, den stocksteifesn
Ordnungmann-! Er fragt rhetorisch, was wir ohne Revolutionen

wären! Und Das ist nicht nur sein-e Laune. Am Stoff der Likedeeler

reizt ihn »die sozialdemokratische Modernität«. An seinen eng-

lisch-en Freund James Morris schreibt der Mann der märkischen

»G-edichte,der Mann der märkischenGeschichte wörtlich: ,,Alles Jn-
teresse ruht beim Vierten Stand. Der Vourgeois ist furchtbar und

Adel und Klerussind altbacken, immer das Selbe. Die neue, bessere
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Welt fängt erst beim Vierten Stande an. Man würde Das sagen,
auch wenn es sich blos erst um Bestrebungen, um Anlaufe handelte.
So liegt es aber nicht. Das, was die Arbeiter denken, sprechen,
schreiben, hat das Denken, Sprechen und Schreiben der altregiren-
Iden Klassen thatsächlichüberholt- Alles istv viel echter, wahrer,
lebensvoller. Sie, die Arbeiter, packen Alles neu an, haben nicht
blos neue Ziele, sondern auch neue Wege« Das stammt aus dem

Jahr 96. Achtzehn Jahre früh-erhatte er an seine Frau geschrie-
ben: ,,Massen sind immer nur durch Furcht oder Religion, durch

wseltlichesoder kirchliches Negiment in Ordnung geh-alten worden

und der«Versuch, es ohne diese großen Weltprofosse leisten zu

wollen, ist als gescheitert anzusehen. Man dachte, in,,Vildung« den

Ersatz gefunden zu haben, und glorifizirte den ,Schulzwang« und

die ,Militärpflicht«. Jetzt haben wir den Salat. Jn Beiden hat sich
.

der Staat, ja, mehr denn Das »dieGesellschaft«,eine Ruthe aufge-
bunden: der Schulzwang hat alle Welt lesen gelehrt und mit dem

Halbbildungdünkel den letzten Rest von Autorität begraben; die

Militiärpflicht hat Jeden schießengelehrt und die wüste Masse zu

Arbeiterbataillonen organisirth Diese Einsicht, heute zum Ge-

meinplatz geworden, war das Erlebniß der siebenziger Jahre und

die Vriefstelle erinnert, wie manche andere, an Nietzsche, der höh-

nisch fragte: »Mit einem Wort-e: was will man ? Will manSklaven

so ist man ein Narr, wenn man sich Herren erzieht.« Zwischen die-

ser Anschauungweise und dem unbedingten Enthusiasmus des

alten Fontane fiir den ,,Vierten Stand« liegt gewiß eine Entwicke-

lung, liegt das Vewußtwerden seiner Modernit«ät, sein wund-er-

volles Hineinwachsen in Jugend und Zukunft. Aber eben so gewiß

ist, daß er der Mann war, in dem beide Anschauungen, die kon-

servative und die revolutionäre, neben ein-ander bestehen konnten;
denn seine politische Psyche war künstlerischko,mplizirt, war in

seinem sublimen Sinnunzuverlässig ; und ganz im Grunde hat er

sich kaum gewundert, daß an seinem »Fünfundsiebenzigsten«nicht
die Stechow, Vredow und Rochow, sondern der andere, der seelisch
stgwürdige, der »f-astschon prähistorische«Adel zu ihm kam.

Diese Komplizirtheit war mehr als der ,,mangelnde Sinn für

Feierlichkeit« (der aber vielleicht das Selbe ist) daran schuld, daß

Fontane »es nicht weit brachte«,daß der Dichter des Alten Dei-ff-
ling, des Alten Dessau-er, des Alten Zieten und der berliner Ein-

zugscarmina nicht offiziell, nicht Adlerritter und Hofgänger wer-

den konnte, wie Adolf M-enzel. Unstreitig fällt beim Bildenden

Künstler, beim hohen Handwerker das Geistige und Problematische
mehr als beim Schriftsteller mit dem Technischen zusammen ; nichts
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hindert in seinem Falle die Herrschenden, das Stoffliche für die

Gesinnung zu nehmen, und nichts hindert ihn, den geistig Stum-

men, Harmlosen und Unverantwortlichen, sich ihre Ordensmäntel

und Adelstitel mit gut-er Miene gefallen zu lassen. Ein großer-
Maler kann offiziesll werden, sein großer Schriftsteller niemals.

Denn Alles, worin der Rang, Reiz und Wert seiner Persönlichkeit
beruht, die geistig-e Nuance, die artiksulirte Problematik, die ver-

antwortungvolle Ungebundenheit, muß ihn in den Augen der

Herrschenden als gesinnunguntüchtig und verdächtig erscheinen las-
sen. Vom amtlichen Preußen ist nicht zu verlangen, daß es den

patriotischsen Sänger für voll nimmt, der eines Tages den Vor-us-
sismus siürdie niedrigste aller je dagewesenen Kulturformen erklärt.

Verantwortungvolle Ungebundenheit: vielleicht hätte er sich-
.das Wort zur Bezeichnung seines politischen Verhältnisses ge-

fallen lassen· Jm Jahr 87 soll er wählen. »Noch in zwölfter Stunde-

wollte man mich durch einen ,Eil-enden« an die Wahlurne citiren.

Jch lehnte aber standhaft »ab. Die Verhältnisse liegen bei mir so-
komplizirt, daß ich-ehren- und anstandshalber nicht stimmen kann.«

Jm Jahr 90 ist er frivoler: »Und -nun breche ich auf, um nach-
vielen, viel-en Jahren zum ersten Mal wieder einen Stimmzettel
in die Urne zu thun ; welchen? Jch habe es· in meiner Verlegenheit
durch Knöpfeabzählien festgestellt. Nur Der-, der nichts weiß, weiß
es ganz bestimmt...«

Ein unsicherer Kantonist. Hat er nicht als Theaterkritiker
einmal gestanden, eigentlich lkönne er immer gerade so gut das

Gegentheil sagen ? Er liebt den Adel »menschlichund lnovellistisch«,,
aber politisch ist er ihm »doch zu sehr gegen den Strich«; nnd er-

hat sichgewöhnen müssen, seine »schließlichals Untergrund immer

noch vorhandie Adelsvorlisebse mit Soupcon behandelt zu sehen«,.
weil er das Lied allzu sehr ,,«-nachseiner Fasson und nicht nach-
ieinem ihm vorgelegten Notenblatt bliase«. Er liebt die Juden,

»zieht sie dem WendosGermanischen eigentlich vor« und hat »auch-

unserm von mir aufrichtig geliebt-en Adel gegenüber einsehen müs-

sen, daß uns alle Freiheit und feinere Kultur, wenigstens hier in

Berlin, vorwiegend durch die reiche Judenschaft vermittelt wird.«

Aber von den Juden regirt sein will er nich-t, ist überhaupt nicht
liberal und äußert sich aus dem patriarchalischen dell Neubran-

denburgs höchst wegwerfend über »Freiheitparagraphen«. Man

hält den »Wanderer« wohl für einen Verherrlicher der Mark? Er-

bedankt sich. »Ich habe sagen wollen und wirklich gesagt: ,Kinder,
so schlimm, wie Jhr es macht, ist es nicht ; und dazu war ich be-

rechtigt; aber es ist Thorheit, aus diesen Büchern herauslesen zu
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wollen, ich hätte eine Schwärmerei für Mark und Märker. So

dumm war ich nicht.«Damit ist freilich, trotz Goßlserund der »Ein-

reihung«, amtlich nichts anzufangen. Aber zuletzt ist auch Dies nur

die Reserve eines Augenblicks, eine Distanzirung der zarten Per-

sönlichkeit von dem unholden Stoff. Was die »Wanderungen«

eigentlich besagen wollen, ist an einer anderen Briefstelle in starken
Worten ausgedrückt: Kritisch, heißt es dort, müsse hervorgehoben
werden, ,,wsi·eman nicht blos Mark und Märker daraus kennen,

sondern auch, all-er Nuppi-gkeit und Unausstiehlichkeit unbeschadet,
unter der Vorführung dieser Vflichttrampel und Dienstknüppel
einsehen lernt, daß diese letzte Nummer Deutschlands berufen war,

feine erst-e zu werden« Das ist die Selbstentäußerung des Schön-

heitmenschen, die sich willig darein findet, daß im Staatenleben

nicht Verfeinerung und musischeAnmuth, sondern Tüchtigkeit und

rauhe Zucht die Träger historischer Sendung sind.
Er hat Vismarck mehrmals besungenz in den Brieer spricht

er von ihm; und ich weiß nicht, woraus, ob aus Sang oder Wort,
man mehr über Bismarck sowohl wie über Fontane erfährt. Die

Gestalt des deutschen Kanzlers ist hier mit einem skeptischen,ja,
gehässigen Vsychologenauge gesehen: sehr groß und sehr fragwürs

dig. Das Recht auf Zweifel erkennt der Alte den Jungen freilich
nicht zu. »Die Studenten,« schreibt er am Vismarcktag des Jahres
95, ,,müssen begeistert sein; Das ist ihre verfluchte Pflicht und

Schuldigkeit. Für alte Knöppe liegt es and-ers oder wenigstens
komplizirter. Diese Mifchunsg von Uebermenfch und Schlauberger,
von Staatengründer und Pferd-estall-Steuerverweigerer, von Heros
und Heulhuber, der nie ein Wässerchen getrübt hat, erfüllt mich
mit gemischten Gefühlen und läßt eine reine, helle Bewunderung
in mir nicht aufkommen . . .« Er war zu loyal, um der Legitimität
gegenüber die Partei des Genies ergreifen zu können: »Ich stehe
in der ganzen Geschichte von Anfang an auf Kaisers Seite . . .

Bismarck ist der größte Prinzipverächiter gewesen, den es je ge-

geben hat, und ein ,Prinzip' hat ihn schließlichgestürzt, besiegt,
das selbe Prinzip, das er zeitlebens auf seine Fahne geschrieben
Und nach dem et nie gehandelt hat. Die Macht des hohenzollerns
schen Königthums (eine wohlverdiente Macht) war stärker als sein
Genie und seine Mogelei. Er hat die größte Aehnlichkeit mit dem

schillerschen Wallenstein (der historische war ander-M Genie-
Staatsretter und sentimentaler Hochverräther.Immer ich-,ich,.und
wenn die Geschichte nicht mehr weiter geht, Klage über Undank

und norddeutsche Sentimentalitätsthräne. Wo ich Vismarck als

Werkzeug der göttlichen Vorsehung empfinde, beuge ich mich vor

20
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ihm; wo er einfach er selbst ist, Junker und Deichhauptmann und

Vortheilsj.äger, ist er mir gänzlichunsympathisch« Und er war nicht
Pessimist und Eyniker genug, war, um mit Montaigne zu unter-

scheiden, in seinem Herzen zu sehr für das »Ehrenhaste«gegen das

»Nützliche«, um dem Macchiavellismus des Reichsgründers un-

bedingt zujubeln zu können. »Er ist die denkbar interessanteste
Figur. Ich kenne keine int-ere«ssantere;aber dieser beständigeHang,
die Menschen zu betrügen, dies vollendete Schlaubergerthum ist
mir eigentlich widxerswärtig,und wenn ich mich aufrichten, erheben
will, so muß ich doch auf andere Helden blicken. Dem Zweckdien-

lichenAllesuntserordnen,istüberhaupt-einfurchtbarerStandpunk·t.«
Das Zweckdienlicheein furchtbarer Standpunkt: Das ist etwas

Neues, Aachbismarckischies ist etwas über »Neich« und »Real-

politik« hinaus. Ganz ähnlich, wie Fontane über Bismarck spricht,
sprach Voltaire, der Zukunftbürgser, über Karl den Großen ; und

fast sicher ist heute schon, daß die politische Geistigkeit des zwan-

zigsten Jahrhunderts der wohlwollend-en Expansivität des acht-
zehnten verwandt-er sein wird als der düster-unglåubigen Vrutas

litiät des neunzehnten. Fontane hatte in sich viel achtzehntes Jahr-
hundert und an der Wende dies neunzehnten, ein hoher Sieben-

zisger für sein-e Person, spricht er Wort-e, die ganz und gar dem

zwanzigsten angehören. »Am Schrecken sehe ich die ,englischen
cRüstun·gen·, und daß das so welt- und lebenskltuge England schließ-
lich auch in diesen modernen Unsinn verfällt. Die Kultur, die da-

durch geschütztwerden soll, geht darin unt-er. Alle Staaten müssen
erst wieder den Muth kriegen, vor dem Besiegtwerden nicht zu er-

schrecken. Es schadet einem Volk nicht, weder in seiner Ehre noch
in seinem Glück, mal besiegt zu werden ; oft trifft das Gegentheil
zu.« . . . »Die Konquistadorenzeit, wo zwanzig Räuber, weil sie

Knalslbüchsenhatt-en, viel gesittetere Leute zu Paaren trieben und

die König-e dieser besseren Leute auf den Rost legten, diese brutale

Zeit ist vorbei, und gerechtere Tag-e brechen an. Die ganze Koloni-

sirungpolitik ist ein Blödsinn: ,Bleibe zu Hause und nähre Dich
red-lich.· Jeder hat sich dazu bewähren, wohin ihn Gott gestellt
hat, nicht in einem fremden Nest. Bis jetzt konnte man sich, wenn

man aus England sah, daran aufrich-tsen, daß es wenigstens ein

Volk in Europa gab, das noch an ein anderes Jdeal als an eine

,Million Soldaten· glaubt-e. Wenn England sich dieses kolossalen
Vorzugs, der gleich-bedeutend ist mit gesundem Menschenverstand,
freiwillig begiebt und nun auch anfängt, jedem Alenschen eine

Flinte in die Hand zu zwingen, so steigt es von der Höhe herab,
dise es bis heute .inn-ehatt-e. Die Nienschheit hat zu natürlichen Zu-
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ständen zurückzukehren Dsas aber, womit am Ehesten (weil un-

erträglich geworden) gebrochen werden muß, ist der Militarismus.«

Man traut seinen Ohren nich-t. Jst es der Verherrlicher kriege-

rischen Pr-eußenade«ls,der Mann der Quitzows und Jtzenplitze, der

spricht? Eins seiner letzten politischen Worte, ganz spät, aus sei-
dsem Todesjsahr, gilt der bürgerlichenRevolution, die sich inDeutsch-
land nur halbwegs verwirklicht hat und an deren Beendigung er

glaubte. »Scharmützel«nennt er den achtzehnten März und fügt

hinzu: »Unsere Enkel werden erst die wirkliche Schlacht zu schlagen
haben.« »Unsere Enk«el«: Das sind unsere Kinder; und mit ihnen
war das Herz des alten Fontane Jeder außerordentlicheGeist muß
in seiner politisch-en Theilnahme skomplizirt und unzuverlässig er-

scheinen, denn die Widersprüche,zu denen die Tagesdebatte ihn
drängt, find-en ihre Auss öhnung und Auflösung erst in der Zukunft.

Das Schauspiel, das der alte Fontane bietet, dies Schauspiel
einer Bergrei.sung, die künstlerisch-,geistig, menschlich eine Bei-jün-

gung ist, einer zweiten und eigentlichen Jugend und Reife im

hohen Alter, besitzt in der Geistes-geschichte nicht leicht ein Gegen-
stück.Die Zeit, die sich vserjün-gte,als er die Schwelle des Greisen-
alters überschritt, war diesem Werd-Wange günstig. Aber durch das

untaugliche und verbittertie Zurückbleiben seiner Altersgenossen
wird doch das Jndividuelle seines Falles hervorgehoben. »Ich bin

mit den Jahren jünger g-eworden,«schrieb der achtundzwanzigjäh-
rige Jüngling an einen Freund, »und die Lebensluft, die eigentlich-
ein Erbtheil der Jugend ist, scheint in mir zu wach-sen, je länger
der abgewickeltie Faden wird.« Das ist eine frühe Erkenntniß seiner
vitalsen Eigenart. Er war geboren, um der ,,alte Fontane« zu

werden, der leben wird ; die ersten sechs Jahrzehnte seines Lebens

waren, beinahe bewußt,nur eine Vorbereitungan die zwei späten,
gütevoll skeptisch im wachsend-en Schatten des letzten Rätsels ver-

brachten ; und sein Leben scheint zu lehren, daß erst Todesreife
wahre Lebensreise ist. Jmmer freier, immer weiser reifte diese sel-
tene und liebenswürdigeNatur dem Empfange der letzten Antwort

entgegen; und im Nachlaß des Vserewigten fand- man den schönen

Spruch:
»Leben; wohl Dem, dem es spendet
Freude, Kinder, täglich Brot,
Doch das Beste, was es sendet,-
Jst das Wissen, das es sendet,
Jst der Ausgang, ist der Tod«

München. Thomas Mann.

M
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Die Geburt.

Ich weiß nicht, warum es unbedingt nöthig war, daß sie in unsere
J kleine Stadt kamen. Vielleicht mußten sie den Friedensrichter

aufsuchen, der damals, vor der Nachmittagsaudienz, am frühen Mor-

gen Nathschläge ertheilte. Einerlei: sie kamen am Vorabend an, um

am nächsten Tag wegen ihrer Angelegenheiten bald auf zu sein.
Der Mann, der Joses hieß und bei den Zimmerleuten arbeitete,

hatte nicht weggehen wollen, ehe sein Tagewerk vollbracht war. Nun

geschah, was immer geschieht, wenn man Eile hat: es gab an jenem
Tage mehr Arbeit als gewöhnlich und Josef konnte seinen Meister erst
sehr spät verlassen. Obendrein mußte er seine Frau mitnehmen. Viel-

leicht hatten sie auch beim Notar zu thun. Sie mußte da sein, um ihre
Unterschrift zu geben. Sie hieß Marie. Es war ärgerlich, sie diese Reise
machen zu lassen, denn ihr Schoß war gesegnet. Und gar im Winter!

Sie hatten kein Glück. Schlag Neun kamen sie in unserer Stadt
an. Fast Alles schlief schon, nicht viele Lichter sah man hinter den Fen-
sterladen der Häuser. Sie hatten kein Glück: da sie an eine Thür klopfen
und Einen stören mußten, um Auskunft zu erhalten, verfielen sie auf
die Thür der Bouteau, die in der Gegend allgem-ein verhaßt waren.

Es hieß, der Mann habe den Tod seiner Mutter verschuldet. Der nahm
sich nicht einmal die Mühe, zu hören, was die Reis-enden von ihm ver-

langten. Noh antwortete er ihnen und erklärte, er vergebe keine Schlaf-
stellen, aber links sei eine Pächter-ei,in die sie gehen könnten. Lärmend

schloß er die Thür und sie hörten genau, wie er zu seiner Frau sagte:
»Das ist ein Strolch mit seiner Strolchin!«

Als mans später erfuhr, war Alles entrüstet. Die armen Leute!

Wenn sie weiter oben oder weiter unten an eine Thür geklopft hätten,
würden sie brave Menschen gefunden haben, die sich in Stücke zerrissen
hätten, um ihnen eine Herberge zu verschaffen Eine traurige Meinung

mußten sie von den Bewohnern der Stadt hab-en! Und sie waren nicht

ganz ohne Geld. Sie hätten gern das Nöthige angewendet, um in einem

Bett zu schlafen. Traurig machten sie sich auf den Weg. Sie klopften an

keine andere Thür mehr; versuchten gar nicht erst, eine Herberge zu ent-

decken. Josef war nicht einmal ärgerlich. Da er sehr weit draußen auf dem

Land arbeitete, konnte er nicht jeden Abend nach Haus kommen ; hatte
also schon oft auf dem Heu in den Scheunen der Pächtereien geschlafen.
Da hat mans warm, wenn man versteht, sich ein Lager herzurichten.
Aber die arme Marie, die ihre Nächte immer im Bett zugebracht hatte,
war den Thränen nah. Umsonst sagte Josef: »Du wirst sehen, ich werde

Dirs schon zurecht machen. Und Du wirst dann gut schlafen, weil Du

müde bist.« .

Die Pächterei, die sie aufsuchten, wurde damals von Vater Nenon

geleitet. Der behandelte Landstreicher, wie England in der Zeit der

Attentate die Anarchisten behandelt hatte. Er gewährte ihnen freien
Eintritt in seine Scheune. Nie war ihm Etwas geschehen. Jn den an-
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deren Pächtereien gabs manchmal Vrandstiftungen aus Rache. Jhm
hatte noch nie Einer Ernstliches angethan. Oft genug fah er morgens
einen Landstreicher vom Heuschober heruntersteigen. Der machte ihm
einen Kratzfuß und Vater Nenon fragte ihn scherzend, ob er wohl ge-

ruht habe.
Aber Jofef und Marie hatten wieder Unglück: in der Pächterei

schlief Alles, als sie im Hof anlangten. Nur mit großer Mühe konnten

sie die Thür zur Scheuer finden. Schließlich irrten sie noch und traten

in den Stall. Schon wollten sie weg und weitergehen. Aber Josef be-

sann sich und sagte: »Wir haben es im Stall besser; denn hier ists
cviel wärmer. Und um auf den Heuboden zu gelangen, müßte man eine

Leiter hinaufklettern. Man sieht kaum noch und Du könntest fallen.«
Jm Stall war ein Verfchlag, in dem Vater Aenon gewöhnlich

feinen Stier feftband. Aber in diesem Jahr war der Stier verkauft
worden. Der Verschlag war frei. Ohne lange Umstände richteten sich
"Marie und Josef dort ein; ohne zu ahnen, daß sie den Platz des Stieres

einnahmen. Sie bereiteten fich zwei Strohlagen: eine als Matratze
und die andere als Decke. Sie waren gar nicht so übel dran und sparten
außerdem ihr Geld.

Marie schlief sogleich ein. Josef konnte nicht schlafen und begann,
nachzudenken. Er ging sein ganzes Leben durch. Er war fünfzig Jahre
-alt, hatte die erste Frau verloren und sich wieder verheiratet. Die zweite
Frau ist viel jünger als er. Sie war eine Waise; er hatte sie gekannt,
als sie ganz klein war; ihr Vater und er hatten am selben Tage ge-

.heirathet. Sie stand nun ganz allein in der Welt. Er brauchte ein

Wesen, das ihm die Wirthschaft führte, und hatte drum die gute kleine

Frau geheirathet, die nicht zänkifch, nicht kokett, sehr aufmerksam und

sehr ernst war· Nun sollten sie ein Kind bekommen.

Früher, als Josef erwarten konnte. Als er schläfrig geworden war,
wurde· er jäh aufgeschreckt. Marie hatte sich auf ihre Ellbogen gestützt
und rief ihn: »Josef, mir ist übel!«

»Das kommt, weil Du von dem vielen Gehen müde bist.«
Das wars aber nicht. Man konnte sich nicht lange über die Art

Jder Schmerzen täuschen, die Marie peinigten. Du lieber Gott: zu un-

.paßlicherer Zeit konnte es wahrhaftig nicht kommen! Alles war ja vor-

bedacht; sogar das Geld für die Hebamme zurückgelegt Aber sie hatten
gemeint, einen Monat werde es wohl noch dauern; und nun fiels ge-

trade auf den Tag, den sie nicht in ihrem Heim verlebten.

Marie litt furchtbar. Der Mann mußte sie immer wieder er-

muthigen. Schließlich wars überstanden. Jm Dunkel: denn Josef hatte
kein Streichholz mitgenommen. Gegen Mitternacht ließ das Kind den

»ersten Schrei hören. Ein Knabe oder »ein Mädchen? Während der

Frage geschah Etwas, das man nachher sehr komisch fand: die Thiere
zogen an ihren Ketten. Vielleicht glaubten fie, der Herr habe einen

neuen Stier gekauft.
Jm Finstern tappte Josef hin und her und besorgte ohne Wasser
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die erste Reinigung des Kind-es. Jhm schien es ein Knabe. Das sagte
er QNarien Die aber hörte ihn nich-t; denn sie war nach der großen
Anstrengung gleich wieder eingeschlafen. Josef hüllte das Kleine in

seinen Paletot und mußte nun frieren.
Wie lang die Nacht war; Er wagte nicht, Menschen zu rufen.

Die konnten ihn für einen Dieb halten und erschieszen. Bis fünf Uhr
wartete er; jetzt, dachte er, müssen Leute kommen, um die Thiere zu

striegeln. Wirklich-: da kam eine Magd mit einer Laterne. Das Kind

erwachte und weinte. Die Magd wagte nicht, hinzusehen. Bon Furcht
gepackt, floh sie mit ihrem Licht. Das fehlte noch!

Bolle fünf Minuten vergingen, bis der Pächter mit ieinem Knecht,
Jeder mit einer Heugabel zur Bertheidigung in der Hand, herbeikam.
Da sahen· sie nun die Bescherung. Josef erhob sich respektvoll und er-

klärte ihnen Alles. Sie legten ihre Heugabeln fort.
»So was ist mir noch nicht vorgekommen«, sagte der fünfundsech--

zigjährige Vater Renon. »Arme Leute! Man ist doch kein Heide!
Hättet uns rufen sollen!«

Der Landmann ist kein besserer Mensch als der Städter; aber er

kennt das Elend genauer. Man trug Marie ins Haus und legte sie
in das Bett der Mutter Nenon (weils das beste war). Josef entschul-
digte sich; er wolle nicht unbequem werden. Und Marie mußte ja min-

destens acht Tage lang liegen. Mutter Renon sagte: »Armes Würm-

chen! Unsinn: sie bleibt in meinem Bett; fürs Erste ist sie ja nicht zu

transportiren.«

Josef fragte: »Und wo werden Sie selbst schlafen-«-m
Sie antwortete lach-end: »Bei Vater Nenonz da können wir unsere

Ehe erneuern!«s

Diese Geburt war ein Ereigniß. Jn den nächst-enTagen wollten

alle Anwohner den in einem Stall geborenen Knaben sehen. Es war

ein prächtiges Kind; schon am ersten Tag öffnete es seine Aeuglein.
Man konnte glauben, daß es lache. Es war stark und konnte, so ver-

ständig, wies war, für einen Jungen von sechs Monaten gelten.
Draußen schneite es. Man konnte die Thiere nicht auf die Weide

führen. Alle Hirten aus der Umgebung kamen herbei. Sie brachten
Schafmilch; für den Fall, daß die Mutter nicht gleich nähren könne.

Schafmilch ist nahrhaster als Kuhmilch. Ein Hirt schenkte dem Kleinen

ein schönes, warmes Schaffell als Bettdecke.

An den folgenden Tagen kamen die Leute aus der Stadt. Bürger,
die für alle Kuriositäten Zeit und Laune haben. Sie brachten allerlei

unnütze Sachen mit: ein kleines Halsband, Eau de Cologne und- Aehn-
liches. Weil man im Winter die Fenster nicht öffnen, das Zimmer nicht
lüften dürfe, hatte Einer Armenisches Papier herbeigeschleppt, das die

Luft gesünder macht und mit Wohlgeruch füllt. Das einzige, was unser

Paar brauchte, gab von Allen nicht Einer: ein Z"wanzigsrancstiick,s

ParisL CharlessLouisPhilippe,

W
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Mankönnte von einem circulus vitiosus der Industrie sprechen. Erst
,»,

wird· Kapital in produktive Thätigkeit umgesetzt und dann

wirds nöthig, wieder mit Hilfe des Kapitals den Ueberschwang der

Produktion zu hemmen. Besonders sichtbar wird dieser Kreislauf auf
dem Gebiet der Elektrotechnik Auf dem am Weitesten vorgeschobenen
Posten der technischen Arbeit hat sich das Auge auf einen Horizont
eingestellt, der beinahe im Nebel hinter den Grenzen des Marktes

liegt. So kam es, daß um die Wahrung der Rentabilität in diesem
Bundesstaat des Jndustriereiches die schwersten Kämpfe geführt wer-

den mußten. Das Betriebskapital sah sich zu Annexionen gezwungen.

Je mehr die Konkurrenz den Bilanzen zu schaffen machte, desto rück-

sichtloser mußten die Konkurrenten bekriegt werden. Und der Kampf
ist nicht leicht; denn die Berwerthung des elektrischen Stromes hat
mit einer großen Anzahl von Fabrikaten zu rechnen. Dynamos, Mo-

toren, Kabel, Lampen; dazu die Hilfgewerbe und Rohmaterialien: all

Das bedingt eine überall durchgeführte Decentralisation und einen

außergewöhnlich hohen Wettbewerbkoeffizienten. Jede Industrie, die

auf die Herstellung von DNassenartikeln angewiesen ist, muß von vorn

herein auf ein richtiges Nlonopol verzichten. An ein Monopol, wie

es etwa das Kohlensyndikat hat, denkt auch Geheimrath Emil Rathenau

sicher nicht. Aber kluge Strategen der Elektrotechnik müssen streben,Bro-
duktionstätten aus· einer Umgebung zu entfernen, die sie nicht zu voller

Entfaltung kommen läßt, und in eine Atmosphäre zu versetzen, in der

sie den höchsten Grad der Ergiebigkeit erreichen. Manches Werk, das

allein nicht zu ausreichender Verzinsung gelangt, wird in einem von

weiter und weiser Boraussicht geleiteten Concern schnell rentabel.

Der Generaldirektor der AEG gehört zu den Unternehmern, die

sich die richtige Distanz zum Wirthschaftkapital und zu dessen Bedürf-

nissen gewahrt haben. Ein genialer, von unermüdlichem Fleiß be-

dienter Kopf, der früher als andere erkennt, wie durch vernünftige

Arbeitmethoden und Konzentrationen eine Kraftvergeudung vermie-

den werden kann. Diese Erkenntniß hat ihn auch zu der neusten Aktion

geführt, die nicht ohne Mißtrauen aufgenommen wurde. Die AEG

erhöht ihr Aktienkapital um 30 Millionen, um einen zweiten Ring
um den FeltensLahmeyersConcern zu legen. Das geschieht in der aus-

gesprochenen Absicht, »eine lästige Konkurrenz zu beseitigen, einen

neuen Stützpunkt in Süddeutschland zu erlangen und auf dem Gebiet

des Seekabelwesens die Führung zu übernehmen-« Um dieses Ziel

zu erreichen, wird ein Kapital von 85 bis 90 Millionen in Bewegung
gebracht- Die AEG-Aktie hat einen Kurs von 284 und wandelt die

Aominalsumme von 30 Plillionen in den fast dreifachen Betrag. Die

Börse war der That vorausgeeilt. Bor Jahr und Tag schon begann
die Kletterei der gewichtigsten deutschen Elektroaktie. Im Jahr 1907

hatte sich der Kurs bis auf 180 gesenkt; das Jahr 1908 brachte eine

Spannung von 196 zu 229; 1909 von 236 zu 271; 1910 bis 284. Jn
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dieser Zeit stieg die Dividende von 11 auf 13 Prozent. Das Betriebsjahr
1909X10wird wohl 14 Prozent bringen; aber eine dem Kurs ange-

messene Verzinsung ist damit noch nicht erreicht. Beweis genug, daß
die Aktie mit Erwartungen und Kombinationen der Börse belastet
wurde, die nun zunächst einmal durch die Erhöhung des Aktienkapitals
saldirt werden sollen. Daß sies wirklich wären, kann man, nach dem

Ausdruck der Börsengefühle, nicht behaupten. Vielleicht ist das Bezug-
recht der neuen Aktien (zu 210) nicht reizvoll genug. Man hatte noch
mehr erwartet. Das Geschäft mit Lahmeyer ist zu nüchtern und logisch;
zu sehr auf arithmetische Grundlage gestellt, um den Börsenroman-
tikern zu genügen· Ihnen bleibt die Hoffnung, daß noch irgendwas
Wunderbares nachkommen werde.

Die AEG wird künftig ein Stammkapital von 130 Millionen und

»ein Arbeitkapital von 160 Millionen haben. Jn der Industrie ragen

nur noch Krupp und Gelsenkirchen über sie hinaus. Zwei Jahre vor

der Saekularwende war das Aktienkapital erst mit 25 Millionen be-

zifsert. Das Wachsthum allein könnte Staunen erregen. Noch mehr
die Konsequenz der Dividendenkurve nach der Caesur vor neun Jah-
ren. Und die Börsenschätzung der AEGsAktie giebt einen Begriff von

der Ziffer, die hinter dem Nominalbetrag des Grundkapitals steckt.
Nach der neusten Gebietserweiterung von Deutsch-Luxemburg hieß
es: »Wird die Gesellschaft im Stande sein, das hohe Aktienkapital gut
zu verzinsen?« Der AEG hat kein Ernsthafter solche Frage gestellt;
jedem scheint die Bejahung sicher. Trotzdem es keine ganz leichte Sache
ist, die Summe, die als Dividende gezahlt werd-en soll, um 30 Prozent
zu erhöhen. Nur wer so gesund ist wie die AEG, kann gewiß sein, daß

ihm auch so Schweres gelingen wird. Dabei übernimmt die AEG ein

Werk, das bisher nicht gut rentirte: das Dynamowerk der Felten- und

sGuilleaume(Lahmeyer)-Gesellschaft in Frankfurt. Die übernahm das

Werk, als sie sich, im Jahr 1905, den Fabrikationbetrieb der Elektris

zitätgesellschaft vorm. W. Lahmeyer 84 Co. angliederte. Die Felten-
ges ellschaft hatte das Karlswerk in Mülheim. Das ist ihr Stammwserk,
das gute Dividenden ergab. Das Dynamowerk in Frankfurt aber

schmälerte die Ergiebigkeit des Gesammtunternehmens und dadurch
seine Dividenden. Die Abtrennung dieses Theiles soll der Feltengesells
schaft die frühere Rentabilität zurückgeben, der AEG aber die Mög-
lichkeit einer rationellen Ausnutzung des Dynamowerkes bieten. Die-

ses Werk ist, technisch und seiner Leistungsfähigkeit nach, ein nicht zu

unterschätzender Rival der großen Elektrizitätgesellschaften und die

AEG konnte mit Recht von der Beseitigung einer »lästig-en Konkur-

renz« sprechen· Zugleich gewinnt sie einen Stützpunkt in Süd-deutsch-
land. Für die Festen-Gesellschaft bedeutet die Transaktion eine resti-

tutio in integrum, aus der sich werthvolle Lehren ziehen lassen. Bünd-

nisse zweier Gesellschaften sind nur dann vortheil-haft, wenn die größere
die kleinere voll auszunützen vermag. Die Felten-Guilleaume-Gesells
schaft war auf ziemlich fchmaler Grundlage errichtet, trotzdem ihre
Leistungen im Sonderbereich (Dr-aht und Kabel) zu den besten gehör-



Elektrotrust. 27

ten. Die Vereinigung mit Lahmeyer wurde nicht zu einer organischen
Verbindung ; und die Operation war kaum noch lange hinauszuschie-
ben. Der neuste Eingriff der AEG erinnerte andie Abtrennung der

UnionsElektrizität-Gesellschaft von derAktiengesellschaft Ludwig Loewe

E- C·o. Auch die UEG war ihrem Eoncern zur Last geworden. Jetzt
soll der FeltensLahmeyersBund seine Selbständigkeit verlieren. Dazu
hätte die Abtrsennung eines einzelnen Werkes nicht genügt. Die AEG

stellte also die Bedingung: einen Posten Aktien vom Kapital der Fel-
ten-Gesellschaft als Zugabe. Durch die Eingliederung der Lahmeyer-
Gesellschaft in die züricher Elektrobank (·die Finanzirungsgesellschaft
der AEG) sind 16 Millionen Mark dies Aktienkapitals von 55 Mil-

lionen der JeltensGuilleaumewerke in die Gewalt dser AEG gekom-
men. Run will sie, gegen 10 Millionen ihrer Aktien, noch 16 Millio-

nen FeltensAktien eintauschen. Dann hat sie 32 Millionen und da-

mit die Majorität im FeltensEoncern
Mit ästhetischemBehagen darf man die Sicherheit der Linienfühs

1Jung iU der neu-en Transaktion auf sich wirken lassen. Abtrennung des

’DyUCm-Owetkes,Sanirung des Feltenconcerns, Beteiligung an den

Chancen dieses geheilten Unternehmens, Gewinnung eines Konkur-
renten als Mitwirkenden an der Kräftigung der eigenen Rentabilität,
Ausnützung der Verbindungen des Feltenconcerns mit Ksabelgesell-
schaften, Verbindung des Kabelwerkes der AEG mit dem Kabelwerk

(Karlswerk in Mülheim) der Feltengesellschaft. Vor solchem·Grund-

riß eines stolzen Bauplanes müßte jede Kritik Halt machen. Sie läßt
sich nur deshalb nicht zum Schweigen bringen, weil die rein technische
Begründung und Rechtfertigung der Aktion auf einen Effektenhandel
gestellt ist. Die AEG füllt ihr Vortefeuille mit neuen Aktien: den

Vapieren des in eine Aktiengesellschaft umzugießenden Dynamowerkes
und den Feltenwerthen. Da ein Aktienaustausch stattfindet, so ergiebt
sich eine Art anucht. Eine Gesellschaft ist von der Rentabilität der

anderen abhängig; und bei beiden Unternehmen spielt der Aktienkurs

und die durch ihn normirte Höhe der Stillen Reserven eine Rolle.

Wenn das Dynamowerk schlechte Geschäfte macht, spürt mans in der

Bilanz der AEG. Daß eine Elektrizitätgesellschaft modernsten Kalibers

ihren Ertrag allein aus der Fabrikation zieht, ist undenkbar. Die Or-

ganisation der größten Betriebe fordert eine »3willingmaschine« von

Technik und Finanz. Gegen dieses Doppelwesen mit kritischen Waffen
zu kämpfen, ist Zeit- und Kraftvergeudung Man hat sich mit dieser
Erscheinung abzufinden wie mit jedem fait accompli.

Reben dem Concern der AEG giebts nun noch SiemenssSchuckert
und die Bergmännwerke Man könnte sagen, daß die AEG die Sie-

mensleute vorwärts treibt; also thatsächlich schon die Führung hat.
Die Verwalter der Siemensgesellschaft deuten selbst an, daß ihr Han-
deln von dem der Rivalin abhänge. Vlanen auch die Herren am Aska-

nischen Vlatz eine Expansion? Die Börse glaubts schon lange. Ob mit

Recht oder mit Unrecht: bis zum Elektrotrust ists nicht mehr weit.

Ladon.
M
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Ueber die SchwatzhaftigkeitID
ine der schwersten und hartnäckigsten Krankheiten, deren Kur die

Philosophie übernimmt, ist die Gesch·wätzigkeit;denn der Unter-

richt, als das einzige Mittel dagegen, läßt sich nur bei Solchen ge-

brauchen, die hören; Schwätzer aber hören keinen Menschen an, son-
dern reden immer. Dies Unvermögen, zu hören, ist also das erste Uebel,
das sich der Geschwätzigkeit gesellt. Es ist gleichsam eine selbstgewählte
Taubheit, da die Menschen, wie mich dünkt, die Natur tadeln, weil

sie ihnen zwei Ohren und nur eine Zunge gegeben hat. Wenn also
Euripides sehr schicklich zu einem unverständigen Zuhörer gesagt hat-»

»Rie kann ich füllen Dich, Du bist ja bodenlos! Jn Thoren schüttet
man vergebens weisen Rath«, so kann man mit noch größerem Recht
zu oder vielmehr von dem Schwätzer sagen: »Rie kann ich füllen Dich,
Du nimmst von mir nichts an! Jn Thoren schüttet man vergebens
weisen Rath.« Ja, vergebens würde man sogar mit weisem Rath einen

Pienschen überschütten, der redet, wenn Andere nicht hören, und nicht
hört, wenn Andere reden. Denn sollte er auch einmal Etwas anhören
und seine Redseligkeit gleichsam Ebbe haben, so wird er doch Dieses
schnell in reichlicherem Maße zurückgeben.

Jn Olympia ist eine Halle, die eine Stimme vielmal zurückwirft
und deshalb die siebenstimmige genannt wird. So schallt auch die Ge-

schwätzigkeit,wenn nur die geringste Rede an sie stößt, gleich von allen

Seiten wider. »Sie rührt der Seele nie berührte Saiten.« Fast sollte
man also glauben, daß bei solchen Leuten die Kanäle des Gehörs nicht
in die Seele, sondern in die Zunge gehen, weshalb denn auch die Er-

mahnungen und Vorstellungen, die bei anderen Menschen liegen blei-

ben, nur bei Schwätzern wieder herausfließen. Daher kommt es dann,
daß sie, wie Töpfe, leer an Verstand, aber voll Klang herumgehen-

Doch kann man, um ja nichts unversucht zu lassen, zum Schwätzer

sagen: »Ach, schweige doch, mein Sohn! Gar manchen Vortheil schafft
Das Schweigen Dir;« und zwei der größten und wichtigsten Vortheile:
daß man hört und wieder gehört wird. Keiner von beiden wird den

Schwätzern zu Theil; sie haben vielmehr den Verdruß, Das, was sie
sehnlich wünschen, entbehren zu müssen. Bei anderen Krankheiten der

Seele, bei der Habsucht, beim Ehrgeiz, bei der Wollust, kann Einem

doch noch sein Wunsch erfüllt werden; für Schwätzer aber ist das·

Traurigste, daß sie nichts mehr wünschen, als Zuhörer zu haben, und

doch keine finden. Jeder flieht vor ihnen. Wenn Freunde beisammen-
sitzen oder mit einander spaziren und sehen einen solchen Menschen

auf sich zukommen, so ist das Beste, was sie thun können, daß sie un-

verzü glich ausbrechen, Wenn in einer Gesellschaft ein plötzliches Schwei-

Je) Der münchener Verlag Georg Müller, dem wir schon so man-—-

ches werthvolle Buch verdanken, läßt (in sehr hübscher Ausstattung)
einen neuen deutschen Plutarch erscheinen. Ein paar Bruchstücke aus

dem Zweiten Band sollen den Appetit auf diese nützlicheGabe reizen.
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gen entsteht, so pflegt man zu sagen, Merkur sei hineingekommen;’«)
eben so hören auch Alle zugleich auf, zu reden, sobald ein Schwätzer bei

einem Gastmahl oder bei einer Versammlung guter Freunde erscheint,
um ihm ja keine Veranlassung zum Plaudern zu geben. Oeffnet er

aber von selbst den Mund, so eilen Alle noch vor dem Sturm davon.
gleich Schiffern, die beim Tosen des Rords um das Vorgebirge vor

der Bewegung des Meers und dem Erbrechen sich fürchten. Daher
kommt es denn, daß Schwätzer bei Gastmahlen allen übrigen Gästen
höchst beschwerlich sind und Niemand sie gern auf Reisen zu Wasser
und zu Land als Gefährten haben mag. Denn sie hängen sich überall

an, zupfen den Anderen am Kleid oder am Bart und geben ihm wohl
auch derbe Rippenstöße. Jn solchen Fällen sind die Füße wahrhaftig
die schätzbarsteSache, wie Archilochus und wie selbst der weise Aristo-
teles sagt. Dieser wurde nämlich einst von einem Schwätzer sehr belästigt
und mit allerlei abgeschmackten Erzählungen ganz betäubt. Da nun

der Redselige mehrmals fragte: »Ist Das nicht wunderbar ?« versetzte
Aristoteles: »Das ist eben nicht wunderbar, wohl aber, daß ein Mensch,
dfk gesunde Füße hat, Solches aushalten kann.« Einem anderen

sThorenvon dieser Art, der nach vielem Geschwätz zu ihm sagte: »Bin
Ich Dir etwa- Philosoph- mit meinem Plaudern zur Last gewesen?«
antwortete er: »Durchaus nicht ; denn ich habe nicht darauf geachtet.«
Wenn auch Schwätzer sich endlich mit Gewalt zum Reden drängen, so
läßt die Seele nur die Ohren von außen her überschütten, sie selbst
aber beschäftigt sich inzwischen mit anderen Gedanken und Betrach-
tungen. Daher finden Schwätzer nicht leicht Zuhörer, die auf sie Achtung
geben oder ihnen Glauben beimessen. Wer in der Liebe ausschweift,
sagt man, dessen Same ist zur Zeugung untauglich; so ist auch die Rede
der Schwätzer unvollkommen und unfruchtbar.

Dennoch hat die Ratur keins von unseren Gliedern so sorgsam
eingeschlossen und gleichsam verpalisadirt wie die Zunge, indem die

Zähne wie eine Schutzwehr um sie herum gesetzt sind, damit wir, wenn

sie etwa den verschwiegenen Zügen,") die die Vernunft inwendig regirt,
Nicht folgen noch sich zurückziehen will, durch blutige Bisse deren Un-

mäßigkeit Einhalt thun können. Nicht von unverschlossenen Vorraths-
kammern oder Häusern sagt Euripides,"’«·) daß Unglück ihr Ende sei,
sondern nur von einem unverschlossenen und ungezähmten 9Nunde.

V) Dieses Sprichwort hatte vermuthlich seinen Ursprung daher,
daß man für billig hielt, in Gegenwart Merkurs, als des Gottes der

Beredsamkeit, zu schweigen und ihm gleichsam aus Ehrfurcht das Rede-

privileg zu überlassen.
M) Eine Anspielung auf die Stelle im Fünften Buch der Jliade,

Vers 226, wo sigaloeis gewöhnlich durch zierlich, so prächtig, daß man

vor Verwunderung verstummt, erklärt wird. Plutarch scheint mehr auf
die Herleitung von sigejn, das Schweigen, Rücksicht zu nehmen; des-

halb habe ich es durch Verschweigen übersetzt.
Mit) Jn der Tragoedie der Baccchantinnen, Vers 385.
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Jn der That: wer ein Haus ohne Thür oder einen Beutel ohne Band

als unniitz und unbrauchbar für den Besitzer betrachtet nnd dennoch
einen unverschlossenen Mund ohne Thür hat, aus welchem sich be-

ständig, so wie aus dem Schwarzen Meer, Fluthen ergießen, Der muß
sicher die Rede für die werthloseste Sache halten. Daher finden solche
Leute nirgends Glauben, wonach doch jede Rede strebt. Denn der

eigentliche Zweck der Rede ist, bei den Zuhörern Glauben hervorzu-
bringen; Schwätzern aber glaubt man selbst dann nicht, wenn sie wirk-

lich die Wahrheit sagen. Wie Weizen, der lange in einem Gefäß ver-

schlossen wird, zwar in Ansehung des Maßes sich vermehrt, aber an
·

Güte und Vrauchbarkeit verliert, eben so bekommt auch die Rede im

Mund eines Schwätzers einen großen Zusatz von Unwahrheit.
Jeder sittsame und schamhaste Mensch wird sich vor dem Be-

trinken hüten. Denn der Zorn geht nur, wie Einige sagen, der Raserei
zur Seite, aber die Trunkenheit wohnt gar mit ihr in einem Haus;
sie ist eine wahre Raserei, die zwar ihrer Dauer nach geringer, aber,
weil sie eine sreie Wahl des Menschen voraussetzt, desto größer und

gefährlicher ist. Doch findet man bei der Trunkenheit nichts sotadelnss

würdig als das Uebermaß und die Unbestimmtheit im Reden. Der be-

thörende Wein ist es, »welcher den Weisesten ost anreizt zum lauten
Gesange, ihn zum herzlichen Lachen und Gaukeltanze verleitet«.’«·)Dies

geht indessen noch immer an, weil Lachen und Tanzen nicht so ganz zu

verwersen ist ; aber was nun folgt: »Und manch Wort ihm entlockt,
das besser wäre Verschwiegen«: Das ist das Schlimmste und Gefähr-

lichste. Vielleicht hat hier der Dichter, um gleichsam die unter den

Philosophen ausgeworfene Frage zu entscheiden, zwischen Rausch und

Trunkenheit einen Unterschied machen wollen, so daß er dem Rausch
Fröhlichkeit, der Trunkenheit aber sades Gewäsch zuschreibt. Denn,
wie es im Sprichwort heißt, was der Rüchterne im Herzen hat, Das

hat der Trunkene aus der Zunge.
Vias wurde einst bei einem Gastmahl, wo er sehr wenig sprach,

von einem Schwätzer als ein Thor verspottet. »Wie?« fragte er, »kann

auch ein Thor beim Wein schweigen?« Ein Bürger bewirthete in

Athen einst königlicheGesandte und ließ sich ihrem Verlangen gemäß

angelegen sein, einige Philosophen mit in die Gesellschaft zu ziehen.
Alle nahmen an der Unterredung Theil und Jeder gab das Seine da-

zu; nur Zeno saß still. Die Fremden wandten sich daher freundschaft-
lich an ihn, tranken ihm zu und fragten: »Nun, Zeno, was sollen wir

denn von Dir dem König sagen?« »Sonst nichts,« erwiderte er, »als

daß in Athen ein Greis ist, der beim Wein schweigen kann.« Wenn

die Philosophen die Trunkenheit beschreiben wollen, so sagen sie, sie

sei ein leeres, vom Wein· erzeugtes Geschwätz. Dadurch wird also das

Trinken keineswegs getadelt, wenn Trinken undSchweigen mit ein-

ander verbunden sind ; aber thörichtes, sinnloses Plaudern macht selbst
das Trinken zur Trunkenheit.

W) Aus dem Vierzehnten Buch der Odyssee, Vers 463ss.
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Inzwischen macht doch der Trunkene nur beim Wein unnützes

Gewäsch; aber der Schwätzer plaudert überall, auf dem DNarkt, im

Theater, beim Spazirengehen, bei Tag und bei Racht. Heilt er etwa

einen Kranken, so ist er beschwerlicher als die Krankheit selbst; fährt
er mit zu Schiff, so ist er widriger als die Seekrankheit; macht er Lob-

spküche- so ist er lästiger als der Tadler. Man wird lieber mit Schur-
ken- die ihrer Zunge Meister sind, umgehen wollen als mit Schwätzern,
Wenn sie auch das beste Herz haben. Lysiask) hatte für einen Mann,.
der in einen Prozeß verwickelt war, eine Rede verfertigt und sie ihm
gegeben. Dieser las sie nun mehrmals durch, kam dann zu Lysias und-

klagte ihm, als er sie zum ersten Mal durchgelesen, sei sie ihm sehr
vortrefflich vorgekommen, aber beim zweiten und dritten Mal schien
sie ihm sehr matt und unwirksam zu sein. Nicht wahr, versetzte Lysias
lachend, Du willst die Rede nur einmal vor dem Richter halten? Und

.nun bedenke man, wie groß, wie einnehmend die Veredsamkeit des-

Lysias gewesen ist. Jch wenigstens sage ohne Bedenken von ihm, daß
er vorzüglich die Gunst der violenlockigen Musen besessen habe."""k)

Unter Allem, was zu Homers Lobe gesagt wird, ist nichts be-

gründeter als Dieses, daß er vor anderen Dichtern den Ekel des Lesers-
zu besiegen weiß, daß er immer neu und gleichsam unerschöpflich ist,
Vergnügen zu machen. Trotzdem sagt er an einer Stelle von sich selbst:
»Es ist mir zuwider, einmal erzählte Dinge von Reuem zu wieder-

holen.« Er fürchtet also den einer Erzählung gleichsam auflauernden
Ekel, und um ihn zu vermeiden, führt er das Gehör immer von einer

Geschichte zur anderen und beugt durch Neuheit der Sättigung vor..

Schwätzer hingegen betäuben durch ihre Wiederholungen die Ohren,
die sie, wie ausgewischte Schreibtafeln, immer aufs Neue besudeln..

Für dergleichen Leute nun mag die erste Erinnerung sein, daß.
es sich mit der Rede eben so verhält wie mit dem Wein. Wenn man

Einen mit Gewalt zwingt, den zum Vergnügen und zu gesellschaft-
lichen Freuden erfundenen Wein im Uebermaß zu trinken, so verur-

sacht man dadurch gemeiniglich Mißbehagen und Trunkenheit ; eben

so kann man auch die Rede, das angenehmste und festeste Band der-

Menschlichen Gesellschaft, durch einen übertriebenen und allzu häu-

figen Gebrauch gänzlich verhaßt und zur gesellschaftlichen Verbindung

UUtUUglichmachen, so daß nun eben die Sache, wodurch man entweder-

Anderen Vergnügen oder sich selbst Bewunderung und Liebe ver-

schaffen will, nichts als Mißvergnügen, Verspottung und Widerwillen

Js«)Ein athenischer Redner, der im fünften Jahrhundert vor

Christi Geburt lebte und wegen seiner reinen und fließenden Vered-

famkeit bewundert wurde. Von seinen Reden sind nicht mehr als vier-

Unddkeißig Auf unsere Zeiten gekommen.

M) So nennt Vindar die Musen in der Ersten pythischen Sieges-
hhmne.
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hervorbringt. Einem, der mit dem Gürtel der Venussy Alle, die seinen
Umgang suchen, verscheucht oder von sich treibt, ist gewiß diese Göttin

nicht hold; wer aber durch die Rede Andere beleidigt und sich verhaßt
macht, muß den Musen und den Künsten ganz abgeneigt sein-

Unter den übrigen Leidenschaften und Krankheiten der Seele sind
einige gefährlich, andere hassenswürdig, noch andere lächerlich. Bei

der Schwatzhaftigkeit trifft dies Alles zusammen. Schwätzer werden
bei ihren alltäglichen Erzählungen verspottet, wegen der bösen Nach-
richten, die sie oft bringen, gehaßt und kommen sogar in Lebensgefahr,
weil sie keine Geheimnisse bei sich behalten können. Daher sah man

einst den Anacharsis,") als er nach einem Gastmahl beim Solon ein-

geschlafen war, die linke Hand über die Schamtheile, die rechte aber

über den Mund halten. Er glaubte also wohl, und mit allem Recht,
daß die Zunge eines stärkeren Zügels bedürfe. Jn der That: es wird

Mühe kosten, so viele Menschen aufzufinden, die sich durch Ausschwei-.
fungen in der Wollust unglücklich gemacht haben, wie schon Städte,
ja, ganze Reiche durch verrathene Geheimnisse zerstört worden sind-

Sylla belagerte die Stadt Athen, hatte aber keine Zeit, lange
dabei zu verweilen, da Mithridates Asiens sichbemächtigt und Marius’

Partei in Rom wieder die Oberhand bekommen hatte. Inzwischen
hörten seine Kundschaster einige Alte in einer Varbierstub e’""") darüber

sprechen, daß das Heptachalkonf) nicht gehörig bewacht werde und

man also besorgen müsse, daß die Stadt von der Seite leicht erobert

werden könnte ; und davon gaben sie dann dem Sylla sogleich Nachricht.
Dieser führte nun seine Armee ohne Verzug herbei und drang um

QNitternacht in die Stadt ein, die er zwar nicht ganz zerstörte, aber

doch so mit Mord und Vlutvergießen erfüllte, daß der Kerameikus

von rothem Safte troff. Er war über die Athener mehr ihrer Reden als
ihrer Handlungen wegen aufgebracht. Denn sie waren auf die Mauer

gestiegen, hatten ihn und die Metella beschimpft und unter Anderem

zum Spott gerufen: »Sylla sieht der Maulbeer’ ähnlich, die mit Mehl
bestreuet ist.«1««s)Durch diese und andere Spöttereien zogen sie sich, wie

V) Von diesem Gürtel giebt Homer die Beschreibung-
»Alle Zauber waren in diesem Gürtel versammelt:
Liebeschmachtende Sehnsucht und freundlich süße Gespräche,

Bitten, welche sogar das Herz des Weisen beschleichen.
M) Er war der Sohn eines skythischen Königs, legte sich aber in

Griechenland auf die Philosophie
Male)Die Varbierstuben waren in Athen Sammelplätze, wo müßige

Leute zusammenkamen, um mit einander zu kannegießern.

T) Heptachalkon und Kerameikus waren gewisse Theile der Stadt

Athen. Das Erste lag an der Ostseite der Stadt, nicht weit von der

Akropolis oder Festung-
H) Jn dem Leben des Sylla meldet Plutarch, daß dessen Gesicht

seine ungewöhnliche feurige Röthe gehabt habe und diese mit weißlichen

Schuppen oder Mehl gleichsam überstreut gewesen sei. Daher die spöt-
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Plato sagt, für Worte, für die leichteste Sache auf der Welt, die

schwerste Strafe zu.

Eines einzigen Mannes Geschwätzigkeit hinderte, daß Nom von

Neros Tyrannei befreit wurde.-I·) Es kam nur noch auf eine einzige
Nacht an, fo wäre dieser Wütherich aus dem Wege geräumt worden,
wozu schon Alles in Vereitschast war. Doch der Mann, der ihn um-

bringen sollte, sah im Hingehen auf das Theater an der Thür einen

der Gebundenen,"·) der eben im Begriff war, vor Nero geführt zu wer-

den, und fein Schicksal beklagte. Sogleich ging er auf ihn zu und sagte
ihm heimlich ins Ohr: ,,Bete nur, mein Freund, daß der heutige Tag
vorübergehe; morgen wirst Du mir schon danken.« Jener nahm be-

gierig den ihm gegebenen Wink auf, und da er, wie ich glaube, dachte:
»Thoren nur· pflegen die unsicheren Dinge für sichere zu nehmen,« zog
er die gewissere Nettung der gerechteren vor und entdeckte dem Nero

die Rede dieses Mannes. Man zog den Berdächtigen sogleich ein und

brauchte Martern, Feuer und Geißeln, um ihn zum Vekenntniß zu

zwingen; aber standhaft ileugnete er auf der Folter, was er ohne Folter
freiwillig entdeckt hatte. Zeno, der Philosoph-»O biß sich die Zunge ab
und spie sie dem Tyrannen ins Gesicht, damit nicht der Körper, auch
wider seinen Willen, durch die Martern gezwungen, das Geheimniß
entdecken könne. So trug auch Leäna für ihre Berschwiegenheit einen

herrlichen Lohn davon. Sie war eine Freundin der Harmodius und

Aristogeiton und nahm, als Weib, durch Hoffnungen an der Ver-

schwörung gegen die Tyrannen Antheil.f) Denn sie war durch den

lieblichen Becher des Amor berauscht und um dieses Gottes willen in

die Geheimnisse mit eingeweiht worden. Nachdem die Männer bei dem

fehlgeschlagenen Versuch umgekommen waren, wurde sie auf die Folter
gespannt und sollte die übrigen Verschworenen angeben. Aber sie ent-

deckte nicht das Geringste, sondern hielt alle Martern standhaft aus

und zeigte, daßdie Liebe zu ihr jenen Männern keineswegs zur Schande
gereicht habe. Jhr zu Ehren stellten die Athener eine eherne Löwinfh

tifche Vergleichung mit einer Maulbeere. Metella war die Gemahlin
des Sylla, Tochter des Q. Metellus Numidicus.

V) Der Ausgang dieser Verschwörung, an deren Spitze E· Piso

stand, wird von Tacitus (Anna1. 15, 48ff.) erzählt.

.") Sind vielleicht hier unter den Gebundenen die Leute zu ver-

stehen, die zum Kampf mit den wilden Thieren bestimmt waren?

"«·) Dieser Zeno war aus Elea oder Velia, einer Stadt im unteren

Italien gebürtig, wovon er gewöhnlichEleates heißt, um ihn von dem

Stifter der ftoifchen Sekte zu unterscheiden. Er lebte um die vierund-

UeUUzigste Olympiade. Der Tyrann, gegen den er fich mit Anderen ver-

schworen hatte, hieß Nearchus oder, nach Einigen, Diomedon. Siehe

Diogenes Laert., Buch 9, Kapitel 5.

T) Diese Tyrannen waren Hipparchus und- Hippias, die ihrem
Vater Pisistratus in der herrschaft über Athen gefolgt waren. Siehe
Thukydides, Buch e, Kapitel 54ff.

H) Der sgriechische Name Leäna bedeutet eine Löwin.
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ohne Zunge an das Thor der Akropolis, wobei sie durch den Muth
dieses Thieres Leänas unbesiegteStandhaftigkeit und durch den Mangel
der Zunge ihre Treue und Verschwiegenheit andeuten wollten«

Und gewiß: die Entdeckung eines Geheimnisses ist noch nie so
nützlich gewesen wie schon gar oft die Verschweigung. Es ist noch immer

Zeit, eine verschwiegene Sache an den Mann zu bringen; aber was

einmal gesagt worden, kann nun nicht mehr verschwiegen werden. Es

ist nun schon bekannt und unter den Leuten verbreitet. Aus dieser Ur-

sache haben wir im Reden die DNenschem im Schweigen aber dieGötter

zu«Lehrmeistern, weil uns bei den Einweihungen und Mysterien das

Stillschweigen zur Pflicht gemacht wird. Beim Homer ist Odhsseus,
der beredteste Mann, als der verschwiegenste dargestellt, eben so auch
sein Sohn, seine Gemahlin und seine Amme. Die Amme hört man

sagen: »Fest wie ein Eisen und Stein will ich das Geheimniß bewah-
ren.« Odysseus selbst, indem er neben der Venelope sitzt, ,,fühlt im

innersten Herzen den Gram der weinenden Gattin. Dennoch standen
die Augen wie Horn ihm oder wie Eisen unbewegt in den Wimpern.«
So sehr waren alle Theile seines Körpers zur Enthaltsamkeit geübt.
Alles war der Vernunft unterthan und gehorsam, die den Augen be-

fahl, nicht zu weinen, der Zunge, nicht zu reden, dem Herzen, nicht zu

pochen oder zu bellen, »und sein festes, duldendes Herz hielt aus im

Gehorsam«, so daß die Vernunft sogar über die unwillkürlichen Ve-

wegungen herrschte und den Odem sowohl als das Blut sich gehorsam
und unterwürfig gemacht hatte. Von gleicher Art waren auch die

meisten seiner Gefährten. Denn daß sie sich von dem Eyklopen fort-
schleppen und wider den Boden schmettern ließen, ohne den Odysseus
zu verrathen, oder das im Feuer gehärtete und zur Ausstechung des

Auges bereitete Instrument entdeckten, ja, daß sie sich lieber fressen
ließen, als Etwas von dem Geheimniß offenbarten: Das ist doch wahr-
lich der höchste Grad von Treue und Verschwiegenheit.

Als dem Pittakus von dem Egypterkönig Amasis ein Opferthier
zugeschickt und der Auftrag gegeben wurde, das beste und das schlech-
teste Stück herauszuschneiden, schnitt er nur die Zunge heraus nnd

sandte sie dem König. Mit Recht: denn kein anderes Stück des Leibes

vermag so viel Gutes und so viel Schlimmes anzurichten. Wer zum

rechten König erzogen werden soll, Der muß vor allen anderen Dingen
das Schweigen lernen; dann erst mag man ihn reden lehren. Da den

Antigonus sein Sohn fragte, wann er ausbrechen solle, antwortete der

große König: »Fürchtest Du etwa, allein die Dromete nichtzu hören ?«

Seine Absicht war dabei nicht etwa, dem Nachfolger ein Geheimniß

vorzuenthalten: vielmehr wollte er ihn warnen, wichtige Entscheidung
vorschnell herbeizuführen. Und als man den alten Metellus fragte,
wann das Heer ausrücken werde, gab er zur Antwort: »Wenn ich

glauben könnte, mein Hemd wisse davon,·würde ichs sofort ausziehen
und ins Feuer werfen.« V l u t a r ch.

H.-rausgeber und verantwortlicher··äcdattunMaximuan Hat-den instrtiiL —

Verlag der Zukunft in Verlu. -—— Druck von Paß ä Gar-Leb G m. b. H. ist Verzin-
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M agc/zester

\ Einheitspreis für Damen und Herren M. 12.50

Luxus-Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . M. 16.50

Fordern Sie Musterbuch H.

SALAMANDER
Schuiigcs. m. b. H.‚ Berlin

Z e n t r ai e: e E
Berlin W 8, Friedrichstr. 182

t 0
Basel—WienI—Zürich
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bewirkt physiologische Oxydation der im Körper angesammelten Ermüdungstoxine, regt
die Gewebsatmung an. daher die von ersten Klinikern erzielten Erfolge bei Stoffwechsel-
krankheiten, Herzleiden, MarasmuS, Qrteriosclerose, bei Uebermüdung und in der Re-
konvalescenz. — Erhältlich in den grosseren A otheken. —— Reichhaltige Literatur ver-

sendet gratis das Organotherapeutische Institut _rof. Dr. v. Poehl & Söhne (St. Peters-
burg). Abt. Deutschland Berlin SW.68u. Bitte stets Original „Poehlu zu fordern.

EDUARD BERNSTEIN
DIE

ARBEITERBEWEGUNG
Kartoniert M. 3.— in Leinwand geb. M. 4.—

7

„Bernsteins Arbeit kann als Gegenstück zu Sombarts bekannter Schrift

über den Sozialismus bezeichnet werden, aber auch als eine Ergänzung
dazu. Bernstein sieht die moderne Arbeiterbewegung nicht von aussen,
sondern von innen an. Er deckt ihre innere Struktur auf, er schreibt

ihre Psychologie und ihre Bewusstseinsanalyse. Die positiven Seelen—

werie, die Sombart im Proletariat vermisst, sind es, auf die Bernstein

hinweisen will, als auf Werte, welche die Arbeiter und die Unter-

nehmer, die öffentliche Meinung und die Regierenden erziehen, als

auf eine Umwertung, die sehr langsam, aber mit immer grösserer
Kraft die Menschengesellschaft von innen umgestaltet. — Ein inter-

essantes Buch, das mit seinem reichen Material und seiner tiefen

Durcharbeitung geeignet ist, manchen Irrtum zu zerstreuen und manches

Urteil über Wesen und Leben des Arbeiterstandes zu mildern und

zu ändern.“ Nationalzeitung

t
lllfliilliliiilililiSTlllTIiiilTEliä lilililliü,fliilliliflllila. M.
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Theater- und llergniigungs-llnzeigen

Metropol-Zheater.
Allabendlich:

_

Hurra —

er leben noch!!!
Gr. Ausstattungsrevue in 9 Bildern von

S. Freund. Musik v.V. Hollaender. ln Scene

gesetzt von Direktor li. St'llllltz.

Dorothy Toye
singt wie Garuso und wie die Patti

sowie das von

Publikum und Presse

glänzend beurteilte

Eröiinuan-Progrumm!
lleues Operetten-Theater

8 Uhr abends:

llu Gratvon lllllllllllllllll.
Weitere Tage siehe Anschlagsüule.

Arkadia Behrenstr. 55-57

Reunions: Sonntag, MIttwoch.Freltng.

Im
neuerbnuten„Moulinrouge“Jägerstr. 63 e

M m t.
_ ontng. enß flg.R e u n l 0 n s '

Donnerstag. Sonnabend.

Victoria-Gafe
Unter den Linden 46

llornehmes Cale der Residenz

“lernten
Die Novitäten:

Eine verlorene Nacht.
Ein lustiger Trauerfall in 2Akten
mit Anton und DOnut Herrnl'olll.

Der Derby-Sieer.
Sport-Komödie von August Noilllrardt.

Vorverkauf 11—2 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Thalia-Theater
Dresdenerstr. 72-73. 8 Uhr.

Novität! Novitätl

Polnische Wirtschaft.
Posse mit Gesang und Tanz in 3 Akten.

KleinesZheaier.
Täglich abends l[29 Uhr:

llie verllixlenFrauenzimmer.
Erster lllusse.

Friedrichstr. 165, Ecke Behrenstr.

Tägl. 11—2 Uhr Nachts.

Dir. Rudolph Nelson.
Prlede Bonne. Emml Lotten-Bnch.

Hansi Jordan. HelnL Fuss.
Marcell Bois lier. Fritz Herbert.

Arthur v. Kölbel.
J

spart-Bilder
kauft stets

Berlin W. 85.

Ständiger Ankauf von

Bibliotheken und Kunstsammlungen.

direkt am Wa

Münchener

ohne Pension. Bad, elektr.

Tennis-Platz o

Neu eröffnet!

Senmea/zlsener Pavillon Wannsee
per Führboot in 5 Minuten, per Wagen in 10 _Minuten,
:: zu Fuss in 20 Minuten bequem zu erreichen ::

Franz Eberleln

W ein-Restaurant I. Ranges
Salons u. Säle für Privatfestlichkeiten bis zu 600 Personen

x

Comfortable Zimmer auf Wochen und Monate mit, auch

Huto-Garage

nnsee gelegen

Pilsener

Licht, Warmwasserheizung.

o Stallung
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rncnoeno
Unter den Linden 14

E Wiener Humor E

Anfang 11 Uhr abends

Berliner Eis-Palast
Von 10 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts geöffnet.

GroßesKonzer üi‘s‘äääj‘äi‘fEislauf-Attraktionen
Saison-Abonnement: Erwachsene 50 M.‚ Kinder 30 M.

Monats-Abonnement: „
10

„ „
Ö

„

E] E]

Eröffnung

s A N . am ersten Oktober 1910.
w KURFÜRSTENDAMM 2I7 m

s o U c I im 5cm: FASANENSTRASSE km
l

Hillengass & Eberbach.



gr. 1. — gie gukunn. — 1. ®htobcr 1910.
'

Terrassen 22 Halensee
Grösster Vergnügungspark des Continents.

Sonnabend, den I. Oktober:

Gr. p0pulärer Gala-Tag
n Eintrittspreis 50 Pig. ‘m

Münchener Oktoberfest
Festdekoration des Parkes und des bayrischen Dorfes

Confettischlacht Luftschlangen

Gr. Brillant- und Front-Feuerwerk
Apotheose: Niagara-Wasserfall

__ Herrlicher Magnesiunieffekt

3 Kapellen 3

I. Alexanderplatz, 5-171 Uhr, II. Unier den Linden 2|, 3—11 Uhr

sind die Stätten vornehmer Lichlbildkunst

“2.33322"Neueste vom Tage
Historische Dramen, Eurlesken etc. etc.

Für das Berliner Vergnügungsleben ist das

-
nach wie vor Ionangebend.
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Mozartsaal Nollendorfplatz

Heute, Sonnabend den 1. Oktnber:

Premiere
des neuen Spielplans

Täglich geöffnet:
Wochentags ab 6 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr.

Eintritt jederzeit. Ende 11 Uhr.

Restaurant und Bar Eiche

—

Unter den Linden 27 (neben Cnfcä Bauer).
Treffpunkt der vornehmen Welt —

Die ganze Nacht geöffnet. Künstler-Doppel-Konzerte.



gr. 1. — {Jie guhunft. — 1. (Dktnber 1910.

‘W

1

Rennenzu Hmegurten
Montag, den 3. Oktober, nachm. l'/2 Uhr

7 Rennen;

(13000 M.)

Preise der Plätze:

EinLogenplatzI.Reihe M.10‚— Ein Sattelplatz Herren M. 6.—

(lo. lI.Reih0 .. 9,— do. Damen „ 4,—
Ein I. Platz Herren .

„ 9,— Sattelpl.Damenu.Herren‚ 3,—
do. Damen . „ 6,— Ein dritter Platz „ 1,—

= Grunemuld=

Sonntag, den 2. Oktober, nachm. 2 Uhr

7 Rennen;

u. a. Deutsches Saint Leger
(Preis 30 000 M.)

Preise der Plätze:

Logen: 1. Reihe 15. M., 2. Reihe 14 M., 3. Reihe 13 M.

I. Platz: Herren 10 M., Damen 6 M., Kinder 2 M.

Sattelplatz: Herren 6 M., Damen 4 M., II Platz: 3 M., Kinder 1M.

Terrasse: 2 M., Kinder 1 M. III. Platz: 1 M. IV. Platz: 0,50 M.

Wagenkarte: 10 M.

Vorverkauf von Rennbahnbillets, Eisenbahnfahrkarten und

offiziellen Rennprogrammen im „Verkehrs-Büro, Potsdamer Platz"
‘

(Cafe Josty).

An jedem Renntag-e verkehren ferner Luxus- und Deckkraft-

Omnibusse der Allgemeinen Berliner Omnibus-Actien-Gesell-
schaft zwischen Alexanderplatz, Halleschem Tor, Oranienburger
Tor und Brandenburger Tor einerseits und der Rennbahn
andererseits. Daneben wird ein Kraftomnibusverkehr zwischen

der Rennbahn und dem Reichskanzlerplatz aufrecht erhalten.
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Hötel Hamburger Hof

Hamburg
=Jungfernstieg

Gänzlich renoviert.

Schönste Lage am Alsterbassin.

Ruhigstes Haus.

Zimmer von Mark 5.— an

inclusive Frühstück, Bedienung
und Licht.

Telefon in den Zimmern.

Sinalco-AktiengeselIschaft, DetmoldJ
Sanatorium Schierke im Harz

am Fusse des Brocken -

Physikal.-diä‚t. Heilanst. f. Newenleidende,
Herz- und Stofl'wechselkranke, Erholungs-

bedürftige, Rekonvaleszenten etc.
Alle modern. Kureinrichtungen vorhanden.
Anerkannt schöne und geschützte Lege.
Das ganze Jahr geöfi'net.

Sanatoriumßuchheiöe
kaenwalde b. Stettin
für Nervenkranke, speziell Entziehung.-
kur-en: Merphlum, Alkohol, Cocain etc.

Leit. Arzt Dr. Colla.

checkethal „‘31...
Physikal.-diat. Heilanst. m. modern.
Einrichtg. Gr. Erfol . Entzück. gesch.
Lag. Winters .Jag gelegenhProsp.
Tel.1151 Amt asseL Dr. Schallnlöllel.

Alhoholentwöhnung
zwanglloee Kuranstalt RI t t e r g u t
Nl mbsch bei S ngnm Schleelen.

Aentl. Leitung. Prosp. frei.

Herrliche1m
'

Wirkillullert
LrhanlranldI.
Pnsmßnsm,

oinanm
Sanatorium
in Dresden-
Laschwnz

Diäterlluren
naerhrnlh

Wald-Sanatorium Zehlendori-West
Physikalisch-diätetische Heilmethode

Das ganze Jahr geöffnet

Dirig. Aerzte: Dr. K.Schulze‚ früher: Schwarzeck. Dr. H. Hergens.
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Ziehung am l4. und I5. Oktober.

t’angenheilstätten-Botterie
zu Gunsten

des Berlin-Brandenburger Heilstättenvereins für Lungenkranke
Unterdem Protektorate Ihrer Majestätder Kaiserin u. Königin.

100 000 Lose

Hauptgewinne im Werte von Mk.:

50000
10000

usw. usw.

3667 Gewinne im Werte von Mk.:

100000
‘

(Porto und ListeLose a 3 Mark 30 „g am,

in all. Lotteriegeschäflen u. den durch Plakate kenntlich. Verkaufsstellen zu

haben. A. Molling. Berlin. Voßstr. 17, Lose-Vertriebs-Gesellschaft,
Kgl. Preuß. Lotterie-Einnehmen O. m. b. H.‚ Berlin N.‚ Monbijouplatz 2.

D. R. P. Patente aller Kulturstaaten.
Damen. die sich im Korsett unbequem fühlen. Sich aber

elegant, modegerecht und doch absolut gesund kleiden

wollen, tragen „Kalasiris“. Sofortiges Wohlbefinden
Grösste Leichtigkeit u. Bequemlichkeit. Kein Hoehmtschen.
Vorzügl. Halt im Rücken. Natürl. Geradehalrer. Völlig
‚wie Atmung und Bewegung. Elegante. schlanke Figur.
Für jeden Sport geeignet. Für leidende und korpulente
Damen Speciai-Facons. Jllustr. Broschüre und Auskunn

kostenlos von |‚Hr.|luslrls“ 6. m. b. N.‚ Bonn 3

Fabrik und Verkaufsstelle: Bonn a. Rhein. Fernspreeher Nr. 369.

Zii-ciggeschäft: Berlin W. 56. Jägerstr. 27. Fernspreeher Amt l, Nr. 2497.

Zxx'eiggeschui't: Frankfurt a.Hain‚ Grosse Bockenheimerstr. l7. Fernsprecher Nr. 015l.

Schenken Sie
einer Dame, welcher Sie eine große Freude bereiten wollen,
sei es nun die Gattin, die Schwester, die Mutter. die Braut

oder eine Freundin, eine schöne Straußfeder! Der Herzens-

wunsch jeder Dame ist es, eine oder mehrere Strnußfedern

fiir die Hüte zu besitzen! Immer modern, immer willkommen!

Kann von jeder Dame selbst auf jedem Hute befestigt und
'

jahrelang verwendet werden! Preise je nach Länge und Breite

von 1 Mk. bis lOO Mk. Mein Spezialhaus ist das renommiertesie
der Branche und sende ich gegen Voreinsendung des Betrages
oder per Nachnahme eine ausgesucht schöne Strnußl‘eder in

jeder Preislage. Preisliste gratis.

Hermann Hesse, Dresden, Scheffelstr
l

. IO/I2.
l
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Unsere Verbindung mit der bekannten Brokerfirma

Mill)00l! AIVEIISIEIJEIIlili.
Vancouver BC.‚ 405 Hastings Street,

ermöglicht es uns, grösseren Kapitalisten Kapitalsanlagen in

canadischen Werten zu empfehlen. Wir haben eine Reihe

vorzüglicher Holzpropositionen an Hand. Da die Regierung
den Erwerb von Regierungsholz seit zwei'Jahren gesperrt hat,
SO wird die Möglichkeit zum Erwerb wertvollen Holzbestandes
V0n Jahr zu Jahr geringer. Um einen Begriff von der Nach-

frage nach canadischem Holz zu geben, seien folgende Daten

erwähnt:

In den Monaten April, Mai, Juni d. J. gingen allein aus

British Columbien an Holz nach

Mexico. . . . . . 133,021 l4‘uss

Süd-Amerika . . . 4 126,241 „

Vereinigten Staaten . 1936.476 „

China . . . . . . 7132,740 „

Japan . . . . . . 761,613 „

Australien . . . . 9 732,404 „

Fidschi—lnsoln . . . 145,388 „

Süd-Afrika . . . 4 613,130

Total 2.). 581,013 191155

Die Nachfrage und demnach die Preise für gutes Holz

steigen von Jahr zu Jahr. Die Fertigstellung des Panama-
Kanals wird eine weitere enorme Preissteigerung herbeiführen.

Wir können Interessenten Waldkäufe aus Privatliand na'ch-

weisen, die eine der sichersten und rentabelsten Kapitals-
anlagen darstellen, die überhaupt vorkommen. Die in Frage
kommenden Wälder liegen sämtlich an der Küste oder den

vorgelagerten Inseln und schliessen die im Innern von Ganada
herrschende Feuersgefahr völlig aus.

Die Vergrösserung des Hktienhapitals der von uns vor

etwa zwei jahren gegründeten Vancouver-Nanaimo Coal Mi-
ning Company, eines Unternehmens, welches eine hohe Ver—

zineung des angelegten Kapitals verspricht, ermöglicht es,

5o ooo Shares ä I Dollar dem publihum anzubieten. Die

Neuemission ist in fiöhe von 25o ooo Shares erfolgt;
zoo ooo Shares sind bereits gezeichnet. Zeichnungen unter

IOOO Dollars werden nicht berücksichtigt. Interessenten er-

halten nähere Huskunft durch unser Bureau.

W. v. Alvensleben
Berlin, Leipzigerstr. 123a.
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Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und

Hütten-Aktiengesellschaft.
Union, Actiengesellschaft für Bergbau, Eisen-

und Stahl=lndustrie zu Dortmund.
Die Generalversammlungen unserer Gesellschaft und der Union, Actiengeseli-

schaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie zu Dortmund haben am 8. September
cr. beschlossen, den zwischen den Vorständen geschlossenen Fusionsvertrag zu

genehmigen, wonach das Vermögen der Union, Actiengeseilschaft für Bergbau, Eisen-

und Stahl-Industrie zu Dortmund als Ganzes, also mit sämtlichen Aktiven und Ver-
bindlichkeiten unter Ausschluss der Liquidation gegen Gewährung von nominell
M. 22200000— Aktien unserer Gesellschaft auf uns übergeht. Die neuen Aktien sind

.mit Dividendenscheinen ab 1. Juli 1910 versehen.

Gegen Einreichung von ncm. M. 6000.— Aktien Lit. C der Union,. Action-

gesellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie werden nom. M. 30005—neue

Aktien unserer Gesellschaft, gegen Einreichung von nom. M. 10 500.— Aktien Lit. D

der Union, Actiengesellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie werden nom.

M. 6000.— neue Aktien unserer Gesellschaft gewahrt. Denjenigen Aktionären der

Union, Actiengesellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie, die von diesem

Umtauschangebot Gebrauch machen, wird ferner ein Bezugsrecht auf weitere nom.

M. 222000O.— unserer Aktien zum Kurse von 170% zuzüglich 4% Stückzinsen ab
1. Juli 1910 derart eingeräumt, dass auf je 10 eingetauschte Aktien unserer

Gesellschaft eine neue bezogen werden kann. Wegen der Ausübung des Bezugsrechtes
auf diese nom. M. 2220000.— verweisen wir auf unsere Bekanntmachung betreffend die

Ausübung des Bezugsrechtcs auf nom. M. 8970000— neue Aktien unserer Gesellschaft.
Nachdem die Beschlüsse beider Generalversammlungen und die Durchführung

der Kapitalserhöhung unserer Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen worden

sind, fordern wir zugleich namens des Bankenkonsortiums die Inhaber der Aktien
Lit. G und Lit. D der Union, Actiengesellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie
hiermit auf, ihre Aktien mit Dividendenscheinen für das Geschäftsjahr 1910/11 u. Ei. und

Talons, arithmetisch geordnet, mit einfachem bei den Stellen erhältlichen Verzeichnis
zum Umtausch einzureichen.

‘

Die Einreichung zum Umtausch ist innerhalb der Frist vom 20. September bis
5. Oktober 1910 einschliesslich vorzunehmen.

Die Einreichung der Aktien zum Umtausch hat bei den nachstehenden Stellen
während der bei jeder derselben üblichen Geschäftsstunden zu erfolgen: in Berlin
bei der Bank für Handel und Industrie, bei der Direction der Dlsconto-Gesell-

schaft. bei der Deutschen Bank, bei der Dresdner Bank, bei der Nationalbank
für Deutschland, bei dem A. Schaafihausen’schen Bankverein. sowie ausserhaib
Berlins bei den Niederlassungen der vorstehenden Banken, ferner in Elberfeld
bei der Bergisch Märkischen Bank. in Essen bei dem Essener Bankvereln. bei

der Essener Credit-Anstalt und deren Niederlassungen in Bochum, Dortmund und

Duisburg, bei der Rheinischen Bank und deren Niederlassungen in Duisburg und
Mühlheim a. Ruhr, in Hamburg ausser bei den Niederlassungen der vorstehenden
Banken bei der Norddeutschen Bank in Hamburg, in Köln ausser bei den Nieder-

lassungen der vorstehenden Banken bei der Firma Sal. Oppenheim jr. an Cie., in Leipzig
ausser bei den Niederlassungen der vorstehend. Banken bei der Allgemeinen Deutschen
Credit-Anstalt und deren Abteil. Becker 6: Co., in Luxemberg bei derlnternatlonalen
Bank in Luxemberg 50wie deren Filialen in Metz und St. Johann, in Brüssel ausser

bei der Filiale der Deutschen Bank bei der Banque Internationale de Bruxelles.

Diejenigen Aktien Lit. C und D der Union, Actiengeselischaft für Bergbau,
Eisen- und Stahl-Industrie, die innerhalb der gesetzten Frist zum Umtausch nicht

eingereicht werden, werden für kraftlos erklärt. Das gleiche gilt in Ansehung ein-

gereichter Aktien, welche die zum Ersatze durch neue Aktien erforderliche Zahl nicht
erreichen und nicht zur Verwertung für Rechnung der Beteiligten zur Verfügung
gestellt sind. Die an Steile der für kraftlos erklärten Aktien auszugebenden neuen

Aktien werden für Rechnung der Beteiligten verkauft werden (5 290 H. G. B.).
Soweit Aktionäre der Union, Actiengesellschaft für Bergbau, Eisen- und

Stahl-Industrie Aktienbeträge einreichen, die nicht durch M. 6000.— bezw. M. 10500.—
teilbar sind, werden seitens der Einreichungsstelle die angesammelten Aktien für

gemeinschaftliche Rechnung bestens verwertet werden, sofern die Verwertung dieser

Spitzen mit den Einreichern nicht in anderer Weise vereinbart wird.
Die Einreichungsstellen erklären sich bereit, auf Antrag auch das oben

erwähnte Bezugsrecht für diejenigen Aktionäre der Union, Actiengesellschaft für

Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie, die nicht durch M.6000.— bezw. M. 10600.—

teilbare Aktienbeträge einreichen. bestens zu regulieren.
Bochum, im September 1910.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerhs- u. Hütten-Aktiengesellschaft.
Knupe. Knepper.

Deutsch - Luxemburgische Bergwerks - und
Hütten -Aktiengesellschaft.

Bekanntmachung
betreffend die Ausübung des Bezugsrechles auf nom. M. 8970000 neue Aktien.

Die Generalversammlung vom 8. September cr. hat beschlossen, das Grund:

kapital unserer Gesellschaft um nom. M. 36 500000.— durch Ausgabe von Stück 36 500,
auf den Inhaber lautenden Aktien zum Nennbetrage von je nom. M. 1000.— zu erhöhen

Die neuen Aktien sind mit Dividendenscheinen ab 1. Juli 1910 versehen.
Von diesen nom. M. 36 500000.— dienen nom. M. 22 200 000.— zur Durchführung

der Fusion mit der Union, Actiengesellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie
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ilalsgfilrtniund,Während weitere nom. M. 14300000— einem Bankenkonsortium über-

40/‘qrsir1fi1,mit der Verpflichtung, hiervon noni. M.8€l70000._—zu 170% zuzüglich

503V}U10Zinsen ab_ 1. Juli 1010 den ]nhabcrn dcr nom.1\1.(33000000.— alten Aktien

die‘
1 en durch die Fusion mit der Union, Acticngcscllsvhaft für Bergbau, Eisen-

Undbtahl-Industrie hinzutretendon Inhabern von nein. I\l. 22200000.— neuen Aktien
un den Inhabern der ausscrdcm noch durch den obigen Generalversammlungs-
beschluss geschaffenen nom. M.4000000.— derart zum Bezuge anzubieten, dass auf
Je 10 Aktien eine neue bezogen werden kann.

d
Demgemäss fordern wir namens und im Auftrage des Konsortiums die Inhaber

er gesamten nom. M. 89700000.— Aktien hiermit auf, das ihnen zustehende Bezugs-
recht unter folgenden Bedingungen geltend zu machen: 1. Auf je nom. M. 10000.—

Aktien kann eine neue Aktie a nom. M. 1000.— bezogen werden. 2. Das Bezugsrecht

16%bei Vermeidung des Verlustes vom 20. September bis 7. Oktober 1910 einscliliesslieh

tereiner .der nachbezeichneten Stellen während der bei der betreffenden Anmelde-
S elle ubhchen Geschäftsstunden auszuüben: in Berlin bei der Bank für Handel

gndIndustrie, bei der Direction der Disconto-Gesellschaft, bei der Deutschen
Ulk. bei der Dresdner Bank. bei der Nationalbank für Deutschland. bei dem

A. Schaaffhnusen'schen Bankvuein. sowie ausserhalb Berlins bei den Nieder-
lassungen der vorstehenden Banken. ferner in Elberfeld bei der Bergisch Mär-
klschen Bank. in Essen bei dem Essener Bankverein, bei der Essener Credlt-
Anstalt und deren Niederlassungen in Bochum. Dortmund und Duisburg, bei der

Rheinischen Bank und deren Niederlassungen in Duisburg und Mülheim a. Ruhr,
In Hamburg ausser bei den Niederlassungen der vorstehenden Banken bei der
Norddeutschen Bank In Hamburg, in Köln ausser bei den Niederlassungen der

vorstehenden Banken bei der Firma Sul. Oppenhcim jr. 6': Cie., in Leipzig ausser

bei den Niederlassungen der vorstehenden Banken bei der Allgemeinen Deutschen
Credit-Anstaltund deren Abteilung Beckero‘cCo.‚ in Luxemburg bei der Inter-

nationalen Bank in Luxemburg sowie deren Filialen in Metz und St. Johann, in

Brussel ausser bei der Filiale der Deutschen Bank bei der Banque Internationale
de Bruxelles. 3. Bei der Anmeldung sind die Aktien, auf die das Bezugsrecht aus-

g6übt werden soll, ohne Dividendenbogen nebst2 mit arithmetisch geordneten Num mern-

verzeichnissen versehenen Anmeldescheinen zur Abstempelung einzureichen. For.
mulare der Anmeldescheine können bei den Bezugsstellen in Empfang genommen
werden. 4. Zugleich mit der Einreichung sind auf jede Aktie 100% zuzüglich 70%
Agio = M. 1700.— und 4 % Stückzinsen ab 1. Juli 1910 zu erlegen. Schlussnotenslempel
hat der beziehende Aktionär nicht entrichten. 5. Die eingereichten Aktien werden
nach erfolgter Absteinpelung zurückgegeben. 6. Die Aushändigung der neuen Aktien

erfolgt gegen Rückgabe des quittierten Anmeldescheines nach Ablauf der Pezugsfrist,
und zwar bei derjenigen Stelle, bei welcher die Einzahlung geleistet werden ist.

Bochum. im September 1010.
u

Deutsch-Luxemburgische Bergwerhs- u. Hatten-Aktiengesellschaft.
Knupe. Knepper.

PreussischeFeuer-Versicherungs-Actien-Gesellschaft.
Nom. M. 3 000 000.——auldenllamenlautendeAlmen

er

’Pl‘BllSSlSCilBllFeuer - llezrsiciierungs- llclien - GBSBHSCMÜ
erlm

1000 Stück zu je M. 3000 —‚ mit 20 pCt. eingezahlt No. 1—1001
- (N0. 1—123 ist für kraftlos erklärt)

sind zum Handel und zur Notiz an der Berliner Börse zugelassen worden.

Berlin, im September 1910.

Deutsche Palästina-Bank.

Siegfried Falk, Bankgeschäft
Düsseldorf, Bahnstrasse 43.

Fernsprecher 2005, 2006, 2008, 2009 und 2015.

Telegramm-Adresse: Effektenbank Düsseldorf.

An- und Verkauf von Kohlen-, Kali= und Erz-Werten.

Spezial-Abteilung für Aktien ohne Börsennotiz.

Auskünfte auf Wunsch bereitwilligst.
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lm Verlag lULlUS ZEITLER in LEIPZIG lind erfchienen:

Leib und Seele e e Gedichte

Der Lebenshorcher o Novellen
Von FERDINAND VON HORNSTEIN
Brolchiert je Mark 2.60, gebunden je Mark 5. 50.

Ferdinand von Hornllein befigt ein hervorragendes Erzählertalent. [Wenn dieler

Schril’ll'teller die einfachlten Dinge belehreibt, tut er das mit folcher Kunl't, dall

Allhekannter in ein ganz neues Licht gerückt erfcheint. Dazu beherrll‘ht er die

deutlclie Sprache l0 meifterhafhdaß der Leier ganz gebannt folgt und lieh dabei

die verfänglichften Dinge lagen läßt. Es ift zuwünlctren, daß die Hornftein'fchen

Novellen in die richtigen Hände kommen. (Hamburger Nachrichten).

(Die Erhaltung der Kraft) .. . das ift genial erfunden und mit humorvollem

Ernlt köl'tlich durchgeführt. Es macht Vergnügen, diefe originellen Sachen zu

lefen. (Berner Bund).

Ein kleines chef d'ocuvre ilt die Novelle »Der Lebenxhorcher«. (Pefter Lloyd).

Neben himmelhochiauchzenden Dichterflügen [tehen hart dabei ltarke Menl'chlich-

keiten, entzückende Bosheiten. Es [ind prächtige Sachen in dem H7 Seiten ltarken

Biichelchemleider fände man des Zitieren: kein Ende‚wollte man damit anfangen.
Nicht minder originell ilt der Novellenband. (Alfred v. Menli, Allg. Zeitung).
Durch die felir wertvollen Novellen und Gedichte des Poeten brauft, gleißt der

bunte Maskenzug einer ol’t erfchreckeud gegenwärtigen Lebens.

(R. Walter [Freyr], Hamburger Fremdenblatt).
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Einen wohlteilen Kunstschatz
bieten unsere Kunstbliitter in Drei-

6
_

'

farbendruck Format 27X3G cm. ePreis 50 und 60 Pf. das Blatt.

filteu. moüerneMeister
Wir empfehlen ferner unsere Karten bietetllcb ßelegenbeu 31‘ günlfigem
nach Gemalden der Dresdner und mertrieb unb vorteilhafteranderer Galerien, sowie Flora- und

Früchtekarten n. Natur-Aufnahmen.
'

Prospekte stehen auf Wunsch gratis
grucflegung Ihrer werfe burd)

zurglerfüfigunäanfefigängvorli‘DBucllr-c.
.

wce er rnctduc. -

5Lundnvälerterb'erldruck.Aliltotypile’;=

K““3t"°r|afilng’ä)"gllgf‘{änas'
G'm'b'H'

Q3erIagöbucbbäaneru.5‘30fbuct)brucfer

vertus‘ser
Elkttengeselisctmit iür Grundbesitz-
Amt v1, 6095 verwertung Amt v1, 6095

BERLIN SW.11‚ KöniggrätzerStrasse 45 pt.

Terrain: :: Baustellen:: Parzellierungen
l.u. li. Hypotheken,Bumlder, bebaute Grundstücke

E Sorgsame fachmännische Bearbeitung. b

von Dramen, Gedichten, Romanen etc. bitten wir,
zwecks Unterbreitung eines vorteilhaften Vor-

schlages hinsichtlich Publikation ihrer Werke in

Buchform, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Modernes Verlagsbureau Gurt Wigand
21/22 Johann-Georgstr. Berlin-Halensee.
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Medizin,AberglaubeundüesiiEiIiislehen
111 der Türkei u. ehem. Vasallenstaaten

Von Bernli. Stern.
2Bde. ca. 1000 Seiten ä. 10 M. Geb. ä 12 M.

(I. Medizin, Abergl., II. 1). intime Geschlechtsl.)

Das Geschlechlsleben in England
m.bos.Bezieh. a. Landen. VonDr. Equllhren
3 Bde. 30 M. Geb. M. 34.50. Einz. käuflich:
I. Ehe u. ProstitutiOn. II. Die Fiagellomanie,
III. Die Homosexualität, a10 M. Geb. 111/2 M.

und andere Perversitäten.

Die sexuelle 0sphreswloyie
d. Beziehgen. d. Geruchsinnes u. der Gerüche

zur menschl. Geschlechlsli.‘igkeit.
VonDr.Hagen‚ 2.Au11.06. M 7. Geb. M.8.

Ausfuhrl. Prospekte üb. kultur- u. Sitten-
geschichtl. Werke grat. frko.
H. Barsdorf, Berlin W. 30, Hschalfenburgerstr.16l.

Verlangen Sie "i221:Efiäis'
Gummi: Strümpfe und Gesundheitspflege
usw. gratis. Phil. Rllmper, Frankfurt a. M. 39.

verborgt Privatier an reelle

Leute, 5%, Ratenrückzahlung
3 Jahre, Kramer. Postlag. Berlin 47.

C
“

'

„ 372r abln ‘- nanölampen
mit Trockenbalterien

D. R. P.
und D. R. G. M.

Handlampe I

57
Handlampe ll

17
Brennstunden

ununterlimilien
It.Prüfungsschein
des Phys. Staats-
laboratoriums in

Hamburg.
P '

x. Relercnzllstelruo.!

Adolph Wedekind
Fabrik galvanischer Elemente

Hamburg 36, Neuerwall 36.

[mmmmamgz
Intern. Eultscblllahrt-Hug.
slelluna‘franklurta.m.1909.
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Auf Teilzahlung
Präzisions - Uhren

u. Brillante chmuck

Brillantringe unter Angabe des

Gewichts in Karat; bei Herren-

uhren unter Angabe des Gold-

gewichts der Gehäuse. Streng
reelle Bezugsquelle. Katalog

mit 4000 Abbild. grat. u. fr

lonass 6:. Co. G. m. b. H.
BERLIN SW.108
Belle-Alliancestrfl

erhalten schnell und
sicher eine vollkomm.

——
natürliche Sprache in

Prol. Rud. Denhardts Sprachhellanstult
Eisenach. Prospekte üb. d. seit 40 Jahren

ausgeübte und wissenschaftl. anerkannte,
mehrfach staatl. ausgezeichnete Heilver-
fahren gratis. Leit. Arzt: Dr.rned. Höplncr.

sehllessungen
rechtsgiltg.‚ in

Prosp. fr.; verschl. 50 Pfg.
BI'OCII 61 20.. Bonden, E. 2. Queenstr. 90/91.

_ Zeitungsausschnitte
aus der ll’l- u. ausländischen Presse über

Jeden beliebigen Gegenstand in reichhal-
tiger und guter Auswahl liefert

Prospekte Berliner Literarisches Burcau
kostenlos. Berlin, Wilhelmstr. 127.

‘lllllllillllllflll
ßeheubmhe Brufpflnren
unh firgfeempfefgIen u.

hermenhen im eigenen
(gewandte unterlegenen-
firrfe Igggienirrlge (Er-

finhung. (Eheleute 2r-

lgalten gratis ErnIkat
hurt}; (mitmime 21iahrik

„iäall‘nhia“1®i2abahen36
‘flls Erurkrafige gratis.
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mündien-Berrsclring
Fabrikation: Berrsching a. Eimmersee

Celeion: Berrsching 39. München i622.

Feinsteinzeug - Porzellan - Kunsttöptereien

HEROIN etc. Entwöhnung

Dr. F. I'I. Iüller'e Schloss Rhelnbllok. Godesberg a. Ilh.

spekt frei. Zwangloe Entwöhnen v.

Keramische Werkstätten

Verkaufsstelle: lilünchen 6., lilaiteistr. 9

etc.

Gemälde E20 Putz, Fritz Erler. Hdoltmllnzen WalterPüttner
ferner gIBet-Ee von

agiqggggygggtggg= Hnaelo Janlt, Babetmanm ilbcle etc. etc. in =

Im Scbom Brakls moderner Kunsthandlung
manchen, Goethes". 64

1

rDetiteigerttngeiner ieln mert=

vollen StlyloB=Bibliotltetunt
einer Hutograplyenßammlung

vom 24. bis 29. mttober b. 3.
Die edlofi—Blbllotbctentbält eine felten
umfangreltbe Sammlung erfter Qlttegaben
beutfdm Elteratut bes 18. nnb 1-9. Salpe-
bunöerte, eine befonbere [ebene Goetbe’
6ammlung u. viele bibltopbile u. tnnftu

gefdplcbtlidnDeröfi'entllüungen.
Die Kataloge beibet Derßetgernngen ericfielnen
getrennt nunetnanber :: gefenbung foftenlos.

MARTIN BRESLAUER
Berlin. Unter den Linden 16.

r Zur gefälligen Beachtung! q

Unserem heutigen Heft liegt ein Prospekt der Firma. F. Bruekmann A.-G. in

München über ihre Kunstzeitschrrft

„DieKunst“,Monatsheftefür freie nnü angewanöteKunst,
bei. Die Zeitschrift, die jetzt in ihren XII. Jahrgang eintritt, nimmt vermöge der

grossen Mannigfaltigkeit ihres Inhaltes (Malerei — Plastik — Graphik —— alle Zweige
des Kunstgewerbes) und im besonderen vermöge ihres trotz billigen Preises erstaun-

lichen Reichtums an Illustrationen und deren immer gleicher Vortrefflichkeit unter den
der Kunst gewidmeten Zeitschriften des In- und Auslandes eine erste Stelle ein. —

Wir emplehlen den Prospekt der Beachtung unserer Leser.



Aecht Patzenhoieriäe:
überall erhältlich überallerhältlich

Dr. Ernst Sendern":
EMSER SALZ
Hei Erkältung altbewährt. Man achte auf meine Firma! Nach-

ahmungen meiner Salze sind oft minderwertig und um nichts billiger.

_i—AiülcursARLSBADERsrnunnsnz

isldas alleinechte Karlsbader
Vor ehahmungenund Fälschungen wird gewarnt.

Ballenetedt-ßarzr
'

„

‚

D=Roseu Sanatorium
i‘ür Herzleiden, Adernverkalkung. Verdauungs-'und Nieren-

krankneltem Frauenleiden. Fettsucht, Zuckerruhr, Katarrhe,
Rheuma, Asthma, Nervöse und Erholungsbedürftlge.

Diätische Anstalt K" I‘m . "aus für alle physikalischen
mit neuer-bauten: Heilmethoden in

höchster Vollendung und Vollständigkeit. Näheres durch Prospekte.

“am“; 100 Betten Zentrelheizg.‚ elektr. Licht, Fahrstuhl. “man.“
|3“. Stets geöffnet. Besuch aus den besten Kreisen. Kuli.

Wohnung. vorallem. Bad u. Mut pr. taa
v. m. s.— ab. — Ganz“ Jahr besucht.

„Sanatorium
Zackentar‘

Tel.27. (Camphausen) Tel.27
Bahnlinie: Warmhrunn-Schreiberhau.

PetersdorfIm Riesengeblrge
(Bahnstation) _.

Für Erholungsuch. Wintersport. Nach
allen Errungenschaften d. Neuzeit ein-

gerichtet. W Indgescüitzte, nebelfrele.
nadelholzreiche Höhenlage.

Spezialität: Behandlung von

Hrterioecleroeie
und deren Folgen, wie Herz- und
Nierenerkrankungen nach neuester,

klinisch erprobter Methode.
Näheres die Administration in

Berlin SW.. Möckemetrule ll8.

.pß"

‘

Die besten photogrAppaI-nte,
Relsueuge, auch Uhren u. Goluw.

liefern gegen kleine monetllche

Teilzahlungen
MmimMMWhfl

llolle-Alllencertr.3 — Gen. um.»
l

Jährl Versand über 25000 Uhren. .a.

Bunderltaua. Kunden. Viele
I

tausend Anarkenn. Kltlllog
m. über 4000 Abbildung.

grau: u. tranko
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Optiker YVOLFF'S

Optofix-Pincenez
(gesetzlich geschützt.)

Absolut fustxitzeml. Nicht drückend. Sehr zierlich. Aussernrdentlich dauerhaft.

\ l.
1..

_

Wolll’s Oplonx-Plncenez mit Porpha-lntargläsernzum Fern-u. llthsehen zulleleh.
ln München und Berlin Alleinverllauf nur in unseren Anstalten.

Illustrierte Preisliste über Feld- Kostenlose ärztliche Verordnung
stecher und Augengläser aller Art der richtigen Gläser durch unsere

gratis u. franko.
'

Augenärzte.

Optisch - okulistische Anstalt

JOSEF BODENSTOGK
Charlottenburg München Berlln W.
Joachimsthalerstr. 44 Bayerstr. 3 Leipzigerstr. 101——102

Grösste Wissenschaftliche Sl')ezial-Iiist.itute Deutschlands.

ädagg ium
Zwischen Wasser u. Wald änsserst

gesund gelegen. — Bereitet für alle

Schnlklnssen, das Einjährigen-‚
Primaner-‚ Abiturienten - Examen

vor. — Kleine Klassen. Gründ-

licher, individueller, eklektlscher

Unterricht. Darum schnelles Er-

reichen des Zieles. — Strenge Ant-

sicht. —- Gnte Pension. —— Körper-
pflege unter ärztlicher Leitung.

Waren i/M
am l‘lüritzsee.

Sir Snlcrate benannt-um: wird) Echter. 9nd von Das s Garten G. In. b. 5. Berlin in. 51.


