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Berlin, den 13. September 1V>19

Dumping
T n der Nationalversammlung wandte sich ein Redner gegen 

das Wiederaufleben der deutschen Schleuderkonkurrenz auf 
dem W eltm arkt, gegen das ,,Dumping“, das überall im Ausland 

gefürchtet sei. E s wird gefürchtet; und wienn es auch nicht 
den Kriegsausbruch verschuldet hat, so hats in der Kriegszeit 
doch in englischen Industrie- und Handelskreisen den Wunsch 
erzeugt, sich vor solcher Methode für immer zu schützen.

Nachdem Cobden in seinem Kampf gegien, die Getreidezölle 
1846 deren Aufhebung erreicht hatte, blühte der Manchester - 
schule 1860 der Erfolg, daß aus dem anglo-französischen H an
delsvertrag der letzte R est der noch bestehenden Schutzzölle 
getilgt wurde. Damit war England (denn zugleich wurde eine 
Vereinfachung des Finanzzollsystems eingeführt) zum Frei- 

( handel (free trade) übergegangen, dessen Anhänger die P ro 
dukte fremder, billig wirthschaftender Länder zu wohlfeiler 
Versorgung des eigenen Marktes dem theureren Erzeugniß der 
eigenen Heimath vorziehen. Sie verzichten also darauf, die in
ländische Produktion durch Zölle zu schützen, auch wenn sie 
aus irgendeinem Grunde den W ettbewerb mit der ausländischen 
nicht aushalten kann. Diese von Adam Smith in seinem be
rühmten Wei^k ,,The wealth öf nations“ begründete Freihan
delslehre ist so lange heiß umstritten worden, daß Klein - 
w aechter in seiner „Volkswirthschaftpolitik“ sagen kann, es 
seien ganze Bibliotheken pro und contra entstanden. England  
selbst hat die Juigend seiner Industrie mit allen Mitteln gegen
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ausländische Konkurrenz zu schützen versucht und ist erst 
zum Freihandel übergegangen, |als ies von ihm reichen Gewinn 
hoffen durfte. Anders war die Entwickelung* in Deutschland. 
Schon Friedrich List, der Meister der deutschen N ational
ökonomie, war ein Vorkämpfer für den Schutzzoll, in dem er  
das Mittel sah, das gewerbliche Können des Landes zu 
wecken. Trotzdem  wurde am  Anfang1 der sechziger Jah re  der 
Zolltarif in freihändlerischem Sinn um gestaltet und später nodh 
nach dieser Richtung1 weiter ausgeba,ut. Im Ja h r 1879 be
schloß Bism arck die U m kehr; und man glaubte fortan im 
Deutschen Reich, die nationale Produktion durch Schutzzölle 
sichern zu müssen, die auch auf Rohstoffe ufrd Nahrungmittel 
ausgedehnt wurden. Daß finanzpolitische Wünsche, die Zoll
einnahmen begehrten, dabei mitsprachen, darf nicht verschwie
gen werden. Die deutschen Zolltarife sind in vielen Posi
tionen hochschutzzöllnerisch geblieben, während England eigent
lich nur Finanzzölle erhebt; fast der gesammte Zollertragr 
kommt dort aus den Genußmitteln Tabak, Kaffee, Thee, R o 
sinen, Alkohol. D er Zoll dient also nicht, wie in D eutsch
land, zum Schutz Ider nationalen, Produktion.

An Angriffen auf das Freihandelssystem hat es aber in 
England nicht gefehlt. D er Freihändler sagt zum inländi
schen Produzenten: „W enn Du nicht so billig produziren 
kannst wie Dein ausländischer W ettbewerber, so ist Deine 
Produktion für unser Land wirthschaftlidh unvortheilhaft. Gieb 
den Betrieb auf und Überträge dlas in ihm thätige Kapital 
sammt Deiner Arbeit auf eine andere Industrie, die mit mehr 
w irtschaftlichem  Erfolg  betrieben werden kann.“ Nun ist es 
ja für den Konsumenten erfreulich, wenn er sich billiger vom 
Ausland her eindecken kann, als ihm bisher im Inland m ög
lich w ar; dem Produzenten aber klingt R ath von der zuvor 
angedeuteten A rt nicht gerade angenehm. Ohne Verlust an 
Kapital und Arbeit kann er seinen bisherigen Betrieb, der 
unrentabel geworden ist, gewöhnlich nicht umstellen; auch 
ist nicht immer Gelegenheit, mit altem  Betrieb eine loh
nende neue Industrie aufzunehmen; und in der alten Branche  
erworbene Fertigkeiten und Kundschaften müssen in der neuen 
erst erworben werden, Was Zeit, und Geld kostet. Als fran>- 
zösische Seidenfabrikate in England zollfrei wurden, konnten 
zwar die Damen sich billiger als bisher in Seide kleiden, aber 
in Coventry, wo der englische Seidenhamdel seinen H auptsitz 
hat, sah man ringsum bald Trümmerhaufen.
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Namentlich durch den Wettbewerb Deutschlands und der 
Vereinigten Staaten von Amerika, die Schutzzölle hatten und 
nicht nur in die ausländischen, sondern auch in die inländi
schen Absatzgebiete der Engländer eindrangen, wurden später 
die Fälle gemehrt, in denen englische Produzenten durch die 
Konkurrenz des Auslandes geschädigt wurden. Auch hatte  
mancher zu selbstbewußt gewordene englische Unternehmer 
versäumt, sich technisch auf der Höhe zu halten, auf der er den 
Zustrom fremder Fabrikate nicht zu fürchten brauchte. Die 
englische Industrie hatte die Ergebnisse der W issenschaft 
nicht so benutzt und ausgenutzt wie die Deutschlands, wo 
W issenschaft und Industrie in Gemeinschaft fortschritten. D es
halb hatte auf einzelnen Gebieten die englische Industrie ihre 
führende Stellung verloren. Nur aus einer Selbstberäucherung 
konnte aber die Behauptung entstehen, die englische Industrie 
sei überall Von der deutschen geschlagen worden. Der Krieg  
hat bewiesen, welcher Leistung' England fähig ist. Das be
kannteste Beispiel dafür, wie England durch die deutscjhe 
,,angewandte W issenschaft“ getroffen wurde, bot die Chemi
sche Industrie. Ein deutscher Chemiker fand die Synthese des 
künstlichen Indigo, die deutsche Industrie richtete sich auf 
dessen fabrikmäßige Herstellung ein, brachte ihn auf den W elt
markt und 1913 führten deutsche Exporteure sog“ar nach 
Indien für I 1/4  Million Mark künstlichen Indigio aus. Die 
indische Indigokulti^, die in den Händen britischer Pflanzer 
lag, und der englische Indigohandel wurden dadurch natürlich 
in ihrer Machtstellung erschüttert.

Die Geschädigten riefen von links und rechts immer lauter 
nach einem Schutzzoll, weil England beim Freihandel gegen  
die Schutzzölle fremder Staaten wehrlos sei. Der konservative 
Premier Balfour wa* aber im Prinzip für den Freihandel. Man 
beschloß, die etwa einzuführenden Schutzzölle den Staaten! 
gegenüber fallen zu lassen, die Englands Einfuhr nicht durch 
Schutzzölle hemmten. Balfour wollte also die Schutzzölle nur 
als Kampfmittel gegen die Schutzzölle anderer Staaten be
nutzen. D agegen tra t der Kolonialminister Jeseph Chamber - 
lain mit einem Program m  hervor, das die englischen Kolonien 
mit dem Mutterland gegen alle fremden Länder durch Einfüh
rung von einstweilen niedrigen Schutzzöllen.zusammenschließen 
wollte, einem Programm , das nicht nur zur Spaltung der Unio- 
nistenpartei, sondern sog'ar zum Sturze der damals von dieser 
Partei gebildeten Regirung führte. In das neue liberale Kabi-

24*
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net trat Lloyd George als Handelsminister ein, wurde dann 
Schatzkanzler und legte nun ein Budget vor, das der Schutz
zollbewegung den Boden unter den Füßen fortschlug, wie es 
im Vorwort zu den „Reden von Lloyd George“ heißt. Die 
Schutzzöllner wollten mit den Einnahmen aus den geplanten 
Schutzzöllen die Kosten für verstärkte Rüstungen, und Sozial
reformen decken und 'die Schuld aus dem Burenkrieg tilgen. 
Lloyd George deckte aber, ohne Schutzzölle, den Staatsbedarf 
ausschließlich durch Steuern auf Einkommen, Besitz und Ge
nußm ittel; Nahrungmittel und Rohstoffe ließ er unbelastet. 
Dieser thatkräftige Mann, der den Muth hatte, starke F e u 
dalein ’ Htungen und Vorrechte der Besitzenden zu beseitigen, 
gegen das House of Lords den Kampf aufzunehmen und die 
Arbeiterversicherung rücksichtlos durchzuführen, hat im Krieg 
das Steuer des Staatsschiffes erst ergriffen, als nach seiner 
Meihung die Mannschaft lässig zu werden drohte, und mitten  
im Krieg eine W ahlreform gesichert, durch die er mit weitem 
Blick für die Zeit nach dem K rieg den Staatsfeindeu den 
günstigen Wind au,s den Segeln nahm.

Lloyd* George hat in einer feurigen Rede für den. F re i
handel aber für nöthig erachtet, den Vorwurf zurückzuweisen, 
daß er wegen der von ihm eingebrachten Patentbill eine A rt 
Tarifreform er sei. N ach diesem Gesetz muß ein in England  
durch Patent geschütztes Verfahren im Inland innerhalb einer 
bestimmten Zeit ausgeführt oder ein patentirter Gegenstand 
.nach gewisser Zeit im Lande hergestellt werden, wenn das er
teilte Patent unanfechtbar bleiben soll. Lloyd George sagte 
dam als: „Die W irkung des Schutzzollsystems ist die Erhöhung  
der W aarenpreise, die W irkung meiner kleinen Patentbill ist 
deren Verbilligung/1 Dennoch bewirkte die Bill, daß die 
deutsche. Chemische Industrie in ihrer Monopolstellung bedroht 
und die Gründung Von, Chemikalienfabriken in Großbritanien 
und Irland erzwungen wurde. D er Druck, den Lloyd George 
m it dem „Ausführungzwang“ der Patentbill auf die ausländi
sche Konkurrenz übte, wird erkennbar, wenn man liest, was 
C. A. Vince, Parlamentsmitglied und Sekretär des Tarifkomi
tees, übei ausländische Konkurrenz in einem schutzzöllneri- 
schen B ritamen in seinem Buch sagt, dem Chamberlain selbst, 
weil ers hoch schätzte, eine Vorrede schrieb. Da heißt es, 
der amerikanische oder deutsche Produzent, der fähig ist, mit 
britischen Fabrikanten zu vortheilhaften Bedingungen zu kon- 
kurriren, weil er irgendein Geheimniß sparsamer Produktion
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besitzt, sei nicht als unfair zu betrachten, müsse aber, sobald 
er nach England importirt, den Schutzzoll tragen. Als sichere 
Wirkung dieser Gefahr wird hingestellt, daß solche Fabrikan
ten dann nicht auf den englischen Markt verzichten, sondern 
sich selbst in England niederlassen, Steuern und. Abgaben zah
len und in ihren Fabriken englische Arbeiter beschäftigen wer
den. Den vom Schutzzöllner Chamberlain gewünschten Erfolg  
erreicht der Freihändler Lloyd George mit seiner Patentbill. 
Für unser- Them a ist wichtig, daß Vinde eine andere A rt des 
Wettbewerbes zwischen den Zeilen als unfair bezeichnet: näm 
lich das Dumping. W as - er damit meint, sei durch seine eige
nen W orte erläutert. „In  der zweiten H älfte des Jahres 1900  
verkaufte der Deutsche D rahtstiftfabrikanten - Verband in 
»Deutschland 2 2 3 0 7  Tonnen mit einem Nutzen von 82 sh 9 d 
die Tonne und exportirte 19 525 Tonnen mit einem Verlust von 
44 sh per Tonne. D er Heimathmarkt war durch einen Zoll 
von ungefähr 30 sh für die Tonne gegen fremden Wettbewerb  
geschützt/* Vince hat diese Feststellung dem Iron Monger 
vom Februar 1901 entnommen, der sie in der Frankfurter Zei
tung entdeckt haben soll. Beim Dumping exportirt meist 
eine Produzentenvereinigung Das, was sie Von ihren Fabrikaten  
im Inland nicht zu dem Marktpreis, den sie festgesetzt hat, 
absetzen kann, in ein fremdes Land. D er dort empfangene 
niedrigere Preis stört die Mitglieder der Produzentenvereini- 
gung bei fernerem Absatz im Inland nicht, wohl aber den aus
ländischen Konkurrenten, dessen Fabrikate die Produzenten
vereinigung aber in ihrer Heimath nicht zu fürchten braucht, 
da sie gegen Zufluß fremder Erzeugnisse durch Schutzzölle 
im Herstellungland gesichert ist.

Solchen Schleuderexport gab es auch in anderen A r
tikeln; und er fand dort, je nach dem Standpunkt des B e 
troffenen, verschiedene Beurtheilung, wobei, wie üblich, der 
Geschädigte seine Stimme lauter erschallen ließ als der B e 
günstigte. So versorgte Deutschland das Britenreich mit bil
ligem Stahl und erleichterte damit zwar die Konkurrenzfähig
keit seiner W eiterverarbeiter, erschwerte aber der englischen 
Eisenindustrie das Leben.

Vince zeigt an einem Beispiel, daß es sehr rentabel sein 
kann, eine niedere Produktion, wenn sie auf eine höhere Lei
stungfähigkeit eingerichtet ist, zu erhöhen und die Mehrfabri
kation unter dem Selbstkostenpreis ins Ausland abzustoßen. E r  
berechnet für einen Artikel die Selbstkosten bei 100 000 Stück  
Fabrikation:
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Z insen und A bschreibungen . 0 ,75  
M aterial .............................................1,75

Steuern, G e h a l t ......................... 0 ,50
L o h n ..................................................1 ,—

zusammen also auf 4 ,— .

Ausgabe bei nicht voll benutztem 
B etr ieb : 80  00 0  Stück.

Zinsen u. A bschreibungen 75 0 0 0 ,— 
Steuern, Gehalt . . .  50  0 0 0 ,—
M a t e r ia l ...............................  140 0 0 0 ,—
L o h n ...................................... 80  0 0 0 ,—

3 4 5  0 U 0 , —

V erkauf:
80  0 0 0  ä 4,5 . . . 360 0 0 0 ,—

N utzen 15 OUO,—

Ausgabe bei voll benutztem B e tr ie b : 
100 0 0 0  Stück.

Zinsen u. Abschreibungen 75 0 0 0 ,—  
Steuern, Gehalt . . . 50  0 0 0 ,—
M a t e r i a l ...............................  175 0 0 0 ,—
L o h n .....................................  100 000  —

400 0 0 0 ,—
V erk au f:

80  0 0 0  ä 4 ,5  360 0 0 0 ,—
20 0 00  ge- 

dumpt ä 3 ,5  70  000  — 43 0  0 0 0 ,—  
Mutzen 30 0 0 0 ,—

E r  setzt dabei voraus, daß, wenn bei halber Ausnutzung 
der Produktionfähigkeit nur halb so viel W aare produzirt wird, 
zwar nur halb so viel M aterial nöthig ist und nur halb so viel 
Löhne gezahlt zu werden brauchen, daß aber nach Einführung 
moderner, Arbeit ersparender Maschinen die Industrien stets 
auf große Produktionziffem eingerichtet seien und deshalb 
Verzinsung und andere Lasten bei vermindertem Betrieb die 
selben seien wie beim unverminderten Betrieb, weil die kost
spieligen Anlagen und Bureaux doch einmal vorhanden sind.

Chamberlain sagte in seinem Appell an die Regirung w ört
lich:. „Sie wird zu entscheiden haben, ob fremde Ausfuhrprä
mien ein Segen oder ein Fluch sind und ob ,dumping‘ ein men
schenfreundliches Verfahren ist, durch! das Fremde sich be
mühen, die W ohlfahrt unseres Landes zu sichern, oder ob es 
ein hinterlistiger Versuch ist, unsere Industrien zu ruiniren und 
unsere Märkte zu erobern.“ Balfour hatte  schon 1902 mit sei
ner Drohung, Kampfzölle einzuführen, den Erfolg, daß die 
Zucker exportirenden, Staaten die von ihnen gezahlten Aus
fuhrprämien fallen ließen; hatte also einen freihändlerischen 
Sieg erreicht, da der Fortfall der Prämien sowohl den sie be
zahlenden Staaten wie den unter dem prämiirten Zucker lei
denden englischen Zuckerkolonien zu Gut kam. Lloyd George 
zwang mit seiner Patentbill lästige Konkurrenz, englisch zu 
werden, und sicherte den Freihandel seines Vaterlandes. Aber 
gegen das Dumping h atte man keine Abwehrm ittel: „ E n g 
land is the dumping ground of all nations“, hieß es nicht zu 
U nrecht; und D as trübte die Freudie an dem vielgeliebten F re i
handel nicht wenig. Der führte auch in andere Sorge: um ihn
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■sich zu, erhalten, mußte England die See beherrschen; ohne 
die Seeherrschaft käme es in die Gefahr, im Kriegsfall weder 
Nährmittel noch Rohstoffe zu haben. Um am Freihandel fest- 
halten zu können., scheute es deshalb auch keine! Kosten, sich 
die Seeherrschaft zu, sichern. Weil mani in England in dem  
Ausbau der deutschen F lo tte  aber ein Mittel sah, England in 
seiner Seeherrschaft zu stören, betrachtete man das W achs
thum der deutschen Marine als eine unerträgliche! Bedrohung 
der Existenz. W enn später in bestimmten- englischen Kreisen 
der Krieg populär war, sio war daran das Dumping zu großem  
Theil mitschuldig. W er Wind sät, wird! Sturm ernten. Bei 
der Konkurrenz mit fremder Industrie durfte Deutschland  
nicht nur an die Möglichkeit finanziellen Erfolges, m ußte es 
auch an die politischen Folgen denken.

In ihrem Bericht für das Ja h r 1913 sagte die Deutsches 
Bank, daß veraltete Methoden in der deutschen Industrie fast 
überall durch moderne, jeden W ettbewerb aushaltende ersetzt 
seien.'- Schon im Ja h r zuvor h atte die Bank berichtet, daß 
die deutsche Montan- und Hüttenindustrie in ihrer Leistung
fähigkeit die aller anderen Länder übertreffe. D as „gewerb
liche Können“ des Landes war also längst gew eckt: dann aber 
konnte man auch auf Friedrich List hören und nach dieser E n t 
wickelung auf Schutzzölle für die Fabrikate verzichten, die 
den freien W ettbewerb nicht mehr zu scheuen brauchten. In 
dem bekannten Brief Bismarcks an Wilhelm den. Irrsten aus 
dem Jah r 1876 wird darauf hingewiesen', daß durch die bevor
stehende zollfreie Eiseneinfuhr und die Exportpräm ie F ran k 
reichs die deutsche Eisenindustrie in ihren letzten Resten rui- 
nirt werden müsse; daraus ergab sich die N otw endigkeit des 
Zollschutzes. Daß Deutschland sich von seinem englischen 
Lehrmeister losmachen konnte, bewirkte eine englische E r 
findung: das Thomas-Verfahren, das ermöglichte, den Phos
phor aus dem Roheisen zu entfernen. Dadurch wurde auch die 
in Lothringen verkommende Minette, die zu großem Theil 
Phosphor enthält, ein für Deutschland werthVolles E rz und 
das aus ihr gewonnene Eisen eben so gut für Schmiede-, W alz- 
und Preß- wie für Gießereizwecke verwendbar. Allerdings 
m ußte noch ein großer Theil der Eisenerze vom Ausland ein
geführt werden. Gerade in der Eisenindustrie! aber häuften 
sich die technischen Neuerungen so, daß der Geschäftsführer 
des Vereins D eutscher Eisen- und Stahlindustrieller, Dr. J .  
Reichert, im vorigen Jah r behauptete, deutsche Arbeit und
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ihr Geist hätten das englische Vorbild in den Schatten g e 
stellt, wobei die zur Verarbeitung kommenden Rohstoffe und 
die Arbeitlöhne immer theurer, die Fabrikate aber immer bil
liger geworden seien. In den W irthschaftberichte.i des Swiss 
Bankvereins in London wurde die Höhe der Produktion be
mängelt, weil ein Theil der gewaltig erhöhten Produktion der 
deutschen Schwerindustrie nicht zum Konsum, sondern zur 
Erweiterung der deutschen Produktionstätten verwendet werde. 
Die ungeheure Steigerung der amerikanischen Eisenproduk
tion hat gezeigt, daß für größere Exporte von Eisen- und 
Stahlfabrikaten auf dem W eltm arkt Platz war. Zu bezweifeln 
ist aber, ob es nöthig und schicklich war, für diesen E xp ort  
auf dem W eg des Dumping Unterkunft zu suchen.

Durch die Hingabe der lothringischen Minetteerzgruben 
an Frankreich ist die deutsche Eisenindustrie geschwächt und 
an Dumping einstweilen nicht zu denken.. Auch ist der deutsche 
Markt so aufnahmefähig, daß nur das zur Bezahlung von L e 
bensmitteln Nothwendige exportirt werden wird. Obendrein 
werden die fremden Länder sich aussuchen, was sie für L e 
bensmittel und Entschädigungen in Zahlung nehmen wollen. 
Immerhin wird der hohe Stand der fremden Valuten in D eutsch
land zum Exp ort reifen, also auch anregen, bei später gestei
gerter Produktion wieder durch Dumping Absatz zu suchen. 
Fürs E rste  ist auf gesteigerte Produktion bei der Wirrniß in 
Deutschland nicht zu rechnen. Außerdem hat die Regirung 
in England jetzt ein wirksames Mittel, der heimischen Indu
strie die Deckung des inländischen Absatzes durch Fernhal
tung ausländischer Fabrikate zu sichern: der Mangel an
Frachtraum  erlaubt ihr, Ein- und Ausfuhr nach Willkür zu 
ordnen. Diese Machtbefugniß kann sie benutzen, um uner
wünschte Einfuhr fernzuhalten. D u rc h  eine Hinterthür ist 
England auf die Sonnenseite der Schutzzollpolitik gekommen. 
Die Rückkehr zum reinen Freihandel wird aber von zahlreichen 
Stimmen gefordert, die auf die Schäden der jetzigen handels
politischen Situation hinweisen. Die Frage, wie den üblen F o l
gen des Dumping vorzubeugen sei, hat, wie aus einer im  
Unterhaus im M ai. ertheilten Antwort hervorgeht, die eng
lische Regirung beschäftigt. Daß England beim Freihandel 
bleibt, daran hat das mit seinem Bedarf an Rohstoffen auf 
England angewiesene Deutschland das größte Interesse; und 
deshalb sollte es künftig auf Förderm ittel von der A rt des 
Dumping verzichten.

Amsterdam. H a n s  D i d d o  K o o p m a n .
MB



Revolution und Theater

Revolution und Theater
U  ine Ueberraschung, eine nicht schmerzliche, doch beschä- 

inende Enttäuschung haben wir erlebt: wir wissen jetzt, 
daß von allen Uebeln des alten Systems die Theatercensur das 
geringste war. Da wollen nun Geschlechter von Dichtern ge
lebt haben und ließen, die Opfer dummer Polizeigewalt, uns die 
Stunde ihrer Befreiung ersehnen; doch 'da endlich die Büchse 
der Pandora sich erschließen durfte: was, außer Wedekinds, des 
halb schon Ehrwürdigen, Büchse (die Jeder, ders wünschte, 
längst kannte), was ist zum Vorschein gekommen? Ganz ge
wiß, um des Theaters willen brauchte keine Revolution zu kom
men. W as freilich nicht hindert, daß Die vom Theater mit 
dabei sein wollen, wenn die.neue Zeit gemacht wird. Pünktlich 
haben sie neue Lohnforderungen gemeldet und geberden sich 
auch sonst, als ob sie G ott weiß was für Ansprüche an die Re
volution hätten.

Ob das Räthewesen, das nirgends so wie hier zum Unfug, 
wird, sich im Theater einnistet, bleibt abzuwarten; schon übt 
der Geist der Räthe seine Wirkung. Ein Beispiel nur: Die 
Mitglieder einer ehemals königlichen Opernbühne haben die For
derung gestellt, daß „alternirt" werden soll; es soll kein „Rollen
monopol'' mehr geben. Das heißt: wenn in einem Theater zwei 
Sänger eine Rolle singen können, so sollen sie darin ab wech
seln; Das heißt: der eine soll nizht mehr das Recht haben, sie 
öfter als der andere, und der andere das Recht, sie eben so oft 
zu singen wie der eine; Das heißt: das Publikum soll den einen 
nicht öfter als den anderen in dieser Rolle hören dürfen: mag 
auch der eine ein Auserwähltex", der andere nur ein Ausgelernter, 
nur brav und tüchtig sein. Bald wird das Publikum genöthigt 
sein, nicht mehr um der Darsteller, sondern wahrhaftig um des 
aufgeführten^Werkes willen ins Theater zu gehen. Um des W erkes
willen? Ich kann mir wohl eine Don Juan-Aufführung vorstellen, 
in der Alle brav und tüchtig sind und in der doch von Mozart 
nichts zu spüren ist, nicht mehr als von einem Rembrandt an 
lichtloser Wand. Größte Werke der Kunst leben nun einmal nur 
durch die Bühnendarstellung; und es, ist nicht eine Persoi\al- 
angelegenheit noch eine Sache des „Publikums", sondern eine 
Lebensfrage für den mozartischen Don Juan, ob ein kongenialer 
Künstler ihn lebendig macht oder ob irgendein Zufallsbaryton,. 
der brav und tüchtig ist, als Don Juan auf der Bühne steht.
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W as Dies mit der Revolution zu thun hat? Ich will es auf 
•einem Umweg zeigen. Wenn ein Stück, eine Aufführung Erfolg 
hat, jeden Abend ausverkauft ist: gehet 'hin und fraget den Te
nor, den Komiker, die Jugendliche, die erste Tänzerin, wer dem 
Direktor „das Geschäft m acht". Je tiefer Ihr hinuntersteigt, tie
fer in die Provinz oder tiefer zu den Kleinen, Unbeachteten des 
Theaters, desto tiefer, werdet Ihr finden, und desto fester sitzt 
e s : der Größenwahn. Den brauchen sie, Alle, zur Ausübung 
ihres Berufes; wer, bemalt und mit bunten Fetzen behängt, von 
oben und unten beleuchtet, von tausend Augen begafft, auf 
der Bühne steht, fuchtelt und deklamirt: Der braucht ihn. D a
von frei zu sein, ist ein Vorrecht, das nur Auserwählten zusteht; 
Größenwahn ist Talentersatz, ein Streckmittel für kleine und 
mittlere Talente. Es ist unmenschlich, einem Tenor zu sagen, 
daß er seinem Stimmgenossen nicht das W asser reichen kann ; 
ein Tenor, ders glaubte, könnte nicht Tenor bleiben. Nie wird 
im' Theater geschehen, daß ein Kollegium’ von Kollegen, ein 
„Künstlerrath", erkennt: Dieser Künstler ist mehr werth als wir 
Alle zusammen (und doch giebt es Dergleichen). Darum ist na
türlich, daß in einem Theater, in dem die Mehrheit, Mehrheit der 
Braven und Tüchtigen, regirt oder mitregirt, daß im Theater der 
Revolution „alternirt" wird, daß es vorbei ist mit der indi
viduellen WertHung des Bühnenkünstlers. Mag schließlich der 
eine besser sein als andere; aber er soll nicht etwas Besseres als 
die Anderen, nicht bevorzugt sein, weil er vielleicht besser ist. 
D a handelt es sich1 nicht nur um Sänger und Schauspieler (und 
bald auch1 um1 Regisseure und Kapellmeister). Im Theater hat 
die Bewegung begonnen; aber sie zielt weit hinaus über die 
Grenzen des Theaters. Sie geht Dichter, Maler, Musiker, geht 
alle Künstler an. Künstler ist Künstler. So, wie Schuster 
Schuster ist. W er brav und tüchtig ist, thut seine Arbeit. W er 
seine Arbeit nicht thut, soll auch keinen Lohn erhalten.

Keinen Lohn? Das ist es: die Lohnfrage; und dahinter, 
nicht weit dahinter lauert die Frage, um die sich Alles dreht: 
das Sozialisirungproblem'. Sie sagen etwa, die revolutionären The
ater-Sozialisten : Wenn ein Sänger, wegen seines Könnens, jeden 
Abend eine große Partie singen soll (jeden Abend bis an die 
Grenze seiner Leistungfähigkeit) und der andere nur dann, wenn 
der eine entlastet werden muß, so hat füglich der eine auch 
Anspruch auf höheren Monatslohn; darum laßt beide abwech
seln: und dem System der individuellen Verträge, diesem un
kollegialen, wahrhaft unsozialen System ist das stärkste Argu-
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.ment entzogen: dem System, durch welches heute möglich ist, 
daß Zwei, die in einem Theater für das selbe Arbeitgebiet ver
pflichtet sind, nicht gleichen Lohn erhalten (nicht: grundsätzlich 
und abgesehen etwa von Rücksichten des Dienstalters). Ein 
Anderes ist, daß nicht alle Fächer gleich bewerthet werden. 
Auch im sozialisirten Betrieb will man dem Tenor, dessen Ma
terial sich angeblich in kürzerer Zeit abnützt, gern höheres Ein
kommen zubilligen (damit er bei der großen Schlußabrechnung 
seines Lebens nicht zu kurz kommt). Dann giebt es auch noch 
große und kleine Rollen, erste, zweite, dritte Fächer. W er mehr 
leistet, darf mehr Lohn fordern. Darf er wirklich? W arum muß 
Der w irtschaftlich  leiden, der, an künstlerisch bescheidenerem 
Platz, nicht minder seine Pflicht thut? Jener singt einen ganzen 
Akt lang fast ununterbrochen und Dieser, es ist wahr, hat nur 
ein paar Takte; aber auch er muß den ganzen Akt auf der Bühne 
stehen. Läßt man einen Beamten büßen, an dessen Schalter es 
fast nichts zu thun gidDt, während nebenan einer schwitzt: so 
drängt sich bei ihm das Publikum? Nun, es giebt auch Boten
rollen: ein Auftritt, zwei W orte, und der Dienst eines Abends 
ist gethan. Darum keine Verlegenheit: das Alterniren im Fach 
war ein erster Schritt; das Alterniren zwischen den Fächern 
wird der zweite sein. Heute Held, morgen Diener; heute letztes, 
morgen erstes Fach. So werden Alle gleich, haben gleichen 
Lohn, im sozialisirten Theater gleichen G ew innanteil zu for
dern. Mag auch, sagt der echte Revolutionär, die Kunst ein 
Weilchen leiden: hier geht es um größte Menschheitfragen; die 
Idee der Revolution kann vor dem Theater nicht Halt machen. 
Wolle das Theater, das heute noch das Theater von gestern 
ist* sich' bequemen: ein Geschlecht von neuen Künstlern, aus 
<iem neuen Geist geboren, wird ihm erwachsen. Wenn erst 
das Letzte geschehen, die Sozialisirung des Talentes, des Geistes 
in der Kunst, vollzogen ist, dann, ja, dann soll auch der Kunst 
wieder ihr Recht werden; dann m ag es Unterschiede, dann mag 
es wieder „Auserwählte" geben, Tenöre und Geniale; aber die 
Produktionmittel des Künstlers, Mittel, Kunst zu produziren, 
seine Stimme, sein Können, sein Fleiß, sein Künstlerthum', wer
den nicht mehr sein Eigen sein. Mag er sie dann, 'der Große, 
Gefeierte, im Dienste der Kunst nützen, jeden Abend, bis an 
die Grenze seiner Leistungfähigkeit! Doch nicht zu seinem, 
sondern zu allgemeinem w irtschaftlichen Nutzen: zum Nutzen 
des Theaters1, das auch ihn ernährt, ihn, wie Alle, deren Beruf 
es ist, durch1 das Theater der Kunst zu dienen. Ob groß oder
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klein als Künstler: Menschen sind sie; allen Menschen gleiches 
Recht, zu leben! Auch allen an Kunst Mitarbeitenden?

Vergesset nur. nicht, daß es etwas Besonderes ist, ein 
Künstler zu sein. W er ist ein Künstler? .Wer gelernt hat, Schuhe 
zu machen, darf als Schuhmacher leben, muß als Schuhmacher 
von seiner Arbeit leben dürfen; seine Arbeit, sein Beruf ist da, 
um ihn zu ernähren. Er lebt als Schuhmacher, nein; er macht 
Schuhe, achtundvierzig Stunden in der W oche, davon lebt er  
die übrigen hundertzwanzig Stunden, als Bürger, als Mensch. 
Aber es ist nidht wahr, Ihr revolutionären Schwätzer, daß der 
Beruf des Künstlers da ist, um den Künstler zu ernähren; das 
Erste ist, daß er den Beruf hat; das Zweite, daß der Beruf, wenn 
es sein Beruf ist, ihn ernährt. Das Recht, von der Kunst zu 
leben, ist ein Vorrecht, das in hartem Kampf erworben, in har
tem Kampf erprobt werden muß. Es wäre gräßlich, wenn Jeder, 
der ein paar Rollen gelernt oder vielleicht irgendwo gespielt 
hat, Anspruch darauf besäße, sich als Schauspieler zu versorgen. 
Aber dagegen wißt Ihr Rath: Ihr wollt den Schauspielerstand 
vor unberufenen Eindringlingen schützen und in Zukunft nur 
mehr Genossenschafter, genossenschaftlich Gutgeheißene, zu
lassen (und also einen Kainz vom Theater ausschließen, wenn 
er zufällig die Laune hat, kein Genossenschafter zu sein). Da
für wollt auch Ihr endlich ein sorgenfreies, ungefährdetes D a
sein haben, wollt endlich Menscher], Bürger sein. Sei doch ein 
Jeder Mensch' oder Bürger, so viel er will; aber der Künstler 
bleibe Künstler, immer, zu jeder Stunde, oder er ist es nie. Man 
kann acht Stunden des Tages Schuhmacher, aber man kann 
nicht acht Stunden, nur acht, Künstler sein. Es ist etwas Be
sonderes, Künstler zu sein: ein Vorrecht und ein Opfer. Weh 
der Kunst, wenn die Künstler bequem werden! Das Dasein des 
Künstlers ist Kampf. Einsamer Kampf: jeder Künstler muß ihn 
selbst, jeder für sich allein führen; man kann ihn nicht soziali- 
siren. Gewiß, es giebt auch gemeinsame Angelegenheiten 
der Künstler, wirthschaftliche Standesinteressen; aber das 
w irtschaftliche Schicksal des Einzelnen muß Einzelschicksal 
bleiben. Es hieße, den psychologischen Typus Künstler austil- 
gen, wollte man das Dasein des Künstlers vom individuellen Da
seinskampf befreien. Die Revolution, die Das vorhat, meint es 
gut mit dem Künstler; aber sie versteht nichts von Psychologie; 
die Psychologie des Bühnenkünstlers zumal ist ein Kapitel, das 
erst geschrieben und gründlich von Denen studirt werden 
müßte, die neue Theatergesetze machen wollen.
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Im Theater herrscht kein soziales (oder: unsoziales) Klas
sensystem ; das Theater kennt 'weder Klassenvorurtheil noch so
ziale Ungerechtigkeit; Leistung und Erfolg ist Alles. W er heute, 
.als gefeierter Stern das Leben eines Millionärs führt, kann noch 
vor wenigen Jahren als obskurer Chorsänger zur Unterschicht 
des Theaters gehört haben; der unbegabte Kapitalistenspröß- 
ling ist nirgends so verloren wie auf der Bühne. Kein Postillon 
der W elt würde sich aber wieder als Tenor entdecken lassen, 
wenn die Tenöre es auch nicht Inehr viel besser haben als die 
Postillone. Der Künstler, der nachschaffende mehr als der 
schaffende und keiner in solchem Maß wie der Bühnenkünstler, 
muß, um wirken zu können, Wirkung spüren; bleibt sie aus, 
so hat er, der Schauspieler oder Sänger, der nur persönlich, 
nur augenblicklich wirkt, nicht den Trost des Unverstandenen; 
ein „Star", der nicht zieht, ist ein Unding. Den, der nach dem 
Höchsten strebt, kann die Illusion von Erfolg nicht befriedigen. 
Nur ein Maß trügt nicht: das G eld; !man bezahlt nur Leistungen: 
"wie viel Einer verdient, so viel ist er w erth: der Satz gilt nir
gends so wie im Theater. Ein schändlicher Satz? Vielleicht; 
aber schändlich für die Welt, worin der Künstler lebt, nicht für 
den Künstler. Eine bessere W elt soll kommen, mit dem Kapi
talismus das Ansehen des Geldes zertrümmert werden? Seid 
doch ehrlich, Bühnengenossenschafter: ist Euch denn darum 
zu thun, die Macht des Geldes zu zertrümmern? Ihr ärgert Euch 
ân dem Geld, das ein Jadlowker verdient; daher Euer Schrei 

nach Höchstpreisen. Aber, nichts für ungut, was geht Euch die 
Sache an? Vielleicht ist es wahr, daß bis heute der „Star" zu 
hoch im Kurs stand; doch nicht Ihr hattet die Kosten zu tragen. 
Das Publikum, das auf den Luxus, sich einen Jadlowker zu hal
ten, nicht verzichten will und das dafür Geld übrig hat, das 
Publikum ist es, das letzten Endes auch die Jadlowkergagen 
bestimmt. Den Preis, der zu hoch ist, bezahlt es, trotzdem, für 
Butter, aber nicht für Luxusartikel, nicht für Kunst; hier ist 

'.keine Gefahr der Ueberforderung und es bedarf darum auch 
keines Höchstpreises. Höchstpreise für Kunstleistungen: Das 
ist, wenn die Kunst sich w irtschaftlich  ernst nimmt, wider dfen 
O eist der Kunst. W er wollte ihre Wirkungmöglichkeit begren
zen ? Es giebt weder für die Kunst eine oberste Grenze des E r
reichbaren noch für den Künstler eine oberste Grenze des E r
strebbaren. Auch eine mittlere Kunstleistung gelänge nicht, 
-wo nur Mittleres gewollt War. W eh der Kunst, wenn der Künst
ler aufhört, vorwärts, aufwärts zu streben! Laßt ihm1 darum
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die unbegrenzte Möglichkeit wirthschaftlichen Aufstieges: denn, 
sie ist Anerkennung seines Rechtes, nach dem Höchsten zu stre
ben, ist die Quelle, die seinen Willen zur Leistung speist.

Das Ende des wirthschaftlichen Individualismus in der Kunst 
müßte das Ende der Kunst bedeuten. Der Künstler, der nicht 
will, kann nicht; und er kann nicht wallen, wenn sein Wille ge
lähmt ist. Oder wie? Wenn Euer Sozialisirungprogram'm ver
wirklicht ist, dann darf es wieder individuelle W erthunter
schiede, wird es wieder Große und Kleine geben? Aber dann 
wird es ja zu spät sein. Es wird weder Große geben noch 
Kleine, kein W achsthum, kein Streben. W o kein Gefälle ist, da  
ist auch keine Wasserkraft. Alle werden behäbig sein und Alle 
tüchtig und Alle einander g le ic h ...

Daß sie dem1 Künstler den individuellen Kampf ums Dasein 
abnehmen will, ist das erste Unrecht der Theaterrevolution; ihr 
zweites, daß sie den wirthschaftlichen Aufstieg des Künstlers zu 
hemmen strebt und den Klassenkampf, der auch hier zwischen 
Geber und Nehmer der Arbeit berechtigt ist, bis in die .Künstler
schaft selbst trägt. Nicht das Talent mehr soll Daseinsrecht und 
Rang des Theaterkünstlers bestimmen, sondern die Tüchtigkeit,, 
der bürgerlichste allerWer.thbegriffe, der in der Kunst nicht über 
den Bezirk der Mittelmäßigkeit hinaus reicht, soll das Maß der 
Leistung werden und den, Rang anweisen.

Revolution oder Mißbrauch der Revolution? D as Theater, 
das geistig-sittlich-künstlerische, hat von der Revolution, die 
wir sahen, nichts zu erwarten; im Theater blüht das Geschäft 
der Konjunktur-Revolutionäre. Mögen doch die w irtschaftlich  
Schwachen des Theaters ihre Lohnansprüche verfechten, genos
senschaftlich-geschlossen gegen Ausbeuter, Unternehmer und 
Unternehmerthum sich zur W ehr setzen. Aber Künstler, ge
nossenschaftlich-geschlossen, gegen Künstler? Die Mehrheit der 
Minderbegabten, die von der Kunst leben wollen, gegen die Min
derheit Derer, durch die und von denen die Kunst lebt? W äh
rend draußen das Proletariat gegen kapitalistische Unter
drückung kämpft, im' Theater Kampf des Künstlerproletariates- 
zur Unterdrückung des Talentes, des Geistes in der Kunst? Und 
Dies im Namen der Revolution, deren letztes Ziel, wenn nicht 
das Jahrhundert sich ihrer schämen soll, Herrschaft des Geistes,, 
der geistigen Persönlichkeit sein muß? Das darf nicht ge
schehen. K l a u s  P r i n g s h e i m .
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®er Staatsmann
§ § e i t  einem ‘SZlenfcfyejtalter glaubt unb fagt man allgemein, 

baß Ijinter bcm ©taatgmann fein ‘iöolf fteljen, ba§ bag 
SBolf SBertrauen jur ^olitif Ijaben müffe. ^xu^tx toar eg an* 
berg. t̂od̂ i in <2Hetternidf)g 3 Ĉ  9a& feine innere
Sljeilnafjme ber ßanbegbetooljner an ber ‘ipolitif. 3)amalg gab 
eg Untertanen, bie audj ,hinter bem Staatsmann ftanben“ : 
benn fie mußten 3aljten unb fampfen; aber eg gab fein 
g r̂iebrid  ̂ ber ©roße fjätte fid) toof)I feljr getounbert, toenn 
tl)m bon ,S33oIf gefprodfjen toorben toare. (Er fannte nur ben -Olbe!, 
ber bie „®erlg“ in ber ©dfjlacf)t fommanbirte. 'ülucfj “Jtapoleon 
toußte nid)t biel bon einem benfenben unb polüifcf) tljeüneljmen* 
ben SBolf; bemtocf) tourbe er 'beg fran3ö[i[d^en Söolfeg ©eele» (Er 

* fd r̂ieb einen gewaltigen ©tü, feine SBulleting griffen mit feuri* 
gen Îrm'en in bag ßeben ber gran3ofen ein, bie burdf) bie ‘Re* 
bolution fcfyon an außerorbentlidf>e ©ebanfen getoöljnt unb 3u 
großartigen Saaten borbereitet toaren. 5llg bag beutfd ê Söolf 
fid) gegen Napoleon erljob, waren mancije ber beutfdfjen SRegi* 
rungen, bie ben begriff beg Söolfeg nodf) nid>t fannten, erfreut, 
mandEje erfdfjrecft; benn Wag nun an 3^ ^  su Sage trat, itoar 
i^rem ff;aatgmännifdE)en S)enfen burdfjaug entgegen unb fie 
fperrten nacf) bem ©iege bie l233ortfüf)rer ber ©ieger ing :©efäng* 

Sn  (Englanb toarg anberg. ©eit ber §inricf)tung 8arl& 
beg (Erften gab eg eine Söerfaffung unb ein Söolf, bag mitfpradf». 
<21tlerbingg tourbe bieg SBerljältniß baburdEji begünftigt, baß bie 
(Englänber nur im “üluglanb $rieg führten unb nur mit ge
worbenen ©oibaten unb “SHatrofen. geber $rieg machte (Eng* 
lanb reicher, unb wenn bie ßorbg aucf) bem gemeinen ĴHann 
ben §aupttfjeil ber ’Seute ent3ogen unb für fidfji bedielten, fo toar 
bocfj ber §anbelgftanb fo 3aljlreicfj, baß ein großer Sljeil ber 
SBeböIferung in I)oljem ‘JÖoIjlftanb lebte unb niemalg ©runb 
fjatte, an ben (Erfolgen ber ^olitif 3u mafeln. 3>n 3)eutfd Îanb 
gab SHgmarcE ben SHngen eine “üöenbung, bie bag Söolf 3iir 
©eltung brachte, aber nacij feiner (Entfernung bom “ülmt fanf 
bag 93oIf in poIitifdEje ©leidfjgiltigfeit surücf, Ueßj ficfji regiren, 
oljne mit3ureben, unb glaubte, bie errungenen (Erfolge 3ur (Ent* 
Wicfelung bon Snbuftrie unb §anbet benu^en 3U fönnen, oljne 
bem lenfenben ©taatgmann auf bie ^ in9̂ r 3U fefjen. <2tad̂ i bem 
(Ergebniß, bag biefer ©ee(en3uftanb ung gebraut Ijat, loljnt e& 
WoI)f ber ’Sttüfje, 3U überlegen, worin benn im ©runbe bie
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^unft beg ©taatgmanneg beftel)t unb toie eg fid) mit ber §ilfe 
i>eg Söolfeg berljdlt.

Heber feie ®unftj beg ©taatgmanneg läßt fid  ̂Ttur jagen, toas 
•überhaupt über Äunft 31t fagen ift: ber Zünftler toirb geboren. 
f2Han Fann einige (Eigenfcfyaften auf3af)Ien, bie, ber (Erfahrung 
Ttad)i, 3itm ©taatgm ann gehören; aber bag ‘BJefentlicfye be§ 
(Senieg läftt fidf) nid£)t erfldren. 3 >er ©taatgm ann mujj offene 
Augen für bie “JÖirFIicfyFeit Ijaben unb eine getoiffe SHbination 
für Vorgänge im Auglanbe, bie mit Augen nieijt ma^r3unef>* 
men finb. Unb bann mufr er ©eifteggegentoart unb Sf)atFraft 
ijaben, um im rechten AugenblicE 3U f>anbeln. (Er muft eine 
‘iperfönlicfjFeit fein, bie be3aubernb unb beljerrfcfjenb auf bie 
*nienfcf)en toirFt, unb barf nieijt empfinblicij fein für bie ©tidfje 
ber toiberfpenftigen fcf)tt>dcf)eren ^olitiFer. 3ft er eitt fold^er 
f2Hann, fo Fann er auf bie Hnterftutjung beg SöolFeg mit ber 
felben ©idf>erf)eit regnen toie ber gute ©dfjaufpieler auf ben $3ei* 
fall beg ^ubliFumg. “SBelcfyer A rt bie SOerfaffung ift, fommt 
babei nidftf: in 5 ra 9e- ^errfdfjer auf bem Sf)ron, ber ^ rä fi*  
bent ber ^Republif unb ber ‘ültinifter auf bem ®an3leiftuf)l 
toerben bie ©taatggefefjafte mit (Erfolg leiten, toenn fie bie redf)* 
ten ‘SHanner finb. ‘Sttan Ijat (Englanbg Söerfaffung gepriefen, 
toeil fie bur<f> bag Parlam ent bem ‘’öoIFe bie ‘2HöglicfjFeit giebt, 
toeife 9latljfcijldge 3U geben unb unfähige (32tinifter abjufetjen. 
Aber toenn feine “SDeig^eit aug bem SBolFe Fommt, ttüitf bag 
Parlam ent nicfjt; unb (2öeigljeit fam aug bem SöolFe bigf>er 
faft immer nur, toenn eg einen ©taatgm ann geboren f)atte.

‘SÖie aber bei allen Gingen, fo mu| man too^l audj bei 
bem ‘SÖefen beg guten ©taatgmanneg fragen, toelcfjen 3 toe<f unb 
¥1 utjen bag SHng Ijat. 3unacijft Ijat er tooI)I ben 3®e<f, 
eigenen © taat gut 3U bertoalten, unb ber 'SXu^en baöon fcf)eint 
auf ber §anb 3U liegen. (2Bdf)renb SßigmarcF bag ©taatggefcfjdft 
leitete, toar ju  merfen, ba§ nidjt nur 3 >eutfdjlanb ‘Stufen bafcon 
Tjatte, fonbern audj in bie Angelegenheiten anberer ©taaten  
•eine getoiffe örbnung fam. ‘ülfte *2tacf)bant lernten iljren ^pia^ 
unb iljre Aufgabe beffer fennen. <2tad^ feiner (Entlaffung fam 
eg 3U mannidfjfacljer ‘SDirrnijj; bei ung unb braunen. 5 >er 
^ompafj beg “20eltfcf>iffeg toar berloren gegangen, ©iefe (Erfcfjei* 
nung, bafj ftaatgmännifdjeg SQJirfen nidjt allein bem © taate  

'beg betoegenben ©eifteg, fonbent audfj anberen ©taaten Söortljetl 
bew ert, lägt erfennen, bafj eg im (Brunbe gar Feine einanber 
feittblidje © taaten  giebt, unb rücFt bag SZBefen beg toasten  

*©taatgmanneg in ein I)öljereg £id)t. ©er (Sebanfe allgemeiner
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‘üerbrübermtg ber Söölfer, ber galten  “Jttenfdjljeit toirb au8 bem 
‘Jtebel unflaren (Sefüljle8 Ijerborgefjolt unb tu greifbarer 'SDir!» 
Udjfeit erfaßt, ©timmen bebeutenber 3)enfer fjaben bie IDirF* 
üdfjfeit mafjrijafter ©taatgmannfcljaft geleugnet. S)a ba8 ©tre» 
ben be8 ©taat8mann8 (fo fpradjjen fie) immer auf bie ©teige» 
rung be§ ^Reicfyt^umg unb 'Slnfeljeng be8 eigenen ©taateg ge
richtet fei, muffe bie ©taatSfunft immer üerberbltdj toirfeu; 
benn nidtjt bie <22lacf)t be8 ©taateg fei 3U erftreben, fonbern bie 
^errfcfjaft ber ©eredfjtigfeit im ©taat. (Er3ief)er ber Bürger folfe 
ber ©taatgmann fein; toer aber feinem © taat ^Infe^en uribi 
<iReidf)tf)um berf<f)affe, fei bem “ül^t 3U Dergleichen, ber bic 
$ranff)eit eineg überfütterten Körper8 burd) öerme^rte ^ta^rung 
fjeilen toolle. S)ie $ranff)eit beg ©taateg fei bie ItngeredEjtigfeit; 
unb bie ^rm e^rung bon “iUrmee unb glotte, bie (Erhöhung ber 
‘iHtadEjt beg ©taateg begünftige bie Hngerecfjtigfeit. <333irfltdfj 
f)at ficf>, ja  faft immer ge3eigt, baß bie (Erfolge beg großem 
©taatgmanneg 3um lln^eit beg mächtiger unb reicher getoorbe» 
nen ©taateg augfcfytugen; Hebermutljunb (Senufcfucfjt ftiegen unb 
führten 3U einer &ataftrop!je im ^nnern un& ‘Sleuftern. ‘RomS 
933eltrei< î ift bag unbergänglicf)e SBcifptet.

S)er göttlkfye ^ laton Der gleißt ben ©taatgmann einem Wir
ten, ber bieler ^unftgriffe bebürfe, um bie beerbe in Orbnung 
3u galten; nur fei bem (2Henfcfjen ein noci) flügereg unb fücfi-- 
fdfrereg ^löefen eigen a(g ben 3$terert. (Er ber gleicht ilyn audj 
einem Sf)ierbänbiger, ber aber nkf)t behaupten bürfe, er be* 
^errfd^e bie toilben SBeftien, toenn er if)nen iljre ßaunen abge- 
Taufet Ijabe unb fie if)n nicf)t 3erriffen. 'Sigmarcf toar bodf) bon 
artberem ©cf>rot unb &orn. (Er fcf)meid^elt ni<3)t; unb toollte 
<Sere<3jtigfeit toalten laffen, a!8 er bem Söolf bag allgemeine 
‘JÖafjIredEjit unb bie “ülrbeiterberfid^erung befeuerte. SHefe SZöerfc 
überleben iljn. $)o<fy fein perfönlidjeg ©df),icffal toar tragifd). 
3mmer iftg bag be8 ©taat8manne8, ber ein ungetDöf>nlidjer 
Oeift ift. ©elbft a!8 $önig Ijat er 3U leiben unter bem Unber» 
ftanb unb ber ljeimli<f>en ^ogJjeit ber Bürger; ift er a6er nur 
<2Ztinifter, fo latoirt er beftänbig 3ünfdf)erc ©ct)IIa unb GfKtr^b» 
big. (Er mujj ©cfjiffbrucf) burdE} bie ßaune be8 ^errfdf>er8 ober 
burd) bie ‘Ränfe ber iBeljerrfdfjten fürdfjten.

5)er grojje &arbinal Richelieu begrüßte ben fdEytDacfyen 3)rei» 
3ef)nten £out8 ftetg auf ben ®nien unb mujjte gntrigmen an» 
3etteln, um ben $önig 3U umgarnen unb ber (Ermordung ober 
Einrichtung 3u entgegen. Obenbrein ^a&ten if)n bie 
fen, bie er bom 3)ru<f ber ^riefterfdjaft befreien tbollte. ‘JÖie 
nun einmal ber ßauf ber (2Delt ift, fann ein großer ©taat8»
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mann fid) auf bie 3>auer nur behaupten, toenn er flein genug 
tft, aud[) bie 5e?)Ier unb bießafter nid£)t ab3utf)un, bie bemSÖten® 
fdjjen aI8 ©<f)ürimmblafen im ©trom beS Cebeng bienen. ^rarcciS 
93acon fagt, ber I>ocf>fteF)enbe “SEann 'fyaht fcor Ellern ben ‘Jleib 
3u fürsten, muffe beg^alb ftetS über ben 5)ru<# ber (Sefcfjäftiei 
flagen, audf) bie brei Wirten ber £üge beljerrfdEjen: ba§ s2lbleug» 
nen, ba8 'Behaupten falfdPj-er Sljatfadfjen, unb bie ®unft, einen 
©troljmamt bor3ufd)ieben.

Sefu8 fagte, fein *iRet<f> fei nidf)t t>on biefer “SDelt. ^ud) 
gefu8 toar © taatim ann: er fcfyuf ein “Reiif), ba§ “iHei^ ber 
cl)riftlicF> gefinnten <2ttenfcf)en, bag allntaf)ltcf> bann in ba§ 9Uicf) 
ber ®ircf)e umgetoanbelt tourbe. 9»efu8 badete fo, toie, nach ber 
‘öleinung ber alten ©riedtjen, ber ©ott £>abe§ gebadet F)at. §abe8 
bebeutet bem Flamen nadt> „3>er ^llltoiffenbe“. £>abe§ nrill 
fein <2Bei8^eit ben 'ötenfdfjen mittheilen, aber erft, toenn fie tot 
finb. S>enn fo lange fie Körper Bjaben, toerben fie bur<3> ihre 
Ceibenfdfjaften gehinbert, *2öei8^eit ju  lernen.

3>re§ben. 31 u g u ft ‘TI i e m a n n.

ag 33u<f), bem biefe 3 eiten gelten, ^at feinen “üBeg in£ Cefepub- 
Itfum Jd£)on gefunden: unb1 fo ift e3 mehr ^Begrü^ung alg (Emp

fehlung, hxt3 ich hier 3U fagen habe. Qd) ixxrf benterfen, baft mir Me 
KSrfdEjeinung beS 5Berfaffer3 fett feiner frühen £jugenb öertraut tft, 
unb barum er3aftft mir fein ‘SÖerf auch bon 3>tngen jenfeitä ber für 
ben Cefer tnabmebmbaren Konturen, ŷch toetfe, t»on fo mancher 
ßoefung, bie bem fjeranreifenbeu genabt toar unb ber man leicht 
unterliegt, toenri e8 an fünftlerifdf>en (SbaraFter gebricht 3>aran fehlt 
cg biefern 3lutor nicht. 3 dt) tottl nicht behaupten, ba& fein S8ucf>, na
mentlich int rein /jölotibifchen, burchauä neu fei. <53 tft bis Sragoebte 
eine§ <2lpoftolate3 ; unjb neu barin, neu3eitlich unb aus unferen Sagen, 
ift nur ber ^ a ll, um ben e§ bie ßehre bon ben generellen 0dE)i<f'fafen 
grojjer Qbeen bermehrt. ©tefer ‘StpofteT bat einen ^ünb gemacht, unb

SHe *3®eit otjrte junger *)

*) Vornan b<m ^MXfreb SBratt. Verlag <£ridE> ‘IReifj in ^Berlin.
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jo ernft bie »0ad>e ift, [o lauter ift ba» in ifynt bebenbe (Befühl, bag mait 
in einem, aurf> innertid) nafKliegenben ^Inftang, in bie SSJorte faffen 
föttnte: „‘SZidjt mir, §err, nidfjt 'mir, fonbern ben Ernten unb 33e= 
ferücEten allein mein SJöerf unb feine 5 rü $te.“ nun er bor bie 
Slöelt tritt, erlebt er feine ‘JDuniber, toie fdjon fo ^Itantfj'er bor tfjim. 
3>er (£rfte, an beit er fidj toenbet, b erlangt für bie ^Itittoirfung feinen * 
P ro fit; bcm 3toeiten, etttem i&i'enij'djen <3Hortenägaar|ö in Ijöfjerer ^0= 
ten3, ift ber 5 =all frag toillfommene ‘32Tittet 3um (Stimmenfang, ba 
eg fief) um feine ^räfibentfdjaftfanbibatur fjanbett; unb ber dritte, in 
ber 0act)c nidE)t, aber burcf)i bag Um unb 5luf 0d)redtid)fte, berftefjt 
bie 9l>elt, tennt bie ^ilflofigfeit ber Qbeen, ioeiß, baß fie ftetg ben 
“ißaulug braunen, um lebenbig toirffam 3U toerben; unb ift ber ber= 
fdjlagenfte Kenner unb <2Xteifter ber <2leflame=(2legie. $taib fein? 
<£infad) ftcf> ben B̂eb’ürftigen barbringen unb' fid) berfünben ? S?inber*> 
glaube; toer toeijj nidfjt, taag fdf>on burdj ifjn frudf)ttog 3erbrocf)en unb 
3ermalmt toorben ift! *31 ein, frunbert 0d>leter bor, um ©etjeimnijj 
hinter ber ‘üJotfe 3U fein, bebor bie SQ3eIt S>einer getoaljr. toirb*; 
unb tfyeilt fid£> nacf) ^tufftacfyelung ber Neugier ber SBorfjang im 
fd)Iau erredjneten Moment, bannn toiffe, baß 3>u nur burd> mein 
prattifdj>c§ ©enie erhoben toorben bift. 2>e t̂ erft bift 2>u ber ^rabefti* 
nirte, ber firlöfer, ber frontet!),eibe. 0 o  ftertt fidf) benn audf) l)ier neb'en 
bag fcfyaffenbe ©enie, bb Zünftler unb ©eftalter ober SReformgeifti, 
■^fjilofoJjf), Sbeenfinber, ber 3toifd)en^änbIer mit bem grojjen “ültaul, 
ber ,3XugIagen=,3lrrangeur unb comrais voyageur ber ©röjje mit ber 
begeisterten (Scberbe; unb1 nun ergiebt ficf> bon fetbft ber &onftift. 
3>u, ‘•pfabfinber, ber 3>u 3uerft ben ^Büd für eine S^ee, ©eine: 
ĵibee, 5'atteft, erfdjjauerft bor i^rer SjjetHgFeit unb füJ)Ift bie in 

if>r lobembe ‘2Buniberfraft; unb' ba ergebt fid> fjunbertfad) ber= 
Ictjenber unb grob materialiftifd^er, alg felbft ber JJeinb mit ber 
fdf>nüffelnbften 0 fepfi3, 3)eiit marftfdjreierifdE)>er Demagoge baneben, 
ber fid) 3>ir alg $nedE*t aufgebrängt ifyat u n b  je^t auf einmal S>id) unb 
3>eine Qlbee, a B  €u er gemeiniiamer Stjrann, 3U meiftern getoilft ift; 
unb brüllt SHr in bic Ofjren: „3>u Stofelfyang mit ©einen Sräu« 
men, toag bift 5>u? (Sin3tg auf bag ©enie ber Îtad^e fommt eg a n !“ 

‘JDer in einem langen Ceben ben für Mefe 3>inge gie»
f<t>ärft f)at, toeiß, bajj ba in Sinem, 3ugleid ;̂ mit ber (3a5itterung 
für all baä Erlogene biefer fd^reierifc^en ^ugruferei, ein grimmitger 
d f c l  unb §a^ auffodfjit. (£§ ift nid)t unmöglid î, baß ber Cef er in 
biefem ‘SJjeile ber Srago^bte fid̂  beinahe nodjj me^r a l s  toeiterbw 
betroffen nad) ben ^Itmofp^ären umfe^en toirb, bie er fonft aug 
feinen "SBudjjem getoo^nt ift. 3>a ift "2lIIeg toie bur<f)^atlt bon 
9lau^eit; unb o^ne billige ^ertoidfetungen brängen bie <2Bbrte, 
brangt bie t2DeIIe ber (£r3ä^Iung in einer eigenen büfteren 0 -d̂ toere, 
in ber fo biel aufbli^t unb eitig toieber berfdE>tDinbet, ber emftem 
unb feften “iprobremftellung 3U. 3>a& bem ©enie gteief) bei ^Beginn 
feineg Caufeg fic  ̂ Ibie bittere1 <£rfenntni^ beg 0df)mar0t^ertoefeng ^erab«
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beg erften unb fdjreienibften 33efennerg aufbrängt, ift für ben An
fang 0 to ff genug.

willen Glauben unb alle ^äfj'tgf'eü beg t fü fy h n ä  finbet ‘Srattg  
$lpofteI (er f>ei t̂ ftllfreb <2£ell) in Söbian ©rafjam, bereu <£r» 
fd>einung 3U bem 3 <*rteften gehört, toag ber SRom.au bon heute 
herfcorgebroicht fyxt. 3>a ift “jUfleg toortfarg tu ber ^öe^aubluug  ̂
in einer 3^it, bie bei jebem TÖerfucf), 3U fdjilbern unb 3U 3eicf)nen, 
Me SHnge immer iu P o rte n  erfäuft. 3>abei ift eg mit ein "33e= 
toeig ber ^errfdjaft über bag grob Stoffliche, ,bafj biefe sBtbiau 
©raham, bei bereu ^ortraitiruug er fo gau3 ohne bie Schulmittel 
öou fytntc augfommen fonnte, boch gau3 mobem ift. (Sie hat bie 
Sicherheit unb führt bag ßeben nuferer „3 tame bon <333ett“; uub babei 
ift cg bod> fo, bafj alt bag 3ufäflige ben ©ruft beg Setrachterg 
nie ab3ie^t unb bag ^ntereffe au ber toafjren, inneren ^ atu r 
nicht bon 'bem blog 'Jleufj erlichen aufgehoben erfcheint. sticht etu 
etU3tgeg ‘SKal giebt eg 3toifd^eu ihr uub S e tt eine 3>ebatte über 
feiu Slöerf, mit <Jlugenauffc£)ta3, ^egeiftcruug uub £jänbefalten; 
unb bo<f> fteF)t bor uug if)r “'ZDefen feft, flar, Vertrauen ertoeefenb 
uub fähig jeglichen ©chtoungeg. $ n  ber <3 chilberung ift ein ^Ilo» 
ment, ber mir befonberg lieb ift: ber ‘Slugenblicf, ba 3k ll )icf> 
bon feinem (2Itanager togreifjt, ber nun, um ihm alte 933ege ab3u= 
fd>neiben, buref) eine feiner 3 eitungen in bie <2BeIt ^inaugpofaunt, 

3totfd>en bem armen ©rfinber uub “iöibtan, ber jungen ‘SZtitliar«* 
bärgto<f>ter ein ‘©erhältnifj fief) angefponnen habe. 3>ag h^ßt in 
ber Sprache ber ©efellfchaft, bafj ‘'Bibiau fompromittirt ift; unb 
bamit 3ugleidh erführt fie, bafr *33 elf, bie $:onfequen3en jtehenb^ 
ßonbon EyeimlidE) toerlaffen toitt. 2>arauf eilt fie um £jitfe für 
<©ett 3U einem ^reurtb, ben fie borgefteru erft 3urüdfgefi3jiefen 
hat, dlg er um fie getoorben; 3U ihm, ioeil fie ber ©röjje fähig 
ift, 3U glauben, bafj er, trotj, ber 3urü<ftoeifung, in foldjem g=atl 
fdDbft ber ©rojje fähig feiu ürirb. Unb er, ber feiu QntelteftueiCer 
ift, feine §ort3onte hat, bon <333eltbeglüdung nicht mitträumt, fou= 
bem atg guter Sunge mit befchränftem! ^ktoujjtfein uub ohne 
Sentimentalitäten feine 3^it alg [eibenfchaftlicher ^liegeramateur 
totfchlägt: er hat bie ©röfje, bie fie bon ihm boraugfefyt, unb 
in feinem STugapparat flicht fic 3ufammeu mit “SB-ell. 2>er £Jtug 
enbet mit $urbe[bruch unb ^lbftur3; SBübian ©raham uub ber 
arme ‘Kelter berfinfen im “Jlleer, toährcub ^öell gerettet Votvb uub 
nach ^Imerifa fommt. Unb nun folgt ber 3*0eite Sheil, ber iu ber 
fton3efction gröfjer ift unb öolt ber <22TeIanchoIie mehr eineg ^enferg 
a ls  beg blojjen Semperamenteg. ?Dag natürlidh nicht hmbert, ba& ber 
3)enfer auch ^ehlfchlüffe gem alt ober nicht big ang ©nbe ge= 
bacht haben fanu. Sin ^Imerifa (bag 3U fchabloneuhaft ge3eid>nct 
ift, beun eg enthält boch tooht noch “Slnbereg atg “iBroabtoatjIärm^ 
3eituuglum4jerei uub bie SRoofebeltg mit bem beheuben ©riff unb 
ben toettaufgeriffeuen ^Käuleru) gelaugt ^eft 3ur ^ataftrophe ber
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fceiben if>n erfüllenden Srdum e: feineg fubjeftibeu (Staubeng an bie 
<22Tenf<f)en uni) mit al3 ^olge beg ©taubeng an bie ßögbarfeit beS 
fo3iaten ^roblemg. SQJag ift eg1, bag er in Cturopa oüfjtne <33er3id̂ !fl 
auf bie ‘Reinheit ben <22Tenjid£>en ntcfyt in SJefitfr 3U bringen bermodyte 
unb toomit er nun au die 22)0re ber bleuen <2Belt ftopft? £g  ift bag 
SßTittel, bag bie <2Ttenfcf>en bor ber ‘Sllleg bejtoinqenben ‘SHad&t beg 
£jungerg fiefjern unb bon ifynen ^ierbur«^ ben $kmn ber t5lbf)ängigfeit 
öom Habitat nehmen foll.^erben fie bei if»nt augfyalten, aitrf> toenn 
eg Stampf foftet, unb genügt ein <3Hittet gegen ben junger, um 
ben (Segner nieber3uringen, ober gefrört nocf> ettoag ba3U?

ßefe man nun in bem 33ucf> felbft, tt>etcf>e ^Inttoort ber junge 
Siebter auf biefe ^yrage bat. (Ein ‘Sluffe aug bem vorigen galjrfrunbert, 
ein ^[ejanber £jer3en, Si'd&ernitfdfKtof'ijg SRad>metotD, SV'yfacli, toenn 
er nocl) einmal feine „<3 t)bilf“ 3U fdjjreiben fx*tte, Ratten mitten 
in ber Ungetmfjfyeit beg ßampfeg läcfrelnb geanttoortet: „trü ber, 
nur feine 3<*9fKH> unfer ift ber ©iejg!“ Qlutor bon beute ijt
bekommener ober borfiefrtiger, fad) lief) unb toiffenfd>aftrid) egafter. 
Ober ift eg nur bie 0orge öor ber &rittf ber ^m m er^ofitiben, 
bie i$n beftimmt, am (Enbe feineg Caufeg, ber if)tn beinahe fd̂ ott 
ben "Ruf eineg Utopiften eingebraefrt fratte, in eine Sinti-Utopia um* 
3ufdf)tagen? 3>enn 3>ag ift eg, toomit er eigentlich fdjjXiejjt. 3>U 
armer ^Iteffiag, bag ‘Bol? toirb nocf> freute, juft in bem Slugenblidfy 
too eg 3>icfr 3U bergöttern fcfrien, SHdfr anfpeien unb ftdf) toiber 3>ticfj| 
toenben, toenn nur ber (£oncem gefcfri<ft feine <2Ztä<frIerei in ©atngi 
3U bringen berftefrt. “SHit ber ^Bannung beg §ungierg aug1 ber ‘̂ SDett 
toäre nocfr nidjjtg getfran, fonbern nocfr Slnbereg!, Sötaterielteg unb 
<22ToraliKfreg, mü&te frin3uFommen; unb auf biefeg ^Inbere 3U hoffen, 
bamit 3U reefrnen, ift aller <£frorfreiteit größte.

$ ft 3>em nun toirflicfr fo? 3lber i<f) toill frier niefrt toeiter 
mitfpreefren. bin 3U alt, um ba auf einmal, ttacfr einem anberä 
gerichteten ßebenSTauf, Meinungen augframen 3U tootten, uttb trau« 
ben ^ropfreseiunaen überhaupt fo toenig, bafr fie mir niefrt im* 
poniren, trotjbem ja  tdfr fetbft einmal in '3lugenblicfen ber 0elbft- 
bergeffenfreit mir ‘•prop^et 3U fein eingebitbet frabe. 3>egfralb mög« 
mir mein lieber junger SHcfrter niefrt alt3U fefrr 3Ümen, toenn icfr, 
ofrne gegen ifrn 3U fein, bocfr aud  ̂ nocfr niefrt mit ifrm 3U fein) 
bermöcfrte. ©onbem toir toollen eg galten toie in ber ©efefriefrte, 
bie jener getoiffe §(err blon ben bret Gingen ert*3ä̂ It b*at: n a ^  
taufenb galjten  toolten toir einen befferen “Richter unb ^öerid t̂» 
<rftatter fragen, toie eg mit btefen 2>ingen eigentlich getoorben if|.

935 i e n. Ql b o I f <B e I b e r.
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©er Äd$er fcon ©oana
Jjj&Z erwart ^auptmann ftieg bie Steppe feineg alten bäterlichen £jol3 = 
S ^ /  haufeg Fjcrab, frort in bem toeiten £)od>thaI freg vd>tcfifcfjcti (Bcbir= 
geg, unb toie er fchlanf unfr fü^l herunterfam, bie tantige gotifdje ©tiru 
erhoben, fren ifcfjmalen <2Kunfr gefchloffen, bion einer s2lrt unirbi|d)en 
ßeibeng überfchattet, 'glich er in Willem jenem ^ohanneg freg “iltbredjit 
©iirer. ©amalg Ijcoar er jtoeiunfrbreifeig 3fah*e. (£g toar ein rechtcg 
§aug, toof)l begrünbet mit Söeib unb Äinfrern, unb boch erfcf),ien er 
als ein Slffet. S?ann man eß nicht im ©runfre fein unb bleiben, 
aud> toenn ibrei blonbe Knaben ‘öater rufen? 3>amalg fdjrieb er 
F lorian ©e^er, toielleicht frag 93efte, toag ihm je gelang, unb eg toar 
ein 3)rama unter 9Itännem, 3ugteidE> ein Urania freg ‘23er3ichteg, 3u= 
gleich ein 3>rama ber ©eele. SQJar nid>t fein ganjeg ^Oerf big baJ)in 
(Seele unb <33er3id t̂ getoefen?

*3fltit einem fühn aufraufcfyenfren ©efricht, frag fief* an fren rhapfo= 
bifdjen Seefahrten beg 3>icf)ter=£orbg gebilbet, fyatte frer 3 toan3ig= 
jährige prälubirt, mit biefem „^romet^ibenlog“ frie erfte Ä’uroe um- 
bag ßeben jge3ogen, bon jenem fchtoeren <£mjt getragen, fren nur fcer 
Süngling fennt. <£r ^atte (toofern id£> midfji freg nicht mehr ertoerb* 
baren 93udE)eg recht entfinne) ficfji frarht frer Berührung jefrer £uft 
fdjaubernb entfdhlagen unfr, frie ©eele ju  erretten, fren Ceib 3ur ^ytudrt 
getrieben. 3>ann hatte er, in 3toei bürgerlichen 3>ramen, fid> mit ber 
Äataftrophe bon Familien, in 3toei $ontoebien mit ber Berfpottung 
eineg ©tanfreg, mit ber ^^cmtaftiF eineg älteren ©onfrerlingg beicf)äf= 
tigt, unfr toas in friefen ©tüden überhaupt an grauen borfam, toar 
mäfrdhenhoft unfr fummte, berfdjleiert ober naib, nur eben 3toi)cf)en 
tiefen ‘SHännem, Ibie eg faum berührte.

3>amalg unfr fpäter fdjrieb ^auptmann ©tüde beinahe ohne 
grauen ober bod> ohne erottfefje ftonflifte: 3uerft alg Stoifrig jähriger 
frag grofje ©djaufpiet ber ‘Söeber, F lorian (5et)er ein paar Satyre frar= 
auf, 3)ramen, in freuen, toie man tooljX gefagt fyat, frag B o lf fren §el=. 
fren abgiebt, frann, anfangg frer <35ier3tger, frie ©ebanfenfrkhtung £2Zli= 
cfjael Gramer. (£rog aber, toofern er ihn berührte, blieb ©eele ober 
fcfytoebte boch, toenn er ficf> nieberlaffen toollte, gleich babon. Bon foU 
<hem blauen Blute, ö̂dfjft fenfuett, boch 3U 3erbredf)tidh, um frie Um
armung eineg ,<33Xanneg anfrerg alg im Traume 3U ertragen, toar §an«= 
nele emporgebiehen unfr aufgefahren; 'unb bie fren 'Firmen £>eiuricf> 3** 
erlofen fam unfr frie frann &aifer &arl alg ©eijfet frtenen follte, toaren 
fjanneleg ©d)toeftern nicht mhtfrer alg iStfalil, frie in §auptmanng 
Ieljtem 2>rama fren afreligen “SZlörfrer traumtoanbetnfr liebt unfr opfert. 
5ünfunb3toan3ig Sahre freg ßebeng unlfr frer S?unft liegen 3toifcheii 
§anneleg unb filfalilg ©eftalten, bod) fie blieb ficf)i beinah« gleid): fo 
tief toirft in biefem 3>icf>ter bie'öifion eineg traumberlorenen^näbdjen» 
opferg, bag bor frem ^Zamen Ciebe fd^on erfchridt.

'Sluch toie §auptmann feine Bäuerinnen tu Fuhrmann Qenfchcl,
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in ’&ofe ‘Sernb unb fdE)ItcfeXid£) aucf) m ber ©rifelba 3ur £tebe führt, fo 
tft eg immer boefj ein ©cf)ulbigtoerben unb bleibt ein &reu3 unb ein 
laftenbeg ©chicffal, fo fehr aucf) ber ©eftafter btefe grauen bor §ohn 
unb ©trafc ber bürgerlichen *20eit 3U fdiütjen toeiß. *5111 2>te3, ob 
traumverloren ober erbgebannt, ift ftetS ein c^riftlicfj-er <£ro3 getoefen, 
in ^urd^t unb ‘ilengften haben biefe grauen fidfr ing ©ebet gefammelt, 
meift toar ein Pfarrer ba, bie Kirche toar eg, bie ihnen bezieh, bie 
fie berftieß, unb nur bie £2Hacf)t folchen (Ehriftenth'umeg nahm im ‘Ber- . 
lauf biefer 3>icf)tungen at>, um in ben lebten ©tücfen 3U Kerblaffen.

3>od) 3tinjcf)<m biefen beiben ^riefen bon grauen ftehen allein, 
a>ie auf ßtoei Unfein, 3toei anbere, bie, toofern fie fcf>on beg SHcfyterg 
3 üge tragen, boef) toeber ^Bäuerinnen ftnb noch Träumerinnen, fon« 
bern grauen mehr beg ^nftinfteg alg ber ©eele, füfmere, fixere, ^eib« 
nifefjete SQ3efen. ‘SItitte Shreifrig hat §auptmann bie ‘üerjunfene ©locfe, 
Anfang ^ le^ ig  (Elga getrieben. 3>a toaren benn mit einem <32ta l 
grauen geraffen , in beren 'Sinne enblidjj fiel) <2ttänner toerfen fomt* 
ten, aug beren S^brunft ©chicffale ftiegen, bie nicht liebten, um ju  
bienen ober 3u retten, fonbem bie liebten, toeil fie liebten.

3>emt btefer ©locfengiejjer, bon <£f)e, Pfarrer, bürgerlid>er c2Uerf» 
ftatt ermübet, erfennt ftd> neu unb 3ef)nfad)t feine Kräfte, inbem er 
jeneg elbifd>e ‘OTefen erfennt, bag i^n in gellere ©efilbe füf»rt. 3ft 
biefer ©locfengießer fchon bon £jauptmanng früheren aufftrebenben 
©eftalten ein trü b er, fo fdjeint er bodj entfd^loffen, fein £eben unb 
fein 933etf in anbere Breiten 3U enttoicfeln, unb toenbet fid) burchaug 
Don £yeneu ab. SQJie bunfel, toie gebannt uni» toie affetifch, toaren biefe 
M änner burch'SDelt unb £iebe gegangen! £jier brad£> 3um erften <2Hal 
(Einer ben 33ann, inbem er 3toifd)en Arbeit unb <Ent3Ücfen, 3toif<hen 
San3 unb ‘üöerf ficf> enblidtji felber fanb. “JLber er erlag. 2>ie Stimme 
beg 'Sfyaleg, bie er bergeffen toollte, 30g ihn ant <Enbe bod> hinab, er 
fluchte jener ^olbeften €rfcf)«inung toie einem ©puf, er toar noch) 
nic^t ber SOTann, bie &eufelin fefouhalten.

<Er hatte einen älteren Sruber, ja, auch «*• Sener Sohanneg, ber 
in ben (Sinfamen '3Henfd)en aug bürgerlicher Stumpfheit fici) in freie 
Bahnen fehnt, mufele fid), faum baß er 3U einer frifcheren ^rau  
aud) nur bag §aupt erhob, fogleich 3urücfge3toungen fühlen, unb 
ging, in ber ‘SJertoirrung feineg §er3eng, am £nbe in ben ©ee, um 
fiel) 3U finben. 2>teg toar §auptmanng Söifion bom ftrebenben ‘SHanne, 
bielleicht fein ©elbftporträt mit ©reinig, affetifchi bunfel unb ber» 
gebeng emporlangenb nt leichtereg ©etoötf. <32tit ^ünfunbbrei^ig toag» 
te er, bon einem neuen ßebengpulg getrieben, ben erften fühnen 9lttt 
ing h^ibnifche Canb, §einricf) ben ©toefengiefter ließ er uon ber Kapelle 
auf Me 'S erg t fteigen, hämmemb, athmenb, liebenb» unb bodE> ^uletjt 
3etbredf)en, bon i©thulb unb bom ©etoiffen hetmgefucht. (£g toar bie 
9Hitte feineg 3>i(f)terlebeng, in ber er ben <hrtftlicf)en ©eift bergebeng 
3U befiegen trad^tete. 3>odhi flacferten bie ßid^terfpiele ber ©inne 3U- 
toeilen toieber auf. SBreit unb mit behaglich toeltlicher ©eberbe fdjrieb
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er bag ©piel ber Srunfenbolbe, bunFel umbrohte nächtlicher ©efung 
uttb Orgel bie Fur3 hinbonnernbe 3>ichtung bon (Elga, in ber §aupt=> 
mann, ein ein3igeg <22lat, alg ßeibenfd^aft bie ßiebe brennen lief*. 
Auch ^ier brach am ©chlufj Alteg 3ufammen, aber eg toar nidjt mehr 
©etoiffengqual, &ir<he unb @<htoäche, Me bie |jeltmt 3um Unterliegen 
brachte, hier toar eg §a& unb ©rauen, <2öitöf)eit unb Sifer[ucf)±, bie 
auf einanber prallten. Unb biefjt nach biefer feiner ein3igen Sragocbie 
^ebi fid̂  bic ßinie fdjon in leichtere Cuft. 5hr lieft ber dichter bag sarte 
unb foftbarc ©laghüttenmärd£)en folgen unb fdfjnf in 3um eriten
9Hal ein SOJefen, bag tan3t, noch füfoer alg bag elbifcfje .^lautenbslcin, 
noch leichter, taumeliger.

3>odE) erft, alg §auptmann fich ben ^ünfjigem  näherte, gab er 
fich fetber frei. 3^an3ig Sahre nach ben (£ infamen 9Henfchen lieft er 
beten ©eftalten, in ©abriel ©cijillingg noch einmal erftehen;
bo<h nun fetjte er ben problematischen, bie fich bag Ceben belüften, 
ein Reiter gefajjteg, blonbeg ^ a a r  entgegen  ̂ bie entfdjjloffen finb, 3U 
lieben unb 3U toirfen. 5Han mufr biefeg ©tücf mit feinem gequälten 
unb feinem ettoag betouftt befreiten ‘2Xtenfchenpaare nidjt lieben, mu& 
ater feine ^Bebeutung alg ^Befenntniftifchrift beg SHdfjjterg faffen. virft 
hier, erft mit faft fünf3ig fahren hat biefer 3>icf>ter einen großen 5>ur» 
Afforb beg bollen fiebeng angefchlagen unlb ihn feftge’halten. ‘JDar 
big bahin buref) fünfunb3toan3ig Saljre fein ‘JÖerf, alg 3>ofument einer 
Seele, «in fchtoärmenbeg Sraumge'bilbfc ober ein bunfteg ^Bauernbilb 
ober, toofem eg &ampf barftellte, ein Untergang burd> (Erbjchaft, 
‘•Reffentiment, ©«hulbgefühle, toar eg in s2Holl gehalten unb auch bort, 
too ein <32Tittel;fat$ 3U helleren Sönen fich enttoirfte, am (Snbe toteber 
tn bie alte “5öeife 3uritcfgefallen, toie bag £)irtenlieb beg S rifta n : nun 
ftieg getroft empor, toag fich big bahin nur leife borgetoagt hatte, 
fdhulblog unb reuelog ein 33eFemttni{j 3U ben ©innen, feft unb getoijj 
auf biefer (Erbe, mitten im £icf)t, unb man badfjte ber Verfe beg Armen 
Jjeinricf) bon jenem Saud^er, ber heil 3urü<fgefehrt 3ur Oberfläche, 
„bann ift fein Sachen, toenn er einmal lacht, ßaften bon ©olbe toerth • -a 
Unb boch, eg toar ein Saucfjer bamalg, ber herauffbnt, ein ©eheilter 
toar eg, nicht ein ©eborener, unb fo ftarf erbitterte biefe in AfFefe 
emporgetoadfjfene SUdfjterfeele bor folchem ^Befenntnift, ba& fte eg nur 
an bie ©eite feineg <335erFeg rücfte unb noch immer nicht im ©chidffal 
ber £jauptgeftalten bar3uftellen toagte, toag fie betoegte.

(Erft jetjt, toieber um fieben $ahre fpdter, hat biefer dichter, ber 
fidf) toie <RemBranbt in mancher l32tagFe barauftellen liebt, ein bolleS 
Confiteor 3U ben ©öttem gefprochen unb, troij einer neuen Verhüllung 
in gorrn einer erjagten  (Sr3dh'lung, fcheini er 3ugleidf) in biefer Ao» 
belle „3>er ^e^er bon ©oatta“ eine [tjmbolifche ©efchichte feiner ©eele 
gefdjrieben 3U haben, bie toieberum ein ^efenntnift feiner ©eneration 
itmf<hliefrt. ©g ift bie ©efcf)icf)te eineg Affeten, ber 3um heibntf^n 
Anachoreten toirb, bag firtoachen eineg ^eiligen 3ur Siebe, bie SDer» 
toanblung eineg ^rtefterg in etnen SBerghirten. € g  ift, obtooh1! in
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uni'crcr 3 cü un  ̂ ^cn Skrgen bon ßugatio fpiclcixb, eine 92Iutatiot* 
tmm (£f>ri)tlicf)en 3um ©riechifchen, toobei benn mit boller &unft bag 
•tpanifche in jene moberne Vielfalt aufgelöft toirb, bie man ‘3laturaliftif 
ju  nennen pflegt. 3n  biefem eblen flehten “SÖerFe nennt ber 3>id>ter 
ba3 <32täbd>en „bie ĴrudEjt bom Raunte beg £ebeng, tticfjt bom 33aume 
ber <Erfenntnif}“ unb giebt auch hiermit einen ^inge^eig.

Agatha, nun, fie mag mit bem 923e[en bertoanfrt fein, bag ben 
©locfettgiejjer genießen lehrte, aber 3>iefe ift, toährenb fie beinahe nid)tg 
fpricf>t, noch frifefjer, toeniger unbinenhaft, ganj fc^Iafenber ©inn, $>n» 
ftinfi uni 'Srieb; unb Ijatte fjaupimann früher SEÖ-albtoefen unb 
phen mancherlei gefefjaut, nun fafet er herzhafter feine ^ifion. 3>te 
0<htDere ift bon ihm gefallen, nicht fürchtet er mehr, 3urücf3ublicfen, 
mit boller ijreube fteuert er ber Keinen Ciebeginfel 3U, auf ber ber 
•iPriefter unb bag ^irtenfinb [ich finben. Unbergefrbar, toie fie, ^iner 
^Dalbnömphe ber flaififdEjen Slöalpurgtönacht bergleichbar, auf einem 
ftörrifcljen $3ocEe reitenb, mit gelüfteten Meibern, bron3en, ftarf unb 
ungeberbig, ben armen ^riefter toollenbg hinrei&i. Unb §auptmann 
häuft fogar, toie um aug Srot} ben “&eft bon fern abgrollenbem 3toeifd[ 
3U betäuben, in biefer ßiebe ^rebel auf ^rebel im ^irchenfinn, benn 
biefeö iknb foll aug 33lutfcf)anbe ftammen; berthiert unb 3oitig, totlb 
unb 3Üternb fchilbert er biefe elterlichen i©e:fch!toilfter, bie bor bem 
©teintourf ber empörten 3)orfcf)riften in untoegfame ^Bergabhänge mit 
ihren 3 ic9^n flohen. 5>ie hejenhafte ©eftalt, bie ficf> in feinen 3>ramen 
toieberf)olte, finbet ficE> toieber, auch 3>orf unb SBürgermeifteir.

3>j)ch biefer ^riefter fetber toar 3ubor ntrgenbg. t333ie £>auptmann 
ben ^eiligen Snngling 6<f)önhßit nnb ©inne, toie er ihn an bem an» 
tifen ©arfopljag, in bem bie ^Bäuerinnen toafdjen, bann toieberumi 
im bertaffenen Atelier eineg Onfetg bie Freiheit toeibticher ©eftalt 
entbeefen täfet; toie ihn, ber feinen hunbert SBauernmäbd^en in ©{hule, 
’SZteffe, ^Beichte toie ein (EntrücEter begegnet toor, in ber befreiten (2Bitb« 
nijj eines 33ergfrüf)linggtageg "Statur unb §eiterfeit, bieg Sjeibnifch» 
3Ju!olifchc beg ^irtenfinbeg in bie SBanbe fchilagen; toie er, im 'Sremolo 
feiner ^ertoirrung, nun betet unb nun nicht mehr beten mag, toeil 
alle fragen  nach ^ r  ©öttlichfeit fich tm ©efüljl ber irbifchen ßiebe 
löfen; toie bie (Stählung mit bottfommener $unft an ihrem £)öhe» 
punfte abbricht unb nur burd) ein fyevoi\d) nad)gefe^teg 33ilb fich 
fd>toeigenb erg äb t: bieg ^llleg mit feiner finntiefjen Ueberfülle ftettt 
bie <£nttoicfetung eineg 3>id)terg bar, ber fpät unb nur auf langem 
fd)önen Umtoege bie SEDett, bie grauen unb fich fetber fanb.

3113 ©erwart §auptmann feinen ‘©eg begann, toar Jriebrtch 
5lte f̂d^eg ©prachgetoalt noch faum bemehmbar. SQJie fchtoer entrang 
fi<h ba aug 3tbeifetboller ^Bruft bag eigene ^Befenntni^ 3U 3>em, b>a8 

mtt Dem ^HJorte S>iont)fif<h unüberfe^bar f(hiön gefangen h«tl 
S)enn toahrlich ift eg 3U Seiten ber begriff, ber nur noch fehlt, um 
unruhbollen ©eelen Ibag 3^id)«n 3ur Befreiung 3U bebeuten. 5>ur̂ h 
bag 2>i<fi(ht ichriftlicher Cehren, in benen er exogen toar, t>urch bie
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berhängnigbolle ‘Shetlung in 3toei <2Betten, in ber man nur ber 0eele, 
nnr ben 0 in n e n  bienen fönnte, fctbft burch bie transparente 0eid£)tig- 
feit materieller Slnfchauungformen unb toieberum burd) bag groß
artige <Sh<to? ber toagnerifdjen Unform  mufrte ein junger Sichter in 
ben a d l ig e r  fah ren  in Seutfcfjtanb h'tnburdjtoafen. ‘StÖeit toaren un£ 
anbere Kulturen boran, boch fah man fie bei ung faum. ^ u r  auf 
einer runb um bie SJÖett fonnte man bielteicht ©riecfjenlanb
entbedfen.

‘SHanche meinen, ^auptmanng gried5tfdE)e ‘Keife fyabz ihn gleich- 
fam geheilt. S a fj man nicht fef>en teilt, toie Qeber bahin reift, toohnt 
bie inneren ©efetje feiner <333aht ihn iteh^u! Qluf biefer SReifc, bie er 
unö fo gebanfenreich befchrieb, fann er bod) nur, toie jeber Sichter, 
ein innerlich borauggefefjauteg SBilbnifj nun aufgefunben unb m it hei
terem <£rfcf)recEen toahr befunben haben, toag er in feiner 0eele  trug« 
5QJer in 0 i3 itien  fefjon ©riecfjenlanb boraug erfannte, toirb fiĉ t in 
(Bricchenlanb daheim empfinden; unb bon ben $3ergeghaId2Tt bet £u- 
gano, in bie §auptm ann feine (S täh lu n g  berfetjte, ift eg nicht fo fel>r 
toeit big nach “Slteffene ober ‘Qtauptia, —  ach, cg ift nod(> feljr toeit!

Srfdheint ung jü n g eren  in biefer Sichtung <3ZTancheg nid>t bon 
jenem ©otbton, ber ©iorgioneg Wirten ü b e rg la s t, fo ftehen toir m it 
S ta u n e n  bor biefer fpäten ^Bejahung beg ßebeng, bie ung ber reidjfte 
beutfd>e Sichter, naef) bierunb3toan3ig Sra tn en  3um erften sZ!tat, in 
einer S tä h lu n g  bietet. S ft eg nicht fonberbar, bafj, ung, bie in toei- 
ter erfchloffener Freih eit beginnen burften unb beren innerer *?ampf 
in  anberen 0 d)id)ten fpielt, ber Slettefte bon Senen, bie toir ehren, 
mit gan3 ergrautem £jaar unb ©oethen an  ‘Slntlü* nun ähnlicher atg 
bem Sohanneg Sürerg, folch einen ßoefruf ber Qugenb 3U3Utoerfen 
toeijj? S ft nicht tounberbar, toie biefer Sichter fotdh einen 'SÖeg hm 
3U ben ©innen nahm, toährenb Richard Sehntet, beinahe gleichem 
9IIterg, aug Srunfenheit 3U immer milberen Sönen  fich ertttoirfte? 
9Han fönnte, fotl eg benn ohne “Bergteich nicht abgehen, am  fiheftem 
an  Mingerg i(£nttoicfelung benfen, ber fidh bom „(£hriftug im Oltjmp“ 
m it grauem 33arte 3U ben erotifchen ^ h in ta fien  beg „ ß d te S “ fdjlang,

3 a , btiefen biefe ‘SHeifter um fidh h f o  fehen fte «ins erneut«) 
Sugenb', bie ber 'Sragoebie augtoeicht, ohne boch beghafb in bie ''Utifd)- 
form ber ©rotegfe gebrängt 3u fein. £>n klugen btiefen fie, bom ^Oiber- 
fchein beg Qlbenteuerg fdEjimmernb, in ^er^en, reuetog unb nur auf 
fich geftellt, , ‘JOagniffen 3ugethan, bem ©otte ergeben, fehr fern ber 
Qlffefe, fremb jenen Hemmungen, bie bem borigen ©efchtechte ben freien 
5Uthem nahmen, in 0 eelen bon 0 tahl, in  Zünftler bott CebengfeuerS, 
fo>ch banfbar unb fdEjtoeigenb bor ben älteren <3Iteiftem .

Qlgcona. Ämi i l ßu&t o i g .
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S?labuttö3 <3Ko^ammeb
ofjammeb ftür3±c fief) in. bie (Sinfamfeit, brattbenb unb briillenb, 

" W & S r  Hc to ĉ e*n Sßteer über if)n 3ufammenfcf)lug. ‘Jtiemanb 
burfte fid> wit feinem 3erbred;Iidjen $af)n auf bie bon ber (öeifeel 
!©otte§ gepeitfcfjten SEöogen toagen; fie gälten if)n 3erfc(jmettert unb 
aI3 toertf)lofcg Stranbgut an bie $üfte getoorfen. ‘Sticht <£f)abibjel), 
bie 'f$iriernbc Schlange, froef) bie befonnten Reifen 3ur (£ittfiebelei 
empor. “̂Xicfjt ‘SItaria, bem fingenben ‘üJogel, gliicfte ber fcfymerslidje 
^lug burdj ba§ 3>ornengebüfef> uub au ben ßeimrutljen unb ^te^en ber 
SOogelfteller borbei. 1

ß2tof)am'meb jubelte: fein £ad)eu braufte iu ben lü ften : feine 
S tirn  ftürmte 3U ben R olfe n :

Scf) bin allein! <5Uentanbeg ^olgfamer unb meiner enblid)t ge= 
toift! S>ie Sonne ift meine 0onne, idf> toanble meinen Scfjritt. 5$  
fe&e mid) im Spiegel beg ^aefreg unb bin betroffen. gd> falle nieber 
am Ufer uub trinfe burftig mein ^Intli^. <2Tad)it3 falten bie Sterne 
auf meinen “©eg uub finb Wiefel, bie im (2Ztonblid)t g lasen . $cf) 
£ebe fie« in meine §anb unb betradjte fie toiltig. 3>ie (iibedjife, meine 
fleine Sd)te>efter, F)dlt an ber 92tauer meinen 'Süden Stanb unb järt= 
lid* fefje tdf> fie in  bunfler £jöf)le entfcf)üunben. ®er id) iu ber (Semein* 
heit ber ‘üJTenfc^en micf> f>affen lernte — icE) toage, mief) 3um erften 
32tal 311 lieben, uub toeiue mief) toie ein S?ini> iu feligen Sch laf. . .

SÜloIjammeb rannte bi§ in bie tiefften Sljäler $2TefFag. S ie  ‘XDilb» 
nt& entto irrte fief) bor if>m. Sd)Itnggetoäcf)fe entfcfjlangen }icf>. Sumpf 
toarb Ccrbe. Silberne Quelle £abfaL 2)ie Steine ebneten ficf)i unter! 
feinem fröf)Iid>en ^yu§. 2>ie ^testen berneigteu fidf>. Unb bie £yctfclt 
toarfen fi<f> (£cE)o auf (Ecf)o 3.U toie einen flingenben SBall: £jeil 3>tr, 
<2Hol)ammeb, (Sefaubter (BotteS!

<£§ toar ber fjeifjefte ‘Kamabljan feit fielen ^ a ^ r ^ n U n .  3 n  
ben Strafen  ber Stabte fielen bie <2Itaultf)iere tot um. Kamele ber= 
burfteten. £)unbe tour ben toHtoütfjig. “Sin ben ^aratoanenftrafien fd)im= 
merten toie ‘STteilenfteine eineg qualvollen <333egeg bie £eief)en ber 
bon ber Sonne erfcf)tagenen Araber. (Sfjabibjef) unb (3Haria lagen im 
fteinemen Scfxttten beg £>aufeg, im fünften innerften (Semad[>, auf 
93aflbeden. S ie  Ratten bie Kleiber bon fief). geftreift, bie, 3.U einem 
Knäuel gefdjjicfjtet, toie ein bunter ©ö£e aug ber Dämmerung glo îten. 
3 f>re fronen Prüfte leuchteten toie toeifce “Simpeln. S ie  tranfen ^rudjt* 
toaffer, naf^ten an Budergebäcf unb fpielten <2ttüfjte. € in  3af)mer 
$inefif<f*er Seifig mit einem fonberbaren f>aljnär>nlidjen feuerroten, 
Sd)Opf fpraug auf ben gelbem  beg Spielbrett eg 3irpenb 3toifd^en ben 
Steinen.

^Plöidü^ toarf 5lli, ber 5?uabe, ben Vorhang 3urü<f unb melbete: 
,<£in ^Bettler, §errin, ftef)t am S^ior uub läftt fief)' nicht aBtoeifen.

fo'Ot ifjrn 3)atteln. (£r toieg fie 3urü<f. Sd̂ i bot i^m s32tüu3e. (£r 
fällig  fie mir aug ber §anb. Setn  SBart unb fein § aar ift bertoilbert
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toie ein <2Balb aug i?nief)ol3. (Er ftirtft toie ein 0 ct)afat. 0 em 2ei£> 
ift mit fdjtoarjen Prüften bewerft. (Er ähnelt einem <Safcf>cnfrcbä. 3He 
‘ilrme f cf) lägt er toie SKüljlenflügel. Slug feinem <3Hunb tropft freifjer 
0 }5cidf)el toie gefiebeteg SBlei. 0eine "Singen finb grofr toie Me klugen 
pon Qrren. toünfdjt (Eu<f> 3U fprecf)en, £jerrtn..

‘Btaria 3ttterte. S in  0pieIftem fiel aug iljren Ringern unb flirrte 
aufg SSrett. 3>er 3cifig freifcfyte beluftigt.

(Sfyabibjelj ftüttfe bag &inu in Me £)<mb. ,S8rtng unö 3>ecfen, 2̂Ili/
S>er &nabe F>ufcf)te maugfyaft burcf> ben ‘Staunt.
3>ie toeifjen Gimpeln erlofdfjen unter $ücf)em.
,3>er ‘Klann foll fommen.1
ĤTit flappemben ©liebem tan3te ein gebred>licf>er ©rci^ burcf> 

bie Sf)ür. Unreiner Qltf>em erfüllte bie ßuft. §ä£}Iid)feit m i^anbelte 
bie 'SlicFe, bie ü)n befcf)auten. ©rautoei&eg £jaar tou<f>g piljig aug 
bem $opf. 5)er SJurnug, ber il>n toie mit &räl>enftügetn befcfyirmte, 
ftob fdjmu^ig unb 3erriffen bon feinen ßenben. ßallenb fid  er 3toifd>en 
ben grauen nieber.

/2T<ol)ammeb!‘ fdfrrien bie grauen.
<25>ie 33ambug fd^offen fie fteil tn bie §öl>e. 3He 3Vcfen fielen bon 

if)ren £)üften. tföre toeifjen Prüfte funfeiten.
. . .  ^Zlo^ammeb gefunbete.
3He grauen pflegten ü)n toie ein &inb: mit £)ül>n<>rfleifd) unb 

Sfelgmitd). 0 ie  toufefjen unb fämmten ü)n beg <22torgeng. 0 ie  trugen 
if)it im 0effel na<f)tg, toenn Mutung toefcte, auf bag 3>a<f>. 3>a faft er 
im 0effel unb fal) mit leeren 'Slugen in bie 0tem e.

,£iebeS £id)t!£ fagte er unb toinfte ben golbenen trü bem .
Ollg <3Ho^arttmeb eineg “Sageg 3U fidf)i famj, faf> er (£f>abtbjef> in 

Unter^anblung mit einem <3tetfenben, toel<f>er bon <32cebrna eingetroffen 
toar unb gute ©efefjäfte in (Efferen unb Oelen für fie gemacht fjatte.

,<335äl)renb 3>u fiebrig plapperteft, <3Zlof>am!meb‘ (Cn>abtbjef> fal) 
ifjn an), ,l>abe id> gel>anbett.‘

,0  “iDeib/ fpracf> <92to^ammeb, ,bem SIDorte toerben toaefrfen 
unb eö toirb toanbeln. <£g toirb ein Ceib fein unb eine 0 tirn  fyabem. 
0eine garten fjänbe toerben bag 0d)toert fd&fanngen unb bag SJDJort 
toirb töten, toeldje an bie ^Hacf)t beg *?Öorteg niefjt glaubten'.“

Sag ift ein 0tücE aug bem bei <Srtdj} “Steift erfdjiienenen ,/2toman 
etneg ^rop^eten“ bon Älabunb. 3>eutlicf> 3eigt er Me beiben (Elemente, 
bic, toie bag toaljrljaft 3>idf>terif<f>e überhaupt, bag ‘lOefen biefeg ^oe** 
ten 3ufammenfe^en: bag 0ef)ertf<fK unb bag 0pielerifdjie, bag bon 
ben ^öd)ften 3>ingen beg Jjtntmelg SBefeffene unb bag bon beit niebrtg» 
ften 2)ingen ber <£rbe SBeft^ergreifenbe. 0<i>on bie befonberg infri» 
miuirte 3« i^  beg berüf>mb=berüd>tigten ©ebid îteg, bag ben jungen 
©tubenten §enf<$fe bor ©erid^t unb feinen grotegfen 3>ecfnamen 3um 
erften ‘ißlaT auf bie ßippen ber ßeute braute, fenn3eid^nete ftd̂  burcf> 
eine ^erfoppelung beg ^eiligften mit einem ^lugbrudf für jgetoiffe
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«nimalifche ^unftionen, Me bocf> nicht nur auf bie <2lnrempelung 
bürgerlicher ^onbention augging, fonbrnt ihre tief innere 33erecf>ti= 
gung uni) ‘Jtothtoenbigfeit in ber ©panntoeite frer feelifcfjen (SemarFung 
l>atte, innerhalb ber tag Salent biefeg 3>icf)terg lebte unb* lebt.

Unb „<32loreau“, bag letjte epifche Sigenioerf (neben mancherlei 
Iteberfeljung unb ßtjrtf) beg immerhin bebenFlich f cf) nett ©chaffenben, 
na^nt <2luffcf)toünge in eine (£Fftatif hohen SRangeg, Me ntan nicf>t ber= 
ioechfeln barf: toeber mit ber feigen, toohlfeiten 3 d>ftud)t, Me ben heute 
3ur SEÖaarenhaugatrappe getoorbenen ^Begriff „^Henfchheit“ toie einen 
Sh«*termantel um ihre SBIöfee 3U toerfen pflegt, nodh mit ber üblen 
ÄonjunfturmhftiF, Me heute bet ^Bühnen« unb ‘Sücherfchreibern, mehr 
über minber gefdhmacfbolt hergerichtet, im ©djtoang ift. 3>ag „‘Jlujjer* 
fidjfeiA“ ber £jelben Mabunbg (unb bamit ihreg ©chöpferg felbft) 
§at (nur alg ^ormanalogie, nicht afg Sntenfitätbergleidh fei eg ge= 
fagt) bag g leite  <22Tobeng toie bag ber monumentalen 92lt)ftifer beg 
^ itte la lte rg : bie Söerfenfung in Me eigene bielfpältige ^erfönlichFeit 
um ber (£rringung ber (Einheit alleg ©eienben toitten. M oreau uni> 
<SIohamqteb, 3toet he£enb*gehe£te 5?rieger 3 eit ihreg h'iftorifchen £e= 
beug, bei Älabunb laufchen fie 'in  fid> felbft, big fie bie Quellen beg 
eigenen ©eing raufchen, btefe in ben ©trorn beg ‘JUIfdng berraufcheu 
^ören. (§ef<f)icf)itltd)e ‘2Öaljrheit» ^Btlbniffe berühmter (3Känner barf 
man bon einem atfo gerichteten (Seift nicht »erlangen, fo toenig bon 
einem Start ©temheim ober ©eorg $aifer 3U Verlangen ift, fie möd)« 
ten ficf> mit ihren ©chuljleuten ober $affirem  anberg benn alg mit 
platonifcheu Sbeen befaffen. 3>ieg ift ja  bie herrliche i3abe, mel>r 
noch: bie heilige Sjoffnung, bie heutige Zünftler ber ‘2!Mt, unb nicht 
3uietjt ber beutfrf) fdfjreibenben, gefchenft haben: bafj toir toieber £jori= 
ionte fehen ftatt gmpreffionen, ^intergrünbe unb nicht mehr B̂etoeg= 
<jrünbe.

(5g 3eugt eben fo bon Mabunbg jünglinghaftem t2Öagemuth toie 
fron feinem frühsten 93licf für ‘JDirfungen, bafc er fich 3ur 3>ar= 
fteltung ber Kräfte, bie er in fief) toirbeln fühlt unb in bereu i^reig 
er ben Cefenben 3U reifen trachtet, ber ^öchftformen beg ^hänomeng 
‘Jtfenfch bebient unb nicht, toie bie 3Ubor genannten dichter ettoa, 
Äaifcr unb ©ternheim, Me (Erfdheinungtoelt berengter ©eelert rach 
jenen Peripherien behnt, too fie, berrinnenb unb berrödEjelnb, ihr 
<£toigeg berühren. Mabunb macht eg fich, toie fdjjon augebeutet, bamit 
leicht unb fcfjtoer 3ugletdh- 3>er SOJeg 3um (Sipfetplateau, too, toie 
fjöolfenfampf auf ^ochhal&en, bag Gingen um unb mit bem (Seift 
toogt, bemüht ihn unb un£ nicht all3u fehr: man fährt gteicfjifam im 
ßift medias in res. Ĥ-ber fich oben 311 halten, ift hart; toeil Me ßuft, 
ftatt allmählich, mit einem ‘Rucf 3U bünn toirb. ‘31m fjärteften für 
ben 3Hcf)ter felbft. 3hm felbft geht ber SUhem fcf)liefrlid) aug; er 
fommt manchmal gefährlich ing SRutfd&en; unb eg finb, nicht feiten, 
6 log bie 3acfig=präcf)tigen, blumenumibufchten Ctjrifchen <23orfprünge, 
l>ie ihn gerabe noch beim “RocFsipfet ertoifdf>en, um ihn auf bemJ’sRibcau
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3u galten. 3>arum fann eg aud). nicf)t tounbern, bafo ber letzte 5lu,f» 
fd)toung, ber, t)ogf)ifjaft, aug bem eigenen §er3en toacfyfenb, ben <§ip® 
fei überljöljen, bie fjöfre bafjinauf gipfeln müfote, too bog letzte 5Je*> 
greifen, bag letzte £eicf)t= unb £tcf>ttoeröen ficf> über bie feudjenb* 
Seele  breitet, ben bunfleit Qtlb beg 3>iegfeitigen in fitbernen §aud> 
serlöfenb, bafj biefe fublimfte ©eifttoerbung beg ^icfjterifdfjen, bag bem 
„ ^ to rcau “ niefjt gegeben toar, fief) aud) bem „^ofjam tm eb“ berfagt 
$3eim „So lbaten “ mochte 3>ieg aflenfaffg <2ticf)i=c!03'Olfen fein ; beim 
„^ropfteten“ toeift eg unbebingt auf IZticfjts&önnen. 3>enn 3>ie§ allein 
grünbet ben ^Begriff, rechtfertigt überhaupt bag Borljanbenfein ber; 
S tifte r  neuer <£>ötter: bajj in  if)nen, a ller Kreatur 3um ISorbilb, eine 
neue Bereinigung mit bem Steigen S ta tt  finbet. Slber folf man, 
barf man aucf) nur bon einem ^ünfunbstoanjigjäljrigen 3>ag oerlan» 
gen, toaS bag eingeborene ©efe^ gerabe biefeg Stoffeg verlangt? “311t» 
römifd^e ‘üöeigljeit fdfjon lehrte: unter ber (Setoalt toeitaugftotenben 
SEDurfeg in bie &nie 3U breefjen, fei ein fd(>5nerer S ieg , alg bie ‘Stieber® 
läge ber breitbeinigen ISotlenbung beg <£rbärmticf)en.

92Tün<f)en. § a r r t )  & a frn .

3 > a 3  § a u S  b e r  H u m a n i t ä t
£&££§ toar am 3toeiten Septem ber, alg icf) abenbg um neun Ufrr bad 
(H e ; §aug ber Humanität betrat. <£g toar gerabe fedjg ‘SDodfjen, baft 
idj blinb toar. ‘21m nädjjften Sage tourbe id> etnunb3toan3ig ^aljre. 
®g ift ber traurigfte ©eburtgtag getoefen, ben icf) im £eben gefeiert f)abe. x

Sief) £atte in ber "EXtacfjt toenig gefcf)fafen unb ftanb um fieben Xlfjr 
auf. 5?ein ,22cenfcf) fümmerte fidf> um mief). S o  f)abe tdfji allein, auF 
einem S tu ljl  fitjenb, meinen ©eburtgtag gefeiert. 5 d)i f>abe feinen 
93rief erhalten, feinen ©rufe,.

3>ag £jaug toar groft. SHJeite ^ Iure 3ogen burefy bie fjauptfront 
unb bie Seitenflügel. <3Zlitten in einem großen (Barten liegt bag ^aug. 
SReid^e Ceute fjabeit eg geftiftet. Ijabe fpäter einmal eine SlnfpradEje 
gehört, toelcfje einer biefer £eute an  bie SBetooIjner beg §aufeg richtete. 
(£r fagte: „‘Söir f)aben biefeg £jaug erbaut, um <Eudf)i ein §eim  3U 
geben, eine §eimatf). 5 f j*  folft toiffen, bafr eg nodfr 'SZtenfdjjien giebt, 
bie <£ucf> nie bergeffen. 3 >er ein3ige ‘2Öunfd> ift, <£ucf) £iebe 3U geben, 
©ebt ung bafür ein ‘JDenig V ertrauen.“ <£g toaren bie SEöorte eineg 
ernften ‘Sltanneg unb famen aug einem ^erjen  bott Ciebe.

‘SBag icf) in biefem §au g  erlebte, toar nidfjit £tebe.
3cf> fjabe lange 3e it gebraucht, um micf> in  bag neue §au g  ein* 

3uleben. <£inc §eim atlj ift eg m ir nie getoefen. £)d) Ijabe feine S tu n be 
gehabt, in ber icf) frof) toar, too td) Ciebe gefeljen Ijabe.

5<ij toar fed^g 9ajo^en fran f getoefen nnb toar in biefer 3 e it ein» 
ober 3tDeimal aufgeftanben. S o n ft ^atte id̂  int 'SBett bleiben müffen*. 
5>enn idf) toar nodf) feF»r fdE)toacf). ‘Jln  meinem (S>eburt3tag follte
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beginnen, toieber gehen 3u lernen; unb fchreiben unb lejen. 3>df)' foltte 
ein neue« ßeben beginnen. SDenn aug bem alten ßeben toar icf> heraus» 
geriffen. 3>ag toar tot. 3>ag fam nie toieber. Sn  ben ersten Sagen 
lag ich auf meinem SBett unb berfudjte, nicht benfen ju  muffen. S4> 

’afc ni<f)t, benn idf> toar mübe.
Qln ber 0j)itje beg §aufeg ftanb ein 'iJertoalter. (Er fam 3U mir 

unb jagte mir, ich muffe boch effen. Sd) fonnfe nicht. 3>a ging er, 
leife öor fich htnfprechenb, hmaug.

2>ie 0tunben fehl eichen unb toerben 3U <Etoigfeiten. 3>enn ich fah 
ni<f>tg. <3Hand)maI ftierte ich txor mich hin, um bag 2>unfet bor meinen 
klugen 3U burchbrechen. 3>enn ich glaubte nicht, bafj ich im £eben 
toirflid) einmal toieber einen Strahl Don Gicht fehen folle. ‘über eg 
nu&te nicht, Stur bie klugen tourben hei^ unb gtütjimb unb bag ^8lut 
ftieg mir in bie 0 tirn , bafj, fie brannte. Wochen bin ich' allein getoefen. 
3tur bie ©ebanfen an mein frühereg ßeben, an Qltleg, toag ich' Der» 
loren hotte, toaren bei mir. S n biefer 3^tt ift fein <3Henfchi bei mir 
getoefen. Sch hotte mir ^apierbogen genommen unb 3ufammengeroltt. 
SDenn ich ft« langfam abrollte, Fonnte ich fchreiben. Sch fanb einen 
^Blciftift. *0 0  höbe icf> gefeffen unb habe ^Briefe gefchrieben unb SJIten® 
ME>en gebeten, bajj fie einmal 3U mir fommen fotlten. 3)enn idE)' muftte 
einmal toieber mit einem ‘SHenfcfjen fprechen. Ob biefe ^HenfdEjsn nicht 
lefen fonnten, toag ich 3U fchreiben berfucht hatte? S ^  habe eg nicht 
erfahren. 'Slber Stiemanb fam unb ich blieb allein.

'Stun fam bie 3 eit Dölliger fjoffnungtofigfeit unb einer grojjen, 
f<f>toeren SHübigfeit. ©an3 unten im §er3en aber tourbe id̂  berbittert.

<2Denn icfj nadEjtg toachte, höbe id̂ i gebadet: l2Dte fann id> einen 
•JHenfchen betoegen, bajj er 3U mir fommt? 3>enn eg hatte mich eine 
grofee furcht befallen, allein 3U bleiben.

Sn  einer langen ‘Slachi habe idf» gefeffen unb toieber nach langer 
3 «it mir einen 33ogen genommen unb 3ufammengerollt. §Hein "̂ Btei* 
ftfft toar abgebrochen. S4> hal̂ c thu mit ben 'Släge ln ber §änbe ange» 
ftrittf. 2>ann höbe ich gefchrieben. 3>er le^te <23erfuch, ben ich machen 
toollte, um einen SHenfchen 3U fehen. S4)1 badete: 3)ie grauen 
toaö £iebe ift. 3>er 33rief toar gefchrieben unb fort. Sä) toar jo mübe 
getoorben, bajj ich in ben nachften Sagen mich gar nidEjt mehr befanit, 
gefchrieben 3U hoben. S ie  Sage fdfjlichen in gleicher Oebe vorüber, 
Sage unb <2täd)te. Sch! hotte getoagt, mit anberen "32Tenfchen 3U fprech^n, 
bie mit mir biefeg §aug betoohnten. Sch hotte nicht gehofft, bajj ich 
unter ihnen einen <2Henfchen finben toürbe, ber mir helfen fonnte, 
©o toar id> oucf> nidf>t enttäufdEjt.

(Einer toar unter ihnen, ber mir bie 0 chjrift für bie SBlinb«« 
3eigte. “21ber i<f> hotte feine Ä'raft unb feinen ‘3Hüth, 3U arbeiten.

2>er SBrief toar bergeffen, benn Diele Sage tagen 3toifcf)en ber 
3la<fjt, in ber idf) gefchrieben hotte, unb ben Sogen, too idf>. bergebenS 
311 arbeiten berfucf>te.

<£ineg <2Horgeng lag icf> auf bem SJett. 3>ie fjerbftfonne fdhien fo
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toarm in bag 3  immer, baft ich meinen ‘RocE augge3,ogen hatte. 'Sin tie 
fem J ö r g e n  farnen 3toei “iötenfehen 3U mir. 2 ^  tourte erft nicht, ob 
t<h träumte; benn ben SBrief hatte ich ja  berge [fett.

3d) glaube, toir haben ung gefüftt. £ych toeife eg!. 0 ie  hat an . 
bem SRanbe ntetneg “Setteg gefeffen. ‘lö tr haben nicht biet gefprochen, 
SJenn ich bermodfjte eg nicht. (£g ift bie greube getoefen.

‘Sin biefem S a g  habe ich 311m erften ^ a t  gefehen, baft ich in 
bem fjaug ber Humanität toar. 2>a beftanb bte Einrichtung, baft jeher 
SefucF» bei bem Vertoatter angemelbet toerben mu|. 3>aft ich menten 
3kfudj) nicht gefragt hatte, ob er angemetbet fet, fann t<h berftehen. 
$lnbere <2Ztenfchen fonnten eg nicht. £>d£) hatte mich' bietteicht eine 
Viertelftunbe gefreut, alg ein ‘SHenfch in bag 3  immer hereingepoltcrt 
fam, baft ich erfchraf. Ntan fcf)ien nicht getoohnt 3U fein, bor her anju» 
flopfen. Von biefem 0<f)tecfen hätte ich mich erholen fönnen, aber 
ber NTenfch fpradh auch noch. taut unb fdjreienb, fcfjiimpfcnb.

S ® ir  toaren ftill. 9Han hörte in bem 3immer nur feine taute, 
grelle 0timme. „ £ g  fet feine *3lrt unb ‘O eife“ (fo biet horte ich aug 
feiner ‘Rebe heraug), „baft ein Vefuch, toenn er bor bem Shor brauften 
auf bem 0 <htI5 tieft, er muft fich anmetben, bann einfach hmeingehe, 
ohne einem ^Henfdtjen (Ettoag 3U fagen. 3>ag fottte ^eber toiffen. Xlttb 
e§ gehört fich nicht, toenn junge <32läbd;ett auf bag 3immer eineg 
§erm  gehen, ber im Vett liegt. ‘Slnftänbige junge Ntäbchien thun fo 
toag nkht.“

(Er machte eine ^aufe, um neue <3btftanbgregeln 3U crtheilen. 5ä> 
fagte: ,,̂ Q5ag anftänbig ift, toiffen toir fetbft.“ Sch toar fo mübe, fo! 
mübe, baft ich nichtg mehr fagen fonnte.

(Er berbot meinem Sefuch, noch länger 3U bleiben. 0 titl unb 
, ruhig gingen fie unb bertieften bag £jaug ber Humanität.

"21m Nachmittag bin ich auggegangen unb 3um erften <22tat nach 
langer 3eit froh getoefen. 5<f)i habe gan j teife manchimat gelacht 
3lm ^Ibenb tieft tdf> mich bon einem ‘rHIann, ber noch ein SOBenig fehen 
fonnte unb auch in bem §aug toohnte, abhoten unb ging mit ihm 
heim. Sch fpradh noch mit einigen <2Henfcf)en unb hörte, baft ich heute 
SBefuch gehabt unb ein <2Ztäbchen mich gefügt habe. geh fagte nichtg. 
Sch habe 3um erften <32Tat in biefer Nacht ruhig gefdjtafen.

^Iber ber Vertoatter beg §aufeg ber Humanität toar nicht unthätig 
getoefen. Heber ihm ftanb atg eine s3lrt 3>ireftor ber ^ribatfefretäf 
beg ^Hanneg, ber bag £jaug erbaut hatte. N n biefen “JUann hatte er 
telepfjonirt unb ihm bie furchtbare ‘Shatfadhe mitgett>eitt, baft ich un« 
angemelbeten Vefuch gehabt unb biefen <S>aft auch toieber in ber 0tabt 
getroffen habe. “Otm fotgenben S a g  tourbe bem ‘SZtänn, ber mich be
gleitet hatte, berboten, noch' mit mir aug3ugehen. 3>er 0efretär lieft 
audE> fagen, bag fjaug ber Humanität fei toeber ein &ranfenhaug noch 
eine $inberftube. 5df> habe ihn in ber gan3en 3eit nicht ein einjigeg 
‘SItal gefprochen; unb boef)! foltte er fehen, too 9̂ echt unb too Unrecht 
in bem ^aufe toar.
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■Sin biefem S a g  tourbe mir bie gan3e £jilflofigfeit etneg 33tinben 
trfdfjütternb flar. 5df> fagte dem ‘üertoatter, bafj id> freraug toolle. 
«Uber er toollte mir feinen $2tann mitgeben, ber mid)t begleiten Fonnte. 
(Sr fagte n u r: „<£g fef)It aud> nod>, bafc bie ©tadt nadf^er er3ä.[>tt> bi« 
SBetoofrner biefeg Sjaufeg träfen fidf> in ber ©tadt mit ^äddfK n.“ |

5d> tou&te nidfjft, toag icf> tfjun fotlte. 5 $  toottte in ben ©arten 
gc&en. Surcf) den J t u r  ging id> langfam unb un)id)er, ftiefj, mit bem 
$opf an etn offenftefjenbeg ^enfter. S a  ging idfr müde tokber auf 
mein 3tmm er. 'ülber eg frielt midf) nic£)it. -3$) t>erfucf)te noc£) einmal, 
ben “333eg in ben ©arten 3U finben. (£g gelang mir. 3 <ä> toollte aug 
bem £jaug ber Humanität ge^en unb einen ^Henfcfyen auf ber ©trage 
bitten, midf} 3U ben beiden ‘Klenl/c^en 3U führen, ba id) toufjie, too 
fie toofmten. (£g toar adjjt Uf)r abendg.

5d> bin im ©arten frerumgeirrt unb fyabe txerfudfjt, bas! S fjor 31t 
finben. 3d) fyxbt gefudjt. SHe^rmalg bin id> gefallen. 3df) l;abe 3toet 
©lunben bas Sf>or gefud^t unb Ijabe eg nid^t gefunben. Surd* einen 
3u fa ll ftanb idf) nad) 3toei ©tunben an der S ljü r , durdf) bie id£> in 
ben (Sarten ejefommen toar. 5cf> f)abe toäfjrenb der £an3en <2tadE>t auf 
meinem 3intm er gefeffen. 3<f) l>abe midf); niefjt 3U S&ett gelegt. §abe 
getoartet auf dag ©cfjlagen der £jatbenftunben unb ber ©tunben. 3 $  
^abe fie fcfylagen l)ören; alte, nacf) einander. 33ig eg 92Torgen tourbe. 
©djou um fecfjg Ul)r Ijabe id> ben <33eriucf> nodf) einmal unternommen, 
l i e b e r  bin id) umljergeirrt, über eine ©tunbe, und fand dag S f jo r  
niidfrt. $tur der ‘Bertoalter fam einmal 3U m ir und ermahnte midf), 
m ir nur nid)t fo biet 5Hü^e 3.U geben; bag Sfyor toürbe idt)- bod> nid>t 
fhtden  ̂ 5d) fjabe iljm nod> einmal gejagt, dafr idf) gelten toolle  ̂ S r  
tadjte. 5d> toollte telepljoniren. (£r ladf>te. S a  bin icfj langfam burcf) 
ben ©arten gegangen. <2lb und ,3u Fam der 'üSertoalter 511 m ir und 
fragte, ob idf) nidf>t Kaffee irinfen, nidjt hinein gel>en toolle. 32tandf)* 
mal fand id) dag ©itter beg 3anneg und meine Ijeijjen fjänbe um» 
Hämmerten dag falle <£ifen.

S « r  “iöertoalter Fam toieber 3U m ir unb fagte, toenn idf> tele» 
£f}oniren toolle, fönne ioj> eg jetjt tl)un. ging mit iifrm in ba^ 
f>aug. $llg toir aber bag §aug betreten Ratten, toar der 'IJertoalter 
fort; und id> tourte ben “JDeg nid^t nadf> dem ^Bureau, too dag Sele* 
t»5on toar.

3d> ging toiebtr in den ©arten. 3dE> toollte eg. Qlber idf> fonnte 
nidf t̂.. S ie  $^ ü r, burdf) bie id> noef) Dor 3toei M inu ten  gegangen toar, 
toar abgefd>!offen. 5df> ging 3U der anderen 'Sfjür. Slud^ fie toar »er« 
fdyloffen. Slötc id̂  fpäter fjörte, finb an diefem "THorgen alte S^um t» 
alle $f)ore öerfdiitoffen getoefen.

© 0 tourbe id̂  eingefd>loffen toie ein ^Henifd) beg ©efängntffeg; 
in bem §au §  der Humanität.

$etn  <32tenfdb ^at fidf> um midE> gefümmert. S e n  gan3en S a g  nid)t. 
9 lm folgenben S a g  lernte idf> den ^ITann fennen, der fpäter gefagt 
^at: „ S ic  2 iebe fyat CfudE) biefeg §aug erbaut.“

2ft
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5d) f)abe tn iljtn einen "inXonn gefunben, ber für ‘Sittel ‘öerftanb» 
nifj fyxi. 3d). berbanFe ifjnt biel. (Sr fyxt mir m biefer fdf>tt>eren 3^ü 
geholfen, bafj idf) aug bem 0treit meinet ^e^eng rnidf)' I>eraug fanb 
unb tokber toagte, bag neue Ceben mit teifern 9Hutl> onjufangen.

5 d£; J)abe nieftf berfteljen Fönnen, bafr in bem §aug, baä feine 
(Eltern erbaut Ratten, nicfjtä bon ber £iebe toar, Me er ben '32lenfcf>ett 
ertoeifen toollte. “Slber er f)atte feine 3eit, ftdfjj Mel mit bem ,£jaua 
3U befd£>äftigen. (Er bad)ie nicf)t baran, bajj eg <2ITenfcf>en gab, bie nidf>t 
in feinem Sinne fab elten . 5 $  f)abe in manchen fdjitoierigen fä llen  
micf) an ü)it getoanbt unb bei it>m immer , ‘iöerftcinbnifj unb 9talfj( 
gefunben.

(E£ gab in bem fjaug ber Humanität biele ‘SHenfcfjen, bie eben fo 
füllten toie id£). 3>ag §aug f)ätte ein toaf)»re3 §eim für biefe £eute fein 
fönnen, toenn an feiner ©Jritye ein <32tann geftanbem fyxttt, ber in 
r illig er 5lrt, mit bem toafjren ‘üerftänbnift ju  toalten touftte.

(Einer bon i&nen fyxt mir getagt, alg id£)| tfm fragte, ürie e£ ifjnt 
in bem §aug gefalle: „SBag toir fyxhtn mödEtfen, ift ‘Stufre unb “2lb- 
lenfung in ftiller SOJeife. “JOir fjaben, Qeber, unfer 3  immer, in bem 
toir leben. 3>ag ift gut. ^tber bag £>aug ift ein. Sßarabebau. 3 n  ben 
3 immern finb klingeln für ben ^all, bafj, (Einern mal (Ettoag gef<f)i«f>t 
unb er fief* nidfrt allein Reifen Fann. SSJenu man aber gefd>ettt fyat, 
toeifj Stiemanb, toer eg tljat. “Silan ntufj, bann erft ben gan3en ^lügel 
ablaufen unb fucfyen, toofjer bag klingeln farn. S a «  (Effen ift aucf) 
nicfjit gut. 3>ag geljt aud̂ i nid)t; benn eg ift n ötiger, baft bag S âug 
immer glän3t unb MinFt, alg bafj toir gut effen. gfat) twrigei* 
ift ein 3ef)ntel beg twm ung für ben ‘Slufen'tljalt gejagten ©elbeg für 
bag (Effen auggegeben toorben. 3>ag anbere ©eEb für ^utjen.“

£ydfj l>atte barüber nodfr nicf>t nadf>gebaic5!tj toeit idE), allein a.f$. c2Benn 
bag (Effen aucf) nicf>t gut toar: man blieb am Ceben. “Stber id> f>abe 
bann fpäter aucf) gefeljen, bafj mein 3tmmer, obtooiyt icfji nie mef>r aug*» 
ging, niefjt in ben ©arten, niefjt in bie ©tabt, jeben ‘SHorgen aug» 
getoafdfjen unb getoacf>ft tourbe. <2Öegf)aIb, toeifc id> nicf>t.

5dfj ^atte nadt) einigen “SKonaten ^ute Ceute gefunben, $u. benm 
id& oft gegangen bin. SJöir ^aben “SluSflüge gem alt. (Eg tourbe ‘50 int er. 
®ag ®ii> fam. lief mit i^nen ©d t̂ittfd^u  ̂ unb robelte unb backte 
toenig an bag §aug. (Eg tourbe feljr fa l l  SKo^en lang toar in bem 
§aug eine Äatie, bq& mir beim ©d^reiben bie Ringer erftarrten. 'Jlber 
eg gab feine Äoljlen. gd̂ i bin 3U meinen 53efannten gegangen, toeit 
idj bor Äälte 3itterte, toenn id̂  morgeng aufftanb, unb bebauerte nur 
bte §auggenoffen, bie braufeen Feine ^BeFannte Ratten.

SlÖie i<f) einmal fpäter jufällig m ber ©tabt ^örte, toar Me ftfilte 
beö ^aufeg ber Humanität audE> in ber ©tabt beFannt. ^örte, ba& 
too^l 3e^n '32täbd(jen jeben ©onntag 3U einer <2Zai>ertn im Me ©tabt 
gingen, 6ei i^r Kaffee tranFen unb big abenbg bei t^r blieben, toeit 
fie eg tu unferem £>aug bor ÄSlte nid^t aug^alten fonnten. “SXber bk 
Äälte ift ht ben gan3en ^öintermonaten geblieben.

3Hg ioö eineg <3lbenbg nadjj %au8 Fam, traf vfy einen 'Sfntben, b«»
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tm 3 immer neben mir toohnte, in großer Aufregung. $ $  fragte ihn 
unb er erzählte mir, toag if)in gefefje^en fei. 3>er ‘Sltann toar fritier 
« u r a l t e r  unb fjattc burd) feine €rblinbung Stellung unb ‘Ber« 
mögen »erloren. (£r fagte: „VLlß toir Tj«ute abenbg in ben £frfacrf 
fanteu uub ich mid> gefegt hatte, fud>te ich meine (Babel. S<*> fanb 
fie niefjt. “Slber auf bem §ol3ti)ch, ber jebe 'TOoche einmal ge|<f>euert 
S>irb, lagen auf einer ©chnitte 33rot brei bon Oel triefenbe Pfanne» 
fud)en. • d ä  muft ein SStlb getoefen fein für bie Ceute, bte fehen Fonn* 
k n : l2Teuu3ig 'Slinbe 3)ieg effeub! ẐTit ben ^änbsn, baß bag Oel an 
ben ^tugem herunterlief. Sch bin gegangen. Sch' frabe nicht? 3U 
effeit befommen. Sd> &in ic^  fcdEĵ ig Sabre. ^Iber toie ein 0tü<f 
*53ieh 3U effen: 3>ag teuren mid) auch nicht biefe Ceute.“

S<h <̂tbe fdjtoeigenb 3ugehört; uub mtd> gefragt, ob eg ber “intann 
toiffe, ber gefagt hatte: „3He Ciebe hat <Eud> biefeS £>aug erbaut“

<2Tt it bem Uertoalter Fomme ich nicht oft 3ufammen. S r  füljrt eine 
*2lrt ^IeinFrieg gegen mich. B orgen s <̂xtte td) bier3eljn Sage lang 
Äaffeetaffen of)ne Teufel ober Waffen, bereu ‘Konb einem ©tcinbntd) 
gltd;. <£r fjat nicht biel 3U thun* 3>ie Hauptarbeit für ihn i|t, fief) 
bag Ceben fo angenehm toie möglich 3U machen. £ r  fül)rt 3toei ge* 
trennte &üd>en, eine für fief)-, eine für bie $3!irtben. 0 ogar einen 
anbereit Kaffee trinft er. 3>ag 3Henftperfonal erhält Sifchtücher unb 
3toei 'Seiler. 2>ie 331inben nicht.

(5 ineg Sageg gefefjah ettoag Unglaublich^, beifen geheimnijibolleu 
0 inu ich mir 3uerft nicht erFtären founte. 3>er’üSertoalter Farn auf mein 
3immer unb fpraef) mit mir. <Sr erfunbigte fid>, toie eg mir gehe, 
uub fragte, ob er einmal meine 0<hreiibmaffine feljen bürfe. S<f> 
toar fefjr erftauut uub merfte gar uid)t, baf* er bag 3intmer fd>ou 
toiebe? Der taffen t)atte. 0päter habe ich erfahren, bajj an bieiem Sag  
too^l ein “̂ acFet angeFommen fein mußte, bag meine (Eltern feinen 
Äinberu 3U (333eil)nad)ten fanbten. 0 ein c333e)en toar fehr balb toie 
früher. (£r fe^te ben $lebtFrieg fort. 3>a ich' oft an meine ‘SSeFannten 
tn ber 0tabt telephonirte, fd)Io& er bag SBureau ab. Hub ba er felber 
feiten auf bem Bureau arbeitete, toar eg faft immer berfcf>loffen unb 
i<h möchtc fehen, toie id» telephoniren F5nne.

3>eu 0 e!retär £abe ich auch nicht fennen gelernt. <£r Fant an 
©onntagen für fur3e 3eit unb ging balb toiebzr.

Sd) fonnte bem ‘’öertoalter nicht £ebetoofjl fagen. 3>enn an bent 
Sag, ba id> fortging (ich toar fedjg 92tonate in feinem £jaug getoefen), 
Ijat er mir nicht einmal (Suten b o rg e n  getoünfdjt, alg er an mir 
t*orbci ging. 0 o  toar bie gan3e ^ u iilte . (£r f)at bret 0 6 hne unb 
3toet Söd>ter. S ’d) habe nid>t gehört, bafr fie im *350rübergehen einem 
SBIinben ein einjtgeg $Ital ®uten Sag fagten.

„ 3>ic Ciebe bat (£ud> biefeg fjaug erbaut.“ S^> h<*be in bem 
fjauä nichtg öou Ciebe genterft. Ober toar 3>ag Ciebe, toaS t<h' faf) ? 
ffiielkid)t. 3>enn ich toar jung unb. hatte bielteicht falfche ‘Jlnfchau- 
uugeu Don ^Tenfcheu unb 3>ingen. Unb oon ber Ciebc. 
___________________________ ____________ ^ I b o l f b o n ^  a  ^ f e 1 b.
Herausgeber verantwortlicher Redakteur: Maximilian Harden id Berlin. — Verlag dei

Zukunft in Berlin. — Dnick von Paß & Garleb G. m. tk H . in Berlin.
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J D i e  © e f c k i e i
<Sgo72 ̂ ruIzTiTacJhr

Grutz machen Müller Berlin,SW68. Friedrichstr. 20i

Schiffahrts- Aktien 
HoIoDialw erfe, Städte- und Staatsanleihen, au slän d isch e Kupons 
E. CALMANN, HAMBURG

| Carlton=Hotel - f t * a-̂- = |
T tjegenuber dem Haupt* i
- Das Vollendetste eines modernen Hotels. □  bahnhof, linker Ausgang, j

Hotel Hansa-Hof» Harzburg

Hotel Karienbad Einziges Gartenhotel Münchens

H a u s  e r s t e n  R a n g - e s  
Einziges Gartenhotel Münchens
V orn eh m er, ruhiger A u fenthalt

ws Hotel Victoria * Bad Harzburg
W ien er R estaurant M ittelstr. 57— 59

Zentrum 4086 R R Z I W A N L R
P ilsn e r  U rq u ell =  W eltb erü h m te Küche

.W E IN H A U S  T A U B E N S C H L O S S
T au b e n str . 8/9 Tel. Zentr. 3459

Abendkonzerte □ Intimer Barbetrieb □ Gute Küche

"’.v ' . Z a h n p a s t a  ‘

H e k o d o n t
^sorgt f  ür blenciend weisse gesunde Zähne.

Al leiniger  Herste l l er :
C.W. H e n q s t m a n n  Ghem Fabrik Char l oHenburg II
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Dr. Hoffbauer*s ges. gesch. -

Js2—  Yohimbin-Tabletten ^
Gegen Schwächezustände beiderlei Geschlechts. Originalpackung 25 Stck. 
M. 5,50, 50 Stck. M. 10,50, 100 Stck. M. 20,—, 200 Stck. M. 38,50.
Literatur  vers.  gratis E le fa n te n -A p o th e K e , B e r lin  414, Leipziger Str.  74 (Dön ho fpl.)

gegen nervöse Schlaflosigkeit 
n u r  

aus pflanzlichen Bestandteilen 
Gen - D e p o t :  H o l i e n z o l l e r n - A i i o t l i e k e ,  B e r l i n  W 10, K ö n i g i n - A u g u s t a s t r . s o
AngSova!

A R t
48  h o ch k ü n stlerisch e F reilich tau f=  
nahm en. B ro m silb ero rijrin alfo to s  
seltene W a h l w eib l. Sch ö n h eit
einsoh’ieß!. ges? gesch. Stereo-A pp arat, h erv or
ragend. Optik u. P lastik , nur 15,— Mk. franke 

N achnahm e. Iilu str. P rosp ek t frei!
Fotohaus K. Nolte, Abt. Z, B erlin  S 14

Juwelen, Perlen, Smaragde •• 
D l l l l a l l k Q n  und Perlenschnüre 

kauft zu hohen Pre isen
•  U  C M g&« B E R L IN , Friedrichstrasse 91/92•••••• n. jpiizl zwischen M ittel- und Dorothenstrasse

■üiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiminiiiiiiimimiiiiiiiiHiiiiiü;

RHEINISCHE 
HANDELSGESELLSCHAFT

m. b. H.

Düsseldorf 23

An- and Verkauf von Effekten

Fernsprecher: 4410, 4411, 4431, 4432. Telegramm-Adresse: «Velox.

•̂iimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiKR
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CaK Grunewald
Altberühmtes, vornehmes Restaurant 
Paulsborner Straße 48

Leitung in Händen des beKannten 
Hotelfachmanns E m i l  G e l l i n g

Keine Postkarten, boiiuern nur künst
lerische A K t o h o ’ o g r a p h i e .  Man
▼erlange Piob<-M'nrlung. P o s tfa ch  ‘2, 

M am burg 31.

Halali-Hut sssy-

D a U | j is t der eleg. u. vornehmste 
I K I t t l l  Promenaden- und Reisehut.
||a |Q|i im poniert durch seine fabel- 

barte Leichtigkeit als hy
gienische Kopfbedeckung, 

das Ideal eines Sport-, 
«HU«Ul Jagd- und Touristen-Hutes.
Nitdtrlag« in alltn entklaai.Qeschäfien d.Branche. 
Näheres bei Hermann A. Rothschild, 

M oselstraße 4, Frankfurt a. M. 
Nachahmungen werd. gerichtl.verfolgt.

Rauchen Sie, soviel Sie wollen Zit
Bei Anwendung von

NICOMORS
keine Schädigung der Gesundheit mehr.

N ic o m o r s  ein ärztlich empfohlenes, durch D. R. P. geschütztes Präparat in/ 
Tablettenform. Preis pro Röhrchen Mk. 2.—. Zu haben in den Apotheken, Drogerien 
oder direkt durch den Alleinfabrikanten
Chem. Fabrik Hermann Drösse, Berlin-Schoneberg, Hauptstr. 8»

Erstklassigen Hotels
bietet der Anzeigenteil der Zukunft Gelegenheit 
— z u  w i r k s a m e r  P r o p a g a n d a .  —
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W ie d ie  u n befan gen e G esch ich ts fo rschu n g  urteilt!

D ie  G r u n d f e h l e r  d e s  K r ieg es
UND DER G EN ERALSTA B

Von Professor Dr. GEORG STEINHAUSEN  
2. Aufl. Preis 1,50 Mark

Zum erstenm al w ird h ier ruhig und sachlich vom Standpunkt des H istorikers aus  
die R olle der m ilitärischen  Instanzen bei K riegsaii'bruch untersucht, die Frage des 
Präventivkrieges, der suggestive E influß S ch lieffen s und d ie  Insunrechtsctzung  
D eutschlands. D ie A rbeit ist fü r  die w eitere Forschung von bleibendem  W ert.

VERLAG FRIEDRICH ANDREAS PERTHES A.--G. / GOTHA

Zur Gründung neuer

Musik- 
Zeitschrift

im Stile der „Weltbühne“ musikalisch - 
literarisch interessierte Damen und 
Herren gegen Verzinsung und E r 
tragsanteil als Kapitalisten gesucht. 
Auskünfte durch Berliner Redaktion, 
Berlin SW  11, Bernburger Str. 15/16 1.

Rennen zu

Berlin - Grunewald
(Rennen des Union -K lub)

9. Tag.

Sonntag, den 14. Sept., nochm. 2 Uhr
8 Rennen im Werte von MK. 125 000.—

u. a.:
Omnium

33000 M.
VerKehrsverbindungen:

Vorortzüge bis Bahnhof Rennbahn, Untergrundbahn 
bis Bahnhof ReichsKanzlerplatz, Straßenbahnen D and 

U bis Bahnhof Heerstraße etc.

D ie  B a n k -  u n d  B ö rs e n w e lt  d e r T l l l f l l f l f V *  
Gegenwart in s e r ie r t  s tä n d ig  in  d e r ^ l 4l l n . l l l l i l
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Rennen zu

Berlin-gruneMflIil
(Rennen des Union-Klub)

1 0 .Tag: Donnerstag, len  18. Sept., nachm. Vk Uhr
8 Rennen Im Werte von 142 000 M., u. a ..

A sseburg- Rennen 
40000 M.

V erkehrs Verbindungen:
Vorortzüge bis Bahnhof Rennbahn, Untergrund* 
bahn bis Bahnhof Reichskanzlerplatz, Straßenbahnen 

D  und U  bis Bahnhof Heerstraße usw.

Gebildete bemittelte Herren, die nach der Schw eiz, Am erika  usw.

", a u s w a n d e r n !  ~
erhalten wertvollen Rat durch Lagerkarte 645, Berlin W  9.

ü
E Ü! Vom Büchermarkt Üj](Ü

Die Grundfehler des Krieges und der Generalstab. Von G. S te in 
hausen. Zweite veränderte Auflage. Preis 1,50 M. Verlag Friedrich 
Andreas Perthes A.-G., Gotha.

Steinhausens Schrift, die zum ersten Male die Rolle der militärischen 
Instanzen bei Ausbruch des Krieges in ruhiger Sachlichkeit und vom 
Standpunkt des Geschichtsforschers untersuchte, hat überall das größte 
Interesse gefunden und war schnell vergriffen. Die neue Auflage bringt 
eine Reihe Erweiterungen und stellt, unter Berücksichtigung inzwischen 
erschienenen Materials, die springenden Punkte, insbesondere den sug
gestiven Einfluß des Schlieffenschen Planes, klarer heraus. Mehrfach setzt 
sie sich mit dem Aufsatze „eines Generalstabsoffiziers", der eingehend zu 
der ersten Auflage der Schrift Stellung genommen hatte, auseinander. Die 
Arbeit Steinhausens, des Herausgebers des „Archivs für Kriegsgeschichte", 
ist für die weitere Forschung von bleibendem Wert.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt von E u g en  
D ie d e r ic h s  V e r la g  in Jena b^i, dessen Lel.türe wir unsere» 
i.esern ganz besonders eninfci.'len.



Rennen zu
B erlin-G runew ald l 14»* 18* Sept.

(Rennen des Union-Klub)

D resden: 14* Sept. 
M agdeburg: 14« Sept.

Trabrennen zu
MüncHen-Daglfing: 14*» 17. Sept. 

Ham burg-Farm sens 14* Sept.
Annahme von V o r w e t t e n  für Berlin bei persönlich erteilten 

Aufträgen bis 3 Stunden vor dem ersten programmässig angesetzten 
Rennen. Für auswärtige Plätze nur am Tage vor dem Rennen bis 
6V4 Uhr abends:

Schadowstrasse 8, parterre 
Kupffüpstendamm 234 
Bayerischer Platz 9

Eingang Innsbrucker Str. 58

Oranienburger Strasse 48/49
(an der F riedrich strasse),

Friedrichstrasse 83 
Schiffbauerdamm 19

(Kom mission fiir Trabrennen)

Potsdamer Strasse 23a 
Neukölln, Bergstr. 43

und an den Theaterkassen dei Firma A. \Vertheim

Leipziger Strasse 13a  
Noliendorfplatz 7 
Planufer 34 
Tauentzlenstrasse 12 a 
Rathenower Strasse 3

Königstrasse 31/32  
Unter den Linden 14 
Moritzplatz 
Rosenthaler Strasse

F ü r b r i e f l i c h e  und t e l e g r a p h i s c h e  Aufträge 
Annahme bis 3 Stunden vor Beginn des ersten programmässig 
angesetzten Rennens

nur Schadowsir. S.

An Wochentagen vor den Rennen werden Wetten bis 7 Uhr 
abends angenommen.

„Die 
Zukunft“ £* Max 
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S » i e  ß u n f l  hi © T r e i b e n s

(Sine profafdjufe in 1 2  Unterrichtsbriefen Don D r. ;Srober (SfyrifTianfen 
p re i$ 2 5 2 ft . S lu efü fjrttd jer3erid itü ber2D cfcn  u n b 2 D eg eb ie fer6 d )u fe4 0 p f.

D e r Berliner UniDerfHifdbojent D v .Ä u rfB o c f  fd)reibl barüber 
ln ber JBeimarer ©dirifirtcfter^cü'jng (10 Janua r 1919):

„:üen 'AJerfud) 

einer (unftlerifdien ^ p ra (ft!lil|'ri)u(e 

In berjform tined £ehrgange von 12 Briefheften 

mu§ id) dl«- gelungen bejeldjnen. £>a* £>anbtt>erf bed <?djr ft» 

fTeflerd wirb fjier mit crflaunlid) jielfidjerer pabagogif, chrlid)er Be» 

geifferung unb Dodfommener (Sacfifenntnitf bitf in leftte 6 tilfeinheiten grltfulerf unb 

prafflftfr gelehrt. 3 *bcm toerbenben iile rafcn  unb £>ld)ter unb mand) einem, t)er fld) fdjon 

für ^etourbtn' fyält, fei auebauernbe, taifräftige 3 nbcfif)nabme bei /Cebrgangd bringenb 

anempfcblen. G in  t>ergeifligfer,poefifdj f>ffdi®ingier/ä®ccfbetou^fer©tilbebeutef lag»

(id)e ©djopferfreube unb lebentfcnglidjen (beeilen unb flingenbrn Vorteil.

O ie  ge»äf»l(e gebiegene ©pradjform betf 3Berfe< m uf an fiel) 

fd)on al« beffer üt^rmeijTer gellen, toie audj ber Por«

3Ü0lldje ©rutf unb ba^ fünfHerifd> flare 

(“ ajj&ilb reinen (Sctuifj 

bietet.''

3 effen*2 3 erlag / 3 3 ucf?enf>acfc;3 aben
<31 <11 »MI »»3»—»Ol—+<3>—<«3 >—*&:»---1P----—(€>■• !*>•------■**•»— —ikj.ll]

F ü r  In se ra te  v eran tw o rtlich : C. .lausch , Tes;el.
Druck vim Paß & Garleb G. ui. b. H., Berüu W 07, büiowatr. tW.


