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S P Ä T R O M A N T I S C H E  R I E S E N G E B I R G S  Z E I C H N U N G E N  

A U S  D E M  S C H M I E D E B E R G E R  M A L E R K R E I S E

Gießet S e il: ©rnfl 233ithelm Änippets jjpanbgeichnungen 
S o n  D r .  Gt>a © ¿ h m ib f

„© o  wenig ein DTfnlcr in feinem S ilb e  bie gange (Seele nuferer S e rg e  in allen fä rb e n  
roeiterEIingen taffen Eann, fo wenig oermag ein 255orf, ein Sieb baö ÜSefen nnferer 
S e rg e  eingufangen. @s roirb immer nu r ein S i lb ,  eine eingige © funbe im SSalbe, ein 
333ori eines .irjolgers fein nnb bod; nicht bas gange DtiefengeBirge. 3Das jteE)£ ba^infer. 
© o  wie es ungreifBar nnb bodj ficijt&ar in ber weiten fciileftfcfien ©Bene jeben S a u e r  
an  feinem P fluge , jeben SSanberer butch .irjeibe nnb 2S a tb  atö eine @et>nfucf>f Be= 
gleitet, bie niemanb in 2S3orte einfangen Eann."
©in Eieines S i lb  ans großer S erg w e tt, eine ©fnnbe im 233albe, ein S tid?  oon ben 
©ipfetn, fo wie es Äaetgel in feiner „@eete ber ^ e im a f"  fagt, me^r wollen and? bie 
3 eicbnungen bes fd)fefifd;en Sftlaters nnb p f o g r a p ||n  ©rnfl S S illje in t Änippel nicht 
»ermitteln. Hnb boef; flet>f i;infec ihnen genau wie t;iu£er beö ftäjIeflfcLen 3)ic£>fers 253or= 
fen bie gange ipeim af auf, wie fte ifl. 2 )as S i lb  felBfi „BleiBf immer nur ©efmfuetji". 
©efmfuchf führte ben am  2 4 .2Iprit 1811 in ©teinfeiffen Bei ÄrnmmfmBel geborenen 
©ofm ber S e rg e  non glängenben Sinfträgen im übrigen ©Rieften nnb ©ubetenianbe 
immer wieber in bie engere Jpeimaf gurüdE nnb E>ietf if;n fdjfießfid; für fein ganges 
SeBen in ©djmiebeberg fefl. ¡OBerfcfjteficn, ©ubefenbeuffchtanb nnb bas fdjlefifdje ©e= 
Birge Oom 3fer= nnb DiiefengeBirge Bis gur ©raffcE;aft © ta f  fiub bie brei fcftfefifcfjen 
©tammesgebiefe, bie gugteidj bie jpaupfar&eifsgebiefe Änippels nnb feines SQTitarEeiietS 
nnb 3ITaIerfreunbes Dlieben umfaffen,
S ie  außerorbentlich gasreichen Heineren nnb Heinflen, meifi unfolorierten £itf;o= 
grapijien bes 3tiefengeBirges, als 2InbenEen für beffen Sefud>er gebaut, crfdücncrt in 
^b rm  non ©erienbitbern für 3IIBen nnb © am m etrafjm en, non me^rfeitigen tJ}anoramen 
nnb DtunbBTicfen fü r ben Scrgfleiger, als 2G3erBefd>ntmf au f SriefEBpfen, Lid?* 
feijirmen, Ääflchen nnb in gebrueften SHeifefüIprern. © ie würben non ber ©ieinbrueferei 
nnb bem lifograpfüfcfjen 33'erlag non Dtieben nnb Änippel in ©efjmiebeberg meifi auf 
eigenes SiifiEo fü r  ben S e rfa n b  im ©regen nnb ben taufenben ©ingefeerEauf an bie 
© äfle ber S au b en , ©ctjföffer nnb Ä'urorfe bes ©eBirges fjergeftcllt. DTur gum Heinen 
S e it  lagen fnBfEriBicrte SefleHungen bet ©ebirgsfläbte ober ber fcfdeftfcEjen 9Itagnafen , 
wie ber © rafen ©d;affgo£fcf>, guweiten a n *  ber fürftlicfjen © äfle bes ©eBirges, einmal 
fogar Äönig fjriebrich 233it^etms IV ., fü r größere S lä t t e r  öor. S iefe  würben fetjr 
forgfältig hanbEoIorierf nnb Befaßen fo ben 333er £ eines 2IqnareEs, erreichten auch 
beffen greife  nnb Eonnfen fdjon beswegen nur au f oorfjerige Seftettung ober ©uBfErip= 
fion hergefM t werben, wie bies in ben oBerfdjiefifchen nnb fnbetenbeutfehen 3nbuflrie-



2Xnfprud^öloö nnb Befc^ctbcn wirEen baneben S lä tfd je n  wie bas bes © chü|enhaufes in 
©«hmiebe&erg, gang Sieberm eier in ber EieinBiirgerlidjen ©emüflidjEeif feiner (Staffage 
nnb ber Befá>auli<f>en ßnge ber Iänbtid;en .Spänfer. ©s geigi (ich S ec gegeniiBer ber ge= 
mütöoßen V ertiefung in baS 2 tn t l i |  ber beutfchen Lanbfchaft, wie fte bie reinen Serg= 
Bilber noch immer aus bem ©eifl ber DEomattfiE hetaus Begeugen, bas anbere S i lb  ber 
DEiefengeBirgsmalerei um  bie 3 ah rhun'5ectm' ifer bas genrehafte unb ooIEsfüraliche S i ib  
»om Leben ber Eieinet &ur= nnb 2£usfIugsorte. (Sie Beiben S lä f f e r  oon © dßoß 
.iperifchborf Bei jpirfchberg in feinem großen tparE mit © priugbrunnen unb f ig u re n  ftnb 
Eenngeichnenbe V ertre te r biefer 2 irf, Befonbers bas fafi an © pi|w egflim m ung erinnernbe 
© ounfagsibpß in bem Bliihenben © arten  m it ber ©teinoafe unb bem VogelBauer. 
L eiter DEefl romantifdjer 2iuffaffung oereinigf ftcE> mit Behaglicher Siebermeierenge in 
bem malerifch aufgeBauten VSinEel aus äpitfchBerg,. ber © fab t, bie fü r alle anberen 
am  ©ingang ber 3iiefen6erge m it ihren SSebrfürm en nnb alten  öpäufern wacht. 9 I tif  
ihrem herrlichen SütarEf, ben fd;önen SarodEhänfern »oß U roäterhausraf, ben »er= 
»¿nfchenen .fpöfen unb winEiigen ©äßchen ifl fte gugteidj © innbiib unb ©eete bes 
weiten S a le s  oor ber fd>ü|enben .Ípuí bes .ipochEammee.

©a<hlid;er unb etwas nüchterner wirEt im Vergleich fuergu Änippeis 3 e‘<hnunS ber 
Äirihe 2Bang, eine fehr genaue unb forgfättige Vorflubie gu einer feiner fpäferen 
Lithographien um 1850. ©ie ifl nicht nur burch ¡h«n etwas lehrhaften ©haraEfer, 
fonbern auch tein äußerlid; burch bie für Vergrößerungen unb VerEteinerungen 
bienenbe ^elbereinfeilung als fo!d;e geEenngeichnef. 3as Bei ailet 3<wfheit bes ©frid;es 
etwas EühiereSIaff gehört fchon nach©fil unb 2iuffaffung einbeutig in bie 3ahthunöer£' 
mitte, währenb bie übrigen 3«i<hnun9tn noch in bie 3 C*£ gwifchen 1840 unb 1850, bie 
3ahre ber höchflen S lüfe ber Eünfiterifchen 3«fnmmenar6eit 3Eiebens unb&nippets, faßen, 
©iebgig 3 ahre ha£ Änippel feine feine Äunfl in ben Sienfi feiner fchleftfchen ipeitnaf 
gefleßt. ©inb auch bie 2Er6eifen feiner ie|fen 3 ahrSehn£c weniger Bebeufenb unb mehr 
VSieberhoInngen ber älteren VSerEe, fo wiffen wir bod;, baß er noch 1897 iw h°hen 
3£Ifer Bei ber „LtuSfleßung oon Bilblichén SDarfleßungen aus bem 3EiefengeBirge" in 
^irfchBerg feine Silber mit Beflem ©rfoige ausflcßte. SSod) nach feinem Sobe am 
26. Ltpril 1900 Brachten ihm feine SEiefengeBirgsanfichfen ben fchönflen LSarhruhm, fo 
baß man üBer ihnen fogar bie meifi Bcbeufenberen, werfooßen unb großen Lithographien 
»on oBerfchleftfihen unb fubetenbeutfchen 3ubuflriewerBen üBerfah- SSod) unbeEannfer 
aber Blieben fiets bes Äünfllers urfprüngüchfle unb perfönlichfle LtrBeifen, feine Eöfllid;en 
©Eiggen unb ¿panögeidjinungen. S)ie wenigen groben, bie hist aus ihrer großen 3 aP  
gegeigt werben Eönnen, mögen fymte wieber gu uns oon ©rnfl 233ilheim Änippel nnb 
ben Eünfllcrifhen ©rleBniffen feiner DEiefengebirgswanberungen fprecEjen, bie er mit 
feinem ©riffel in feinflem Verflänbnis, mit Eunbiger .ipanb nnb ber ipoefte eines echten 
Äünfllers feflguhalten wußte. 3)as ©rab Änippels in ©chmiebeBerg, bie eingige ©r* 
innerungsfläffe an ben ÜHafer ber fdhleflfchen Serge, Ijmi man in biefem 3ahre ecr= 
nichfef. ©eine liebenswürbigen 2Irbeifen aber SieiBen bas fchönfle SenEmai feines 
niramermüben Eünfiterifchen VSirEens im SHeufle ber £eimaf.







D I E  W Ü R F E L  S I N D  G E F A L L E N

ipifioriftfje (Stjüblung 
533on § a n n ö  ©  o 11 f «h a IE

@d w ar an einem $ebruarm orgen bed 3>ahrcö 1 8 0 7 .23Iutigrof ging bis © onne auf 
unb w arf ihre © trafden  in bie Eieine fĉ Iefrfci>e 335aßerfeße ßofel, baß m an glauben 
mochte, bad alled verfengenbe $euer bed $einbed wälje ßd> über b ieSS älle  unbÄ uabcr^ 
mauern, um bie iGerfdjanäungen, bie nun feßon feit S agen  von mächtigen ß3e«hEran3=
Mißen ^eimgefndEjf würben, vollenbd in ©<huff unb Älfcfie ju  legen.
3 u r  gleichen © funbe flanb ber franjöfifdje 3Xtajor ©iebein am  Ä apfenßer bed &rob* 
nißer gorßhaufed unb faß. hinüber ju  ber ^yefie. bpaupfmann Dltbrio, ber ben 3 I£ a j«  
wie ein © diaffen begleitete unb auch jeßf in feiner 3Rdhe w ar, wußte, wad ©iebein 
bachfe. (Sigenflid; w ar ed nit^t fo fcfjwer, bie ©ebanEen bed SCTTajord ju  erraten, benn 
feit bem 23. J a n u a r ,  bem S age, ba cd ißn f»ec bad crße 9 I td I  un fanfi anging, hafte ec 
ja allenthalben nu r badfelbe gebad;f.
© aderlof! @rß gejiern wieber hafte ©iebein feine t^aufl auf ben S ifih  Eracf>en Iaffen, 
baß DUorio vor © d jred  einen © d jriff jurücEprallfe. 2 S ie  lange noch, wie lange noch!
@d w ar wie ber © djre i cined Soroen, ber ßebjehn S age  nidßö gefreßen hafte, bocf> bad 
Sttmm, bad verfdßucff werben foHte, fd;Indfe lieber bie ^eddran jb liße  hinter 3Itoor 
nnb 9I£auern unb fifndfe, bamif er nicEjf ganj verhungere, bem gefräßigen howen eine 
^euergarbe nach ber anberen in ben Otadjen. .Spaffe nicht einer, beßen © eiß  noch in ken 
D ltauern w ar unb ben ße ben ©roßen nannten, bie 2B äEc, ^o rfd  unb $elbfd;anjen 
aufßehcn laßen? Älcin unb nnbeiannf noch, m it vielen S iirm en  ¿war, aber oßne 
Srium phbogen, bot nun, ald fei ße närrifch geworben, bie ßiQe 5 cß e am  ® tn )ra  bem 
alled germalmenben welfchen Sobedriff unb, wie ed hieß, bem ßraßlenben © fern  ber U m  
beßegbarfeif ein bunEIcä .Spalt. .Spaffe ber jweiunbßebjigährige Äommanbanf, ber ß b e rß  
von DLenmann, bidlang einen guten ©»ßlaf getan ober w ar er ju  a lt, uro ju  begreifen, 
baß 3Iiagbeburg, bad leßfe große S e r  nach £)ßen, oßne ©eßwerfhieb anfgerißen 
würbe, unb baß banad; brei weitere ©feine, © logau, 23redlan nnb 23cieg, aud ber 
Ärone ^Sreußend gefallen w aren? © a ß  bem 2Ufen ber SCSahnwiß im SSacfen? $ re n  
willig werbe er bie ließe niemald übergeben, hafte er 3tagIowid;, bem Unferhänbler, 
geantwortet; bafür bürge fein hiailigeö (SEjrenworf, bad er bem itön ig  unb 93£cnar«hen 
gegeben habe. @rß m it bem Ießfen 9 I?ann  falle bie © fabf.
©iebein fenEte jeßf feinen Äopf, ald verneigte er ß«h vor bem 2Ibel bed SHIfen ba 
brinnen in  ber 5va fern affe. 3 ’uß  in biefem 21ugenblic! burihriß ed bie © fille  bedD2Lor- 
gend, nnb ein ©efeßoß fd;lug Erad;enb in bie ©«heuer bed $orßgehvffed.
„© aderm enf!" Enarrfe ber 9 Ita jo r, währenb er bad Ä apfenßer fihloß. „© aderm enf! 167



S urcßd  fünfte ©«hör ind ©dßnbelbad; herein unb burd;d ßebenfe Ißnaud, nnb fach 
noch in bie SacEßaudeiche, ^eren ßärEßer 2 lß  serfdEjmefferf iß. SKöd;t bocß nur ¿u 
gerne wißen, wo bie SBuben biefe SeufeldEunß gelernt!" „© elernf?" ,§aupfm ann 
SKorio Iäcf>elte Ealf. „ ’d w ar nur —  ein fu fa lld treffer, § £t:r 9Q£ajor!"
„2Sielteid>f, .Spaupfmann SITorio", gab ©iebein jurücE, unb ßd; entfernenb, wieberholfe er: 
„Gietleichf, vielleicht." 2Xldbann gab er ben S e fe ß l Su e>ner fd;onungdlofen S3efchie= 
ßung. ©edjd S ag e  unb ßeben Siäcfife fpien bie Stoßre, unb wäE>tenb bie 235äHe ßd; 
ja  buden fchicnen, raud;fe bie f  eße unb würbe nicht froh, ^och i>cr 3taueh, f° bunEel 
unb bid;f er auch fein mod;fe, w ar Eeine weiße f  ahne, unb bie S o re  Elirrfen nicht auf. 
2G3oI;I gab ed einige fahnenflüchtige, ber .Spunger nagte nnb ber bünne S ranE  aud;, 
aber ber alte STcumann glaubte an feine Ärieger wie an  ßcß felbß.
S a  eublich Eam bie © funbe, auf bie ©iebein unb S e ro p , ber §anpfEommanbierenbe, 
mit ©dmteräen gewartet haften. E in grimmer f  roß  — bie ätfeßen Senfe Eonnfen ßd) 
nicht erinnern, jemald einen gleichen in biefer ©egenb erlebt ju  haben — hafte über 
S ta rb t bie SB aßergräben jwifd;en ben SB ällen vereiß unb bamif ben SQSeg bid an bie 
iBefeßigungdmauern freigelcgt. S a d  w ar wie eine ^u lb ig u n g  bed Sim m cld. § cu te , mitten 
im © d;lafe, foHte bie f  eße überrannt nnb bem ©rbboben gteichgemad)f werben.
23JohI, fo mußte ed ber ^ im m e l wollen, unb ©iebein hafte ed fe rö m e  fcijon lange ge= 
fd;woren. 3iu n  fal; er bad 3 *eI &or bcn 2i« 8eB unb triumphierte fd;on im ßiHen. 33er= 
geßen fßßen, baß ber heute 3weiunbßebsigjährige, wie v o r2 7 fa l;re n  ald !}3cemierleuinani 
bed 3totl;Eirchfchen 3tegimenfd, jum  ¿weifen SH ale in ben Slbelßanb hätte erhoben werben 
m äßen, ^ a f fe  nid)f ein ein iger SludfaH genügt, um bie brei mädßigen © chanjen, bie 
er, ©iebein, aufßeßen ließ, wieber wegjublafen unb babci aud; nod; eine ©cßwabron 
Steifer ind Sftoor ju  fd;mcißen? Unb bad Staffel, wie bie ¿roei fre iw illigen bad wid)= 
figße 23orwccE füblid; von ber STtünbung bed Äanaled in bie S b e r  eingeäfdjerf haften, 
w ar nod; ebenfo ungelöß wie bad 2Iudheben bed in ben (Sidienöamm gegrabenen 23eob= 
achfungdrevierd, bad S ero t;, in beßen ©eflc^t bad Srohenbe cined Sonnererd  w ar, für 

nnanfaßbar hielt.
S rtm  aber w ar cd jo weif. S e i  ber S aarE ringel bed Äorfen: ed gab Eeine ©nabe!
S tu r  nod; eine © funbe. ©iebein frömmelte m it ben f in g e rn  auf ben Sifch unb griff bann, 
ald gelfe ed, bod; nod; bad ©cBicffat ¿u befragen, nad; einem SBürfelbeißer. EHchfjehn 
iilugen jeigfe ber erße S ß u rf .  S e r  © fratege murmelte efwad nnb ging eine SBeite in 
ber fo rß ß u b e  auf unb ab. 3tod;m alb wollie er bie S S ü rfe l über bie Sifchplatfe ßürjen, 
bod? ald er ben Sedper naßm , jitferfe feine £ a n b ; ©iebein wußte ed eigentlid; felbß 
nid;f, w arum  ße ¿itterte. © elffam , er würfelte bod; nicßf um fein Seben!
2luflad;enb unb wie eine unßd;tbare 9 Itad ;f  abweßrenb, w arf er ben Sed?er au f ben 
S ifc h -S ie  235ürfel rollten nod;, ald er braußen bie © fim m e SQtoriod l;ötfe.© leid; 
barauf ging bie S ü t ,  nnb ^ au p fm a n n  SKorio ßieß, nid;f gerabe fan'ft, einen S ä u e rn  

in bie © fnbe.
2 lu f bie f r a g e  ©iebeind, wad benn bad roofd hci^en ioIIe> 3eiSfe ^R vrio  entfeßt auf 

x 6g eine © pißßade, bie ber bärfige 3Xlfe in ben S oben  fpießte, baß bie S o ld e  fplitterte.



„ S a d  iß  mcßf w ahr!" fd;rie ©iebein, nnb fein ®eßd;f verfärbte ßd;. ,,© ag © r’d, 
S itter, baß ed nid;f w al;r iß!"
S e r  S a u e r ,  bem ber f  roß ben S a r f  überfallen 3U haben fd;ien, fd;wieg ¿unäcßß unb 
tra f, wie um bad ©d;wcigen erfräglid;er ¿u machen, von bem einen © tiefet au f ben 
anberen. Unb wäßrenb er bann, ald fäße er ju  S aufc keim febernfcßleißen, eciäßlfe, 
baß ed grab fo nnb nid;f anberd gewefen fei, namlids: baß er au f ®eßeiß bed Äotm 
manbanfen, fü r ben man half alled tuen müße, weit er wie ein guter iö a fe r fei, mit 
hunberfunbeind unb meßr S ä u e r n  aud ber Umgebung ßierßergeeilf fei unb balb nach ©im 
treten bed graudtigen f  roßed bieGidEruße in ben 2S5aHgräben aufgepidt t;abe, bamif, wie 
er urib ber Äom m anbanf fage, ßd; mcßt etwa einer ßereinwage unb jämmerlich 
faufe, wanbte ©iebein, nid;f wißenb, ob er ben Sitten m it ber © pißßade erfdplagen 
ober ißm feine S ew unberung auäbrüden folie, ben fpinbetbiirren Seib ¿nt © eite. U m  
roiEEurtid; fiel babei fein S l i d  auf bie 3D3ürfeI, bie vorßin ¿um ¿weiten S Ifa te  über 
bie S ifd ;p la tte  geroEf waren. © aEra! 3ld;f¿el;n Singen ¿eigte auch bicfer S S u r f .S S ie  
einer, uro ben aEed verßnEf, wenn ein Unfaßbared in fein Seben unb © cßidfal greift, 
ßartfe  ber DQSajor au f bie S S ü rfe l, unb ed w ar it;m gar meßr aufgefaEen, baß ber 
©idbauer fd;on längß ¿u Gnbe er¿ahlf hatte, öon feiner S ltußm c, bie nennunbneun¿ig 
unb ein ßalbed 3¡al;r a lt werben mußte, um, wad bid bat;ero Eein DQTenfcß geEonnt habe, 
borf oben er¿ühlen ¿u Eönnen, baß ße einen Gidbauern gefeßen l;abe, inbeßen SSlorio, ber 
•SpabicßfEopf, unruhig unb ungebutbig au ben Änöpfen feined Dtoded breßte.
Sangfam , ald-ßabe er 3 eit, f ie l 3 C*£, ta t je§f ©iebein bie S S ü rfe t in ben S ed je r: ben 
¿weifen ßodenbcr ald ben erßen, unb ben briffen beßutfam, ald fürd;tete er, er Eönnte 
ißn vieEeíd;f ¿erbred;en. S a n n  fagte er, ßd; m it bem StücEen an bie eid;ene S if  rajante 
ßüßenb, ¿u 3Qtorio, m an möge ben SQtann wieber freilaßen, nur bie © pißßade foEe 
m an ißm abneßmen. —  Slld SQtorio balb barauf ¿urücfEam, ßielf ber S lfa jo r  bie 
©d;Ieiße, bie ber ©idbauer mit ber ißide ßeraudgerißf ßaffc, in ber öpanb unb faß in 
bad SoßIentoch, ald fließe er borf cfwad. @0 ßanb er, bid ber Slugcnblid geEommen 
w ar, ba bie f e ß e  im © tn rm  genommen werben foEte. „3eßf, jeßf foEte ed fein!"
©in S eben  ging burd; ben ßalb geneigten Äörper bed S liajord , unb ald er ßd; nad; 
Eur¿er 3 C*£ aufrid;tete, ßtaßlfen  feine 2lttgen eine Ä älfe aud, baß SITorio erfcßraE. 
„S d ; wiü in meinem Seben nid;f meßr würfeln!" fd;wor ber S lta jo r, unb noeß eße 
DQtorio begriff, wad er bam ii fagen woEfe, ßafte ßd; ©iebein umgebreßf unb ben 
S ecßcr mit einem harten ©cfjtag vom Sifdpc geßoßen.
„Gin glan¿enber S S u rf , § e r r3 U a jo r !  Sld;f¿eíjn Singen, wal;rl;aftig, ad;f¿ehn Slugen! 
©oH bad Eein © tü d  fein'?" S e c  DQSajor erwiberfe nid;fd meßr.
G rß  einige SBocßen banaeß, ald bie Äunbe vom SBaffenßiEßanb Eam nnb ©iebein 
von ber ¿erfpeEfen Sadßaudeicßc im fo rß ß o f  Slbfcßieb naßm, meinte er ju  SXtorio: 
„Scß ßabe ed gewußt, bamald, an jenem Slbenb, baß ed fo Eommen würbe. S ie  Ü Sürfet 
ßnb gefaEen, aber nid;f gefaEen iß  bie fe ß e . @d gibt S in g e , jrjaupfm ann STTorio, bie 
woßl m efr ald nur — ein 3ufaEdireffer ßnb."
S lto rio  feßroieg. Gr w ußte 'barauf nießfd ¿u fagen.



D E R  T I E F E R E  S I N N

Sine G rjüßlung von G r  w i n S t o s n c r

G r ßatfe fcßon ald 2ßmge feine Befonbere greube baran, feiner S Itu ffer abgearbeifefe 
öpänbe in bie feinen ¿u neßmen nnb ße ¿u preßen unb ¿u brüefen, bid bie S lim ftcr auf= 
feßrie. @ie w ar bie einzige, bie bad immer wieber gefeßeßen ließ. S ie  Äameraben gingen 

barauf nießi meßr ein.
S e r  S lle ißer aud unferem öpinferßaufe naßm ben großen Surfcßen in feine ©eßmiebe. 
S o r f  ßaf er nod; maneße EProbe feiner Ä ra ft abgelegt, unb bie Seßrseif iß  ißm woßl 
feine aEju ßarfe 3 e if  geworben. Sroßbem  ßaf f tra n j, er ßatfe bie Seßrfcßürje faum  
abgetragen, fcßon fein S ü n b e l gefd;nürt. S a n n  ßabe id; ißn and ben Slugen ßerloren. 
G rß  in ben benfwiirbigen ÖEfobetfagen, ba im ©ubcfenlanb ein ftlingen nnb ©eßmim 
gen anßub. unb bie S e rg e  Pom 3 u b e l ber S efre itcn  unb ber S efre ie r wiberßaEfen, 
trafen w ir und w icber.3d ; ßanb in ber S ltau e r  ber Snfcßauer, l‘e& S Sagen  um SBagen, 
©efcßü£ um ©efcßitf vorbeiraffeln unb bin in meinem Gifer woßl ¿u weif in ben © ftom  
ber 3ießcnben geraten. S a  wedfe mieß ein „S oE a, Sfacßbar!" aud bem ©cßauen. Gin 
großer Slrfillericdlnieroffisier ßälf fein Stoß vor m ir. S B ir  feßen und an, ein f ra g e n , 
ein Slufleucßien ber Slugen, ein GrEennen. ^ aß re lan g  ßaf er in bem ©fübfdjen, bad 
am ftlu ß tau f obcrßalb unferer © fabf liegt, gearbeitet unb icß wußte ed nießt. 3 fn n  iß  

er © olbaf geworben.
S e r  3 u g  ßodfe eben, © o  fonnte icß ißm meine 2lnfcßrift fagen. 233ir verfpraeßen und, 

einanber ju  feßreiben.
Slld icß feinen erßen S r ie f  in S änben  ßielf, w ar icß überrafeßt. 3cß ßatfe ja nießf ge= 
aßnf, baß ber © eßm iebe^ran j an ben fe u e rn  feiner Gffen unb über bem SlmBoß noeß 
meßr gelernt ßatfe, ald ein gufeä Gifen ¿u fdjmieben, Gr feßrieb SBorfe, um  bie ißn ein 
S icß ier beneibef ßäffc, unb ed webte ein © in n  in ißnen, ber verborgen ßrömfe unb mieß 
immer naißbenflicß madjfe. © o  w ar ed aueß m it feinen fpäferen S rie fe n , ald er ben 
grauen SiocE audgejogen unb wieber in ber Seberfdpürje an ber G fle ßanb. 3eß befudpte 
ißn unb la m  in großer G rw arfung. Slber icß fanb mieß gefäufeßt. Gd w ar, ald jöge ßcß 
bad Ungewößnlicße feiner ©eete vor meinen SBorfen tief in ißn gurücf, unb w ir fpraeßen 
fcßließlicß vom SBcffer, vom ©eßmieben, vom Gifen, von ber ©olbafenjeif ein ßanb= 

feßed aEfäglicßed ©efpräd;.
G inm al lernte icß feine S r a u f  Eennen, ein S ltäbel von „brüben" m it bem gefnnben 
©eßcßf ber ©ebirgler unb ben Elaren, ein wenig verfonnenen Slugen ber SlCenfeßen, bie 
an ben ÄueEen leben. S ie  S eiben  ßaffen eine ßerjlitße $reube aneinanber, an ber icß 

I 7 0 mieß fonnte. StEmäßiicß lernte i<ß aneß verßeßen, baß ed g ra n s  nidßf gegeben w ar, ben



© from  feiner ©ebanlen ber fdpneEen 3 un9e Su bw trauen. Gd w ar fo, wie S lla rfß a  
einmal läcßelirb fagfe: „Gd- fpintißert gern, aber er muß ed feßreiben, fonft cntfließt’d 
ißm wieber." Gd Eonnfe leinen SIfenfcßen geben, ber ißn beffer verßanb ald S Ita rfß a . 
© o entwickelte ßd; aHed gerablinig unb ed w ar nur folgericßfig, baß bie Seiben im 

jperbß ßeiraferf wollten.
S o d ; bad © d ;id fa l liebt bie geraben Sinien nid;f. 3 d ;  erfußr von bem Unglück erß, ald 
id; von einer ^erienroanbernng ¿urücEEam. Gd gefcßaß, wie eben fo UnfäEe gefcßcßen. 
S Ü an  ßaf ßunberfmal bad Gifen feß in ber Swinge unb bie ftunEen fprüßen wie © ferne 
um ben Seberfd;urs ßerum, unb bann verfloßt m an ßcß bocß einmal, ^ r a n j  ßatfe bie 
©cßürje fcßon abgebunben, ald ißm bie Slrbeif nod; einfiel. S a d  glüßenbe Gifen fiel 
auf feinen Öberfd;enfel. G r ßaf woßl nocß verfließt, ju r  .SpaudapofßeEe ¿u Eommen, 
benn m an fanb ißn beßnnungdlod vor bem SSSanbfcßranl. S a d  S e in  mußte ißm ab* 
genommen werben, um  fein Sehen ju  reffen. Gr würbe eine E}3rofßcfe fragen müffen.
S a d  © d;Iim m ße fei, fagfe S E arfßa , baß er fo viel unb nußlod grüble. Über feinem 
S e i t  im Ä ranlenßaufe ßing e in S ilb  von ißandSßom ü: 51inber, bie au f einem Slnm en= 

feppid; fpielten.
„SBad foll m ir bad je |f ? "  fagfe er ¿u mir. Gr w ar nid;t unbaufbar, wenn m an ißn 
befueßte, unb er ßörfe m it ©ebulb auf Epiäne unb Studßcßfen, bie id; ißm vertrug, aber 
bann fd;üttelte er ben £o p f. Gd w ar, ald rid;fe ßcß eine 233anb in ißm auf unb fperre 
ißn ab gegen alle SStußerungen bed tätigen Sehend nnb ber jpoffnung.
„Ä annß  bu bir benlen, wad bad alled fü r einen © inn  ßaben foE?" fragte er mieß ein= 
m al. „SITan iß  ß a r l , ß a t folcße Qmuße — "
„3 a " ,  feßerje icß, „jeber ßatfe S lngß, bamif ¿erqueffd;f ¿u werben, nnr beine OKufier 

nießf."
G r ließ ßd; nießf ablenlen.
„233ie foE bad mit SQTarfßa werben?"
„ S ß r  werbet eure ^odfjjeit ein wenig verfeßieben, bid bu bieß umgeßeEf ßaß ."
„S tein , nein, bu m ußt m it S Ita rfß a  fpreeßen. 3QSid; läß t ße’d nid;f fagen.
Gd m ar, wie ed oft bei Sßlenfcßen geßßießf, bie ein Unglück and ber georbnefen S a ß n  
ißred Sehend w irft unb benen nun aEe 2&ege verfeßüttet feßeinen. Gr Eam .nießf meßr 
Snrecßf mit ßcß. Ä an n  m an ein DIfäbd;en, bem bie S e rg e  ^ e im a t ßnb, bad gewoßnf iß, 
an ben S äcßen  enflangjugeßen bid jn  ben ÖneEen, bad wanbern unb ßeigen muß, wie 
man bad fäglicße S r o f  braneßf, Eann m an ein folcßed Sltäbcßen an einen Ärüppel 

binben?
„ 3 d ; bin unniiß geworben."
S S enn  icß ißm bad aueß audrebefe, er fcßüttelte nur ben Äopf.
,,© uf, icß werbe S lta r fß a  feßreiben, aber ißre Slnfmorf fenne icß fcßon.'
„ S n  m ußt ed ißr Beibringen, © ie weiß nießf, wad ed bebeufef, einen folcßen S lta n n  

¿u ßaben."
Gin neuer £ e r b ß  Eam. Gin SSelfgewiffer enflub ßcß. S e r  © fn rm  ¿erßßlug ein feinb= 
liißed Sanb. (Jranj ßorcßfe auf, aber bie Greigniße branßen meßrfen bie U nruße in ißm-



G r Eonnfe bod ÄcanEenßaud verlaßen unb lernte, ßcß an  &rücEen fortberocgen. Äame; 
raben and feinem Stegimenf befußfen ißn auf ber S u r ß f a ß r f  nacß bem 223eßen. 2ltd 
ße fort waren, iß  er in feine © fnbe geßumpelf nnb ßaf ßcß nießf meßr fpreßen laßen.
3 ß  Eam ¿u i'ßm mit S lta rfß ad  Slnfworf. Gr faß alf unb miibe aud. Äein 233orf fagfe 
er 3n bem S rie fe  feiner S r a u f .  Unb icß begeißerfer ¡Eor glaubte, nun werbe bie S S an b  
in ißm ¿erfpringen. S lta rfß a  ßaffe gefßrieben, wie iß  ed erw artet, © ie  geßöre ju  ißm. 
B ßtSeben  ßäffe Feinen © in n  meßr oßne ißn, benn ße fei feine anbere .ipälffe. © ie werbe 
ißn pflegen unb ißm ßetfen, über fein IXnglücf ßinwegäuEommen. G r fei noeß nießf fo 
weif, aber ißr fei nießf bange. ¡Jre iliß  liebe ße bie S erg e , aber ißn liebe ße m eßr.;233enn 
er ßcß ¿u einer Slrbeif umfcßulen laßc, bei ber er ßßen Eönne, vicEeißf Eönnfen ße bann 
fogar bei ißr baßeim woßnen. S o m it  er nur um ße berußigf fei. © ie ßäffen bann bie 
S e rg e  naß unb wären ßcß felber naß.
„@ufed bperj!" fagfe er nacß einer langen EPanfe bed ©eßweigend.
„21 ber ße(weiß immer noiß niißf, wad ed bebeufet,"
Biß ging bamald entm utigt von ißm unb ßaffe felber S te ife t ,  wie bad werben foEe mit 
ben S eiben . 3 ß  ßabe bad woßl S Ita rfß a  in aEer iG ocßßt aueß gefeßrieben.
Sodß bann ßaf bie große S eit, bie und aEe in 21fem ßälf, aueß mein S a fe in  fo and= 
gefiiEt, baß bie 21nliegen ber beiben S lten fß en  — wie ed mir feßien — im iGorüber= 
weßen bed großen ©cßicEfald unfergingen. G rß  in ben Slfäcstagen Eonnfe icß $ ranS 
wieber befaßen. S ie  öpäng? waren noeß verfißneit, aber in breiten 9tinnen fßäum fe bad 
©cßneewaßer bureß bie S ö rfe r . ¡^ranj ßaffe ßcß einen Seßnßußt in ben © arten  bringen 
laßen. S tu n  ß | f  er in ber ©onnc mit gefeßloßenen 2£ugen. ©eine bpaub fäßrt wie Iieb= 
Eofenb über einen S r ie f .
G r muß ßcß erß beßnnen, ald er mieß ßeßf. S a n n  läcßelt er. „Sied einmal!" forbert er 
mieß auf.
3'cß vertiefe mieß in ben S r ie f  feiner S r a u f .
Gd fei ja  reißt, baß er bad Ä orbm aßen gelernt ßabe. 21ber er miißc nun boß einmal 
aufßören, m it feinem © efßicf 30 ßreifen, wie ed Stinber tun, wenn ße ißren ÜBiEen 
n iß f  bekommen. © laube er benn, © oft ßabe ißm QräßigEeifen gegeben, bamif ec ße mit 
feinem öpabern verfßütte? G r Eönne boß ¿um Seifp iel fo gute S ric fe  fßreiben. Unb 
ald Unteroffizier wiße er boß, wad ein © olbat b ranße . öpabe er n iß f  geßörf, baß ber 
StunbfunE für jene © olbafen geworben ßabe, bie nie einen © ru ß  beEämen unb an bie 
niemanb benEe, weil ße niemanb Eenne?
© ie müße ißm fßon einmal ben &opf w afßen , unb ße werbe ed noß  öfter tun, wenn er 
bie Eoßbare 3 « ! .  f° vergrüble. © taube er vieEeißf, ec ßabe ben Äreujweg bed Ie |ten  
ßalben 3 aßrcä aEein b n rß fß ritten ?  Gin Flein wenig ßabe ße ß ß  fßon  baran beteiligt, 
unb ße wiße, baß einem bad Seib gefßicft werbe, baß man baran w aßfe. iGor jebem 
3 ‘riißling läge ein S S in fer, unb bevor m an ;u r Sluferßeßung Eäme, müße m an eine 
bunEIe 3 cli burßleben. S S ad  ©off einem in ben S o eg  fßieft, bem Eönne m an n iß f  
audweißen. 2iber ed ßabe boß aEed einen tieferen © inn . Unb ße glaube, er w äre n a ß  
aE bem S n rß leb fen . unb S n rß tiffe n e n  re ißer geworben, ald ec ed felber wiße. 233oEe



er feinen S teißfum  in alle GwigEeit für (icß beßalten? S S iß e  er n iß f, baß anbere n a ß  
einem guten 2B o rf ßnngern? © ie fßreibe n iß f  fü r ß ß ,  obwoßl ße a u ß  rnanßm at ein 
gutes SB orf von ißm braußen  Eönne. 2lber es gäbe viele, bie müßen oßne folßen Steiß» 
tum  jureßtEommen. Giö fei eine ßarfe 3 e'^ ße erforbere tapfere iperjen. 233oEe ec 
m it © ew alf fein ßarEeö iperj verfßließen? 2tnbere müßten bie S in g e  furf, bie ber S a g  
forbere, unb ße ßäffen n iß f  3 e'^ beßnnlißen ©ebanEen. 2Xber er ßabe b o ß  3 Ĉ ’
Unb er foEe ißr n iß f  immer bamif Eommen, baß ße n iß f  an  ißn gebunben fei. S B as 
wiße er von einer — ^ ta u ?  © ie fei an ißn verloren. ©ßicEe er ße fort, fo Eönne er ße 

ebenfoguf in bie SB üße fßicEen.
„ S n  ivirß m ir boß glauben, baß iß  S i ß  lieb ßabe. ltn b  wenn m an ß ß  liebt, b ra n ß f  
m an einanber. 3 n  ber t^ceube tvie im Unglüdk unb erß re ß f  aus bem Unglück ßeraus. 
3 ß  b rauße  S i ß  unb S e in  XBefen fo feßr, wie S n  bie S äm m crßunbe b ra u ß ß , um 
S e in e  © eßßfe nieberjnfßrciben. S u  w arß  © ßm ieb , bann mußfeß S n  2tmboß fein, 
bamif S u  weißt, w as £eib iß . S tn n  fei wieber © ßm ieb! S a s  Eannß S n  boß a u ß  
oßne bpammer unb Gße. © ßm iebe SSerfc aus S einen  ©ebanEen! 

öpaß S u  m iß  verßanben?
Gs ßaf S i ß  feßr lieb

S e in e  S lta rfß a ."

„Sonnerw cffer!" ru fe 'iß , „bie S lta rfß a , bas iß  ein STtäbet,"
„ 3 a ! "  ^ r a n j  preßf p lö fflß  meine S änbe, baß iß  glaube, in einen © ßraubßocE geraten 

3u fein.
„G s iß  ein ©tücE, bas ¿u wißen. -  öpeuf ßabe iß  ben S r ie f  jum  swanßgßen S Ita le  

gelefen."
3 ß  bin überrafß f unb froß; i ß  Eann nißfö antworten. 2Iber beßen bebarf es n iß f . 
S e n n  g r a n j  fp riß t, nein, er ßößf aEes in abgerißenen SBorfen aüs ß ß  ßeraus: 
„© ßm ieb  bin iß  -  © ßm ieb  bleibe iß ! 3 ß  Eann noß  viele Gifen ins geuer legen; 
i ß  Eann ße formen, i ß  Eann ße fßmieben. — SSerßeßß bu? Gin © inn  ßecEf immer 
brin, wenn einem fo etwas gefßießt, 3 ß  ßabe ein bißel lange gebraußf, weißt bu! S e i  
m ir geßf’s immer langfam . — 3 ß  Eann S rie fe  fßreiben, ja . B ß  werbe n o ß  meßr 

fßreiben als S rie fe .
ftrüßer w ar i ß  bloß © ßm ieb . 3 e |t  fleßte iß  Äörbe, iß  fßreibe unb -  iß  fßmiebe. 
S ß  füßle, wie es ßrom t, wie es ß ß  formt. S u  weißt n iß f, wie mir iß . S a  ¿erfpringt 

etwas! B ß  Eönnfe — "
G r wiE ß ß  erßeben, ßaf aber n iß f  an fein S e in  gebaßf.
„ 2 lß ,  fo, ja !"  Gr lä ß e lf; es iß  b ad £ äß eln  eines unter © ß m erjen  weife ©ewotbeneti. 
„G s iß  geforgt, baß bie S ä u m e  n iß f  in ben S im m el w aßfen."

„S ro |b em !"  fage iß .
„ 3 a ,  troftbem! S e r  tiefere © inn , barauf Eommt’s an, baß man ißn erkennt. S a s  
S Itäbel muß erß Eommen unb mir bie 233anb einreißen. SBeißf bu, bie 233anb, bie ba 

brin w ar!"
„öpaß bu S Ita rfß a  wenigßens fßon gefßrieben?"



^ r a n j  antw ortet n a ß  einer 2BeiIe, wie eö n tan ß tn a l Bei ißnt gefßießt, wenn ec n aß - 

benft unb ß ß  erß ¿urücfßoien muß. 
„3 a , eine Ä arfe!" 
„ S tu r  eine Ä arfe?" 
„3 a, baß m ir bas Ä opfw afßen geßolfen unb baß ße re ß f  ßabe. ltn b  baß iß  ße a u ß  

b rauße , feßr!" 
B ß  ßelfe ¿ r a n j  ins ¿paus. S e im  21bfßieb' fagt er no ß , wie nebenbei: „2tn  ben un= 

befannfen © olbafen ßabe i ß  a u ß  gefßrieben." 
G r brückt meine jpanb n a ß  altoerfraufer 2Irf .
SBäßrenb iß  ¿wifßen ben Stinnfalen u nbP fügen  n a ß  einem braußbaren  SBege fuße, 
ilingf’s wie © eläuf über bie öpänge. B ß  meine, es m üßten 2tuferßeßungSgtocfen fein.

G E D  U L D

C h a r l o t t e  D u r o m s k  y

Im Storchenteidi sdilüft noch mein Kind, 
So weit in blauen Fernen,
Noch ist es schwach, und taub, und blind, 
Sein Seelchen wiegt im  FriihMngswind 
Sidi leis auf goldnen Sternen.

Und seine Mutter w artet lang,
Sie hört sein Stimmchen klagen,
Sie kennt ihn ja, den süfien Klang,
Und lauscht ihm sinnend, sehnsuchtsbang 
In Nächten und an Tagen.

Geduld, mein Seelchen, w arte fein,
Es muß ein Tag dir werden,
Dann w ird dein kleines Körperlein 
Ganz nah an meinem Herzen sein,
D ann lebst du m ir au f Erden!



G R O S S M U T T E R  J O H A N N A

iöon  a n s iJT i e E r  a  w i e | , ö p p e in

3 o h anna m ar eines ber ¿ahlreichen Äinber O ltdm m s, jener fag  fagenhaften U ralten , 
bie nun längg  in einer Befcheibenen griebhofsecfe ben großen grieben genog. 2 S e r  aBer 
hätte Jo h a n n a  es angefegen, bag jie Bereits mehrfache © rogm uffer w ar, ja  fogar, wenn 
m an an bie heranmachfenbe 9 I£arfha bad;te, Balb Urgrogm ntfer werben fonnte? S e n n  
m it igren fedjsunbfiinfjig ^ingren m ar ge noch eine fefjr anfehntidje unb jugenblich wir* 
Eenbe g r a u ,  rljr aufrechter © ang w ar rafd; unb bod; ohne .£>ag, unb ihr fag  runjet' 
lofes ©eg«ht m ar gerabejn fd;>ön ¿u nennen, nicht runblich unb Bäuerlich berB, fonbern 
öon einem ¿arten O ra l ,  wie es übrigens allen g rau en  £>on miifferticher © eite eigen m ar. 
S f*  bunfles £ a a r ,  Bas ge g la tt anliegenb unb in bet DICiffe gefdjeitelt trug, w ar nur 
reicgf angegraut, unb ihre Blauen 2Xugen Blidten H ar unb fing, wenn auch ein xoenig 
¿u greng im Saufe ber ereignisreichen ijah re , bie amh ihc nichts gefcheuit hoffen an 
öielfadjem Äum m er unb fchmeqlichgem SrleBen.
Ulod; in ihrem S ilter würbe ge bie „ghöne $ a n n a "  genannt, unb bie wenigen HTeibe* 
rinnen fdjxuiegeu bajn. © ie  xi>agfen nidjf einmal, jene unerhört neuroobifchen S in g e  
offen ¿u ermähnen, beren ^Johanna ¿ur (Schaltung ihres guten 2£nsfehens geh Bebienfe, 
benn 06 ¿um 23eifpiet igre Blenbenb weigen 3ähne eegt waren, Eomtfe man mit 3ied;t 
Bezweifeln. © ie  aBer lachte n n t über bie heimlichen SKufm agungen, bie il;r ¿ugetragen 
würben, unb ¿eigfe ahne ©cheu igr prächtiges ©eBig, bas in jebem g a d e  ein 23eweis 
bafür w ar, bag ge noch Befräd;tli<hen 255erf auf ihr 3tugeres legte unb gd; m it ©tfolg 
bagegen wehrte, ¿um „alten ©ifen" gegählf ?u werben, © ie hnffe geh auch ätnfpielun- 
gen, bie il;r ßorrncEenbes Uitfer Betrafen, fehr nadjbrücEtich »erbeten, eBenfo wie ge es 
gar nicht IieBfe, ßon anbereu als ben eigenen (SnEelEinbern „© rogm uffel genannt ¿u 
werben, oBwoht es tanbesüBIich w ar, ade örteren g rau e n  fo anjureben. © ie  w ar nicht 
eitler als jebe anbere g r a u  ihrer ^ a g re , nein, aBer wie Eam ge ba5u, jebermanns 
„© rogm utfel" ¿u fein? 23ei berarf ungehöriger iGerfraulichEeif BeEam ge ig t »ornehm 
aBweifenbes © egdjt, unb igre 3 iu tw ort lieg nichts oon ber © chärfe einer regelrechten 
2XBfuf>r oermigen. „3 d? meine, 3 $ t m “f5f ©ud? int £ a u fe  geirrt haBen", fagte ge eim 
m al einem älteren Sefucger aus ber © fab t, ber ge in ber gleichen # o tm  anrebefe. 
„216er oiedeichf wodt 3 fw ¿u meiner O tahB arin" , unb ge wies ihn m it einer leichten 
2Benbung bes Äopfes über bie © trag e , wo eine alte ©frohEafe g«h Baufädig an eines 
ber © ieinhäufer lehnte. „@ ehf, bort wohnt bie alte © teinerfen, bie fd»n ihren ©eegs*

21usfcf)nif£ aus &em nod) niefjt t>ecöjfentlicf)ietj 9toman £)&erbaucrn



unbneun¿iggen gefeiert gaf -  ««h glauhe,:bie Pa&f aU  a!!ura£ 5U ® Mcn
eigenen grauen .¡paaren!"
©0 w ar überhaupt nicht leicht, »er ihr ¿u begehen, wenn man geh nicht $ « 0  befonberen 
2£oglm odens erfreute. S e n n  ebenfo wie ge milb unb »en einer gänbig gíeíchbíei&enben 
© üfe ¿u ihren Stinbern unb ©nEetn w ar, Eonnfe ge ein »erBIüffenb energifigeS 235efen 

gerausEegren, wenn gg> jeroanb unterganben hätte, igre Dled;fe a ls  g r a u  unb S S irftn  
an¿ugreifen. ©s w ar ihr unauSgefprocgener © fol¿ , ber gd> in ihrer ganjen ^ a lfu n g  
teigfe, bag ge igren 23eg§ weniger ererbt a ls bureg ausbauernbe 2irbeif erworben hatte. 
2 I u f j e § f  noch fudge ge ign mit un»ertninbertetn g le ig  ¿u »ermehren, unb bas fowogl 
a ls ©igentümerin igreS grogen, in ber Oberoorgabt gelegenen SfHietsgaufes, a ls aud> in 
ber ©igenfegaft a ls 2íuS¿ügterin unb ^ädhferin »erfegiebener ©arten* unb 2lcEerpar¿eden, 
bie ge m it ihrem ¿weiten SOTanne, bem ergebenen Älnbreas, noch öiele ^ agre  Begedte. - 
3ITan rang wogl Johan na geEannf gaben, um ben gan¿en 2C erf igrer fperföntid^Eeii 
unb igres eigenwidigen ßgaraEters würbigen ¿u Bonnen. © ie  w ar Eeine iSauersfrau wie 
mandje anbere aud>, bie gemogníicg eine lange 3Eeige »on Ämbcrn ¿ur 235elt Brachte 

unb ficg im übrigen ¿um recgtlofon 2Ir6eifStier begrabieren lieg. 23ei ihr wäre bas un* 
benEBar gewefen, unb wer es and; nur »erfuegt hätte, igr niegí mit bem nötigen DíefpeEt 
¿u Begegnen, ben p f e  ge unfanft Begrügt, unb es wäre ihm Eeinesfads gut BeEommen, 
ihren 3 s rn ficttauögeforbcct unb etwa bas fogenannte 9tcd>f bes ©tärEeren Bei ihr er* 

probt ¿u h»Ben.
OlBer ge hatte aud? bas © lü d  gehabt, für ihre erge ©he »on einem S p a n n e  gewonnen 
¿u werben, ber ge wie eine ^ e ilige  »erehrte unb ben auch ge lieben lernte, a ls  ge er* 
Eannfe unb täglich erlebte, wie gingebenb unb opferwidig bie Siebe biefes OITenfdjen 
w ar. 2S5agre Siebe überwältigt, unb bie fpröbegen £er¿en öffnen geh »or ihrer gebulbigen 
Odiachf. © lücE lig unb gefegigt in einem Streife gern erfüdter ¡Pftícgfen lebte Joh ann a  

mit bem giden, fa g  ¿u fanften SOTanne, ber igre einfachen SGünfcge »erwirEIichfe unb 
it;r fein SeBen lang biente, niegí wie ein Stnecgf, fonbern wie einer, ber garE unb fromm  
bas © u f hütet, bas er »om ^ im m el empfing. Sange BeElagfe ge ign, a ls  er 1 8 7 0  in 

granEreid; gefaden w ar. © ie  hatte nur ¿mci Stinber mit ihm, bie leben blieben, ben etwas 
aus ber ütrf gefdgagenen £an n eS , unb bie frühernge, in gdj geEehrfe £ebm ig , bie fpätcr 
einen fo anberen 233eg mit jenem unbulbfamen, jähsornigen © agw irtsfohn gegen fodte. 
d a m a ls  aber w ar nocg ades ber bunElen 3uEunft »orBehalfen, unb frieblicg lag bas 

© ehöft auf halber £ ö g e  eines SpügelrücEenS, ber bas weife O bertal ¿ur linEen © eite  
begren¿f. S S e ltn a g  unb bed; weltfern lag ^cgannaS £ a u S  unb £ e im , unweit ber alten  

gab rgrage, bie oBethalb bes giden 2Inwefens »on 2lIbenborf üBer © iephansgog  
weiter nach' ÍGogtsborf »erlief. Sinben unb 2lhorn6äumc umganben bie alte grohgebedfe 
@d;euer bie »on einer Breiten © infagrt buregbrogen w ar, fo bag mau erg burcg igr 
S o r  unb ben Eieinen £ o f ,  an © fäd en  unb ©cguppen »orüBer, in bas fcginbelüBerbacgfe 
SauerngäuStgen gelang, © fw as Elein unb »erfponnen w ar bies adcS, unb für eine 

wad;fenbc g am ilie  wäre es wogl ¿u Beengenb gewefen. 2iBer nad) O gen , wo bas ©e= 

länbe faegt aBfiel, gatte man einen freien unb fegöneh 2 iusB lid , unb man Eonnie weif*



g i n m  bie QdugeBene fegen, wo [¡cg bie fgimmernbe O ber öergromte unb bie meifje, uiel= 
furmige © ta b t g g  aus ben SQtorgenneBetn ergoB.
©eBorgen unb uuifriebei w ar bas SeBen ^hgnnnas, ber raügfamen ÄleinBäuerin, in bet 
g g  Einblige Sröm m igfeit unb JpingaBe ¿ur ©rbe m it einer gogen SSiirbe unb Reifer* 
fe it bereinigten, © enn wogl w ar igre ©eele ben iibetirbifegen DTTägfen ¿ugefegrt, bog 
ig r welifreubigeö äpe^ gegörfe eBenfo bem © aifen  unb ben Äinbern, wie a u g  bem 
grogen Ä reis ber ad fäg ligcn  © inge.
© en geiratsfägigen S ö g fe rn  in jener ©egeub würbe (Ie als bas ¡GorBilb einer .irjauS* 
frau  gmgegedf, unb ¿umal igr Diuf a ls  Ä ö g in  m agfe n ig t  nur Bei ben Seufen in 
2ll6enborf bie 3tunbe, fonbern »erBreifefe fig  a u g  nog  in ben umliegenben © örfern, 
wo m an ge öfter ginBaf, um Bei ^>og3eifen unb anberen fe ie rn  basf^egw agl ¿u rig fen , 
ober aBer mit teifenber .§anb bie iGor&ereifungen ¿n üBerwagen. 
konn te  ge aber felBg n ig t  babei fein, bann wäre fein . ¡ ^ ^ ¿ c ^ u g  oorBeigefagren, ogne 
oor igrero^paufe ¿u galten unb einen fgmetternben S ro m p e ten tn fg au f ge ans¿^bringe^.
© ie gat^e 3ieige ber Buntgefgmücfien, Bänberflatternben Ä alefgen, »oran ber S Sagen 
ber fH lugfer, unferBrag bie (Jagrf, unb 3 ° h anna muffte geranfrefen unb ein © las  
SGein unb ein großes ©fücE © treufe lfugen  in ©mp fang negmen.
© ie la g fe  bas frögligge S agen  unb liebte bie w eltligen abrE öer f^riebe ber
$eiera6enbe unb fonntägligen 2lnbagfen  erfgloß igre ©eele n o g  tiefer unb ga& igr 
erg © Ieigm ag  unb Überlegenheit in ben S S egfe lfäden  bes SeBens, © es © onnfags las 
ge ¿umeilen in alten S ä g e r n ,  bie au f oergilBfcn S lä f fe tn  Stgenben unb ¿ierlig »er* 
fgnörfelie iöerfe enthielten, unb beren © in n  fong Eaum n o g  jemanb »on ben © örflern 
¿u beuten wußte. „ 2 Iu g  bas gnb ©cBefe", fagte ge lägelnb  ben neugierigen § ragern , 
unb igr © e g g t w ar »oder Snnigfeit unb befgeibener ^ogeit.
3 g r  ÜÖefen w ar © le igm aß  unb rügte feggefügt in ber eigenen Dluge unb Ä ra ft. 3 U 
igr famen oiele um Otaf unb S ro g , benn ge wußte m anges, was n ig t  einmal ber 
gäbfifge ¡Pfarrer, ber bog ein gelegrter DITann w ar, erflären fonnte ober wodfe. 2Beiß 
©off, wer igr bas eingegeBen gatte!
S e i  igr oerfammetfen g g  a u g  bie SRagBarinnen ¿um fffcbernfgleißen an ben langen 
unb bog »iel ¿u fur¿en 233inferaBenben, bie »oder O fenw ärm e unb 3iebfeligfeit waren, 
unb aus beren 3 m ie lig f  bie alten 3 I£ ärg en  unb iöolfsfagen erBliigfen. © ie  Ollämp* 
gen  Brannten wie 3 r r l ig fe r  ü&er bem DItoor, unb gebämpff ¿u © eflüger wnrbc bas 
© fim m engewirr, unb bas w ar, a ls  ginge( ber SGittb b ü rg  bie gerBgligen S ä u m e , 
lln e rfg ö p flig  wie aus einem S ru n n e n  giegen bie gegeimnisooden © efg ig fen , unb wie 
fgaftengafte 3 rage¿eigen faßen bie gorgenben g rau en , um w ölft »on fiebern unb 
© aunen.
„ S o r  rieten ^ a g re n  einmal" -  fo Begann 3»gönna — »w ar Beim © o rffg n ^en  
.¡¡^ ¿ e if , © g o n  ben ganzen S a g  m ar gefeiert worben, unb es ging fgon au f ^Kiffer* 
n a g t  ¿u. 2X6er im Ä re tfgam , wo ge gog¿eifefe^, fa x te n  nnb jug jfen  n o g  immer bie 
üBermüfigen S n r f g e n  wie losgelagene junge ißferbe. 2 tuf einmal — niemanb wußte, 
wie unb moger ge gefommen waren, fag man brei frembe S au ern tn äb g en  im © a a l, 177



reicher gcEIeibef nnb fe rn e r  ansufehen in ihrer goIbbejHcEfen S rach t a ls  alle anberen. 
S a  hättet ihr bic 9Kcinner fe^en fetten, bie jungen wie bie atien, wie (Ie gafften nnb 
(Ich bie ^pälfe nach ihnen oerbrehfen! 2i 6er nu r bie <2c^ne ber angefe^enflen iöauern  
wagten es, fle jum  S a n je  jn  fioien. E nb  bie angeheiterten S u r f t e n  brehten (Ich 
ihnen, immer wifber nnb wie öon Soffw uf Befeffen, nnb oergafjen baBei ihre eigenen 
Sfftabihen. @s w ar wie ein f;ei$er SCSirBelwinb. ltn b  bo<h w ar es wie ein Eatfer .Spauch 
iiBer atte geEommen.
i l # U t h ,  a 0̂ jwölfte © funbe f^Iug , gefchah bas Enerw arfete. S ie  iBnrfchen er= 
(iarrfen oor ©chrecE, aBer ber © a a l  erfcEwttte oon fchabenfrohem ©elächfer. S e n n  was 
glanBf ihr wohl, w as nun bie forfd;en S ä n je r  in ben Strmen hielten?
33oge[frf;etitt;en! 2lu s  ipolj nnb £umpen. 255ie oom Ä rautfelb hinter ber ©chetme ge
holt, t>om 2S inbe jerjaufi, m it ausgeBreitefen 2irm en. E nb bie ÄIeiberfe|en fiatterten 
an ihnen wie borf, benn plöfstich (lieg ber © fn rm  bie ^enfler auf, ein 3tchs«n- nnb Renten 
ging bnreh bie Äa(ianien im .ipof, nnb branden hörte m an bie ipunbe wimmern wie i>or 
nahenbera E nheil . . .
E nb  wer bie 9Eeibtt;en waren, bie (Ich m 2Sogelfchenchcn oerwanbetf nnb bie S än se r 
genarrt haften? 3 h r  9^eugierigen! Äeine anberen bod; als bie S ö f f e r  ber fJItora — "
S i e  g rau e n  BcErenjigfen (Ich unb oerfpürten bas angenehme © rnfeln, bas ihnen Bei 
folcher ©elegenheif immer iißer ben 3tücEen lief.
„ S ie  Söd;fer ber fXEora, unfelige ©eijler, bie erlöfl werben wottfen eon bem ^Inch unb 
ber S eflim m nng, bie 3I£enfchen im © chlaf jn  würgen, f^elb nnb 23ieh unfruchtbar jn  
m ailen, ober wenigflens 23erw irrnng an$uri<hfen in ber SQTenfchenweif." —

223o BlieB ber heimifche nnb wärmenbe ©chimmet jener wunberglänBigen nnb nnwieber- 
Bringlich ©erlorenen S ag e  ber Stlf&äfergeif? 3 h « r  gebadete Jo h a n n a  noci> off, ba fle 
(Ich a u f ihrem 2InSäugsa<fcr tief über bie fu rchen  Beugte, ats fuc£>te (le bie Vergangen* 
heif ausjugraBen. © ie felBfl aBer faf> ans ber (Entfernung wie ein ©rbhügel aus, ben 
Balb ber ^ fh ig  einebnen würbe, ber Ißflug, ber attes umbricht nnb fü r  neues SeBen 
empfänglich macht.
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H I N T E R  D R A H T Z A U N  U N D  B A H N S C H R A N K E

3 u r SIusßeGung £>on Ißrofeffor 2Heyanbec ß lB rid jf 

im ©chleßfchen STtitfeum ber Bilbenben K ünße in B res lau  

iüon  S o r n e l i n s  9 I £ ü r t e r  = ^pof f l c i ?e .

23ei ber S re s la u e r  2£usßeHung öon cunb 150 StrBeiien bes weif ÜBer feinen 233ir; 
EungsEreis an  ber iESeimarer KunßaEabemie BeEannfen 2IIe,ranber ÖIBrid>f burfte 
fd>on ber ttm ßanb , baß bamif in © ddeßen ein geborener ©cf)leßer gtun erßenmal mif 
feinem Fünßlerifchen ©dpaffen hetöorfraf, für bie ¿Breslauer Knnßfreunbe Eeinesrocgs 
gleichgültig fein. O lian  würbe wieber einmal an bie anffallenbe Grfcheiuung er; 
innert, wie nad; einem m it ben Kolonißcn bes SQTiffelalters einfc|enben 3 uß c0tn 
Eünßlerifdper K räfte  in ©cfßeßen, ber ununferBrodpen Bis ins 18.3 ahr ûn êri h‘ne‘n 
bauert, plötßich — fdjon i>or 1800 Beginnenb, eine 2I6wanberung roieberum Eünß= 
lerifdper K räfte  aus ©dpleßen einfe |t, bie Bis in  bie © egenwart angel;atfen h?S- 
Befinben (ich barunfer Dram en &on ^öc^flcm K lang  unb Bebenfenbe ¿Begabungen, non 
bem 2lrd)ifeEfen K a r t  ©offharb Sanghans angefangen üBer 21botph 3ItengeI, bem als 
„2)üffeiborfer" Beffer BeEannfen S a r i §tiebricf> Sefftng, bem „K arlsruher" Ißan!
&on 3ta&enßein Bis gu ben heu tigen  wie ©rler, 3äcEeI, Den Karborff, 3t&hrid>f ober 
3 im ba l. Kein 3 rocifek t>aS, lDaS &‘e ¿Betreffenben burch ifyzt „2tuswanberang" 
a ls  ©ewinn, a ls  perfonlidpe ¿Bereicherung, ja als Ie|fen 2inßoß il;rer Eüußlerifdpcn 
© ntfaitung anfetpen bürfen, als ein geiziger © fam m eseerlnp für © dßeßen ja  Buchen 
iß . ©ewiß w aren für mandpen bie 2Soransfe|nngen in ©dpleßen nid?! gegeben, unb 
es iß  müßig, ÜBer biefen ttm ßanb  gn rechten. Sm m erhin Befielt Eein ^ ^ e ife l , ®*e 
gang anbers ©chleßen als Eünßlerifch fdpopferifcher © au  in ©rfcheinung getreten 
märe, hätten bie aBgewanberfen K räfte  fyer 'alle ihre Eünßlerifche ¿peimat gefunben.
¿Denn irgenbwie inferefßert uns h“ fe mehr benn je ber ©fammesgebauEe. ©ine gang 
neue ¿Beßnnung auf bas lanbfdpaftlidp ¿Befonbete iß  e rm aß t, ein Bewußtes ¿Betonen 
bes ßammesmäßig ©eBunbenen in ben Eiinßlerifdpen nnb geißigen K räften  ber bentfchen 
fianbfchaften macht ßdp BemerEBar. SOTCif biefer pflege ber Eünßlerifdpen „©fammes* 
bialeEfe" hängen ©anansßeHungen in ben oerfdpiebenen bentfchen üanbfdjaftcn ober 
2InsßeQungsfoIgen „bie K u n ß  ber bentfchen © fäm m e" engßens gnfammen. ¿Damit 
wirb, nm m it U tablers Bünbigen Form ulierungen gu fpredjen, „bie pflege ber no£= 
wenbigen nnb ßnngemäßen ¿Begiehungen aller ßam mhdften £e&enSöorgänge aufein= 
anber" angeßreBt. ©erabe bie ¿Beadpfung ber ßammeSmäßigen ¿Befonberheiten führt 
gn einem „®emeinBeß| bes gcfdpichflidpen unb geitiidjen ¿Bewußtfeins", ohne unfrudpt=
Bare ©IeichförmigEeit gu BeroirEen.
© o  iß audp bie 2£usßeIInng ßon SHegranber ßl&ridpt aus 235eimar in ¿Breslau aus bem 
beuflichen ©mpfinben für bas je |f  Befonbers © innfättige ber gefdplberfen Senbengen er= j  79



roadpfcn.. ¿Denn auch 21. ÖIBridjf gclpört in ben langen 3 n g  bet Eünßlerifdpen K räfte, bie 
©dpleßen »erlaßen hoben. 1876 in ¿Breslau geboren, Eonnfe ßdp ber 3 unge m ‘i feiner 
¿Begabung fdpon frülp an bem S a le n f bes 23afcrs © ußa»  DlBridpt (1851 —1892) 
Bilben. ¿Diefer gehört als £anbfdpaftsmaler offenßdptiidp |n  ben K reis 2töoIf D rcßters, 
ber fülprenben unb Bcbeufenbßen maierifdpen ¿Begabung, für bie in ©dpleßen 23er; 
BlieBencn am ©nbe bes 19.3<:ihr h1In')erfS. ¿Der „©ifenbalpngug Bei STfadji" im ¿BreS; 
lauer Sdinfeum m it bem nadpfblaueu ¿U&cnbhimmcl, beu entfdpwinbenben roten ©dpluß= 
Iidpfern Belegt in ber flüfßgeu, Breiten ¿pinfclfülwung unb fatten, roßen FotBgeBung 
als fein fdpönßcs 3 eugnis ben 3 ufonuncnhang mit D reß ter unb läß t audp noch einen 
Iprifdpen ttnfecfon anEIingen, ben man Bei biefem ©cgenßanb fonß nicht fudpen barf. 
D iefes nnb einige anbere ¿Bitber bes 23aferS m it Odfotioen ans ber ©raffdpaft © lüg , 
in benen er auf feine 233eife m it ber aufEommenben Fteilidpfraalcrei fertig gu werben 
»erfudpt, waren ber ¿Uusßeßung beS ©oßncs Beigcfügt.
¿Der prim äre ¿Unlaß unb bamif ber © inn  ber ¿Uusßeßung lag jebodp in bem K ü n ß ;  
l e r f u m  2 I I e f a n b e r  ( O l B r i d p t s .  ©s w ar im mefenilicßen eine ©raphiE=2Ius= 
ßeEfung m it 2lquareßen unb bpanögeidpnungen. ¿Diefe grapßifdpe ¿Befähigung unb 
¿Xteigung bes K ünßlers Eam fdpon »or bem 233eItEricg gum ¿Durchbruch unb führte gnr 
oolten 2CufgaBe ber Ö lm alerei. D a s  w ar Eeinc 233iHEür, fonbern eine bem K ünßler 
eigentümliche Konfequeng, bie ihn auf ber anberen ©eite eine ungemein »ielfeitige, grünb; 
lieh ausgeBilbefe ¡FcrfigFcif ber graphifdpen OTtiffel unb ¿SedpniEen etmöglidpfe. 233ir Be; 
gegnen aßen ¿Urten ber Diabicrungcn, bes jpDlgfdpniffcs, © feinbruds nnb unter ben 
geidpnerifdpen 9dtiffeln faß t neben ben ¿Äußerungen ber Feber unb bes ¿Bleies, bie gerne 
m it ¿CSaßerfarBen EomBiniert werben, eine cBenfo feinfühlige wie materialgerechfe ^anb= 
ha&c m it bem fpröben ¿Buutßift auf.
9d tif biefem ausfchließlidpen ©infag für bie grapBifdpen 30ffittel »erBinbef ßdp eine um 
gemeine ¿Gielfalt ber Bilblicßen Odiotiöe unb © toffe. ¿Uns bem ansgeßeßfen OKaferiat 
heben ßdp gwei große, ßarE unferfdpiebene Oltbfiögruppen heraus: bie ornamentalen 
„©pielereien" unb ¿pflangcn cinerfeits, bie m it ¿GorlieBe gepflegten üanbfdpaften 
anbererfeits.
¿Bei bem ¿Begriff bes (Ornaments Befaßt uns leicht eine gewiße ©Eepßs. 233ir ßnb 
froB, he«ie FormetJ gefnnben gn hoben, m it F o rc e n  leBen gu Eönnon, bie olpne Drna= 
ment Eeineswegs fdpmudtos wirfen. 2lnbererfeits benEen w ir g ar gn leidpf an ben 
legten großen 2 ln tauf ber ¿Bewegung bes Owgenbßils nadp biefer Otidpfung, oßne bas 
D lfißgtüdte, enblidp ÜBerwunbene biefer KünßliihEeiien »ergeßen gu hoben. ¿Begeid>= 
nenb an ben ¿UrBeifen (Olbridjts iß , baß »or ilpnen ber ©inbrud bes Künßlichen, ©e-- 
woßten nicht anfEommcn Eann, obfdpon bie ¿Begießung gum 3 l,genbßil unrerEennBar iß. 
© ie barf für einen jungen K ünßler, ber in ben 3 ahm l Butj nadp 1900 unter bem 
©inbruef ber fafginierenben ¿perfönlidpfeit Jr>. »an be ¿Gelbes arbeitete, nidpt wnnber 
neßmen. SQfCan Eann auch bei manchen ¿UrBeifen DlBridpts auf bie englißhen ©filiße» 
rungen unb auf ¿ßerwanöfes in Deutfchlanb um bkfe Jjd t  hinweßen. Doch bas aßeS 

l 8o  trifft nicht bas ¿E3efenfIicE>e. 233as »ielmehr aße bie ¿pipantaßepflangen, bie ,,©pic=



Iereicn" wie bie fdpeinBar „m ir" Beobachteten ©ewädpfe, ¿Blüfengweigc »on ben 23e= 
müßangen bes F u3enbßils a&hebf, iß  qucHcnbe ¿Pßanfaße 3egen ausgcElügelte ©cfim 
bung, ßnb frei ßrörnenbe ©infäßc gegenüber Beredpnenber ¿CSißEür. ©enauer gejagt 
ßnb biefe ©infäfle bas ©rgeBnis einer fefpr engen nnb lieBeeoßen ¿Begießung bes K ünß; 
lers gu feinen DBjeEfen, ben ¿Pflangcn. 3 m  ©egenfag gu ben »or bem 233eIfSricg 
herrfdpenben ¡ntprefßonißifdgen Kunßanfdpauungen w ar eö ton 2liejanbcr ß lbridpt 
etwas 3Teucs, wie Ipicr in feinen ©ilhoueffen^eidpnungcn einer ¿nängcfndgße, ©dpaf; 
garBe, 233idc ober SSJinbe gnm erßenntal eine faß Botanifcfje Dreuc bis gu ben feinßen 
©tauBgefäßen, ben bpärdpen am ¿Pfiangenßengel gum 2 iusb rud  Eara. D a s  hätte jebodh 
nur einen Begrengfen 235erf, wenn nicht DlBridpt in biefen D ingen gugleidp bas Drna= 
ment gefeßen hätte, unb gwar infoweit, a ls es gugleidp in ber ÄTafnr ber ¿Pfiange lag 
ober anbers ausgebrüeff: ber K ünßler nafpm bie ¿Pflange nur bann »or, als ße gtigieidp 
nafürlidpes D rnam ent w ar. 2£us biefem 233edpfelfpiel gwifdpen 3nnen  unb 2tußen, 
¿Phanfaßc unb ¿Beobachtung erwndpfen organifcß unb gioauglos bie gaiplreidpen ¿pfpam 
taßepflangen, teils als ©üßoueffen, teils m it SSaßerfarB en unb ¿Bieißiff gu Bunten 
¿Bünbcln in loderet, Bewegter Linienführung »ereinigf.
DenfelBcn Eünßlerifcßen ©dpaffensEomponenten Begegnen w ir in ben Lanbfcßaffcn bes 
K ünßlers. ipier Eommf i'ßm gngnfe, baß er bas ö rn a m e n f  nie gu gegenßänblicß auf; 
gefaßt l)at, etwa als bie ober jene 3 *erform, näe ße b>cr F a3enbßil m it großem ¿Be; 
mühen erfanb. @s iß  bie bcEorafiüe F«n£tion bes D rnam enfes, b. f>. bie 2lufteßung in 
ber Fläche, bie thgißthifcß Begielpungstoße ¿Gerfcilung ber eingelnen Dltofiöe im ¿Bßb; 
ansfdpnitt, bie bie Eünßlerifche ¿Pßpßognomie ber früßen Lanbfdßaften Beßimmf. D a s  
Bebeufef au f ber anberen © eite ¿ßermeibung ber pcrfpeEfi»ifrhen 32tiffel im Ianb= 
läufigen © innc, ba ße bie F*ädpe ßören nnb bie © ntfaltnng ber beEorafioen Slemenfe 
Beßinbern. © o erEIärf ßcß, wenn ÖIBricßf in feiner Ftüßgeif »ielfadp auf SPTofwe 
ßößf, bie »on SRafur ans Eeine ßärEere perfpeEtioifdpe DiefenwirEung ßaBen. 9QTofi»e 
etwa ans ber ¿Bergßabf .ipaBeffdpwcrbf m it R aufern , © fraßen  gegen ben ¿pang ge; 
feßen ober ¿Banernßäufer aus ber © raffeßaft am  ¿Berg geleßnf m it Enappem ober ßarE 
»erbedfem Dorigont. 2Xuf biefe 2GSeife Eann ßcß bas ¿Gerfcßadpfelfe unb ¿GerwinEelte 
einer fcßleßfcßen Kleinßabf in feßen K onturen, Elaren ungeBrodpenen Farben, Eaum 
Beeinträchtigt burdp perfpcEfwifdpe ¿Gerfürgungen beEorafi» in ber ¿Bilbflädpe »erteilen. 
D ie  3Ttofi»c wirEen wie aus einer ©pielgeugfdpachfel ßingeßeßt. D ie  ¿Blätter Be; 
Eommen einen gang eigenartigen ißußratw en ©dßmndwerf. 3 ns iciĉ  öor liefen 
¿Bläffern ber jweife poßtioe 233erf ber Eünßlerifcßen ¿Bemühungen gut 3 e' f äeö 
Fugenbßils beuflich: ber © in n  für F ° ttn  — nicht nur in ißrer greif&aren ©egem 
ßänblichEeif als ¿pans, ¿Baum ufm., fonbern aneß als Eünßlerifcßcr ¿Banßein im ¿Bilb; 
gefiige. D a s  Bebenfete feßr »iel baraais, als bie Freilidpfmalcrci meßr unb meßr baran 
ging, nur etwas BTegafioes in ber F orm s« feßen, bie pdp Bis gnr UnEennflicßEeit auf; 
gnlöfen Begann jngnnßen eines ©nfemBIes gligernöer ¿Galeurs.
¿Die fpäteren 2XrBeiten, Befonbers bie aus ben legten F aß te n  ermeifen, baß ßlBridpi 
biefen Fortnenßnn n’c »erloren ßaf unter bem mannigfachen, fuß in großen ©egen;



fügen Eewegenben 233ecßfel feiner lanbfcßaftlicßen OKofioe. ¿Bei biefen BleiBf ein ©e= 
Biet Eeoorgugf nacß ¿ilusflügen in  bie norbbeutfcße ©Bene »on ber ©IBe Bis 233ismar: 
bie Dßüringifdpe 233aßtßeimaf m it ber Hragegcnb »on 2Q3eimar. 233er ßier bie „Elafß= 
feßen © ta ffen" fueßt, muß notwenbigerweife enffänfcßt werben, weber ©oefßeßäus 
nocß 33Siffumspaiais, weber D iefurf rto dp ¿Bei&ebere finben ßcß ba. © ta f f  beffen ßnb 
es bie ansgefaßrenen, Brummen F^bm ege »or ber © fabf, nadp DBerweimar, © rum  
ßebf, ungepflegte K raufgärfen m it winbfcEpiefeu, eerBogenen unb burdplörfpcrfen Draßf= 
gangen, FÄbfdpeunen unb nicfpt gnlegf ber nüeßferne ¿BacEßeinEaßen bes ¿Balpnßofes »on 
DEerweimar m it Delegrafenßangen unb ¿BaßnfcßranEen. 3 n  biefer gehäuften 2£uf= 
gäßlung wirEf bet 31Iofi»Ereis DlEricßts reißt ernucßternb nnb bocß, nimm t m an bie 
eingelnen ¿Blätter in bie ^ a n b , iß  m an eßer erßaunf ÜBer ben gerabegn poetifcßen 3leig, 
ben ber K ünßler biefen Olt'ofiöen aEgugewinnen weiß. 2111c D inge, bie DlBricßt fdpant, 
ßnb gugleidp ©lemenfe feines F°rm enßnnes unb ßaEen barum ißren Beßimmten ¿ßlag 
im ¿Bilbaufßan. © o  BeEommf bas nnfeßeinEarße SQffotio eine Eünßlerifdpe F u*tEf>®n 
unb bamif einen ©eßönßeifsrcerf. ©Ieidpgeifig rß erreießf, baß bie Lanbfdpaft um 
233eimar in ißrer einmaligen ¿Befonberßeit »om K ünßler »oll erfaßt iß. D a s  
ßßaralferißifdpe an ißr iß , »on ber © fab f aus gefeßen, baß m an feßnett „braußen" iß  -  
wie Bei allen tßüringifcßen © fäbfen, baß aBer braußen, EcfonbetS wenn m an bie F £ß ;  
wege ÖIBridpts geßf, gunädpß eBenfo fdpneli bas ¿Biicffetb ßcß Begrengt unb aufßörf. 
@s iß  ber Eurg wellige nnb Eutgweilige Btßpfßmus ber tßüringifdpen ¿pügel, in weißen 
m an eingefangen wirb, wo ber ¿porigonf naß erfeßeint, im  © egenfag etwa gu ben 
langgeßrecEfen, inbifferenten jpößengügen ber fcßleßfcßen ©Bene. 3 m  bpinBlicE auf 
bie Eünßlerifcßen SJICiffel Bebeufef bas eine neue ©rfdpließnng bes Lanbfdpaftsraumes, 
er wirb jegf meßr ausgefeßritten als früßer. D e r  K ünßler tu t es langfam  fcßlenbernb, 
wie cs ein gerfureßfet F ^bw eg c&en »erlangt, bodp Ealb BreiBf er ßeßen, benn es geßt 
ja  Bergauf, unb Baum iß  ber ¿Biidr ben 2Xderfurdpen enflanggegliffen, fo finbet bie 
pcrfpeBtioifcße DtaumwirBung ißr ©nbe in ber aBfcßließenben Linie eines näßen ¿poßew 
rncfenS, ber m it feinen K äufern , ¿Baumreißen, Delegrafenßangen, ¿BaßnfcßranEen bas 
¿BlicEfelb gur ¿Bilbfläcße werben läß t nnb ans biefen D ingen beEorafiöe 233erfe enf; 
wid'elt, bie bas 3Itefi»  gnm ¿Bilb maeßen. 9 I t if  anberen 233orfen: gerabe bie D inge, 
bie uns auf ben erßen ¿BlicE ßngig madpen, enfBeßrlicß erfdpeinen, BeEommen einen 
© rab  »on DTofmcnbigEeif in bet ¿BilbwirEung, ber ißnen erß ißren Eünßlcrifißcn 233erf 
»erleißf. ©s giBf ßeßer meßts Droßloferes a ls  bie tßüringifdpen SacfßeinBaßnßöfe, 
gleicß, »B es ber »on OtieberfreBra ober D berw eim ar iß . 2XBer wie bas ¿Badfßeim 
rot lenbßfenb unb Beßerrfdßenb in bem fonß gurüeEßalfenben K olorit ßeßf, iß  eBenfo 
üBergeugenb wie geißreieß. 9Iiüf ben ¿BaßnfcßranEen iß  es nießf »iel anbers. 333ie ße 
als 333egaBfcßiuß ßalB geöffnet in bie L uft ragen, ßnb ße in ißrer ornamentalen 
¿CSirEung eßer ein Eünßlerifcßer 2ingießuugspnnEf als ein 23erEeßrS; ober ¿8 licfßinber= 
nis, ein burtßaus nofwenbiger ¿Seil bes LanbfeßaftsBilbes. 3ICif DlBridßts Draßf-- 
gäunen freunbet m an ßcß eBenfo feßnett an. D e r  3 aan  *ß ü&erßaupf eine 2 trf  Leif= 

j 82 mofi» in  (QlBricßts Lanbfcßaften. 3 n  einer G,ugenbarEeif bes K ünßters iß  er Bereits



ber Beßertfdpenbe ¿BilbgebanEe in ber 21«, wie er quer aBfpetrenb m it fcßwercn 23allen 
ßcß iiBer bas gange ¿Blaff gießt. 3 n  fpäferen 2£rBeifen län ft et fdpräg bnrcß ben gangen 
23ilbraum  unb feilt ißn als ¿pianfengann gewißermaßen in groei ¿pälften. @rß in ben 
legten ¿Bläffern BeEommf er eine neue FutiEfion. D e r  ¿Befradpfer wirb jegf uicßf meßr 
gleicßfam ansgefperrt unb ferngeßalten, fonbern bie DurcßßdpfigEeif bes DraßfganneS 
nnb ein öeränberfer, mandpmal leicßf erßößfer © fanbpunSt erlauBf einen Bequemen 
¿BlicE iiBer ißn ßinroeg etwa in ben „OTacßBargarfen" — eine ber gelungenßen Día; 
bierungen aus biefem ¿EßeroenEreis. ¿pinfer bem oft winbfeßiefen unb eerBogenen 3 a1111 
erfcßließt ßcß erß tießfig bas DItofio m it bem ins K ra u t gefeßoßenen ¿BTauEoßl, bem 
roten DQftoßn nnb toneßernben 233inben nm  bie Beßelfsmäßige ©arfenlanBe. ©enatt wie 
bie ¿BaßnfcßranBe wirb ber 3 a<m S « einem ¿Biíbmerf, gum ¿Binbegííeb gmifeßen Knnß= 
merf unb ¿Bctradpfer, gum © prungBreff fü r bie ¿Blidfüßrung. © s iß  bie 233elf bes 
Snfim en, in bie man gefüßrt wirb, unb bie legten ©nbes alles crElärf: bie © arfem  
raofiee, bas anßeigenbe ¿Goríanb, bie Bunten ©ieblnngsßänfer am ©turgaefer, ben 
3ifEus am  © fabfranb . ¿Erog ber 21usfcßalfnng alles iyigürlictpcn Eonnen w ir uns bie 
DTten feßen biefer 233elf m it ißrer Dlfifdpung eon ©enügfamEeit nnb DtegfamEeif, ißrer 
N eigung  gur ^eiferEeit nnb ¿Bcfdpanlicßfeit feßr plaßifcß oorßetten. ©s ßnb bie DIfern 
feßen in „D ingsba", wie ße uns O ß ß a n n £ S ©cßiaf, ber ßeßet nidpf gufällig gn ¡ÖEBricßfs 
2irBeifen eine feßr poßfiec ¿Begießung gefunben ßaffe, fo leBenbig ßingeßeHf ßaf.
3««» D inge ßnb es, bie ben intimen ©ßaraEfer eon ßlB ricßts Lanbfdpaften noeß Be= 
fonbers unferßrciißen. ©egenüBer bem m eßr illnßrafieen, EeBßaft Bunten Kolorit ber 
FrüßEIäffer wirb jegf bie F  a r  6£ s11 einer 3 aL'fßeif nnb Licßtßeit entmiefeit, wie es 
nur im 2iquareC möglicß iß. D ie Däne ßnb gewißermaßen über bas ¿)3apier ßaucß= 
bnnn laßerf,- fo baß biefes noeß miffprießf. D f t  wirb fein D on ßeßen gelaßen unb als 
F arbw ert in bie 2iquareHroirBung m it einBegogen. 3 n  einer 233infcrfanbftßaft iß  baS 
meißerßaff gelungen: bas © ran  bes Rapiers wirb gnr LeicßentwßfarEe bes .¡pimmels. 
H ieß t gnlegf Bebeufef biefe ©nfwicElung am ß eine immer meßr teaeßfenbe ÖEonomie 
ber DQTiffet nnb bamif eine immer ßärfere ©inßcßf in bas Sünßlerifcß 233efentlicße. © o 
Eomraf es, baß feine fparfam ßen ¿Bläffer muß feine wirEnngseotlßen ßnb.
D iefe DSSirEung iß  nm fo BemecEensmerfer, a is bas F » f  n t a f  eon DlBricßts 2IrBeifen 
gunädpß geeignet iß, ben 3ngnng  gu ißnen gu erfdpteeren. D e r  K ünßler Eeoorgugf bas 
K leinform at unb näßerf ßcß ßänfig ben D üaßen einer 23ißfenEarfe. ©erabe Bei feiner 
H eigung  gnm 3nfim en iß  bie © efaßr bes ¿GernieblicßenS ßierbei Befonbers groß. Daf= 
fä(ß[icß aber iß  es teoßl ber K larßeif feiner Eünßlerifcßen ©inßcßfen gn banEen, baß 
bas F £rBmf bie ¿GSirfmig ber ¿Bläffer nießf minberf. 31 tan  Eann fogar noeß roeifer 
geßen unb fagen, gcrabe » e il ber Eünßlerifcße ©ebanEe aueß im Eteinßen DQTaßßaB rein 
nnb nneerfälfcßt gnm 2íusbrucí Eommf, roädpß bie 233irEung ber D arßeH nng über ißr 
F o rm a t ßinaus, fo baß ber 23efracßier feßr leießf ßcß beßen gar nießf Bewußt wirb.
23on ©eßleßen ans Eefracßfef — bagu giBf bie ¿Breslaner 2IusßeIInng bntdpaus 2ln= 
laß  — iß  atterbíngs bie ¿Beeorgngung eines BefcßränEten Forotafeö nießts Ungewößm 
Iicßes. D ßne in eine Billige 23eraHgemeinernng fallen gu wollen, mnß m an barauf ßim



weifen, wie gerne fuß fdßeßfcße K ünßler bes 19. Foßtßunberts bes Kleinform ats mit 
großem ©rfolg Bebient ßaben. TRengel iß  ber erße F QÄ, felBß wenn man ben ä ln ftrag  
als ©infcßränEung Bei ben ipolgfcßnittillußrafionen gu K ugiers ©efcßicßfe Ftiobricß 
b. © r. gelten laß t nnb auf feine Beiannfe DSigncffe m it ben „douze centim ètres“ ßim 
weiß. ©S BleiBf entfdpeibenb/wie er biefes F o rm a t Bewältigt ßaf, wie ßiß gerabe ßiecin 
fein EüußlerifcßeS ©enie äußert, ©in ¿weiter feßr ßeroorßecßenber F aQ iß  Ber ¿8 res= 
lauer SlrcßifeEfurmater 21beI6erf 233oeIfI, beßen Beße ©emälbe fcßon in feßr Eieinen 
Stnsmaßen ßd; ßatfen, ber jeborß in feinen unb iltquaretten ßiß m it ben
Eleinßen DItaßßäBen Begnügt, nm ßier m it wenigen, ebenfo fparfam  wie iufenße an= 
gewanbfen D ltiffeln eine über bas F o m taf ßinansgeßenbe große T ß irfu n g  ju  ergielcn. 
©dpließlidp iß  es Eein 3 Ilfa ü, Baß bie Eieinen ÖIßnbien ber © ertrub © fa a ts  gugleidp 
ißre Beßen Leißungen ßnb. ¿Bei bem 23afer © ußa»  ÖIBricßf iß  es gang äßniicß, unb 
fo wirb es EeineSwegS anffaüenb, wenn ßiß an unfere 31eiße äÜepanber ÖIBricßf an= 
fcßließen läß t. D a s  Formai iß  Bann feine ¿ÄußerlidpEeif meßr, fonbern es wirb gum 
233aßrgeiißen einer Eünßlerifcßen ©eßnnung, gum ©tpmBol bes 3nfim en, wo ßdß baö 
© efüßl für bas D idßeriftße gu Bcfonberer © fätEe enfwicielf.
© o  BleiBf eon ber 2£nsßeEtung noiß ein ©ewinn, ber uns wieber gn bem 21nsgangs= 
pmiEf nnfcrer ¿Befraißfungen füßrf. © ic  erfcßeint uns je |f  Befonbers „ßuugemäß" im 
¿rjinBItd? auf bas, was w ir eon ben „¿Begießungen alter ßam tnßaffen LeBenseorgänge 
anfeinanber" fagten. © ie e rflä rt einerfeits, w arum  ber © ißteßer in D ßüringen ßeimifcß 
werben Eonnfe, w arum  anbererfeits feine in D ßüringen ßeimifcße K n n ß  «n S  ßier in 
©dßleßen wieber eerfraut unb eerßänbtiiß geworben iß.

D E R  F L Ö T E N S P I E L E R

K u r t  S c h m i d t

Er weiß sd n  Lied und trägt es doch verschwiegen 
und ringt mit ihm in tiefer Einsamkeit 
bis jedes Wort, wie Gold gediegen, 
sich aus dem Schlackenmeer befreit,

O, könnten wir so immer schweigen 
und unser Herz voll Sonne tragen, 
uns froh vor jeden Tag verneigen, 
da wir der Sehnsucht stolz entsagen 
das Lob der Gasse zu erstehlen:
Hilf Gott, uns ganz im W erk vollenden, 
dann Brüder, kann uns nichts mehr fehlen!



F A M I L I E N N A M E N ,  D A S  E R B E  U N S E R E R  A H N E N

©in ¿Beifrag gur 3RamenEunbe bes KreifeS 32'eujtabf <0©.

¿Gon 2 1 1 f o n s 302' a r  E ß o f f , ¿Reußabf £ )© .

U nter ben F am Äiennamen ber ¿pcintaf »erbienen biejenigen bie größte ¿Beacßiting, bie 
ißren U rfprung im © erm anenfum  ßaBen nnb bie gange LeBensauffaßung unb ©eißes= 
ricßfnng unfercr 2Ißnen enfßüllen. 2tucß ber K reis SRcußabf Birgt eine berarfiger 
¿Ramen, bie uns bie 3patip>ttuefen0§ügc ber U roäfer offenbaren: ©ßrfurcßt »or ber ©off= 
ßeif, Eämpferifcßen © eiß, ¿GoIEsoerBunbenßeif, ©tre&eu uatß ©cßöußeif bes Körpers 
unb ¿Ger&oEEommnung bes © eißes. D ie  meißeu biefer SRamen ßnb aus alfbeuffeßen 
¿Perfonennamen ßeroorgegangen, bie ißrerfeits wieber aus altßocßbeuffcßcn, altfäcßßfcßen, 
angeifäcßßfcßen unb gofifeßen SRamensßämmen geBilbef ßnb. 3 n  ber weiteren 2ius= 
fiißrung feien foigenbe 2I&Eürgungen geBraucßf: ab. =  altbeutfcß, agf. =  angelfäcßßfcß, 
aßb. =  altßocßbeutfcß, af. =  altfäcßßfcß, got. =  gofifeß.
¿Gon uuferen ¿Gorfaßren rüßraen w ir eine ßeilige ©ßrfurcßt »or ber ©oftßeit unb ißren 
gläubigen © iu u . ¿Beibes Eontmf in SRamen ber bpeimaf gum 2 iusbrud , wie ©öbel unb 
© ogm ann. © ie ßnb m it bem © fam m  agf. gob, aßb. gof =  ©off geBilbef. ©öbel iß 
»on bem ab. STameu ©obo»alf, © ogm auu »on ©obasmaiin ßergeleifef. © ie nennen 
uns ben btircß © off ©ewalfigeu unb ben ©offesßeib. ©ine ©fammesgoffßcif ber ©er-- 
manen, nnb gwar ber ^>crmioncn, w ar 3 tm in . 21ns bem ab. ¿Ramen Srm inßer iß  

r3 rm er entßanben, ein füßrenber STame ber © fab f ¿Reußabf. 3 uSrtJßBe liegt für bie 
SRamensBilbmtg ber © fam m  irm in, btteeß ¿GoEalangleicßnng ans ermin entßanben.
2Iucß 3 rm ie r  geßört ßierßer. ¿03ir benEen Beim K lang ber ¿Ramen 3 rm er unb 3 rm le r 
nnmillfüriicß an bie 3 rm in fu l, bie ¿Bunbesfänle, bie K a rl ber ©roße gerßörfe. Unfere 
¿Gäter Befolgten ben Dtaffcßluß ber ©oftßeit. D ie  ©ßrfurcßt £>or bem göffiicßen 3 ta f 
fprießt aus bem ¿Ramen ¿Jteßmef. ©r iß  »on bem ab. ¿Ramen ¿HaginBrecßf abgeleitet, 
ber ans ragin, regin — göfflidßer 3 ta f, geBilbef iß.
¿Reben bem gläubigen nnb eßrfurcßtsoollen © in n  gegen bie ©oftßeit triff »or allem 
^ampff ©eßlaeßf unb © fre it im ¿EGefen nnferer ¿Gorfaßren ßeroor. 3 ß r  LeBen w ar 
K am pf in allen erbenEBaren F ormcit- ® o mußten bie © erm anen fü r ben K am pf ge= 
feßulf fein, 3 m  Kampfe Eonnfen ße aueß ißre ßelbifcßen ©igenfißaften offenbaren: S R u t, 
Küßnßeif, Dobesoeracßfung, Kamerabfcßaft. D iefer ©cßägung weßrßaften ©eißes 
gaben ße in ¿Ramen 21usbrmf; nnb bie aßb. ©praeße Bietet nießf weniger als fünf 
¿QSorfßämme auf, um biefem 3G3efenSguge ber © erm anen 2InsbrncE gn »etleißen: Babu, 
gnnt, ßabu, ßilb nnb wig. ¿ERif bem © fam m  babn iß  ¿Babelf geBilbef; bet SRame eßt- 
ßanb aus bem ab. ¿Ramen ¿Babolb. D er in 3 “ rä alteingefeßene ¿Rarae © im brnm  Eann 
feine ^ e r fn n f t  »on ab. © unfeßram  (© nn tram ) aBIeifen nnb Bebenfef: ber @cßlacßf= 
raBe. D e r  gweife © fam m  ram  iß  »on raban aBgeleifef unb Bebenfei Stabe. 2 S i r  bem j  8 J



Een an bie Beiben 3taBen Jpugin unb ¿ERnnin, bie auf ben ©cßulfcrn DbinS faßen nnb 
bem ©öfferoafcr »on bem SEGeltgefcßeßen Bericßfefen. ¿gaBel iß  »on bem ab. ¿Ramen 
^abuB alb  ßcrgcleifef. ©leicßfalls m it ßabu iß  jpettwev geBilbef. © r iß  aus bem ab, 
¿Ramen ^ab m o arb  ßeg»orgegangen. 2 tm  aHcrßänfigßen finbef ber © fam m  ßilb 2(n= 
roenbtmg. ¿Uns ißm enffpringen eine Unmenge ab. ¿Ramen. ©s follcn nur einige ge= 
nannf werben: .¡pilBißer, ¿rjilbimar, ¿piibiwin, ¿rjilfignnb, ¿pilfiman. 2ta f  ¿pitbißer geßf 
ber für ¿Renßabf nnb Umgcgenb feßr BeEannfe ¿Rame f i l i e r ,  au f ¿pilbim at ¿pilmer, 
au f ¿pilfiman ^ ittm an n  unb ¿poÄmann gurücE. Unb ber Iegfe © fam m , ber K am pf 
anfagf, ßecEf in ben ßeimaifießen ¿Ramen ¿CSide, ¿IGiegerf, ¿IGeiricß. ¿Uns ¿IGigo (ber 
K äm pfer) enffprang 255icfe, aus ¿IGigßarb iXGiegerf unb aus ¿IGigiritß ¿EGeißridß. 
@s iß  nießf nu r ber K am pf an unb für ßiß, ber aus ben germanifeßen ¿Ramen gu uns 
fprießt. U m  bas Eämpferifcße LeBen in feiner © efam tßeit gn geigen, bienen am ß bie 2£uS= 
briiefe für TGeßr nnb ¿IGaffen, bann bie ¿Begriffe fü r .ipriten unb KriegsooIE, foroie 
für bie ¿Eugenben bes Kriegers unb bie © üfer, um welcße ber K am pf enfBrennf. D e r  
mit bem ¿peIm gefcßügfe Krieger triff uns im ¿Ramen ©rimtfi entgegen. @r iß  »on 
©rimo (ber ¿Seßelmfe) aBgeleifef. 2Xngefau m it ber ¿Küßung, feßauen w ir ben ¿p^Ben 
in Bem m it Brun =  ¿parnifcß aBgeleifefeu ¿Ramen ¿B raune«.
D ie .^jauptwaffe iß  ißm bas © ißw erf. Ö rfe lf  unb ß r fm a n n  ßnb ¿pelben bes ©eßwer* 
fes; beuu o rt ßeißf ©eßwertfpige, ©cßrcerf. D rfelf, »on D rfo lf, iß  ber ©cßwerfgewaU 
tige, unb D rfm ann , »on D rfm an  ßammeub, ber ©ißwerfßelb. D e r  Krieger füß rt aueß 
bas ©cßlacßfBcil, bie © freifayf. D a ra u f  beuten bie aus ¿Bilifrib ßer»orgegangenen 
¿Ramen ¿Bicfcl unb ¿Bilger ßiu. D ie  erße ©iEBe bes ab. ¿RamenS nennt ben © fam m  
Bit =  ©{ßlacßiBeil, © freifayf. Docß am ß im ¿pan BßaBen bes ¿EGurffpeerö iß  ber ger; 
manifiße K äm pfer ¿EReißer. ¿ERif bem © er umgugeßen »erßeßf ©örlicß, eigenfließ* 
©erließ, aus ©erolaß, ber ©peerfroße, entßanben. 2£us bem IangoBarbiftßen © fam m  
gaiba, agf. gabu =  Langenfpige eufßaub F e>fIier/ eigenfließ © aibuer. 3 m  K am pf 
»orau ieutßfef bas ¿Banner, unb ¿Banbßeri trä g t nnb Eämpff um  bas ¿Banner. 3 u  
¿Panbcl unb ¿Panber iß  biefer ab. ¿Rame erßalfen gcBIieBeu. D e r  freue Kam pfgefäßrte 
beö Kriegers iß  bas ©eßtaeßfroß. ¿ERarafrib feßügt bur<ß bas © f  reif roß. 2 ius ißm enf; 
ßaubeu ¿EReßrfort unb ¿ERerfert. — D ie  germanifeßen ¿Begriffe für ¿rjelben unb Kriegs; 
»oIE IeBen in ben ¿Ramen ¿Eßeine« unb ¿Eßienel weiter. ¿Beibe ßnb m it bem aßb. © fam m  
began =  Krieger, ©efoigsmann, geBilbef, aus bem bie ab. SRamen Degenßer nnb 
¿Eßcganolb ßeroorgiugeu.
2 in  ben K am pfgeiß ber ¿Gorfaßren nnb bie ¿Eugenben bes Kriegers erinnern bie SRamen 
2IIber, F riemeE/ © ernf, ©rfelf nnb D acteIf, Kiesliiß, ¿Rippe!, ¿Jtieger, ¿Kofßer unb 
¿Koffer, ©eßwefer nnb ©freiBel. 2IIber, eon 2IIfßar, Eämpff nadß 2 ! «  ber 2Ufen. 
Friem el iß  »on bem ab. SRamen F rurn°EB, QkimoiB aBgeleifef unb Bebeufcf: ben in  
¿SapferEeit ¿IGalfenben. 2Cnf ben gieießen © fam m  geßf ber in früßeren F aß cßunBerten 
in ¿Reußabf BeEannfe ¿Rame FooßwßoEB jurücf. ¿Die ungeßüme K am pfluß  ber ©er» 
manen fpiegelt ßcß in bem SRamen © ernf wieber, geBilbef ans bem ab. ¿Ramen ©ern=. 
ßarb, ©rweiferung »on © irßarb. ©rfelf nnb. ¿parfeif Eommen »on D a rB°Ü ßcr unb



Segeid;nen ben mif itüiwi>eif Äämpfenben. SenfelBen © inn  Ifaf .iparfwig, oon .iparbw 
wid; abgeleitet. Äicsiicf> nennt ben ©peerfrofjen; ber Ufame entfianb aus ab. ©ifaleiE.
Utippel ifl oon BftbBalb Ijergeleifef unb Bebeufef: ber in Ä am pfw ut Äüijttc. S e r  © fam m  
nib Bcbenfef ©ifer, SrBifferung im Ä am pf unb B aß, amf> gn Bolb aEgelaufef: Äirimljeif. 
21ns jprobgar =  ber Dtufjmfpeer, entfianb Kieger; fjrob i)cißf Kufjm , unb gar ifi 
casfelBe wie ger =  2B urffpeer, © er. Dtu^nwoII Ecimpffe and; .iprobffari, welcher ULame 
in Kofljer unb K offer weiferleBf. S e r  im Ä am pf 23cf>enbe ijl ©i^roefer. 3 n  bicfem 
Dramen ifi ber © fam m  fwinb =  gefdjwinb, Eef;enbe, oerBorgen. 3 n  ©freiBel fdjanen 
mir ben flreitBaren Krieger; ber Ufame ijl aus ab. ©fribBerf fyeröorgegangen.
Unb um weldffe © iifer Eämpffen benn nnfere iÖorfafwen? © ie  fd;ii§fen il;re ©djoHe, 
^peimaf unb 23afcrlanb. 3 i;ren  (JdBBefifj, bas ©efd;IeöE>fsflamrogut, baö bem 33egriff 
.ipeimaf gicidjgufefjen ifi, Begeidjnefen fie mif ben 253orfflämmen: obat, uobai, ubal. 
S a r a u s  finb bie Uidraen U tim ann (S b a lm a n ) unb U irid ; enffitanben. S e r  © erm ane 
fdjii§tc feinen 33efii5 gegen frcmbe ©inbringlinge bnrd? eine ©nfriebung ober ein ©e= 
ijege. S a r a n  erinnern uns nocf> bie UCamen: .ipein, bpemifd», .Spanei, bie aus bem 
© fam m  I;agan f;eröorgegangen finb. bpein nnb ipeinifd; Iiegf ber ab. Utatne .ipagino, 
Jpanel ber 9Tame .ipaginolb gugrunbe. — S a s  Snbgiel bcS Kampfes w ar unfcrcn 
Sinnen © ieg unb ^rieben. 23Sie Ifodf> fie ben © ieg einfcfmfen, geljf fdjon aus ber U m  
gafjl ber ab. dperfonennamen E>eri>or, bie mif bem © fam m  fig geBilbef finb. <Sr ifi in 
ben Fam iliennam en ©eicfjter unb ©ei&crf enthalten. ©eidEjfer Eommf oon ©igiijarb, 
©eiBerf con ©igi&erf fjer. 2 ln  bie ,!pod;fd>äf;ung bes F leh e n s  erinnern F 'P P CC un  ̂
Friffc^; fie Begeidfinen bie ben F r *e^cn ©dmfsenben.
Unferc SGorfaBren erEannfen Elar, bafj in ber 2Mfßgemeinfd>aff i^re gange © färfe  Tag. 
S ie  enge 23oIESi>er6unbenf)eii lefcn wir ans ben Ufamen fjerans, bie mif ben © fam m en 
bief, liuf unb öolE gufammengefe|t finb: S iff r id t, Seiperf, SieBerf tmb 23öIEeI. Stile brei 
© fäm m e Bebeufen: 23oIE. S ittricf) enfjianb aus S ieferid), Seiperf nnb £ieBerf aus 
S intpert, unb 23öIEeI aus F^IEo.
UfeBen ben Eriegerifdjen Sngenben pflegten ifie unfablige, eble ©efinnung, bie in bem 
D Ulmen (Sblinger ijeufc nod> weiferleBf. ©blinger ifi ber 21blige, ber (Sbelmann. Unb 
bie ©efdf)id)fe biefer F am ‘t*c Befläfigf bie oornelfme 2i&flammung in alfer 3 c>f* 
Sblinger leifen nämlidft ilfren U rfprnng ijer non bem nralfen iBauerngefdffled^t ber 
©blinger, ben fog. .SpergogsBauern aus itä rn fen , fo genannt, weil bie ^ erS°gäciniel un8 
bafcIBfi ein erBIidjeS K ed;f i^rer w ar. iBereifS 1269 liefj fid; ber iBo^menEönig 
iÖffoEar II . oon einem ®blinger einfe|cn.
2 iu f bie 2IusBiIbung unb Ü&nng bes Körpers legten nnfere 23orfa^ren allergrößtes ©e= 
roidjf. S a r u m  frieBen fie eifrig © porf, ber ja  ber 332ie^rf>affmadjung bienfe. © te 
pflegten mif iGorlieBe bie Äampffpiele. S a s  lefen w ir nod) I;eufe ans bem Ufamen 
© piller I;eraus. © pilil;arb ifi ber, ber bas 233affen= nnb jvampffpiel freiBf.
S ie  Ufamen ber ^ e im af finb uns ein Elarcr ©piegel ber 235efenSgüge nnferer 23ou
fahren. S a r u m  wollen w ir Beim Ä lang ber Ufanten,^bi:e.g[s teures @rBguf nnS ü6er=



S C H L E S I E N

R U H M  D E R  H E I M A T

G e r h a r d  K u c k  h o f f

Wenn ich deines Waldes Dom durchschreite. 
Hör ich deine ewige Melodie,
Selmsucht klingt, die zarte Harfensaite, 
Klingt und schwingt, und selig wandelt sie.

j '
Abendstem in einen goldenen Hafen,;
Der mir lächelnd winkt am Tor der Nacht. 
Wen die Stimmen deiner Quellen trafen, 
Heimat, der ist trunken aufgewacht,

Hat ein Lied, dein ewiges Lied gesungen.
O, e i n  Name nur, der uns entzückt: } 
Eichendorff! — aus deinen Dämmerungen 
H at er deinen tiefsten Glanz gepflückt.

Wenn ich deines Waldes Dom durchschreite, 
Hör idr auch das Rausdien deiner Kraft. 
Tausendmal riefst du dein Volk zum Streite, 
Tausendmal hat es sich aufgerafft,

Nodi von deinem ewigen Liede trunken,
Und dein Feind ersdirak vor deiner Macht. 
Allemal noch ist er hingesunken.
Einst erprobt in  der Tatarenschlacht,

Wirst du herrlich in des Reiches Osten 
Sein lebendiger starker Sdiutzwall sein,
Und w ir werden deine Größe kosten,
Deinem Strom und deinem Wald uns weihn.
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M I T T E  I L U  N G E  N / B ü  C H E R E C K E

UNIV.-PROF. DR. ALBERT BRACKMANN 
70 JAHRE ALT

W enn Professor Dr. Brackmann in diesem Monat 
in voller Schaffenskraft 70 Jahre  a lt w ird, so 
darf Schlesien un te r den Glückwünsdienden 
nicht fehlen. Es hat die Ehrenpflicht, in D ank
b arkeit d e r vielfältigen Förderungen zu ge
denken, die der Jub ilar besonders im letzten 
Jahrzehnt der schlesischen, insbesondere der 
oberschlesischen H eim atarbeit angedeihen ließ. 
Aus einer angesehenen braunschweigischen P a
triz ier- und G elehrtenfam ilie stamm end, wurde 
Professor Brackmann am 24. Juni 1871 in Hanno
ver geboren. E r w idm ete sich zunächst dem 
höheren Schuldienst und w ar nachher Professor 
an den U niversitäten M arburg, Königsberg und 
Berlin. 1929 w urde e r  zum G enerald irek tor der 
preußischen Staatsarchive und zum 1. D irektor 
des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem 
ernann t, 1935 zum kommissarischen Leiter des 
Reichsnrchivs. Am 1. O ktober 1936 ging e r  in
folge Erreichung der A ltersgrenze in den Ruhe
stand. Von 1932 bis 1937 w ar Professor Brack
mann der Leiter der Publikationsstelle in Ber
lin-Dahlem, seit 1933 ist er Leiter der Nord- und 
Ostdeutschen Forschungsgemeinschaft, seit 1934 
der Zentralstelle fü r Nachkriegsgeschichte, E hren
m itglied des Vereins fü r Geschichte Schlesiens 
und der Historischen Kommission fü r Schlesien 
ist e r  seit 1931, der Kommission fü r Geschichte 
in d er Sudetendeutschen Anstalt fü r Landes
und Yolksforschung seit 1940,
Professor Brackmann ist e iner der führenden 
und allgemein anerkannten  deutschen H istoriker 
unserer Zeit, Seine Schaffenskraft w idm ete er 
zunächst der m ittelalterlichen Geschichte und den 
historisdien Hilfswissenschaften. Seit er 1913 an 
die U niversität Königsberg berufen w urde, nahm 
e r  sich mit besonderer Liebe und mit Erfolg der 
geschichtlichen Erforschung des Ostens an.
Neben einer sehr großen Anzahl größerer und 
k le in ere r Aufsätze w urden wertvolle Bausteine 
fü r die deutsche G esdiiditssdireibung u. a ; seine 
W erke aus dem Ostbereich: „Zantoch, eine Burg 
im deutsdien O sten", „M agdeburg als H aupt
stadt des deutsdien Ostens im frühen Mittel- 
a lte r" , „K risis und Aufbau in O steuropa". 
Brackmann ist w eiterhin der H erausgeber des 
im Jah re  1933 erschienenen W erkes „Deutsch
land und P olen", sowie H erausgeber bzw. Mit
herausgeber der Schriftenreihe: „Ostpreußische 
K riegshefte“ , „Forschungen zur mittelalterlichen 
und neueren  Geschichte", „Deutschland und der 
O sten", „Baltische Lande" sowie der Zeit
schriften: „Jahresberichte fü r deutsche Ge
schichte" (seit 1925),* „Historische Zeitschrift" 
(von 1928 bis 1935), „D ie Jom sburg" (seit 1937),

„Deutsches Archiv fü r Landes- und Volks
forschung“ (seit 1937).
Wir in Oberschlesicn lern ten  Professor Brack
mann nach 1933 kennen. Damals kam e r  zu uns 
und half uns mit seinen reichen Erfahrungen 
und seinem Einfluß, die deutsdie heim atkund
liche A rbeit in Oberschlesicn lebendig zu erhal
ten und neu auszuriditen. Auf den Jahres
tagungen der Nord- und Ostdeutsdic Forsdiungs- 
gemeinschnft berücksichtigte er gern und weit
gehend immer w ieder auch oberschlesische 
Fragen. Die Tagung der Forschungsgemeinschaft 
im Jah re  1934 in Neisse vereinigte eine sehr 
große Reihe führender deutscher Wissenschaftler 
und Volkstumsvorkämpfer und brachte die schle
sische Landes- und Volkstumsforschung ein 
gutes Stück vorwärts. Wenn 1936 das „Amt für 
Landeskunde" in Oppeln gegründet werden 
konnte, so w aren von Seiten der Wissenschaft 
neben Univ.-Prof. Dr. Aubin in Breslau Pro
fessor Dr. Brackmann und sein treuer H elfer 
D r. Papritz  wesentlich beteiligt. Audi der deut
sdien Heimatforschung in Ostoberschlesicn, so 
den Bestrebungen von Viktor Kauder, sdienkte 
Prof. Brackmann im m er w ieder gern seine Hilfe.
Ü berhaupt hat sidi zwischen Obersdilesien und 
ihm und seinem Berliner Arbeitskreis in den 
letzten  Jahren  eine rege und fruditbare A rbeits
gemeinschaft gebildet, die nicht durdi Satzungen 
und gegenseitige Verpflichtungen eingeengt ist, 
deren Motor vielm ehr im m er aussdiließlidi der 
Dienst fü r Volkstum, Heimat und V aterland war.
Was die Zusammenarbeit mit Professor Brack
mann angenehm und genußreich macht, das, ist 
seine lau te re  A rt, das sind sein offenes und tak t
volles, verbindliches Wesen, seine bei a lle r per- 
sönlidien Bescheidenheit feste, k lare  und zähe 
H altung, seine stete Hilfsbereitschaft, aus seinem 
umfassenden Wissen und seinen reidien Erfah
rungen seiner Gefolgschaft, seinen Arbeitskam e
raden und d er Sache selbstlos zu dienen.
D er F ührer hat Prof. Dr. Brackmann anläßlich 
seines 70. G eburtstages den Adlersdiild des D eut
schen Reiches verliehen. Karl Schodrok.

NACHTWANDERUNG DER SCHLESISCHEN 
ORNITHOLOGEN IM TRACHENBERGER 
TEICHGEBIET.

An ihren  bunten Liedern k le ttert
Die Lerche selig in die Luft;
Ein Jubelchor von Sängern schmettert
Im Walde, voller Blüt' und Duft. Lenau.

Naturkundliche W anderungen dienen am besten 
der Erforschung des heimischen Pflanzen- und 
Tierlebens. Sie lassen uns so recht die Schön
heiten unseres Schlesierlandes erleben. Solche 1 8 ^



W anderungen verm ehren die N aturkenntnisse, 
vertiefen  unser N aturgefühl und verhelfen zur 
tiefen H eim atverbundenheit. So dienen sie also 
nicht zuletzt dem H eim atgedanken und  schaffen 
die erdhafte  V erbundenheit m it dem H eim at
boden. Es gilt vor allem, auch bre iteren  
Schichten unseres Volkes Anregungen zu geben, 
wie man zur „N aturbildnng" gelangen kann. So 
haben w ir in  Oppeln schon seit vielen Jahren  
vogelkundiiche Frühw anderungen eingeführt, an 
denen sich jederm ann beteiligen kann. Sie e r
freuen sich von Ja h r zu Jah r eines s tä rkeren  Zu
spruchs, namentlich auch bei der Jugend. Die 
vogelreiche Bolkoinsel, ein Mischwald und ein 
Bruchgebiet sind die Ziele. Besonders notwendig 
ist es, die Vögel nach ih ren  Lautäußerungen be
stimmen zu lernen. N ur die Kenntnis d er Vogel- 
siimmen macht die Feststellung der A rten mög
lich. Durch das O hr gelangen w ir zu r Vogel
kenntnis. Die Hauptsache ist, daß die Teil
nehm er zu eigenem Beobachten und D enken an
geregt werden.
G ern ergre ift der Feldornithologe die Gelegen
heit, neue vogelrcidie Gebiete kennenzulernen. 
Eine Nachtwanderung in  einer von der N atur 
so verschwenderisch ausgestatteten  Landschaft, 
w ie sie die Bartschniederung zwischen Militsch 
und T radienberg  darstellt, b ietet unendlich viel 
an Erleben. So w ar auch eine zahlreiche Teil
nehm erschar der E inladung des Vereins Schle» 
sischer O rnithologen fü r  Sonntag, den 18. Mai, 
gefolgt.
Lfm 1 Uhr nachts begann die W anderung vom 
Bahnhof T radienberg  aus. Nach Durchschreiten 
des stillen  Städtchens kam en w ir bald  durch ein
zelne Waldstücke. An den fahlen Umrissen der 
mächtigen Eichen konnte man die E igenart der 
Landschaft zunächst n u r ahnen. B lutrot stieg der 
Mond über die Baumkronen. D ie ersten Nacht- 
Stimmen w urden vernehm bar. Das eintönige 
Quaken der Laubfrösche w urde begleitet vom 
fernen Ruf der Knoblauchkröte und  dem melo
dischen T rillern  der Wechselkröte. Ein unheim 
liches hu, hu, hu v errie t die W aldohreule; auch 
der W aldkauz ließ sidi hören. In Radungen 
fielen zahlreiche Storchnester auf, die z, T. besetzt 
waren. Noch bei völliger D unkelheit setzten 
Kiebitz, Stockente, Bläßhuhn, Zwergtaucher, 
Schwarzhalstaucher* Lerche und Gartenrotschwanz 
mit ihren  Stimmen ein. D er Altteich w ar e r
reicht. D ie geheimnisvolle Große Rohrdommel 
ließ in Abständen ein dumpfes „prum b" ertönen, 
das ih r  den Namen „Moorochse“  eingetragen 
hat. Es k lang fast w ie d er Ton einer Urwald- 
tromrael. Zahlreiche G raugänse schrien wie unsere 
Hausgans, D ie Bekassine unternahm  auch im 
F instern  ihren  Sturzflug, der durch das eigen
artige  „M eckern" beg leitet wurde.
Mit zunehm ender H elligkeit w urde d er Chor 

X 9 0  der Stimmen immer reichhaltiger. Von Sing

vögeln w aren zu hören: Buchfink, Amsel, Sing
drossel, P irol, Kuckuck, Goldammer. D er Drossel
rohrsänger „q u a rrte "  im Schilf, das grünfüßige 
Teichhuhn rief kurz k u rr, k u rr , und der D orn- 
d reh erw arn te  rauh gäk, gäk. D er A lttc id iw ar zur 
H älfte in  tiefes Blau getaucht, zu r H älfte schim
m erte  er silbern. W ir genossen ein herrliches 
Bild: der Silberschimmer ging in  ein im m er 
tiefer w erdendes Rot über. Die Sonne stieg ans 
dem See empor. D ie ganze Schönheit der Land
schaft w urde offenbar. W ir w aren in einem  N atur
wald, einem Mischwald, wo die Bäume nicht ge
d rillt in Reih und Glied stehen, sondern nach 
ihren  eigenen Gesetzen in F re iheit wachsen. Da 
w ar die gesunde D reiteilung in Baum-, Strauch- 
und K räuterbestand vorhanden. D er Reichtum 
an Unterholz, d e r erst den malerischen Reiz 
schafft, w ar groß. Zahlreiche Schwimmvögel lenk
ten  die A ufm erksam keit auf sich. H aubentaucher, 
Tafel-, Moor-, Schnaitcr- und R eiherenten w ur
den festgestellt. Die Taucher w aren  von ihren 
Jungen begleitet. Bei der R eiherente fielen der 
schöne Kopfschmuck und das blendende Weiß ih re r  
F lanken im Gegensatz zu dem tiefschwarzen Ge
fieder auf. Im W eiterschreiten durch den Wald 
e rfreu ten  uns Kohl-, Blau- und  Schwanzmeisen 
durch ih r  drolligesTreiben im Geäst. D erT rauer- 
fliegenfänger fiel durch seine vornehm e Schwarz« 
w eiß-Färbung und der G elbspötter durch die 
metallisch h a rte  K langfarbe seiner Melodie auf.
Als w ir auf eine Landzunge des golddurchsonnten 
Teiches tra ten , bot sich uns ein w undervolles 
Bild: Über der weiten Wasserfläche schwebten 
drei Kraniche, unsere größten heimischen Vögel, 
dahin. Schnabel, Hals, Rumpf und Beine bil
deten eine schnurgerade Linie. Längere Zeit 
konnte man die seltenen Vögel m it dem Fernglas 
verfolgen. V orüberziehende Störche und R eiher 
boten Vergleichsmöglichkeiten. D er Flug des 
Fischreihers ist sehr charakteristisch: sein Hals 
ist w ährend des Fliegens S-förmig zurückgebogen. 
Kurze Zeit darauf sahen w ir einen Kranich auf 
e iner Wiese dahinschreiten. D er dunkle, buschige 
Schwanz machte ihn auffällig. Alle Augenblicke 
,.sicherte" der scheue Vogel, d e r zu den größten 
Seltenheiten gehört. Bald darauf hörten w ir 
auch Kranichstimmen: trom petenartige Töne ver
mischt mit allerlei Jahrm arktsgeräuschen.
In den Schilfwald des Nesigode-Teiches fiel eine 
schw arzbraune Rohrw eihe ein. D ieser Raubvogel 
räum t s ta rk  un ter dem Wassergeflügel auf. Hoch 
ü ber dem W alde w urde ein großer Vogel an 
seinem  Gabelschwanz als Schwarzer Milan e r
kannt. Neue Sänger ste llten  sich vor: D er Baum
p ieper flog auf und sang sein Balzlied; die k lei
nen Laubsänger ließen sich n u r nach ihren  Stim
men unterscheiden, und der O rto lan  stimmte 
seine schwermütige Weise an. E ine Neuerschei
nung w ar der Schlagschwirl, der uns seine 
wetzende Schwirrstrophe vortrug. E in größeres



Nest auf dem W aldboden w urde als Entennest 
angesprochen. Das Landsdiaftsbild änderte  sich, 
Sanddünen gaben der Gegend das G epräge. Als 
C haraktervogel ließ h ier d er Brachpieper beim 
Balzfluge sein fortgesetztes z irrlu i ertönen. Gelbe 
Kuhstelzen flogen w ippend ü b e r den Acker. Von 
weitem  erk lang  das upp upp des W iedehopfes.

D ie Frühstückspause in einem  Gasthaus von 
Buchenhagen w ar nach dem w eitausgedehnten 
Nacht- und Frühmarsch reichlich verdient. Im 
Hof saß eine Uferschwalbe neben einer Rauch
schwalbe, w ährend eine Mehlschwalbe vorbeiflog. 
Noch einen w eiteren See, den Großen Grabowke- 
teich, le rn ten  w ir in den Vorm ittagsstunden ken 
nen. H ier erreg te  vor allem die sdiwarzschwän- 
zige Uferschnepfe A ufm erksam keit. Auffällig 
sind  ih re  langen Stelzen und der gerade lange 
Schnabel. Als sie aufflog, hörten w ir auch ih re  
Stimme, die wie ein hodiausgestoßenes „Ach Gott, 
ach G ott“  klingt. Dem unk, unk einer Unke 
w urde nachgespürt und als U rheber eine kleine 
K röte entdeckt, die gelbe Flecke auf ih re r  U nter
seite aufweist und kaum  die halbe Größe eines 
Frosches hat.
Wunderschöne W aidbilder zeigte uns dann der 
Marsch nach Jagdhausen: Gewaltige Eichen und 
Buchen säumten, den Weg. D er Blick glitt be
w undernd über den grünen Samt des Mooses, 
das R ankenw erk der Beerensträucher, über fa r
benfreudige W aldblum en und dunkle W aldes
kammern. Auf einer K iefer stand ein Nest von 
großem Umfang. Ein Schwarzstorch, der wegen 
der .Gefahr des A ussterbens zum N aturdenkm al 
e rk lä rt w urde und ein einsam er scheuer W ald
vogel ist, b rü te te  darin.
E ine schöne F ahrt auf Leiterw agen nach Trachen- 
berg  beendete die erlebnisreiche W anderung. 
Die Teilnehm er dankten  D r. Schlott, der uns 
ein kenntnisreicher F ührer w ar. Sie ba tten  eine 
der artenreichsten Vogelgebiete und eine 3er 
schönsten W ald- und Teichlandscbaften durch
w andert und erlebt, A rthur Steifen.

*

J o a c h i m  H e r r m a n n ,  K l i n g e n d e s  
S c h l e s i e n .  M usikkultur vom M ittelalter bis 
zum Barock. 12. der Schlesienbändchen aus Sdile- 
sienverlag, Breslau. P re is 0,80 RM„ geb. 1,20 RM. 
Soviel auch n u r fü r die schlesische Musik
geschichtsforschung zu tun  b leibt: seit dem E r
scheinen von D r. F ritz  Feldm anns Musik und 
Musikpflege im m ittelalterlichen Schlesien (Dar
stellungen und  Q uellen zur schles, Geschichte. 
Bd. 37, Breslau 1938) bat sie einen festen U nter
bau bekommen. D arüber läßt sich mit einigem 
Wagemut das Baugerüst zu einer schlesischen 
Musikgeschichte aufführen. Das W erk ist not
wendig, weil die geschichtliche Vergangenheit 
u nse rer H eim at heute nicht n u r wissenschaftlich 
eingestellte Forscher angeht, sondern eine K raft
quelle fü r die Allgemeinheit w erden kann, wenn

es glückt, an die Kunst der a lten  Meister heran
zuführen. D er grundstürzende Gesinnungswech
sel, den w ir in der jetzigen Zeitwende in unserer 
Kunstanschauung erleben, hat den Boden in nie 
geahnter Weise fü r die Erweckung d er herrlichen 
und so lange verkann ten  deutschstämmtgen Kunst 
gelockert. Vor allem  ist es die Jugend, die unter 
verständiger Anleitung immer m ehr unm ittel
baren Zusammenhang mit der künstlerischen Ver
gangenheit unseres Volkes gewinnt. In der Musik 
gibt sie den als ungesund erkannten  Teil der 
romantischen Erbschaft preis, e rinnert sich aber 
sta tt dessen jenes so lange ungenutzten Erbes, 
das uns die Geschlechter der Vorfahren h in ter
ließen. Hieß es vor nicht langer Zeit noch, man 
müsse sich erst „historisch“ einstellen, um alte 
Musik m it Aussicht auf Genuß in sich aufzuneh
men, so bedürfen w ir heut gar nicht m ehr dieser 
Hilfe, sondern fühlen uns von a lter Musik un 
m itte lbar angesprochen und ziehen sie den weich
lichen Erzeugnissen en ta rte te r Rauschkunst vor. 
Da kommt denn das schmucke Bändchen von 
Joachim H errm ann höchst willkommen. Steht 
doch Schlesien, wenn man die M usikerträge frü 
herer Jahrhunderte  überschaut, keineswegs mit 
leeren Händen da. D r. H errm ann hat das Ver
dienst, die größeren und k leineren  Bausteine zu 
einer schlesischen Musikgeschichte im MittelaUer 
und der Barockzeit, die le ider meist ungenutzt 
herum lagen, mit Fleiß zusammengetragen zu 
haben. So führt er uns durch den M usikbetrieb 
der m ittelalterlichen Klöster und Kirchen, zeigt, 
wie selbst in der ausschließlich lateinischen Zeit 
der römischen Kirchenmusik unser G renzland all 
sein K ulturgut deutschen oder deutsch beeinfluß
ten  Q uellen verdankt. Je m ehr die A ufklärung 
der Renaissance den kirchlichen Grundsatz aut 
sacra aut non für die Kunst preisgibt, um so 
kraftvo ller entfaltet sich die Kunst der Welt. 
Daß sie nun nicht bloß geduldet w ird, beweist 
das „G logauer Liederbuch“ , das aus dem Musi
zierbedürfnis des dortigen Kollegiatstiftes ber- 
ging. Seine Reichhaltigkeit übertrifft die des 
Lochheimer Liederbuches. Um seine Schätze dem 
Zugriff der Allgemeinheit darzubieten, hat es 
Dr. Ringmann in Bd. 1 und 8 der Reidisdenk- 
male deutsdier Musik veröffentlicht, nachdem er 
schon vor Jahren  eine praktische Auswahl im 
B ärenreitcrvcriag  vorlegen konnte. Die m ehr
stimmige Kunstmusik gipfelt dann nach verhält
nismäßig kurzem  Anlauf in Schlesien erstm alig 
in Thomas Stoltzer. D ank dem um 1500 ein
setzenden Notendruck haben sich zahlreid ie seiner 
M eisterwerke erhalten . Manche se iner deutschen 
C horliedsätze bürgern  sich immer m ehr ein. Und 
dann reiß t die Kette der M eister nicht m ehr ab, 
wenn auch die künstlerische Höhe eines Stoltzer 
kaum  je  wieder erreicht w ird. Da sind am Aus
klang der Renaissance Nucius, Madelka, Löwen
ste rn , Besler; es folgen in der Barockzeit die



Meyer, Lemle, Sdieffer, Phengius und Zeuischner 
und der geniale LautenLsi und Tonseizer Reus- 
ner. —. Die Geschichte des einstimmigen Liedes 
kann mit e iner langen Reihe von trefflichen Kir- 
chengesangbiiehern aufw arten. Die weltliche Seite 
der Singelust tr itt  uns in der Kunst der Minne- 
und M eistersinger entgegen. Das Bild des Kunst
betriebs w ird mit einem Abschnitt über sdile- 
sisdie O rgelbauer, Instrum entenm acher und 
Notendrucker vervollständigt.
Kurz und gut: w er in der H eim atkunde die Musik 
nicht vernadilässigen will, findet h ie r Beratung 
und Stoff fiir zahlreiche Vorträge. In einem 
w eiteren Bändchen w ill D r. H errm ahn die Musik
geschichte Sdilesicns bis auf unsere Tage w eiter
führen. Solche Veröffchtlidiungen tragen er
fahrungsgemäß häufig dazu bei, in manchen Le
sern den eigenen Forschertrieb zu entflammen. 
Die Musikforschung unserer Heim at braucht nodi 
viele H ilfskräfte. Die B lätter des K apitels Früh- 
und Vorgeschichte sind noch leer. Audi die ä lte re  
Volksliedforschung vertrüge  neue Vorstöße. Eben
so ließe sich viel zu einer Geschichte des Berufs
standes der schlesischen M usiker beitragen, wenn 
a lle  einsdilägigen Notizen, die entdeckt w erden, 
den M usikhistorikern zugeleitet würden.

G erhard Strecke.
P a u l  K r u t s c h e k ,  e i n  L e b e n  f ü r  d i e  
K i r c h e n m u s i k .  Von A l o i s  S c h i r d e -  
w a h n, Breslau 1940. F rankes V erlag und 
D ruckerei, O tto Borgmeyer.
Aus lang jähriger Personenkenntnis und genauer 
Prüfung des Nachlasses des V orkäm pfers für die 
Reinheit der Tonkunst in der Kirche gibt der V er
fasser in teressanten Einblick in die Strömungen, 
die sich Ende des vorigen Jahrhunderts in den 
deutschsprechenden G ebieten bezüglich d er Kir
chenmusik bildeten, und ste llt den entscheiden
den Einfluß des Schlesiers Krutschek fü r die Ge
staltung der música sacra ins heile Licht.

D r. Blasdike.
P r e h l e d  1 i d o v  y c h  o v  n e  p r ’a c e  
v s i r s i m  O s t r a v s k u  1 9 8 8 /3 9 , 1939/40. 
(Übersicht über die VolksbildungsaTbeit im Groß- 
O strauer Raum), M ährisch-Ostrau 1940, 62 S.
Das M ährisch-Ostrauer Land, d er Zipfel, der seit 
Jahrhunderten  im Süden nach Schlesien hinein
ragt, ha t durch die E ingliederung in das deutsche 
Hoheitsgebiet, den Fortfall der Zollgrenzen usw. 
w ieder regere Beziehungen zu Schlesien gewon
nen. Einige schlesische G renzstreifen sind üb ri
gens beim  O strauer G ebiet und damit im P ro
tek to rat verblieben (Schlesisch-Ostrau, Friedeck), 
interessieren uns natürlich aber ganz besonders. 
"Wenn w ir auch in erster Linie Beziehungen zu 
den Volksdeutschen des O strauer Landes zu pfle
gen haben, so w erden w ir doch .auch mit Nutzen 
dem allzeit sehr regen k u ltu re llen  Leben des 
mährisch-tschechischen Volksteils dieser Land;.

192 schaft unsere A ufm erksam keit schenken.

liegende „Übersicht" ist zur ersten  Unterrich
tung darüber ganz besonders geeignet. Sie w ird 
seit Jahren  von der „K ultu rn i rada pro sirsi 
Ostravsko" (K uliurrat fü r das Osfrauer. Land) 
herausgegeben, infolge der politischen Ereignisse 
w erden diesmal zwei Jah re  erfaßt. D er K ultur
ra t ist die Dachorganisation von Bezirksbildungs
ausschüssen, von denen 9 (M.- und Schles.-Ostrau, 
Rosenau, W alladiisdi-Mcseritsch, M.-Weißkirchen, 
F rankstad t, Misteck und Friedeck) beim O strauer 
Laude verblieben sind. Dazu kommen noch eine 
Reihe örtlicher V erbände verw andter Art. Zu
nächst ist festzustellen, daß die M ähren und 
Tschechen im P ro tek tora t volle ku ltu re lle  F re i
heit genießen und ihre sehr vielseitige Volks
bildungsarbeit im letzten Jah re  z. T. noch in ten
sivieren konnten. Neben dem gut ausgebauten 
Yolksbüchereinetz fällt besonders die A rbeit der 
Volkshochschule Mährisch-Ostrau ins Auge. Den 
breitesten  Raum nehmen h ie r die Sprachkurse 
ein, naturgem äß steht das Interesse fü r die 
deutsche Sprache im V ordergründe. Gewisse ge
samttschechische K ulturveranstaltungen der Re
gierungspartei (Narodni Souracenstvi) w urden 
örtlich recht großzügig begangen, w ie die Aktion 
zur Popularisierung der bildenden Kunst, die 
P ropaganda fü r das tschechische Buch, die F eier 
des tschechischen Musikmai. Uber die Abgren
zung der staatlich-parteilichen und d er privaten  
Volksbildungsarbeit ist das letzte W ort noch 
nicht gesprodien, bei d er Kassenabrechnung des 
K ulturrales fällt der große Anteil der aufgebrach
ten P rivatm ittel fü r Zwecke der V olkskultur auf. 
Die Schrift w ird von zusammenfassenden Refe
raten  über die Entwicklung der bildenden Kunst, 
der L itera tu r, des T heater-, Musik-, und Mu- 
scumslebens in der Landschaft abgeschlossen. Auf 
den von dem O strauer L yriker Zdenek Bar ge
gebenen Bericht über die L ite ra tu r im Lande 
des P eter Bezruc w ird vielleicht nodi an anderer 
Stelle eingegangen w erden können. W. Krause.

W a l t h e r  S t a n i c t z ,  D a s  t ä g l i c h e  
B r o t ,  Roman. S. F isd ier V erlag, Berlin, 387 S. 
D er 1907 in Kattowitz geborene und durdi seine 
Jugend mit Bisdiofstal im Kreise Groß S trehlitz 
verbundene Schriftsteller W alther Stanietz ha t 
sich in den letzten  Jahren  durdi seine wirkungs
vollen dram atisdien W erke einen Namen ge
macht.. In dem vorliegenden Roman erweist er 
sich auch als ein gu ter Erzähler.

D er Roman siedelt in Schlesien, und zw ar im 
Riesengebirge. E r zeigt, w ie e in  Bauernhof 
durch leidenschaftlidies S treben und zähe A rbeit 
seines Besitzers wächst und w ie diese B auern
fam ilie durch alle B itterkeiten  des Lebens und 
seelischen Kämpfe sich bew ährt. D ie Entschei
dung in diesem Ringen bringen die Gesetze der 
.Natur, ihnen unterliegen Mensch und Sippe, T ief

Land gleichermaßen. Sch.
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Ernst Pau lo  Nachfolger, Breslau 13
Erste Schlesische P u d d in g p u lv e r f a b r ik

L ie b e  zum Handwerk und Fleiß bringen 1941
E rfo lg e . Sie verpflichten immer mehr zu

Meisterleistungen, die auch auf Sie warten.

-\ O  d D  ' O h n e  Verpflichtung für Sie ist eine Anfrage.
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Schlesische 
Telefon-Gesellschaft

Telefonanlagen 
jeder Größe in 
Kauf und Miete

Elektrische Uhren, 
Liditsignal-,
Radio- und 
Blifeschutj - Anlagen

Loske & Co., Breslau 2
Tauentzienstr. 76 • Fernruf Sainmel-Nr. 58144
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I E R S Z A E R  M O N T A N W E R K E  AG
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Feuerfester Ton

a u s  d e n  S t e i n k o h l e n b e r g w e r k e n :  

Postanschrift; Siersza über Trzebinia O S  » A rtl ir -G r i lb e «  in S i d S Z a  OS
Fernruf: Trzebinia Nr. 20 » K r is t in a -G ru b e «
Drahtanschrift: Montanmerke Siersza i n  T e n c z y n e k  b e i  K re s s e n d o r f
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Eigene Anschlußgleise

V E R K A U F S S T E L L E :  
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K a r l  S p r a n g ,  E ls e n b a u / T ü r e n fa b r lk  
Breslau 26, Heinrich-von-Korn-Strafee 8/10
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