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©rnft S>etf(eifd):
9ltts bem SRetdje ber Sage.

§err SBaumeifter Gruft §etfleifch aus gtiebe» 
berg fteHt uns in banFenswerter SBetfe fein um= 
faffenbes §eimatmerE „Aus betniReidje bet Sage". 
(San ben SDiulben- unb Reffelfteinen int aUgemei- 
neu, ben ^enesnapplan unb allen hier noriom« 
ntenben Sagenfornten unb Sagengeftalten im 
befonberen jur Serfügung.) ®en reichhaltigen, 
von eifriger Satnmlerfreube getragenen Ausfüh
rungen entnehmen mir bie für nufer Statt be= 
beutfamften Abfchmtte jur Seröffentlidjung in 
laufenben folgen.

©ie Dpferfteinfrage.
(Siehe aud) 2. StovaE im „Allvater".)

Ob bie fogenannten „Opferfteine“ gu iffeib= 
nifdjen Opfern mechen bemißt mürben, barüber- 
warb fdjion loft gestritten. dJlöglid) ift es. ©e= 
lebten bod) bie ©ermanen dB alb unb Selb mit 
©lotttfetten unb opferten itjnen aud). ©eweife 
bafür kann man keine anfütyren.

®ie nieberöfterreidjifdjen ©ebilbe belebt 
bas ©otfc mit ben Sruiten ober Srunen“, bie 
in alter Seit bort gekauft hätten, (trenne am 
SRfypn, ^üilturgefdji. b. beutfd). Volkes. I, 6. 
13) baffer ber díame Sruibcnftein, auf dingen 
©ruibenftein. (Druiben 5)ri)ibcn, ©rqfiben wa» 
ren keltifdje ^riefter); ¿eíjrer, dBeisfager, 
Rlergte, dlidjiter, Sräger von dveligion unb 
Gilbung, fie wohnten in SBälbern, hielten ©ob 
te&bienft in bidjiten ©idjenlfainen unb auf S)ö= 
lyen. ©halber, Seifen, Quellen, Seen, Snfeln 
geiferten gu ihren ^eiligen Stätten. ©on ripien 
flammen bie Siamen ©ruibenberge, ©ruiben» 
Í}ict)íen, ©ruibenaltäre. ©ie ©ruiaben, ©ruh 
benfrauen, galten als kluge weife Srauen unb 
dMjrfagerinnen. Sí)re Heimat mar ©ritan« 
nien. ©as QBort ift abgeleitet oom kcltifdjen 
©tu = ©taube.

Sn ber roenbifdjen ßaufiß liegt bei ©ubif« 
fin ber Sfdjernebog, ein ©erg, ber feinen 91 a= 
men vom böfen ©otte, einem ber gwei 9)aupt« 

gutter ber laufitpfcfyen Sorbenmenben fyat. Oluf 
itfin rooljnten feine ©riefter, bie bem ©otke 
weisfagten, monier audji ber dianie Srageberg 
flammt, diioidu geigt man ben Reffet, in bem 
bie ©rieftet Jidji wufdjen, bie Mangel, von wo 
fie lljerab gu ihrem ©otke fpradjen unb ben 911= 
tar, wo bie Opfer bar gebracht würben, ©on 
jenem ©Safdjiheffel getyt bie Sage, baß, er noch 
heutigen Sages burd) bes ©äßen Straft nie« 
tnäls trocken werbe.

©ei ben ©ermanen wie au<d) bei vielen 
ariberen ©ö Ikern ift ber ©taube verbreitet, baft 
ber Sote nod)i dialjrung braud)t. ©Ian gibt 
iltjim biefe ins ©rab mit unb gießt fie fpäter 
in fluffiger Sorm auf bas ©rab. Sn 9iorb= 
beutfifjianb finbet man bie fogenannten Spii= 
nengräber, altgermanifdje, aus 4—6 gufam= 
mengefügten, ungefjiauenen, großen Steinblök« 
ken beftefjienbe ©rabftätten, bereu ©eckftein 
ein nieft feiten 100 Sentner fernerer Sinbling 
ift. iln ber Oberfläche biefes Steines finb gif» 
weilen napfartige ©ertiefungen, von benen bie 
©eleifrten vermuten, baß fie gur ©ufnaijme 
von Äotenfpenben bienten, ©a nun bas ©rab 
ber Aufenthalt bes eingelnen Soten, ber ©e= 
hus'berg hingegen jener vieler Soler ift, wär« 
ben ficfi bie Senesnapla — ©enusnapla gang 
gut gur Aufnahme von Sotenfpenben geeignet 
hlaben.

©ie ©ertiefungen fdjwebifdjer Schalen« 
fteine, bie als ©Ifenmäljlen bekannt finb, bien« 
ten nod; in letter Seit gu Opfergwecken, wo
mit in Skanbinavien ber ©eweis für bie ©er« 
iwenbung ber dläpfe gu Sotenopfem gegeben 
wäre, (dlge-hak.) ©iefe Steine begeidjnet man 
auidjl als älfkvarnar, ©Ifen«, ©alber«, ober Sei» 
d)icnfteine. ills ©Ifenwolynfiß gelten aud) hiev 
ne girkelrunb ausgeijöijite ©ertiefungen unb 
tpcl/len im ©is, fdpottifd) elfmills, islänbifd) 
älfavakir genannt, ©runo Völlig finbet in un= 
fern Sagen von ben Senesleuten ben ©eweis 
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germanifdjer ¿Rieberlaffungen am Sriebeberg 
in grauer Borgeit, nennt Die ¿Räpfe am ®ot« 
tespausbergfuß, ^riefter- unb ¿Ricpterfiße unb 
vermutet, baß ehemals an biefer Stelle ein 
peiliger S>ain mit ¿Ridjtplaß unb Opferftätte 
toar. Sine äijnliidjie Bnfcpauung vertritt aucp 
ber „Bltoater" in früheren Bbpanblungen über 
Ipeimifdje Äeffelfteine. Bie ¿Dlögticpkeit, baß 
unfere altgcrmanifdjen Borfapren bei ben 
¿Raptan gottesbienftlicpie Staublungen coligo« 
gen plaben, ift nirfjit gang wn ber Staub gu 
weifen, wenn es audji keinen groingenben Se
meis Dafür gibt.

Bie alten (Sermonen 'patten ja keine Bem« 
pel, fonbern opferten auf Bergen unb in Hai« 
neu, kannten jebocp keine Branbopfer. Sie 
¿Rolle ber Branbaltäre ber ©riecpen unb ¿Rö« 
mer f pleite bei ipnen ber Opferkeffel. Bei ©rie« 
djen unb ¿Römern füllte ber ¿Raucpi DesBranb« 
altares feinen Buft bis weit pinauf jur pimiiv 
lifcpien ©ötterroopinung führen. Bei ben Ser- 
manen aber waren bie Sütter nidjt fo fern, 
fie wo paten gleicpi Draußen pintor Den Seibern, 
in B3alb unb Bergen. Bür fie Patte alfo ber 
auffteigenbe ¿Raudj keinen Sroech gepabt. ¿Dian 
bot ipinen Die Opferfpenbe, gum Beifpiet Bier 
Ober Blut in einem Steffel an, fie feproebten in 
Der ßuft plerbei unb hafteten Dawn. Sie BSapr- 
fcpieinlicpkeit einer gottesbienftlicpen Berreen« 
bung unferer peimifdjien ©ebilbe würbe fid) 
ober erft erplöpen, wenn fiep' außer ben uns be= 
kannten Sagen noep folcpe fänden, Die ben 3u« 
fammenpang ber Bcnusleute mit Benns, gleidy 
Brega, unb bem Botenreicp Deutlid)' geigten, 
ober aber, wenn fitpi irgenb welepe SRefte einer 
Berepirung fänben, etwa Berwenbung Des in 
Den Stapfen angefammelten ¿Regenwaffers gu 
Heilgwecken. Bie fogenannten ¿Roßtrappen, Die 
früper in ¿Riefenfagen genannt wurden, galten 
als pieilige Stätten, Deren aufgefammeltes ¿Re« 
genrcaffer als rounbertätige SRebigin getrun« 
ken mürbe. (¿Regelein, germ. ¿Dlijtp. S. 79 f 
(81).

Bie an Den „fteinernen Brünbel" bei 9lr« 
besbarp in ¿RieDeröfterreicp oor übergießenden 
Bßallf aprer palten bas BSaffer biefes1 Skalen« 
fteines im ©ranit für geweißt unb benupen 
es als Heilmittel gegen Bugenleiben. (S. Brun, 
¿Dlitt. b. antropol. ©ef. ¿Bien XIV, 1884, 6. 
85). B5op( inöcpte es oielleiept manepem bef« 
fer gefallen, wenn er in Den Senesnäpfepen 
nadjroeisbare BJerke Der alten Gelten ober 
©ermanen fepen Dürfte, do-dj: gept es roopl auf 
keinen Sali an, bie Benusnapla, bie wir als 
Sikfteine, Sepaten unb Steffel kennen, von all 
ben mitunter neben ipnen oorkommenben feit« 
ticpien ßöepern, ¿Rillen unb ¿Rinnen gu trennen, 
©ntroeber finb beibe künftlidje, ober beibe na« 

türlicpe ©ebilde. BSogu füllte fiep aber ber alte 
Spelte ober ©ermane bie ¿Dlüpe maepen, alle 
jene regellofen ¿Rillen unb ¿Rinnen an ben mit« 
unter ungulänglicpiften Stellen biefer Selsgrup« 
pen angubringen? Sang abgefepen von Den 
mitunter unregelmäßigen formen, muß man 
eine künftlicpe ©ntftepung ber ¿Rapta burd) 
¿XRenfcpenpanb als unroaprfcpeinlicp begeiepnen, 
weil fie gumeift im epebem unroirtlidjien bid}« 
ten %alD unb ©ebirge lagen, bie keine güiv 
füge Borausfettung gu Diopter Befieblung bo= 
ten. Bei keinem unferer ßeimifepen ©ebilde 
fiept man ¿Dleißelfpuren an ben Snnenfeiten, 
lauidp finb in unb bei benfelben keine fieptbaren 
Beugen früherer Kultur in Bonn non BSaffcn, 
©erätfepaften, Slnodjcii unb Urnenfeperben ge« 
funDen worben. Bie rote Barbe einiger Bel« 
fen ift gwar auffallend, rüprt aber nidjt Dom 
alten Opferblute per, fonbern ift eine nur etwa 
1 3entimeter ftarke Sdjiept, bie natürlicpe Boi« 
ge ber Berroitterung Des eifenpältigcn (Slim« 
mers im ©ranit, Biotit.

Bus ber 3eit, wo man aber alle Derarti« 
gen Bertiefungen bes Sfer«, Sicptel«, ¿Riefen« 
gcbirgesi unb BJalboicrtels Opferfteine nannte, 
flammen no-op. folgende Begegnungen: Opfer« 
befiel Opferfteine, Bltarfteine, ©ötjenaltar, 
Heibenftein, Heibenaltar, Opferfdjalen, Blut« 
fcpalen, Opfermulben, Opferkeffel,; Sipfteine, 
Briefterfiße, ¿Ricpterfiße, Blutrinnen, Bbfluß« 
rinnen. Budji ber „Blterftein" bei Citfd)au in 
¿Rieberöfterreioßi foil auf einen peibnifepen Bl« 
tarftein gurüchfüprcn.

Burcp Dorftepenbe Betracptung, bie mit 
ber alten einft niet umftrittenen Opferftein« 
tßeorie bricpit, wurden groar unfere Benesnapla 
Des romantifepen Saubers alter Slulturftätten 
beraubt, find unb bleiben aber beacptens’roerte 
¿Raturmerkroürbigkeiten unferer Heimat unb 
palten roeiterpin ipren oerfonnenen Bornrös« 
djenfeßlaf im gepeimnisooll büftern BSalbes« 
Dunkel. ¿Raicpi bem peutigen Stande ber ¿Bif« 
fenfepaft gepört alfo bie Opferfteintpeorie roopl 
nur mepir in bas ¿Reicpi ber Sage. —

©te Senes ober Bcnusleute.
Bie Sippe ber Benes« ober Bonus teilte 

ift groß unb roeituergroeigt im Deutfcpen Berg« 
unb ¿Balblanbe.

Bie Sage kennt: Bonus«, Bens«, Bens«, 
Bans«, Benes«, Benis«, Bänis«, ¿ßpönis«, 
Benske«, Bemske«, Säpnske«, Seenft«, See« 
ni£=, Senir«, ¿ßßönij«, Sengs«, Bings«¿Dlann« 
la und «¿öeibla.

Bie uerfepieben äpnlicp lautenden ¿Rainen 
Dürften fowopll auf abroeiepenbe Sdjreibroei«
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(en bei Wfgeúhnung ber Sagen, als a ud) auf 
bie Unterziehe ber 9(usfprad)e in ben ver» 
fdjiebenen beutfdjen fDlunbarten guriidigufüh« 
ren fein.

So treten bie ^ifönismänndjen im 9leb 
ßer Ärets in Sdjroammelroii) auf, bie %lö= 
nl$weibta in Sungfernborf, bie bösartigen 
Sähnskebinger, Sans», Senshe», Semskeivei» 
bet in ber SänSquelle, bent Ę)crenbnmnen am 
Slang c Des ‘iUlullwiherberges, Seréis Salben» 
berg. £)ier haben fie beim flJionbenfdjein unb 
kämmen unb trocknen ihr Ę)aar, unb menu 
trübes SBaffer aus ber Siefe quillt, ba haben 
fie S5afd)tag. Sort entlohnte einft bie alte 
Sönsmutter mit 59 Sänstalern einen Suljr» 
mann, iluidji ber Senskeberg, 4 Kilometer 
norböftlid) Einbau, beherbergte 95cnusroeibla, 
gleid) bem Venusberg gwifchen Eiebenau unb 
Ęierbsborf bei 9leuihiaus. Sie Seenijen, See» 
nijmannel unb Sßeibel kauften im $erenberge 
bei ’Dfeifje unb in ben Seenirlödjern Stengen» 
borfs. Sie Eeobfchüker Sengsmännel unb 
Sengsroeibel hatten ihren SBohnfik in ben 
Senislcidjern; unb bie Singsmännel unb 
Sfngsweiöe! waren in ben Singslöchern ober 
Seneslöchern gu S)aufe unb trieben in ben 
Greifen Eeobfdjuk, Steife, (Slogan ihren Scha» 
bernab mit ben SJlenfdjen. Sie Seenftmeiber 
bes (Siogauer Greifes waren im (Butterberge 
bei Älein»^auer, bie Senijen», Senesleute 
$>eingenborfs im Seneslod) auf ber Spike 
eines in ber 9läl)ie befinblidjen Berges ijiei» 
mifd). Senipmänndjen lebten in ben (Sipsgru» 
ben bei ^atfchar, Seenirmänbl bei 91 ei je wig, 
unb bie Senskeweibel bei Stämmig im (Swtt= 
bauer Jareis hatten ihren Senirmannlakönig 
unb häuften im Senipnannlaberge. Senij» 
wanndjen waren auch im Steinberg bei (Brudu 
fteine, Streis SRünfterberg unb in bie Spart» 
wigswälber»%erge verbannt. Sm Sensmann» 
laberg, ©enusberg bei Eiebenau, kamen bie 
Senidjsmannla gar im Gaffer auf (Backtrögen 
burdj. ein Eiodj aus bem %erg herausgefchw¡om» 
men, am Senusftein bei Sleubörfel an ber 
SBittid) ¡oberhalb SBeigsborf unb im Oftriper 
ffienusberge wohnten bie Sßensmännel. Seim 
(Bensftein fał) man bie (ZBäfche bleichen, audj 
hatten fie Söpfe mit. Sie dJluliwitjer Sens» 
weibel machten Spazierfahrten gum Ullmik» 
oerg unb, ble bösartigen Sähnskebinger ber 
SRafd)wiher Sqügel bes Salbenberger Greifes 
folien namentlich gern geftohlcn unb SZBechfel» 
böiger unterfdjioben höben. 9luf bem Gipfel 
Pes ffienusberges bei SJleffenborf waren vor 
einem 5al)rgel)nt nod) einige Eödjer, bie fa» 
genhaften (Eingänge ins Oleid) ber Senusfrau- 
en, fühlbar.

9Bie befd)reiben uns örtliche Sagen bie 
Senesleute unb was für (Eigenfihaften geben 
fie ihnen?

Siad) (Benefcb ärgerten fie bie Sllenfdjen 
mit Spott unb SBik, rühmten fi<h ihres 9Bif» 
fens, hielten oft Sefte unb taugten auf St lee » 
lano unb (Q5iefe vom Olbenb bis1 gum 9Horgen, 
bah Selb unb 9Iü rötlidpbraunc Stecke auf» 
wiefen. (Seen», (Elfen» ober ^ejenringe unb 
Sauberringe.) (Er fd)ilbert bie SDÍatjtorfer Se» 
nirteute als (Erbgeifter von groergíjafter ®rö» 
he, mit ungeformtem dBafferkopf unb tiirfjti* 
gern1 E)öcker, mit ber (Eigenfdjaft, foroohl fd)ßne 
©eftalt annehmen gu können, als auch bis auf 
Saumengröhe eingufd) rümpfen. 'Ułud) im „911t» 
valer“ finb fie als unanfehnlich beschrieben, 
häufen in ben Seni(böhlen ber fDlakborfer 
Flügel, können bis Singerlänge unb Säumen» 
biche igufammenfchrumpfen unb bergeftalt uw 
ter einem (Eiche Inäpfcrjen (ßlak finben. Sie 
hauen auch bie 9Jiad)t, bas 9Iuge ber 9Jlen» 
fdjen gu ihrer SBahrnebmung gu öffnen. Ser 
2)lännlein Stleibung beftanb aus¡ Siebermaus» 
häuten unb bie abgeftreifte E)aut einer 9lat= 
ter fa'h man für bas verlorene (Sewanb eines 
SBeibleins an.

Sie Spachenborfer Senusleute halfen ben 
ßanbleuten beim (Burgbau für eine ^ringeffin 
unb konnten gum Sank bafür noch hunbert 
Sahre in ber ©egenb bleiben. Sie (Benusweib» 
la am (Benusftein bei (ßittarn waren fehlt 
fd)''n unb vergnügten fid) mit Stcgelfdjieben 
wie jene Vom Eöbauer (Berge. 9Tad)ts hom» 
men fie aus bem Seifen, lochen SJlenfchen an, 
unb wer bie brei geftellten Oiätfelfragen nicht 
löfen kann, ntuf)¡ bort bleiben unb wirb fetbft 
gum (Benustoannl.

Spärlich finb bie Ueberlieferungen über 
bie Senes ober (Benusleute im ehemaligen 
öfterr.»Sd)lefien, urnfo ergiebiger aber bie ge» 
fammelten Sagen aus bem reid)sbeutfd)en 
Seit unb man gewinnt aus beffen Sagengebiet 
erft eine vollkommene lleberfidjt über biefen 
Stoff. — Sie SenesWeibel gierlid), klein unb 
gutmütig, werben bösartig, wenn man fie 
reigt, fie heirateten auch 9)lenfd)en, brachten 
jawohl gute ipausfrauentugenben als auch eine 
fdjicne ÜHitgift mit. Sie Stinber aus folchen 
(Ehen wunhfen gur normalen 9Jlenfd)engröf)e 
¡heran. 9lud) gefällig waren bie Senesleute 
ben (Dlenfdjen oft. So borgten bie gutmütigen 
Senesmännlein, Seensmännl, Sensmännel, 
Vom Sftriber Senesberg ober Venusberg i. b. 
fächf. ßaufik, bie fehr karge Reibung trugen, 
ben dauern bie Sraupfanneu gum Sietbrau
en, was auch von jenen gu Strommberg bei 
SBeijjenberg ¡n ber ßaufik ergählt wirb. Eeb» 
tere verlangten als ßei'hgelb ein Sßeigenbrot 
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uno ein Silberftück. 91(9 einft einer bas Srot 
a6, bab (Selb ftaijit unb bie Pfanne verunrei» 
nigte, würben fie bös unb borgten fie nie 
nńeber. 9iud) ©efeiligheit unb Sroljfinn kann? 
ten fie. Sie tummelten fid} auf monbbefdjie» 
neuer einfamer Sßalbwiefe bis §um grauen? 
ben gjlorgen unb feierten $>ocf) weiten unb 3e« 
fte, fowoßll in iljren unteribrifdjen Sälen, 
(Si'ingen unb Srb^öljlen, rote aud) in füllen 
unb unbenutzten ¿eilen irtenfdjlidjer QSeljan? 
fungen. Sie Sonntagskinber, bie fie allein, 
felfen konnten, mußten ftrenge Stillfdjroeigen 
mdtfren, fonft mar iljnen her eigene ¿ob, ober 
ein Sobesfall in ber Serwanbtfdjaft, fidjer. 
Sank itjlrer unfid’tbar madjenben meift roten 
Sarn? ¡ober 9lebelkappe fpeiften fie ungefeßin 
mit auf ben Sellerränbeni menfdjlidjer S)vd)¡== 
geitstafeln. Sion einem 3wergenbegräbnis' er» 
gälßllt bie Sage vom Sittersberg, Sietridjs? 
berg in ber ßauififc, bei Sdjönau. Sort wirb 
alle fünf Satjlre gur ÍDlitternadjt ber tote Sto» 
nig im Beidjengug aus bem Ouerkslodje brei? 
mal um ben Serg getragen, ber Sarg Der» 
fcnkt unb nauf) allgemeiner Steinigung im 
ßuerrborn gcljts mit Sangmufik zurück. S3iiij-- 
renb bie Senesleute in ber einen Sagenform 
Stuber bewadjen unb befd)ütjen, taufdjen fie 
biefe anberwärts gegen SSedjfelbälger ein, bie 
verbutt, verwadjfen unb oerwaßtloft an pie» 
¡priger Stimme kenntlich finb. Site falt werben 
unb nidjt wadjfen. Sie SSödjnerinnen, bie fie 
fteßilen, muffen ifjnen bie Stinber ernähren 
unb bie SSäfdje wafdjen. Stur feiten gelang es 
in foídjen Sailen einem Seemann burd) aller» 
lei Eift fein S5eib gurüdrguljvlen. Sud) <Se» 
burtstjielferinnen gölten fie gu Seiten in iijr 
unterirbifdjes Sie id). Serweljrte man ißnen 
etwas, fio fiolten fie fidjs felbft, brachten fie 
aber geliehene Sa^en gurück, lag gewiß ein 
kleines ©efdjenk babei unb trugen fie etwas 
gu gweit, ba gingen fie nidjt neben, fonbern 
Ijintereinanber. Sie Eiebenauer Senesmannl 
waren wie kleine Stinber, trugen rote Wappen 
unb ftdtjlen eine SSödjnerin. Sei Jamnik wa» 
reu fie gafjlreidjer als bie Säume bes S5al» 
bes, reichten ben SOlen)d)en nur bis gurrt 5tnie, 
Ratten große Stüpfe, weiße Särte, liebten fd)ö» 
ne Sungfrauen, unterridjteten biefe in ber 
Stocfjkunft, lehrten fie gute unb giftige tßilge 
unterfdjeiben, Seerenmus madjen unb von 
Slattern unb Kräutern Ijeilfamc Sränklein 
brauen. 3m Eiebenauer Serge langten bie Se= 
nesmannla. Sie Steifewiijcr Senijmännbl fa» 
Ijen gern ber Selbarbeit gu unb ftraften bie 
Seiertagsarbeiter. Sie Sdjwammelwitjer ftiaß» 
len eine SJödjnerin, bie iffnen ein Stinb er» 
näßten mußte unb am Strebsbadj oberhalb bes 
Sorfes folien bie kleinen 9Jtannel, bie fd)marge

0ärte trugen, ein großes 9Bafferwer% gemiad# 
Wen. Sie ¿entren bei dleiße waren fo groß 
wie vierjäßtige Stinber unb geleiteten abenbs 
gern fyeim. Sie SHullwißer Sälfnskebinger 
Satten gwergßaft menfdjlidje ® eftalt, große 
Stüpfe unb fpraidjen wie Stinbet, bie erff re* 
ben lernen. Sie SBannowißer SDlannel im 
Souberge Ralfen im Sorfe Srot backen unb 
waren alt wie ber ungarifdje 9ßalb. Sei Sir» 
fdjel (Statfdjer) rubem fie in Sdjiffen auf 
einem See unb bohren ben SRenfdjen Quellen 
gu bereu Srunnen an.

3m Stodjeu unb Sacken waren bie Senes» 
roeibla allerorts SDleifter. Stieg 9iaudj vom 
fflcker in ber Slälfe ißrer SJoijnfitje auf, fo 
mußte man, baß fie backen. Oft fjiörte man 
aud) aus bem Snnern bas (Seräufd) Don Zeig» 
kneten unb Studjenklatfdjen, ober bas Sdjiür» 
fen ber Srogkraßen. Sreilidj buken fie gw 
meift bann, wenn im naßen Sorfe Sacktag 
war. Sen Zeig ßlolten fie aus ber Sauern 
¿rege. Sei ben Eiebenauer 9tabenfteinen fdjoil 
es: „Stud)en backen, Studien backen!" aus bem 
QBalbe. Sas Sacken ber Senesleute ift| ber 
fgmbolifdje tlusbruck bes frucßt» unb fegen» 
fpenbenben Sßetters. Sie 9Jtännlein finb ben 
Studjt ergeugenben SJinb» unb SSetterbämO» 
neu verwanbt. SSenn ein Stnedjt ober Stußißirt 
bat: „Sack mr en spioß ober Stüdja mit!" 
fano er aud? gewiß bei ber nädjften Slrbeits» 
ipaufe einen Dor. Seíjr cerfdjieöen aber waren 
biefe (Sefcßenke, je nadjbem ob fie befdjeiben 
loben fpöttifd) verlangt würben. Sei Stramm» 
berg würbe bie Sebingung batan geknüpft, 
baß ber Studjen nidjt angufdjneiben fei. Ser 
Stnedjt aber fdjnitt ißln troßbem runbum aus’ 
unb nadj Saßlren fanb man feine Eeidje mit 
aufgefdjlißter Sruft oßlne S)erg vor.

3m (Brottkauer Oberkreis bat ein fau» 
ler Stnedjt friilijl bie bummen 3enismänndjeii 
um einen Studjen. 9lls er nachmittag einen 
terfanb fd)impfte unb ßöfjnte er: „0 iijr 
fdjlcdjten Sefelien, wollt ißr mid) vergiften? 
Senkt ißir idji werb euer klebrig 3eug effen?“ 
I®r fließ ben Studjen in bie 3urdje, ließ bie 
Kßferbe angießn unb wollte iijn germalmen 
unb vergraben. Sa gab es einen plößlidjen 
91 uck unb ber Studjen warb gu einem gro» 
ßen Stein, ben niemanb von ber Stelle brachte. 
@r fdjimpfte bie 3enisinännd)eu böfe Zöllen» 
gelfter, tobte unb fludjte, bod) bie Śpflug? 
fdjaar gerbradji, bie 3iet)iblätter gerriffen unb 
infolgebeffen jagte ber Sauer ben Stnedjt 
bavon.

Sei Eanbsl/Ut erfdjien einem Stnedjt 
naid) Ausrufung feiner Sitte ein graues 
¡SJiännlein, bas iijm einen Studjen geigte. SJeil 
er fpradji, er mödjte iljn wofjl effen, wenn 
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kein Sal# brinnen robre, roar alles verfdjroun« 
ben. i5er Siebenau be ham aud) einer einen 
Klidjen gefcßenkt, ben er aber nidjit gang auf« 
aß, fonbern ben 9left gu Sjyaufe in ber Babe 
aufßob. ‘Sils er fpäter bas 6t tick lein tjolen 
roiollte, lag roieber ein ganger Kudjen bort, 
toe Id) er Vorgang fid) notch oft roieberßolte. Bei 
Klein-Kauer erhielt ein Spötter einen außen 
mit Blut befleckten unb ißnen unappetitlich 
ausfeßenben Indien, fo baß; ißn bie Bngft 
pachte unb er, verfolgt von ben Seensroeibern, 
ins Borf galoppierte. ‘Sind) in E)ein§enborf 
gtug's einem Spötter nidjt beffer. ©r bekam 
einen Kudjen, ber gu lauter Unrat unb Staub 
Verfiel. Oft roarb and) bie Bebingung geftellt, 
ben Kudjen auf einem eifernen Zifdj gu effen 
unb man bebiente fid) in folcßen Sallen bes 
Pfluges, fo and) in Borbmäßren. ‘Sius allbem 
crfcljen mir, baß bie Sage forooßl (Sutes 
als audi) Böfes non ben Senesleuten überlies 
fert. Sjyilfrekß unb gut rearen fie gu Bauer 
unb tryofgefinbe, wie aud) gu unferm Schwarg« 
toaffer Scßneiber, bem fie fid) gleidj Kopifdji'S 
$)eingelmännd)en ßilfreid) geigten, nur naßm 
jenes ©rbfenftreuen leiber ben gleichen Bus« 
gang, rote bas gu Köln. Sefällig erroiefen 
fie fid) burd) Seißen ber 'Braupfannen unb 
Unterroeifung braver Jungfrauen in ißrer 
rüßmlidjft bekannten Kodj» unb Bachkunft

Heber ben (Srunb unb bie Slrt bes Ber- 
fdjtpinbcns biefes kleinen Bölkdjens gibt uns 
bie Sage verfdjiebene Buskunft. Sntroeber 
fie würben ausgerottet unb vernichtet ober 
toerbannt ober aber gur Buswanberung ge«' 
gtoungen.

Sie Querje am Burgberg bei Sladjem-- 
feifen int Bober-Kaßbadjiale mürben, weil fie 
trügcrifcfje bofe BMdjte waren, mißachtet unb 
löcllig ausgerottet. Bon ben Jroergen ^om= 
Imerns ßeißi es, entroeber finb alle verhungert, 
¡ober in ein frembeS Eanb gegogen, weil bie 
große Sdjleppßarke bie am Selb guriidrgeblic« 
neu palnie fummelt, von bereu Körnern fie 
ißr Brot gebacken ljaben.

Bei Kämnig verbannte fie ein großer $e« 
jenmeifter in ben Berg, ben Zenismänndjen- 
berg, ben fie nur in ben 3roölfnäd)ten inner« 
Ijalb ber Bannmeile verlaffen biirfen. Die 
ßevbfdjüßer bannte ein Bladytroort in ein 
fernes fabelhaftes Eanb. Bie ßiebenauer foil 
ber ^3apft vor einigen ßunbert Saßren ver- 
bannt haben unb aud) bie Syermannsborfer 
JenSkeroeibel verbannte man. Bie rom Stein« 
berg finb in bie Syartroigswätber Berge per« 
bannt worben.

Bie 3roerge im ©gerlanb ftaßlen oft 
ßeimlid) bie Knobel aus bem Zopf. Bas be= 

merkten bie BJeiber unb begannen aufgupaf- 
fen. Ba gegen bie 3roerge fort unb fugten 
es „fei nidjt meßt gu leben, weil bie SBeiber 
fdjon bie Knobel im Zopfe gä'ßlen.

Ba bie guneßmenbe Büßte ber Bevölke« 
rung ißnen bie Eebensmöglidjkeiten naßm, go
ßen bie guten Wien von Reffen fort. Bie 
fdylefifdjen Süßnsfcebinger bes Greifes JaU 
Ikenberg kamen aus ber Blobe, feit ber ^ßreuß 
ins Eanb gekommen ift. Bm Unterßarg ßeißt 
es, als ber alte 3riß gur Regierung kam', 
ßabe er bie 3merge nidjt länger im Eanbe 
leiben wollen unb fie übers fd) würge Ble er 
berroiefen, Bapoleon aber foil bann überhaupt 
allen Spuk aus bem Eanbe vertrieben ßuben. 
3ur 3eit ber BJalbrobung ftarb ber 3wergen« 
fcönig Brnus, ber im Berge 3wergfd)eibe im 
^oßental in Böißmen ßerrfdjte, unb fein Both 
toanberte aus.

Bie Buswanberung erfolgte gumeift auf 
iBJagen mitunter jebod) aud) mit Sdjiffen 
auf bem BSafferroege. ©rünbe gur Busroanbe« 
rung finb: Speifen, bie fie nidjt vertragen, 
bie Berbreitung ber djriftlidjen Beßre, ber 
Bau von Kirdjen, unb bereu ©lockengeläute, 
ftarke ©eräufdje wie bas Zrammeln (bie Zrol« 
len in Bläßren), ber Stürm von Baßn« unb 
Straßenbauten, ©ifenßämmern, Klippelwer- 
ken, ^odj werken, Bergwerken unb Snbuftrie« 
betrieben, ber Blenfdjen Syänfeln, Unbank, 
gioßeit, Sag unb Zrug unb bie Büfklärung 
ber neuen Seit.

Sm eßemaligen öfterr. Sdjlefien gab man 
Sjinen Beterfilie in bie Speifen, bie fie nidjt 

ertragen konnten, ben Buergen buk man 
Kümmel ins Brot unb wegen ber Kümmel
brote gogen aud) bie 3werge vom 3lorinn« 
berge fort, weil fie ben Kümmel nidjt effen 
konnten.

Bis Reiben können bie 3werge ber ©lok* 
ken Klang nidjt leiben.

Bie Jyeindjen bei Biemißfcß verjagte ber 
Sdjafglöddein ©eläute unb bie Königßeiner 
Bufdjmänndjen fdjmergte unb vertrieb ber 
©locken Klang. Bud) bie 3ittauer 3roerge 
flößen vor bem Bauten ber djriftlidjen Kir« 
djenglodten über bie bößmifdje (Stenge unb 
am öftrißer Benusberg gogen fie mit Sack 
unb ^ach baron, als man bie erften ©locken 
aufgog, weil fie ben Zon ber ©roßen nidjt 
evrtragen konnten. Beim Bbgug hatten fie 
ftatt Syüten Bielkgelten auf bem Kopf. Bie 
Bernftäbter roanberten aus, als man bie gro
ße ©locke goß, ber ßarte Sdjall bes ©rges 
foil fie vertrieben ßaben, wie bie Bäwenberger 
ein Bauer fortfaßren mußte, roeil ber ©locken 
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Solang iißren garten Oßren gu ftark war. ©o 
flogen and) bie Starkftäbter 3roerge vor ber 
<5 io dien Ädang unb bes Eßriftcntums s25erbreb 
ti.ng im ßanbe. Sie in ben 3wergen'höß:len 
lAlährens ßaufenben 3werg(ein mürben feit 
Einführung bes Eßriftentumes bösartig unb 
tostjdft, baff ber Stramberger Pfarrer fid). ge= 
nötigt fał), bie Unßolbe burd) ben Aann gu 
gmingen, in ein anberes ßanb gu gieren. 
Sn Ober^aulowiß in SJiäßren gieren bie 
Äenusleute auf einem ßeiterwagen barton unb 
tanben in einem Aogelberge. Ser (Stadien 
wegen gegen aud) bie 3merge ber 9labenfteine 
auf bes ©rengbauem ßeiterwagen in bie 
lAbers'bacßer Seifen. Aon ben ausmanbernben 
'Scnestvetblein in SJiilkenborf ßeifjt es, es 
maren ilßrer fowl, baff fie in ben einzelnen 
¡©liebern ber S>emmkette faßen, fo baff ber 
iSßagen nießt von ber ©teile harn. Sie Alaß» 
borfer Senirleute gegen mit einem Seiler» 
'magen tief ins ©ebirge hinein, weil fie fid) 
aud) im bortigen Aerg» unb A5albgebiet vor 
bem Seift ber 'Aufklärung unb ber richtigen 
Erkenntnis ber Singe in ber Statur nidjt 
meßr fidjer füllten. Sie $errlein Sangen« 
Ąielaus Soianberten in ben 3obten aus, weil 
fie ber SOlenfdyen Sßänfeleien unb ben Sabriks» 
lärm nicht vertrugen. Als ißnen bie Alen» 
fdjen feßon gu fdjlau geworben waren, go gen 
aud) bie ASannowißer mit einem vierfpän» 

tnigen Sußrwerke bavon unb bie ©örtelsbor» 
fer fuhren mit Seitenwagen nach ©chweib» 
nitj. A3enn fie auf ßeiterwagen auswanberten, 
ba mar es, als 'ob bas gange ©efäßrt von 
Aläufen wimmelte. Sie kleine ©efellfdjaft 
fall) man auf Seilern, Seidjfeín unb Áab» 
fpeidjen gu jjunberten auf unb nebeneinam 
ber fißen unb an einem Orte trug jebes 
pjlannl feine gange $abe in je einer ©djroeins» 
blafe mit bavon.

Se. ben weiften biefer AuswanberungS« 
fagen erhält ber 3ußr= ober Säißrmann gum 
©djluff. als unfd)cinbaren Soijn nur ®rün ober 
■bürres Saab, Eid)ein, Äiotkliimpdjen, Stein« 
djen, Steine, im ASerratale aud)< ©atg. Sie 
feßeinbar roertlvfen ©adjen wirft er gumcift 
(vom ASagen fjerab, fießt bann gu $aus an» 
gekommen, baß ber gufällig gurückgeblicbene 
kleine 9ieft fid) in pures ®olb verwanbelt 
bat unb ift bann immer nod) reidjlidji genug 
beloljnt.

Sie 3werge ber Süneburger $eibe fctjte 
ein Sifdjer naeßts über bie Ocker unb als bie 
bon Siebenen verbannten fortgogen, fctjte fie 
ein Smßrmann bei ^ameng über bie iJlciffc, 
tote aud) bie ?)errmamila AJartljas ein ©djiff 
ans anbere Tieiffeufer beförberte. A5ie grtoff 
liiere 3aß'( war, ift baraus erfid)t(id), baß bie 

(Ueberfdjiffung ber ©djwammelwißcr einen 
(vollen Sag währte, fo baß bas gange Ufer nur 
fo von ihnen wimmelte. Als bie elbenljaften 
'$olgweiblein Aölßlmens von einem Sifdjer 
(über bie Alolbau gefeßt würben, folien aud) 
(Sißlefiens Senesleute, wie wir eben hörten, 
in Zähnen bie Slüffe iiberfetgt haben, ober 
fie finb auf Söffern unb Sieben wie bie 
Aladren nad)' Englanb, ober wie bie üßejjen 
nad) Amerika gefdjwvmnien. Ob nun bies 
(ober jenes ißnen ben Aufenthalt in Sdjle« 
fiens Aerg», A3alb= unb ipügellanb verleibete 
unb ©runb gur Austoanberung war; ob fie 
nun mit ASagen ober Zähnen bavongogen, ba 
tote bort foil mit bem Abguge ber kleinen 
|©cßar bie gute alte 3eit ihr Enbe gefunben 
haben.

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

: öSirr frinr lEJdmat liebt,
: wirbt für unfrr Blatt non üjaus
i ?u Ojaus. is will aufąrirrrn, nirldjr 
i ßdjatn an ßprüdjrn, Itothstiriimi, alten Bräu» 
: djrn nod) im Jtanör finb, bie uns rrtjaltrn 
: mrrbrn müffrn. tfrbrr, brr uns SSinbr ünb fln= 
: rrgungrn íuhommtn iaffrn bann, bir unfern 
; Beftrrbungen entgrgenhnmmrn, ift uns als ffllit» 
: arbeiter miUhommen! ßubrtrnbrutfdjr, arbri» 
: trt mit! öölir erwarten non Bud), baft
i 3ftr „Bie üjeimat" aud) burd) 
i ®aurrbe?ug unterftütjet.
1 //

S r. 3 i e f d) é (in Streßliß a. 3.):
(Sin altes 9lepomutlieb in ©Rieften.

$3ir entnehmen ben folgenben Beitrag ber 
Unterhaltungsbeilage ber „SĄlefififten geitung" 
Breslau, ba er aud) für nufere (Segenb non Be
fa eutung ift Sie Odjriftleitung.

Sas 9lepomuklieb begießt fid) auf ben be- 
kannten bößmifdien Alärhjrer bes Aeidjtge» 
ßeimniffes, über ben ber verftorbene 9lürnber= 
ger feßr merkwürbige Unterfucßungen veröf» 
fentlidjt ßat, bie nidjt volkstümlich geworben 
finb. Sas Avlk ßat fid); bas für fein Seben 
¡AJefentlidie an biefer Sadje längft felber ßer» 
ausgefueßt unb in biefem tvunberbar fdjönen 
Siebe klar gemaeßt, bas man u. a. aud)1 im 
3upfgeigenßansl ber AJanbervögel, in fSro» 
fefpor Tiemnanns Spielmann leiber nidjt meßt 
finbet. Aber aud) bie Sorin im ASanbervogeb 
budjc ift fdjion rationaliftifd) verberbt unb ßat 
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bie Serníjeiten bes1 alten Sejtes, ben wir in 
Strebliß noid)! finben, nidjt meßt verftauben, 
nnb and) bie ©ingweife, bie leidjt wie ein 
Kirfdjbtütenblatt im Slaiwinbe einfjerfliegt, 
ift bort ins „Beierlidje“ verballhornt. Sie iji 
fidjer nidjt aus bein'18. Saijrijunbert, fonbern 
viel, viel älter, wie bas £ieb felbft, fo fjerglid) 
vergnügt unb unbekümmert ift fie um alles 
feierliche. Unb upfere Strefjlitjer Kinber fin= 
gen fie auch noidji im eichten Śone, wenn fie ber 
Kantor läßt. Sch glaube, baß echte #inber in 
Sdjlefien überhaupt niemals im Sone bes' 17. 
unb 18. Sahrlhunberts' gefangen hoben.

Sie SingWeife kann id) ljim nicht abbruk» 
Aen, aber bie paar Seiten bes Siebes felbft.

©ankt Soßann von Slepomük, 
©ine Bierbe ber fraget 93ruck. 
Ser bu haft muffen, 
Sein Geben fdjließen 
Sm SJlolbaufluß.
Ser .König wiollt es hab’n, 
Su fiollft ihm alles fag’n. 
Solln ihm alles fagen, 
9Bas fid) gugetragen, 
S3as bie Königin gebeidjt.
9lber bu fchiweigeft füll. 
Seine Bunge nicht reben will. 
9lls bu bift erkoren, 
$aft bu bich verfchiwioren, 
©ang fturnte gu fein.
Sein Slam’ ift wohlbekannt 
Sm gangen Sbljmerlanb.
Saß, bu jebergeit 
Ser Serfchiwiegenheit 
©in SJieifter bift.

Su bift bie SRofe rot, 
Giebtídj allezeit vor (Sott. 
S3enn bie ilugen brecfjen 
Unb ber fDlunb nidjt fpredjen, 
©v fleh' mir bei.
Simen, bas werbe wahr, 
Saßi meine Bunge immerbar, 
Ohne ©nb kann fagen, 
9Bo Soljann begraben 
Sn ‘präg bei ©ankt Seit.

2üan trug früher in ©djlefien gu ©fjiren 
bes S)t. Soljannes koftbares kleines ©efdjmeibe, 
in bem fiel) bie ©olbfidjlmiiebe bemühten, bas 
Gegenbenntotiv ber rot unb frifdj erhaltenen 
Bunge bes Seifigen künftlerifdji gu verwerten. 
V3ir haben in unferer familie aus bete 18. 
Bal) rßun bert ein foldjes ©tück. Sie Göfung ift 

nidjt übel. 9lber vielmals garter ift bie harte 
Aufgabe hier vom' Seifte bes Solhsliebes an» 
gefaßt unb ge lüft' würben. Siefe fdjweigfame 
Bunge ift fein einziger ©egenftanb in allen 
fedjs Strophen. Ser künftlerifdje $öhie= 
punkt ift bie fünfte ©tropfe. Sie Bunge 
ift erhalten unb gleidjt barum einer immerbar 
vor ©ott blühenben roten 9lofe. Sludj mir 
herben einmal fdjweigenb fterben müffen. 
9Jlöd)te unfere Bunge ewige Gebenskraft gum 
ßobe ©ottes bort broken behalten; benn fo 
finnbilbet eS bie "¡Reliquie in St. Seit.

frieba ©d) a ng:
Serbfitttfen.

SRandje Seele ift allein geblieben 
Süit bem reidjen Quell, ber in ihr fließt, 
Sft ein “Brief, voll Snnigheit gefdjrieben, 
Sen kein 2luge lieft.

i'*
Sas ift bas Sterrlidjfte am Streben, 
Saß, Streben nie gu ©nbe geht.
Sas ift bas wahre volle Geben, 
Sas immer neu im Einfang fteljt.

*
bergen folien fidji gufammengeben, 

Sie einanber ftärken unb beleben, 
Sie einanber ihre Schwächen nehmen, 
Biiemals $ergen, bie einanber lähmen.

*

Körntet gute Beit nadj Geib gurück, 
Vertraulich fragt Sidji bann bas ©liick: 
Sft Sir bas Unglück gut bekommen? 
£>aft Su Sich1 gut bei ihm benommen?

*
Blicht was ber 91lcnfd; erringt, macht fei» 

neu S5ert aus, fonbern was er bereit ift gu 
opfern, gu kämpfen unb gu leiben für feine in» 
nerfte Uebergeugung; bas fetjt ben ©rab feines 
inneren 9Bertes feft;

$

Bebauern fdjiwädjt bas Geib nidjt ab, ver» 
größer! es eher in nuferen klugen; Bebauern 
fdjwächt nur bie Söiberftanbskraft, bie bem 
Geib entgegengefeßt werben muß. —

♦
Bunge 9Henfdjen glauben oft, bie S3 eit 

verbeffern igu können burd) neue ©rkenntniffe, 
weil ißlr Geben noch ßU' kurg ift, um gu wif» 
fen, baß, alles fdjon einmal bagemefen ift, ja, 
baß in früheren Baßr bunkerten oft tiefere ©r= 
kenntniffe waren. —
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®runo §anns Bittet:

S)ie 23aUai)e von ber fd)Iageni)en lll)r
ßwei fcßwarge 9teiter traben 
Über ein fdjneeweißes Selb — 
(Es fjotfen im Steife gwölf 9taben, 
Sils ftßwarge Snappen gefeilt.

„®odj wollt 3ßr nod) einmal teilen, 
So feib mir redjt ßetglidj bebantt — 
SDlidj fließt es in belben Seiten, 
3d) glaub, id) bin ernftlid) ertranft!"

©er Sange, in Staßl getleibet, 
Umreitet ben roartenben Stets: 
„gjlir ift bas Rotten verleibet, 
dllicß judet ber Sattel im Steiß: 

„§e, Sleiner, nun laßt (Eud) nidjt bitten, 
3ßr ftedt ja ttodj immer im ©red: 
©in fedjgigmal umgeritten, 
Sa tarnt 3ßr erft einmal vom ßded!" 

©er Steine rudt mit bem breiten
Sopf um ein Beniges vor:
„§err ®ruber, tanu fdjneller nidjt reiten, 
©iewell icß mein Scßnupftudj verlor,

©a giidt ber Sange fein (Eifen: 
„3ßr feib mir ein winbiger ©ropf! 
3mid's @ucf) mit Rieben beweifen, 
9lun becft (End) ben pfiffigen Sopf!" 

(Es bttdt fiel) ber Siebte voll ©liefen: 
,Stur gtt, Sanginus, tommt an! 
Unb wollt 3ßr midj alfo beenden, 
©ann ift's auch um (End) getan!"

Błlb futßen ßd) beibe gu faffen: 
„So ftirb benn, vernagelter Bidjt!" 
©en Steinen feßeint bas gu fpaffen: 
„®u ©BIpel, ntidj friegft ©u nidjt!"

„Uutß murmelt mit's arg im ©ebärnte — 
©rum reitet nod) einmal um, 
Sdj bin von bem vielen ©ciarme 
giotß gang benommen unb bumm."

Salb iommen fie arg ins (Bebränge, 
Beiß feiner meßt ein unb aus, 
©a läft es [idj im ©eftänge, 
©a grollt es im Ußrenßaus

©er Sange mißt ißn von oben
Bit feinem ftäßlernen Slid: 
„$ert ©ruber, bas tann idj nidjt loben, 
3ßr feib mir gu faul unb gu bid!"

Unb 
Sie 
©er 
©er

fdjlägt gwölf ßaUenbe Seßläge: 
ftiegen fie beibe ab — 
Siebte bleibt faul unb träge, 
Sange tommt wieber in ©rab.

©ann fpornt er wieber gum glitte 
©en trabenben Stepper an — 
Unb ßat in ber treifenben SDlitte 
(Sieb halb wieber umgetan.

Singer ber roUenben Stunbe©er
©ippt tidjernb ins weiße Selb:
„3ßr feib wie bie jungen $unbe, 
Selb Baßnung unb Seifpiet ber Belt!

Sebodj ber Steine trabt wieber 
©in wingiges Snbdjen nur, 
©ann ßodt er vetbroffen nieber 
Unb fprießt: ,,3d) verlor Sure Spur.

„Sann feiner bett anbern laßen 
Seim glitt burdj ber Seiten gieviet: 
3m Sieben vereint unb im $aßen, 
®ie «ßflidßt ift boeß ftärter als ißt!"
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S) . (B. 91 n b e r f e n:
$ontg, ©ame imb Änedjt.

Gilt neu mtfgefunbenes Warden.
Ser bämfdje Siteraturfeiftoriter Siidberwart 

3ulius Gia ufen feat in ber fogenannten Gol= 
linfdfen itutograpt) enf ammlung bas 9Jianuffript 
eines bisher unbekannten SDlärdjens non 9Inber= 
fen aufgefunben, bas biefer im Gommer 1868 
gefdfrieben feat, wie aus einer perfoniiĄen ®e« 
Wertung in bem kleinen §efte, bas bas 9Jlärd)en 
enthält, tjeroorgeljt. SRad) „Goenffa Sagblabet", 
bas bas SDtärdjen in feiner 2BeiI)nact)tsjeitung 
üeröffentlidjte, feat biefes folgenben 2BortIaut: 

9Das man bioitfji für meblidje Sachen aus 
Rapier fdjneiben unb gufammenkleiftern kann! 
3a O^atte nun Sdlein=Ś5i(liain ein Sdfelofe,, fo 
grofe, bufe es einen gangen Sifdj einnafem; es 
mar bemalt, als ob es aus roten Steinen ge» 
baut fei, unb featte ein funkelnbcs Tupfer» 
bndji; es hatte Surin unb Sugbrüdce, Gaffer 
in ben Kanälen, bas1 war, als ob man in ein 
Spiegelglas nieberfäfee — benn es war aus 
Spiegelglas. Sort ftanb ein Wächter, aus 
iryolg gefefenitten, im oberften Surin, unb er 
hatte eine Zrompete gum S)ineinblafen; aber 
er blies nidjt. 3er kleine Svnabe gog felbft 
bie 3ugbr licke fjtodj unb liefe, fie wieber feil’ 
len, liefe barauf bie 3innfolbaten barübermar-- 
fdjieren, öffnete fo bas Scfelofetor unb faí)i in 
ben grafeen 9litterfaal hinein, wo an ben Wan- 
ben in Slafemen grofee Silber gingen, genau 
wie aus Spielkarten heraus, Äartenbilbcr, wie 
inan fie in Sorgen, Sdjellen, Srcff unb "pik 
bat, bie Könige mit Strono unb Sgeptcr, bie 
tarnen mit Sdjleiern an ben Sdjultern unb 
Slumen In ber sjanb, bie Suben mit fuelle» 
barbe unb wgfeenber Seber.

(Bines 9Ibenbs lag ber kleine Sv nabe unb 
guckte burd) ben offenen Sdflofepark hinein 
in ben g vafeen Saal, bort fein, wo bie hartem 
biker an ben Wänben gingen, gleidj ben alten 
Siloern in ben wirklichen 9iitterfälen. Sa war 
es ¡fern, als grüfeten öic Könige mit iferem 
Sgepter, als bewegte "pifebamc bie (Solbtulpe, 
ble fie in ber S)anb hielt, unb als ob bie 
djergenbame ihren Sädj-er Ijob. 9llle vier Stö- 
niginnen gaben ein 3eid)ien, bafe, fie ifen be- 
merkt hätten. (Br rückte nodj näher fein, um 
beffer gu fefeen, ftiefe, aber mit bem S^opf berart 
gegen bas Schlafe, bafe es erbebte. 3a ftredr 
ten alle vier Suben, ¿reff, ‘pik, Schellen unb 
SÖergen, ihre ipcilebarbcn vor, um ifem gu wefeti 
ren, bafe er nicht gang einbringe, benn er war 
&u grofe bagu. Unb ber kleine SSnabe nickte, 
unb er nickte nod) einmal, unb fagte: Sag 
etwas! — 9Iber bie Startenbilbcr fügten nidjt 
ein Wort. 91 (s er jebod)1 ein brittesmal gum 
Sjergenbuben feinnichte, fprang biefer aus bem 

Äartenblatt, bas wie eine weifee Eeinwanb 
an ber Wanb hing, heraus, frjergenbube ftanb 
mitten im Saal, mit wefeenber Sober auf feiner 
Äappe unb ber großen eifenbefcfelagenen ¿auge 
in ber S)anb. „Wie helfet 5)u?" fragte er ben 
kleinen. „3u haft klare "Mugen unb gute (Se= 
banken, aber 3u wäfdjft Seine S)änbe niefji 
oft genug!" 3as war nicht fdjön gefügt.

, ,3d) hetfee William," fagte ber kleine, 
„unb bas ift mein Sdjlofe, unb 3u bift mein 
śjergenbube!"

„Sicfi bin meines Königs' unb meiner SSö” 
nigin Sube, nicht Seiner!" fagte S>ergenbube. 
,,5d) kann aus bem Statt herausgehen, aus 
bem Schloß, unb bas können bie hohen S)err» 
f(haften nod) beffer. Wir könnten in bie weite 
Welt hinausgehen, aber be ff en finb wir mübe, 
es ift viel bequemer unb behaglicher, in einem 
Starten.blatt gu fifeen unb man felbft gu fein."

„Selb Sfer wirklich alle früher Wenfdjeu 
genefen?" fragte ber Stleinc.

„fDlenfdjen!" fagte ber h)ergenbube, „aber 
nicht fo gute, wie wir fein füllten! 3ünb’ ein 
kleines Wachslicht vor mir an, am liebften ein 
rotes, benn bas ift meine unb bie Sarbe mei
ner §errfdjaft, bann will id) bem Scfeiofp 
feerrn — benn 3u bift ja ber Scfefofeherr, fagft 
3n — nufere (Sefdjicbte ergäfelen; unterbrech’ 
mich aber nicht. Soll ich fpredyen, in ufe es in 
einer Schnurre gehen!"

Unb fo ergählte er: „(Bs waren vier Kö
nige, alle Srüoer, aber Sfergcnkönig war ber 
ältefte. (Br war mit SolOkrone unb (Solbapfel 
geboren.- (Br regierte fofort bei feiner (Se
lb urt. Seine Königin warb mit ber (Solbrofe 
geboren. Sie íjtat fie nod) immer, wie bu 
fefeen kannft. Sie halten es fo fdjön, braud)-- 
ten nidjt in bie Scfeule gu gehen, konnten ben 
gangen Sag fpielen, Sdjlöffer bauen unb nie= 
iberreife,en, 3innfo (baten kni dien unb mit pup
pen fpielen. Serlangtcn fie Sutterbrot, fo gab 
es Sutter auf beiben Seiten unb pubergudier. 
3as war bie gute 3eit, aber auefe; biefc kann 
inan fatt bekommen. Unb bas würben fie. — 
So kam ber Schellenkönig!"

„Unb was bann?" fragte ber kleine 
Shnabe, aber üfeergenbubc fpracfe kein Wort 
biefer, ftanb aufrecht unb fteif unb fal) auf bas 
ang eg Unbete, roie Wadjslidjt.

3 ab ei blieb es. 3ann nickte ber kleine 
feum Sd)cllonbuben, unb nad) bem brüten 
Sticken fprang auch biefer aus bem Svartem 
blatt, richtete fiefe auf unb fagte baS eingige 
Wort: „Wachslicht!" 3er kleine günbete fo® 
fort ein rotes ödjt an unb fefete es vor ifen 
hin; ba präfentierte Scfeellonbube mit feiner 
Bange unb ergählte bie (Sefdjidjte weiter. Wir 
laben genau bie Worte.
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,,©o folgte ber Sctyellenkönig!“ fugte er, 
„ein &önig mit einer ©lasfctyeibe auf ber 
Kruft, auctyi ber Königin konnte man gerabe in 
biefe tyineinfetyen unb fctyauen, baff, fie rote 
alle anbern SJlenfctyen gefctyaffen roaren. ©s 
war fo veignüglicty, baty iijmen ein Senkmai 
(erriictytet rourbe, bas 20 Satyrę lang beftanb, 
toar es boctyi aucty für bie ©roigkeit erriet)tet."

Unb bann präfentierte ber ©ctyieltenbube 
unb faty auf fein rotes RKactystictyi.

Unb lotyne baty Svlein Sßilliam nietete, 
fdjritt gang gravitätifd), fo rote nur ber St o rety 
¡getyt, roenn er über bie SBiefe eintyerfctyireitet, 
Sreffbube tyervor. Kas fetyroarge Sreffblatt auf 
Iber karte flog tyierab unb faty rote ein Kogel 
laus, beffen Slügel groty unb grötyer rourben. 
ßs flog über ityn tyin unb barauf gurück 
in bas roeitye ^artenblatt an ber RKanb, auf 
feinen Klaty rectyts. Unb ber Sreffbube fpracty, 
(otytie er ft um ein Sßadtyslictyt gu bitten, rote 
bie groei anbern es getan tyatten:

„Stictyt alle bekommen Kutter auf beibc 
Seiten bes Krotes. Sas ertyiett roeber mein 
t^önig nodji bie Königin, unb bie uerbienten 
es vor allem, fie aber mutyten in bie Sctyule 
¡getyen unb bas lernen, roas bie frütyeren 
tilge nictyt gelernt tyatten. Sie gingen auctyi 
knit einer ©lasfdjeibe auf ber Kruft, aber nie- 
Imanb faty tyinein, auty,er nur, um gu fetyen, ob 
im Utyrroerk nictyt etroas [etylimm ftanb. Sety 
Iroeity es, ittyi tyabe itynen in allen Satyren ge« 
bient, unb id) biene itynen nocty, getyorctye 
(ityrem KSillen unb bestyalb glaube icty, idj 
ipräfentierc." Unb bas tat er.

KJilliam günbete auctyi für ityn ein SBatys« 
tictyit, ein roeityleuctytenbes, an.

Sa ftanb mit einemmal ^ikbube ba. (Er 
igrütyte nictyt, er tymmpelte.

„Sie tyaben ein jeber Eictyt bekommen," 
fugte er, „icty bekomme es aud)> roeity, id)! 
IRlber folien roir Kuben es tyaben, bann muty 
von unfern S)errfctyaften jeber bas Sreibop= 
Ipette ertyalten. Sctyi kam guletyt, uns ift es 
fetyilimm ergangen, icty tyabe fogar gu KSeityuadj-- 
naiityten einen Spottnamen gekriegt: fetyroarger 
Keter roerbe icty: genannt unb niemanb roili 
Imicty gerne tyiaben. Sa, icty: tyabe einen fctylim» 
Imercn Stamen, er ift nictyt fein, man nennt 
¡mid) Srcckmaty unb einmal roar id), erf ter 
Kavalier beim ^ikkonig, jetyt bin ictyi ber 
letyte. — Sctyi ergätyle bie Oefctyictyte meiner 
|S)errfctyaft nidjt. Kleiner Sety loty,tyerr kann 
fetbft baraus moictyen, roas er roili, 'liber 
fetyilimm gegangen ift es unb vorwärts getyt 
es nictyt, bevor roir nictyt alle auf bem roten 
fPferb ityötyer tyinaufreiten, als es bie KSolken 
finb."

Unb ber kleine KJitliam günbete iorei Ster» 
gen für ¡eben Äönig unb für jebe Königin an, 
unb es rourbe fo tyett in bem grotyen Stitter» 
faule, fo tyiell rote im reidjften Slaiferfctytoty,, 
unb bie tyotyien Styerrfctyaften grütyten milb unb 
freunblictyi. Sie tyotyien Kaare fprangen in ben 
grotyen Saal unb langten, unb mit einem 
Wale rourbe tyiier ein grotyer ©lang, eine 
©tut. Sas gange ©ctyloty, ftanb in Stammen. 
KSiltiam fprang erfctyocken gur Seite unb rief: 
„Kater, STiutter! Sas Sctyloty, brennt! (Es kni’ 
fterte unb flammte auf: 9hm reiten roir auf 
roten fgferben Itylötyier tyinauf als bie RBolken, 
tyinauf in bie tyßdjfte Jjerrlictykeit unb ben 
grötyten ©lang. So rote es ficty, für königtidje 
Planner unb Srauen gegiemt. Unb bie Sxnedj= 
te folgten mit."

Sa, biefes ©nbe natyim es mit KJilliams 
Sctyloty, unb ben ijerrenkarten. Rßitliam lebt 
nodj unb roäfctyt feine ijänbe. Seine Sctynlb 
roar es nictyt, baty bas Sdjtoty abbrannte.

Sie gefttyidjtlidje SntwicHititg bes 
®afityaits= unb ^otelwefens.

®ie nadjfteljenbert ^lusfiibrungen finb bem 
lefens werten 23udje non iß. ® a mm »(Etienne 
„Ścts ^otelwefen“, ©erlag 93. ®. $eubner=2eip» 
%ig»©ertin, ber Sammlung „9lus Statur- unb 
©eifteswett" entnommen.

311 Seiten, als bas Steifen nur eine ver 
eingelte ©rfdjeinung roar, konnte von ber Kil= 
bung geroerbsmätyiger Ketyerbergungsbetriebe 
keine Siebe fein, benn ber gu geringe Umfang 
bes Steifeverketyires tyätte gur ©rtyaltung ber» 
artiger Unternetymungen nictyt ausgereictyt. 
©ift als bas Steifen bequemer unb billiger unb 
infolgebeffen auctyi tyäufiger rourbe, begann bas 
Ketyerbergungsroefen geroerbtictye Sonnen an» 
gunetymen, eine Quelle gur ©eroinnergietung 
gut roerben. Unb je ftärker ber Umfang bes 
Steifeverkety'res auf ©runb ber tectynifdjen unb 
trirtfctyaftlictyen Umroälgungen rourbe, befto bef» 
ferc unb gebiegenere Sonnen tyat bas Jjotel’ 
tiefen angenommen.

Sie Ausübung bes ©aftnirtegeroerbes ift 
wie bie ber meiften S>anbels= unb ©eroerbe» 
gmleige gu Seiten bes Rittertums nictyt gerabe 
als eine fetyir gcactytete Tätigkeit angefetyen 
korben, boictyi aus bem alten ©afttyofivcfen, bas 
tyum Seile nictyt im beften Stufe ftanb, tyat fid) 
bas moberne kaufmännifetye Hotelgewerbe ent» 
wickelt, bas mit feinen Śltynen nur nocty bie 
Sroeckbeftimmung, jebocty in keiner SEeife metyrr 
bie ©efctyäftsgebarung teilt.

Ker 3eitpunkt bes ©ntftetyens bes ©aft» 
roirtfdjaftsgeroerbes lätyt fid) mangels barauf 
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begüglkfyen gefdjidjtlúfyen Materials nicfyt er* 
mitteln, allgemein kann aber angenommen 
werben, baß fcfyon im alten Slegypten unb 
(Babglon an den von ben SBanberern be* 
nulten SBegen Verbergen vorhanden maren 
unb baß amfy in größeren Orten für Eeute, 
bie keine ©aftfreundfcfyaft in (Mnfprudj nefy* 
men konnten, ©afffyäufer, wenn amfy: in fefyr 
fcfylicfyter 2lrt, beftanben.

^effere Schilderungen über bas (Befyer* 
bergungswefen im' Altertum bieten bie (Be= 
rúfyte aus bem alten ©riecfyenlanb. Scfyon 
in ben früfyeften Seiten fyat ficfyi ein ©aftfreunb* 
fcfyaftsrecfyt ausgebildet; bie ©aftfreundfcfyaft 
mürbe als eine durcfy ben Eitlen ber ©ottfyeit 
geheiligte Sitte angefefyen, Beus, ber (Bater 
ber ©otter, mar felbft ber (Befdjütjer ber Un* 
terkunftfudjenden unb es galt als eine fyei* 
lige (ßflicfyit, ben Steifenden gaftlicfye Slufnafy* 
me gu gemäfyren. Sreilicfy, bies unter göttlicher 
Obfyiut ftefyenbe ©aftrcdjt mar eine nicfyt gu ent* 
befyrenbe Stotwenbigkeit, bcnn bei bem gu je* 
ner Bett fyerrfcfyenden SDlangel an öffentlichen 
¡©aftfyäufern märe ber Steifeverkefyr kaum mög* 
(id) geroefen. 3u Seiten Römers mar bas 
Steifen keine fo feltene Sadje; bie angefefylene* 
ren Eeute befucfyten g«afylreicfy fremde ©egen* 
ben. 2lls Steifende finben mir in jenen Sagen 
¡am fyäufigften (Uergte, (Baumcifter, Sefyer unb 
Sänger, bie ifyre fünfte an ben werf dpi eben* 
ften Orten barboten. Oen roanbernben (Bett* 
lern ftanb bie fog. Eefcfyic, bie ©emeinbefyalle, 
feur Uebernacfytung gur Verfügung. SScfferc 
Eeute bedienten fify 3um Steifen bes mit (f3fer* 
ben ober Sttaultieren befpannten Steifemagens; 
bas Steifen gu tßferbe mar bamals notfy nitfyt 
gebräudjilicfy. S5on bem Seitpunhte an, roo bie 
Sitte ber ©aftfreundfcfyaft nitfyt allen Stei* 
fenben mefyr Unterkommen gemäfyren konnte, 
entfrefytt bas geroerblicfye (Befyerbcrgungswefen. 
Sunäcfyft waren es bie niederen Stände, die 
die ©aftfyäufer befudjten, roäfyrenb den 
toornefymen immer nodj ©aftfreundfcfyaft ge* 
boten wurde. (Balb aber wurde das Uebernatfy* 
ten ofyne Unterfd),ieb die Stegei; bem gunefy* 
tuenden Steifeverkefyr ber ©riedjen folgen gafyl* 
reicfye ©aftfyausgründungen in ben Städten

Sölitteilungen ber ©djriftkitimg.
unferc »ejieljet! gßir bitten unfere 

geehrten 9lbneljmer, bie fällige Begugsgebüljr (24 K 
jäijrlidj) niemals an ben 6 Heiter biefes Blattes, 
fonbern ftets an bie „Verwaltung ber „§eimat", 
Sroppau, gtieberring 3" eingufenben.

unb an den Eandftraßen. Oas ©eroerbe ber 
©aftroirte war wie bie Kramerei unb ber 
Seefyanbel nicfyt fefyr geacfytet, einmal weil es 
gu bem auf ©elberroerb gerichteten (Befdjäfti* 
pungen gehörte unb bann, weil unter den (Q5ir* 
ten wie unter ben Kaufleuten fiefy Eeute be* 
fanden, die fiefy beim (Begefyen von Sdjlecfytig* 
beiten nidjit lange befannen. SJiit bem roacfyfen* 
ben Steifeverkefyr fyat fiefy; im alten ©riedjen* 
land eine Slrt SJerkelfyrsrecfyit ausgebildet; fo er* 
lautte g. 93. das plato nifcfye Stedjt den Stei* 
fenden, 00n den Srüdjten ber Obftbäume im 
S5orübergefyen gu offen. Qlber neben foldjen ©r= 
leiitfyterungen des Steifens1 waren auefy mamfye 
(Belüftigungen vorhanden; (ßafyplackereicn, 93i* 
fitationen, Schikanen burefy die Söllner folien 
fcfyon bamals an der Tagesordnung gemefen 
fein. Sille Wirten der Steifen waren fcfyon bei 
den ©rieefyen vertreten, felbft bie (Badereifen 
fefylten in Späterer Seit nicfyt.

Stidjt geringer wie in ©riecfyenlanb mürbe 
bie ©aftfreundfcfyaft auefy int alten Slower* 
rcicfye gepflegt: auefy« fyier galt bie Slufnafy* 
me fremder als eine gottgefällige Handlung, 
die non jedermann fyeilig gehalten mürbe. Oie 
©ntroicklung des römifcfyen ©aftfyausroefens 
geigt keine erfyebltcfyen (Berfcfjiedenfyeiten non 
ber bes griecfyifdjen. Sunäcfyft mar der Stei* 
fenbe bemüfyt, bei einem ©aftfreunbe einigu* 
hefyren, unb nur, wenn es an foldjen fefylte, 
kefyrte er in öffentlichen dBirtsfyäufern ein. 
Oie öornefyimen Eeute vermieden es, wenn ir= 
genb möglicfy,, fiefy in einem SBirtsfyaufe gur 
Stufyie gu legen, denn in ben römifcfyen (Befyer* 
bergungsbetrieben fefylte jede (Bequemlichkeit, 
bie ©äfte waren meift (Ungehörige der niederen 
Stände 9bie fcfyrecklicfy muß es in einem fol* 
cfyen SBirtsfyaufe ausgefefyen fyaben, baß fy)o* 
raig« fidji gu folgenden SBorten fyinreißen ließ- 
„SBer von ©oftua nach Storn reift unb von 
Stegen unb Kot burcfynäßf ift, wirb bennoefy 
fein Beben nicfyt in einem SBirtsfydufe gubrin* 
gen wollen." Oaß, das ©aftfyausmefen fiefy; in 
einem fo fdjledjten Suftande befand, ift in der 
Sfyauptfadje darauf gurückgufiifyren, daß die rei* 
icfyen Steifenden ifylre eigenen Seite gum lieber* 
uacfyten unb viele Sklaven gut (Bedienung mit* 
führten, bie dßirte bafyer nur feiten ©elegen* 
Ifyeit hatten, für die Oedürfniffe verwöhnter 
Eeute Sorge gu tragen.

Sehr oerfdjiieben von den bem öffentlichen 
(Berkefyir bienenden ©aftfyäufern waren die gut 
Seit der unter Sluguftus entftefyenben (poft* 
cinricfytungen gebauten Staatsfyerbcrgen, bie 
jeweils in einer ©ntfernung von einer Tages* 
reife von einander an den großen S)eeresftra* 
ßen lagen. Tiefe römifcfyen Staatsgaftfyäufer 
enthielten präcfytig eingerichtete SBofyngemä* 
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djier, Leiber, Stallungen, Sd)eunen unb befon» 
bers luxuriös eingerichtete SRäume für bie hui» 
fertige Familie. Slur ben höheren Beamten, 
Vidjtern, Militärperfonen roar geftattet, bie 
kaiferlidjie Sßoft in Anfprud) §u nehmen foroie 
in ben Staatsherbergen Verpflegung, Fourage, 
RBagen, Ißferbe unb beroaffneteg Se leite gu 
verlangen. Als Ausweis führten biefe 9tei» 
fenben ein Sipiom mit, bag Auffdjluß, über 
bie Art ber Verpflegung unb Sauer ber Sil» 
tigkeit bes paffes gab. Später rourbe von 
ben oberen Stellen ein fcfjroungljafter S)an» 
bei mit berartigen ’ißoftfdjeinen getrieben.

Mit bem Sube bes Vömerreidjes1 gingen 
bie alte Kultur unb bamit and) bie Verkehrs» 
■reirtfdjaftlichen Srrungenfdjaften gugrunbe. 
Bange Seit roar an ein Aufblühen bes Ver» 
fce^rg nicht gu benhen, beim bie Vlötkerroan» 
berung vernietete unb gerftörte, roas nocí)- aus 
ber Slanggeit beg römifdjen Steidj-eg1 er» 
halten geblieben roar.

Srft mit bem Veginn beg Mittelalters, 
nadjbem bie Völker (Europas nad) jahrpun» 
bertelangem kriegerifdjiem Umljergieljen roieber 
gur 9luhe gekommen rearen, begann ber frieb» 
lidjie Veifeverkeßr unb bag Vetjerbergunggroe» 
fen einer neuen Sntroichlung juguftreben. Ve= 
[foribers an ben ßanbftraßen, bie von ben beut» 
fdjien Sauen über bie Alpen nad) Stalien führ» 
ten, entftanben Safthäufer unb Verbergen. 
Veffere Veherbergungsverhältniffe traten erft 
um bie Menbe bes 8. 3al)rhunberts ein, nadji» 
bem Faifer Farl ber Sroße Stifte, Firdjen 
Uno Flöftcr ungehalten paite, für bie Unter» 
kunft ber SReifenben Ejofpige einguridjten. Sie 
IFtoftergaftljöfe paten teilroeife infolge iljrer 
luongüglidjien Verpflegung große Serüßmtheit 
erlangt unb einen fel)r umfangreichen Frem» 
benverkehr bewältigt. Vig auf bie Segenroart 
haben fid)i einzelne biefer i)ofpige erhalten, fo 
g. V. bag roe it berühmte Skt. Sottl)arb»$)ofpig.

Sieben ben F'lofterhofpigen entwickelte fid) 
bag eigentliche ®aftl)ausreefen. Sie meiften 
ßßirtshäufer rearen aber büftere ßokale, bie 
erft allmählich eine freunblidjere Ausftattung 
erhielten. An Stelle ber Pergament» unb 
Suufjfenfter kamen mit ber Seit Vutjenfdjeibcn. 
Sie Verlebte über bas Safthausreefen im 
Mittelalter finb fpärlid), bie meiften $)in» 
roeife finb in ben alten Stabtverorbnungen 
enthalten. So roar in manchen Segcnben ben 
Saftroirten unterfagt, nad) bem Bauten ber 
fAbenbg ladren Setränke mit Ausnahme an 
Frembe gu verabreichen, roo anberg roieber 
burfte nad) 11 lltjir abenbs einem Safte roeber 
etroas gu offen, rood) etwas gu trinken gege» 
ben roerben. Veifenbe hotten nad] ihrer An» 
kunft im Saftljiaufe alle Maffen abgulegen.

Sen Saftroirten roar ferner ftreng vorgefeßrie» 
ben, ber Vererbe ftets Mitteilung über bie bei 
ihnen abgeftiegenen Fremben gu machen. Sie 
Sahl ber Saftßäufer in ben größeren Stöbt en 
roar gur mittelalterlichen Vlütegeit eine feijtr 
große.

Sn Frankreich1 waren roäßrenb beg 
Mittelalterg bie Safthäufer im allgemeinen in 
keiner guten Verfaffung; abroo hl bie Vehörbe 
ben Saftroirten gebot, nur burdjireifenbe Beute 
gu beherbergen, rearen bie Safthäufer gewöhn» 
lid) ber Unterfd)lupf ¡zweifelhaften Sefinbelg 
unb ber Aufenthalt in biefer Sefellfdjaft für 
beffere SReifenbe gerabegu lebensgefährlich'. Um 
Iben zahlreich vorkommenben ‘¡Räubereien unb 
Siebftäßllen, bie von bem in ben Saftßiäufern 
verkehrenden Sefinbel auggeführt mürben, ein 
Sube :gu bereiten unb bie Saftroirte gu ver» 
anlaffen, bem Beben unb Sigentum ber ein» 
ke'hrenben Fremben belferen Schuß ungeheißen 
giu laffen, erging im Saßre 1315 eine könig» 
liehe Vcrorbnung, ñachi welcher ber Saftroirt 
für entreenbeteg Sut ober gurückgeßaltene Sa» 
ichen verftorbener SReifenber ben breifachen 
Mert erjegen mußte. Sm Sahre 1407 würben 
in Frankreich bie S)oteltiften eingefüßrt; jeher 
Saftreirt hatte bie Verpflichtung, bie Slawen 
ber bei ihm einkehrenben Säfte hierin genau 
ßu verzeichnen.

Vefonberg ausgeprägt roar bag Safthof» 
reefen roährenb beg Mittelalterg in 9iom, bag 
ftets ber Anziehungspunkt vieler Frcmber ge» 
reefen rear. Sum gegenteiligen Schüße grün» 
beten bie (Albergatori) Saftroirte Voms fdjon 
im 16. Sdhrh'unbert eine Sunft mit genau 
feftgelegten Saßungen.

Ueber bag beutf-eße Saftpausroefen im 
16. Sahrhnnbert gibt ber roißige Stasmus 
von SRotterbam eine ßübfdje Vefdjreibung, 
bie wohl ber Uebertreibung nidjt entbehrt, 
im großen unb gangen aber hoch auf bie 
Safthäufer kleinerer Stabte paffen bürfte. Sa 
bie Sdjiilberung beg berühmten S)umaniften bie 
einzige ausführliche über bas mittelalterifcße 
^otelroefen ift, fei fie im Mortlaut ange» 
führt: „Sei ber Ankunft grüßt niemanb, ba= 
mit eg nidjt feßeine, als ob fie viel nach ®ä» 
fien fragten; beim bie Saftroirte holten es 
für fdjmußig uno nieberträdjtig unb beg beut» 
fdjien Srnftes unroürbig. Vacljbem bu lange 
gefdjrieen haft, fteckt enblid) irgenb einer ben 
Stopf burd) bas kleine Senft erd) en ber ge» 
heißten Stube heraus gleich einer aus ihrem 
Saufe hervorfdjauenben Scßilbkröte. Siefen 
śjerausfdjauenben muß man nun fragen, ob 
man hier einkeßren könne. Schlägt er nidjt 
ab, fo erfießift bu baraus, baß bu Sßlaß ßa= 
ben kannft. Sie Frage nad) bem Stall roirb
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mit einer $>anbbewegung beantwortet. Dort 
feannft bu nadji Belieben bein ^pferb nad) bei» 
ner Wife behandeln; benn kein Diener legt 
eine $anb an. 3ft es ein berühmtes Saftßaus, 
fö geigt bir ein Knecßit ben Stall und ben 
freilirfj gar nidj.t bequemen piat; für bas1 
IŚpferb. wenn bu etwas tabelft über irgend» 
eine Ausftellung haft, ßörft bu gleicß bie 
plebe: 3ft bir es nicßt re#, fo fudje bir ein 
ñnberes Saftßaus. $eu wirb in ben Stäb» 
ten ungern unb fparfam gereicht unb faft eben» 
fo teuer als ber Sjafer fetbft verkauft. 3ft 
bas Sßferb befvrgt, fo begibft bu bid)1, wie 
bu bift, in bie Stube, mit Stiefeln, Sepäck 
unb Sdjmug. 3n biefer allen (Säften gemein» 
fronen Stube gietjlft bu bir bie Stiefel aus, 
bequeme Schüße an unb fcannft aud)> bas 
S)emD wecßfeln. Die vom Siegen burcßnäßten 
Kleiber hängft bu am Ofen auf unb geßft, um 
bidy l¿u trocknen, fetbft an iijin ßin. Sind) 9ßaf» 
fer ¿um $>änbewafdhen ift bereit, aber es 
lift fo unfauber, baß bu bid)] nad), einem anderen 
ßßaffer umfeßen mußt, um bie eben vorgenom» 
mene A3afdjung abgufpülen. Kiommft bu um 
4 llßlr nachmittags an, fo wirft bu nocßi nicßt 
loor 9 Uljir fpeifen, niqjt feiten erft um 10 
Utjr; benn es wirb nicht eßer aufgetragen, als 
bis fid; alle eingefunden haben, bamit and) al» 
len biefelbe Bedienung ¿uteil werbe. So kom» 
men in bemfelben gezeigten Oíanme häufig 
80—90 Säfte 3ußreifenbe, (Reiter,
Kaufleute, Schiffer, Fuhrleute, Bauern, Kna» 
ben, Sßeiber, Sefunbe unb Kranke. Sßter 
kämmt ber eine ficßi bas Siauptßaar, bort 
toifdjt fid) ein anderer ben Schweiß ab, wie» 
ber ein anderer reinigt fictji feine Schüße ¡ober 
Pleitftiefet, kur® es ift ein Wrrwarr ber 
Sprayen unb 'perfouen wie beim Surm von 
Babel. A3enn es fcßon fpät am Abend ift 
unb keine Ankömmlinge mein ¿u ßoffen finb, 
tritt ein alter Diener mit grauem Bart, ge» 
fcßorenem $)auptßaar, grämlicher Bliene unb 
ifdjmußigem Sewanbe ¡herein, läßt feinen Blick 
füll unb giäßlenb nacßi ber 3aßl ber Anwefen» 
ben uimlßlergeßen unb ben Ofen befto ftärker 
feigen, je meßt er gegenwärtig fießt. Dann 
igeßt er ab, kommt aber halb wieder unb legt 
lauf fo vielen Difcßen, als er für bie 3 aßt 
ber Säfte hinreichend glaubt, bie Däfcßtücßer 
auf, .grob wie Segeítudji; für jeden Difcß be» 
ftimmt er mindeftens adjt (Säfte. Sobald fidji 
alle an bie Sifdjie gefegt haben, erfeß-eint wie» 
der bei fauerf eßende Sanijmed unb ¿äßlt nodj¡» 
Inals die (Sefellfdjaft ab und fegt bann vor. 
jeden einzelnen einen hölzernen Selter, einen 
Wglöffel unb nachher ein Drinkglas, ©ie» 
ber etwas fpäter bringt er Brot, baß fid), jeber 
¿um 3eitvertreib, während bie Speifen ko-eßen, 

reinigen kann. So figt man nidjt feiten eine 
¡Stunde, ohne baß irgend wer bas Sffen be» 
gehrt. Snblidj wirb ber A3 ein von bedeuten» 
der Säure aufgefegt. Sälllt es nun einem Saft 
ein, für fein Selb um eine andere ASeinforte 
hon fonftwoß-er ¿u erfudjen, fo tut man an» 
fangs, als ob man es nidjt hörte, aber mit 
einem Sefidjite, als wollte man ben ungebüßlr» 
ließen Begeßrer umbringen. Weberholt ber 
Bittende fein Anliegen, fo erhält er ben Be» 
fdjieib: 3n diefem Safthaufe finb fdjon fo viele 
iSrafen unb Blarkgrafen eingekehrt unb keiner 
hat fich über meinen A3 ein befeßwert; ft eßt 
er dir nidjt an, fo fueße dir ein anderes Saft» 
lßaus. Denn nur die Adeligen ißres Bolkes 
halten fie für Blenfcßen. Bald kommen mit 
großem Sepränge die Scßüffeln. Die erfte 
bietet faft immer Brotftückcßen mit Steif eß» 
brüißic ober — ift es ein Saft» ober Sifcßtag 
— mit Brühe von Semüfen übergoffen. Dann 
folgt eine andere Brühe, hierauf etwas von 
aufgewärmten Sifcßiarten ober ißökelfleifd) 
loder Sifdji. Weber eine BluSart; herauf 
fefterc Speifen, bis dem woßlgegäßmten Bla» 
gen gebratenes Sleifcß: ober gefallene S if eße 
von nidjt ¿u verachtendem Sefcßmack vorge» 
fegt werben. Aber ßier find fie fparfam unb 
tragen fie fdjnell wieder ab. Am Sifcße muß 
man bis ¿ur vorgefdjriebenen Seit fitjen blei» 
ben, und biefe wirb nacßi der AJafferußir ge» 
meffen. Sud ließ erfeßeint ber bewußte Bär» 
tige ober gar der Saftwirt felbft, welch leg» 
lerer fid)1 am wenigften Von feinen Dienern 
in der Kleidung unterfcßieidet; bann wirb au eß 
fcefferer A3ein herbeigebraeßt. Die beffer Irin» 
ken, find ben Wrten angenehmer, obgleich fie 
um nichts mehr ¿aßlen als jene, die feßr we» 
nig trinken; denn es find nidjt feiten welcße, 
die mehr als bas Doppelte in Aßein vergeßren, 
was fie für bas Saftmahl ¿aßlen. Ss ift ¿um 
Berwunbern, welcßes Sännen unb Scßreien 
fiel) erhebt, wenn bie Köpfe vom Srinken 
warm werben; keiner verfteßt ben andern. 
3ft endlich ber Käfe abgetragen, der nur 
fcßmackßaft ift, wenn er ftinkt ober von A3ür= 
Imern wimmelt, fo tritt jener Bärtige auf mit 
ber Speifetafel in ber í>anb, auf bie er mit 
Kreide einige Kreife ober S>albl?reife gegeidj» 
net hat, biefe legt er auf den Sifcßi ßin, füll 
und trüben Seficßits wie Sßiaron. Die bas 
Seficßretbe kennen, legen, und ¿war einer nach 
dem andern, ißtr Selb darauf, bis bie Safet 
voll ift. Dann merkt er ficßi diejenigen, bie 
gegaißllt haben und rechnet im füllen muß. 
Seßlt nichts an ber Summe, fo nickt er mit 
dem Kopfe, Biemanb befeßwert ficßi über eine 
¡ungerechte 3ecße, wer es täte, der würbe als» 
bald hören muffen: A3 as für ein Burfdjie biff 
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bu? Du gahlft um nicßts meßr ais bie anbern. 
VJünfdjt ein non ber Steife Ermüdeter g(eid) 
nadji bem ©fíen gu Vett gu geßen, fo ßeißt es, 
ier folie marten bis bie übrigen fid} nieder« 
legen. Dann roirb jebem fein Sleft gegeigt, 
idnb bas ift nidjts weiter als ein Vett, benn 
es ift außer ben Setten nidjts, roas man brau« 
rfjien könnte, vorßanben. Die Geintüdjer finb 
wor fedjs íOlonaten vielleicht guleßt geroafdjen 
borden." — Eang fo fdjlimm, rote es ber 
(große Holländer darftellt, mag es in ben 
¡beutfcßen (Safthöfen bamais rooßl nidjt aus« 
gefeßien ßaben. Sie Ergäßlungen iaffen aber 
immerhin darauf fdjiließen, baß bie (Saftßäufer 
fid) gu jener Seit in einem feßr oerbefferungs« 
¡bedürftigen Suftanbe befanben. 2Iud)i 100 
Saßre nadj, (Erasmus roirb vielfad), nocß über 
bie Unfauberkeit in ben beutfcßen (Saftßöfen 
(geklagt.

Das 17. und 18. Saßr hundert bradjte 
(keine Verbefferungen im Steifeverkeßr unb 
¡damit im S)otelroefen. öeb unb ausgeftorben 
waren bie gur günftlerifcßien Slütegcit reidj. ge« 
toorbenen Stäbte, benn bie verheerenden 
Kriege Ratten SIrmut über weite (Sefilbe ge« 
ifät. Unter folgen Verßältniffen konnte fid) 
ber Steifeverkeßr naturgemäß nidjt entroik« 
kein, es bauerte viele Saijtgeßnte, bis fid) 
bie Verhältniffe roieber langfam befferten.

Heber bie (Saftßiofverßältniffe Vertins in 
ber groeiten Hälfte bes 18. Saßrßunberts 1 be« 
ridjtet ber Eßronift, baß bamais, als 23er« 
tin nur etwa 130.000 Einwohner hatte, 9 
(Saftijiöfe erfter klaffe, 11 (Safthöfe groeiter 
klaffe unb 13 (Saftßiöfe britter klaffe vo rijan= 
ben waren.

Um bie SBenbe bes 18. Saßrßunberts 
ffanb ber Oleifeoerkeßir nocßi unter bem 3ei« 
fcßen ber Voftkutfcße. Das Steifen roar unbe« 
quem, benn einmal war bie 23efdjaffenßeit ber 
Voftwagen nidjt bagu angetan, bie Smßrt an« 
genehm gu gehalten unb bann gab es' in 
Deutfdjlanb bamais nod), recßt wenige Svunft« 
ftraßen. 3n ben Stabten roar überall bas1 kleine 
bürgerliche SBefen vorßerrfcßenb, knappi unb 
eng ging es in bem ^ausßalt ber Stabler gu. 
Das (Eintreffen von fremden Steifenden in einer 
Stabt würbe gerabegu als ein Tagesereignis 
angefeßen. Die (Saftßöfe waren nur in ben 
¡größeren Stabten mobifdji cingeridjtet, befon« 
bers Geipgig war wegen feiner gut ausgeftatte« 
ten J)otels berühmt.

Silit ben gewaltigen Umwälgungen in ber 
Vetkeßrstecßnik, bie fid) im 19. Saßrßundert 
vollgogen, hat ber gefamte Steifeverkeßr ein 
toerenbertes (Se präge erhalten. Der 23au von 
Eifenbaßnen unb Dampffdjiffen I)at mit einem 
Seßlage eine nie bageroefene Belebung bes 

Steifeverkehres gu Staffer unb gu Gande ßer= 
¡beigefüßrt. Unb bamit würbe ber Orunbftein 
gu einer neuen Entwicklung bes (Safthaus« 
Gewerbes gelegt. Ueberall hin ftrömt eine von 
Saßr gu Saßr fid), fteigernbe 3aßl von Sieb 
fem-en, ber Kaufmann reift von Stabt gu 
¡Stabt, von ßanb gu Ganb, von Erbteil gu 
Erbteil, ber kranke unb Erholungsbedürftige 
fäßirt nadji ben 23abe= unb Kurorten, ber 
ßourift fährt in bie (Sebirgsgegenben, ber 
Vergnügungsreifenbe fudjt feßensroerte Orte 
auf, kurgum, aus1 ben verfeßiebenften Urfadjen 
heraus ßat fiel) ber moberne Steifeverkeßr mit 
Hilft ber neugeitlicßen Verkehrsmittel ent
wickelt.

Die Eaftßäufer mußten in iijrcn Ein« 
riidjtungen unb fonftigen Darbietungen bem 
'vermehrten Steifeverkeßr Stedjmung tragen. 
SBir feßen baßer bas Hotelgewerbe feit ber 
Einführung ber Eifenbaßnen unb Dampf fdjiiffe 
eine Entwicklung burdjimadjen, wie fie kaum 
einem anderen (Seroerbegroeige vergönnt war. 
SUäßrenb im 18. Saßrßunbert unb nodj im 
Slnfang bes 19. Saßrßunberts bas Hotel« 
roeftn kleingeroerbticßen Eßarakter geigte, un= 
terlag es in ber groeiten Spälfte bes vorigen 
Saßrßunberts einer 23etriebsumroälgung. Es 
entftanben gaßlreidje große Hotelbauten, bereu 
betrieb großkaufmännifdje Sonnen bedingte. 
Silit biefer gewaltigen 23etriebsausbeßnung 
finb bie Vebeutung unb bie Aufgaben bes Ho« 
tels ine roirtfcßaftlichen Geben ungeheuer ge« 
fliegen.

Ueberall, wo bie europäifeße Kultur ein« 
¡bringt, niftet fießl bas moberne Hotelroefen 
ein. 2Bie bas E aflija ns vor Saßrtaufenben 
unb Saßrßunberten bereits Sßionierbienfte ge« 
leiftet ßat unb feine Vefdjaffenßeit ftets auf 
ben Einfluß ber Sitten,unb Kulturvölker Er« 
rungenfeßaften ßlößer fteßenber Völker feßließen 
ließ, fo bildet es auidji heute nod) in fernen 
Ganden ben SJlaßftab für bas Vorbringen 
europäifeßer Kultur. Das moberne H°telge= 
werbe, das beinaßle auf ber gangen Vielt gu 
finden ift unb ficßi in fieberhafter Tätigkeit 
immer weitere (gebiete bienftbar madjt, trägt 
in gang hervorragendem SJlaße gur Slnnäßc« 
rung der Völker bei.

Es ift gu einem unentbehrlichen Saktor 
bes roirtfdjaftlidjien Gebens geworben.
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6in 98ranbunglüá — unb wie es 
btmadj tam.

®es fdjleftfdjen ©idjters Sari SBeisflog, gę- 
bentt bie Sammlung „®ie golbene Srutje", SDlei- 
ftergaben älterer 6r$ät)Ier unb ®idjter, ^rte- 
batfdj’s Verlag, Sreslau unb Oppeln. ®refer 
ijoctybegabte Doltstümlidje fSrjäljler lebte non 
1770 bis 1828, @uleßt als ©tabtgert^tsbireltor, 
in (Sagan unb es tft bas 93erbienft bes Schrift« 
(tellers Söiltyelm 9JlüHer=9iübersborf, uns bie 
lebensnoHe, gemütswarme unb ^umoruoHe 9lrt 
bes mit Unred)t faft SBergeffenen wieber näljer- 
gebraut @u ljaben. $ßir bringen aus ber Heinen 
Sammlung bie Srjäljlung „Sin SBranbunglüä 
unb mie es bañad) fam".

Ser alte Croforganift Itylub alio an: „®s 
war eine traurige, kalte Segembernad)t, in ber 
vor fed)sunbgroangig Satyr en Suityenrobe ab» 
brannte, roo icty als Kantor roirkte. Bas gange 
Borf lag im Sictylafe. Bia — mit einem Bla» 
le, um Blitternactyt, erfctyoll ber S-ctyr eckens» 
ruf: „Feuer! Steuer!" — (Sott int Fimmel! 
Bleine Margarete unb jctyi tylatten kaum Seit, 
aus bent Bett unb in bie Kleiber gu fctylüp» 
fen, bent kleinen ©ottlieb bas 9löcklein über» 
guroerfen unb ben Säugling mit einigen Bett» 
kiffen gu umtylüllcn — benn gerabe im 9la<ty- 
bartyiaufe roar bas Setter ausgebroctyen. 9In 
ein Betten von (Selb unb ©elbesroert unb 
liebeln roar nictyt gu benken. Ber fürdjiterlictyi» 
fte ©turnt braufte unb mattyte alle C-öfctyver» 
fud;e unmöglich. BJie Staketen unb Ceuctyt» 
kugeln flogen bie Sctyoben, unb halb roar gang 
Buid) enrobe ein einziges Flammenmeer.

B3ir ftanben gitternb tyinter bem bren» 
nenben Borfe auf unfern ‘Steckern unb tylörten 
bas ©inftürgen ber (Siebei, bas (Sebrüll bes 
armen oerbrennenben Bietyes unb bas igeulen 
unb B3etyiegefctyrei unferer Freunbe. Setyt — 
fdjon faßte bie Flamme mein Ba-ctyi unb bie 
Borberftube — jetyt, o mein (Sott! jetyt erft 
fiel ntir's ein------ Scty riß nniittyi von 9Beib
unb Äinb los unb ftürgte in meine Bfotylnung. 
Bletyir als mein Ceben muffte icty ja nocty ret» 
ten: nämlictyi bie breitymnbert Orgelpfeifen, bie 
(cty mit getyinjäty-rigem Flei typ komponiert tyatte. 
Bas 9Ingftgefctyrei meines Leibes vertylallte 
tyinter mir, unb glücklich kam ictyi burctyi 9lau-cty 
unb (Slut. <god) in ber $anb bas Bud) tylai- 
tenb, aber tyialb erftickt unb arg gerfdjunben, 
ketyrte ictyi gurück. Unb jubelnb rief ictyi meiner 
piarg arete „(Sott Cob! ©oft Banki Fety 
tyabe bie Orgeíoorfpieíe!" — 91 cty, fie blieben 
bas (Singige, roas bem Berberbcn entriffen 
rourbe! 9lls bie Sonne aufging, tag bas fetyöne, 
grofje Sviretyborf mit S-ctyule unb birdie in 
S'ttyutt unb Ruinen.

Setyn Satyrę roar icty tyier im ftillen Greife 
eines befetyeibencn, niitylictyen Wirkens glück» 

lidj- geroefen. Stun ftanb ittyi auf einmal mil 
ben kleinen brotlos ba — ein Bettler, ein 
igeimatl-ofer. Benn mit bem BJieberaufbau von 
Borf unb Sbirctyc konnte man vorläufig nictyl 
rettynen, ebenfo roenig auf bie Unterftütyung 
lunferes $errn, bes ©rafen. Ber fctyroelgte 
f-ttyon feit langen Satyr en in Baris. Srotybem 
roar mir ber Blut nictyt gef-fty-rounben. „Berit» 
tyige bi-cty, Margarete!" fpracty ittyi gu meinem 
roeinenben BSeibe. „Sott tyat uns ja bas Ce» 
ben ertyalten. Barum berutyige bitty! ¡gaben 
roir gubem nictyt Freunbe unb Berroanbte in 
ber Sjauptftabt? Bie werben uns geroity, nictyt 
im Stictye laffen. Unb bann — befitye icty nidjl 
meine breitymnbert Orgeíoorfpieíe? 0 Blarga» 
rete, bu roirft fetyien, roie fifty bie Berleger, 
um fie gebrückt tyerausbringen gu können, bar» 
um reißen, roie fie frotyi fein ¡verben, roenn id) 
fie für fttyroeres (Selb tyingebe. Barum laty 
bein Klagen unb komm’ fort von blefem 
Orte bes ©ctyrediens!"

Ben vierjährigen ©ottlieb natytn icty an 
bie S)anb. Margarete trug ben fetyreienben 
Säugling. Unb jo gingen roir fürbaß, immer 
bie Straße fort, ber igauptftabt gu — ifty frei» 
lidji bartyiäuiptig, ba icty- ben $-ut bei ber 9let» 
tung meiner Orgelvorfpiele verloren tyiatte.

9lls roir bann vom £>ügel, roo bie brei 
C-inben ftetyien, gum legten 9Jial bie Stätte 
fetyauten, auf ber unfer unglückliches1 Borf 
ftanb, unb jatyien, roie bie Blorgenfonne nocty 
bie bampfenben 9laud)roolken färbte, b-a jagte 
Blargarete traurig: „9lun haben roir nictyts 
metyir als nufere Ciebe unb unfern tyimmlifctyen 
Bater!' — „Ber uns nictyt verlaffen wirb!“ 
fügte icty an. Unb frotyi ftim'mte ictyi an: „Be» 
fietyll bu beine B5ege!"

91 n Selb trug icty nur fünf ©ulben bei 
mir. 9lber rootynte nictyt gleictyi in ber Bor» 
ftabt ber nur vier Bleiten entfernten fg-aupt» 
ftabt ber reictye Cebertyiänbler, ber unfer Bet
ter roar? Unb tylaufte nictyt brinnen in ber 
Seilergaffe ber vornetyimc unb angefetyene Su» 
ftigrat, ben icty einmal mit Frau unb 5xinb 
in Butty enrobe brei Sage lang gepflegt tyiatte, 
als fein Bfagen umgeroorfen unb ber alten 
Fante bie tgüfte ausgerenkt rourbe? Sgatte er 
mid) nictyt taufenbmial fein „liebes Freunb» 
djen" genannt unb mir feierli-ctyft gugefety-rooren, 
mir bei befter ©elegentyieit ben Ciebesbienfl 
reictyliittyi gu vergelten? BJaren bann nictyt in 
ber Stabt brei Bud)» unb Blufikalientyianblun» 
gen? konnte es mir ba alfo irgenbroic fety» 
len ? Unb motynte nictyt ebenfo in ber Stabt 
unfer allerbefter Freunb — unfer Jgerrgott?

BSatyirliftyi, nie begrüßte eine abgebrannte 
Familie, bie eben alles verloren unb vor Froft 
unb Brühigkeit ber Otynmactyt natye roar, bie 
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Zürnte einer Stabt mit freudigeren (Sefüßlen, 
als mir ben Zürnten ber ffjauiptftabt entgegen» 
fafyen, bie im Strahle ber finkenden ¡übend» 
fonne glanzten.

halbtot gelangten mir fdjließlid) vor bie 
Zur unf eres Setters, bes Eebertjänblers. 3'lap= 
pernb vor Sroft, gog id) bie Klingel, bie drin» 
neu gemaltig lärmte und S)unbegebell merkte, 
fo baß ber kleine (Sottlieb ¡id) erfdjiodten in 
Cutters ¡Rock verbarg. „913er ift ba?" fragte 
ber Zetter aus einem' Senfter bes ¡Diittel» 
f to dies.

„Wir finb’s!“ gab id) gur Bntroort, 
„9lnbreas aus ¡Bud) en robe, mit 915 eib unb 
Äinb! ¡Madjt nur flugs auf, i)err ¡Better! So 
balb roerbet ihr uns nicfjt roieber los."
- Was?“ rief ber ¡Better, „mas rev lit ißr? 
Unb warum kommt ihr mit ber ganzen (Se= 
feUfdrnft?"
i „Warum?" entgegnete id). „Weil mir ver» 
gangene ¡Radjt abgebrannt find unb alles! ver» 
¡oren haben! Zanim mad)t nidjt erft viel Um» 
ftänbe, lieber ¡Better! Saßt auffd) ließen unb 
bie Stau ¡Muhme ben Zopf gum Warmbier 
hinfeßen, denn mir find erftarrt und hungrig 
bis auf den Zob."

„@i," braßte ber ¡Better fjerab, „feßt mir 
bod) bas ßumpenpiadtl Sdjert eucß, ins Wirts» 
haus, wenn eud) hungert! Bei mir kommt 
ihr nidjt an. Sdjiert eud) 3um Denker!" Unb 
damit fdjlug er bas Senfter gu.

Za ftanben mir nun in ber grimmigen 
glätte, bei einbredjenber ¡Radjt. Sie beiden 
Binder gitterten unb meinten. 3d) aber jagte 
ßu meinem Weibe: „¡Pfui, ¡Margarete! Ser 
:Öerr ¡Better ift deiner Zränen nidjt roert." 
Unb jo gingen mir in ben .„¡Raten Regel'", 
ba mir body jetjt am' ¡übend bein' vornehmen 
Suftjgrate nidjt gut ßaft fallen konnten.

$ier faßen mir ivenigftcnS in mariner 
Stube, unb bie Wirtin brachte uns eine la» 
benbe Bicrfuppe. Síes unb bie frohe 9luS= 
fidjt auf ben folgenden Zag ließ uns bald ben 
(¡Better unb unfer Selb vergeffen. Unb es 
ftirnmte uns fo heiter unb ivaljlgemut, baß id) 
eine Äüßnßeit beging und gum Butterbrot 
einen #äfe und einen Svrug Bier geben ließ. 
„9ld)V‘ badjte id),, „ber Suftigrat und ber Sr» 
roerber meiner ¡Roten begaßlen ja bad), alles!"

Setroft fanken mir auf bie Ijarte Streu 
unb fdjliefen allefamt feft mie bie ¡Ratten unb 
traumlos dem kommenden Zage entgegen, 
dem verhängnisvollen, entfdjeibenben. <£s mar 
ber fiebgeßinte Segember, alfo gerade heut’ 
vor feeßsundgmangig Satyr en.

Stüh um neun Ufjr — ba id) bann erft 
mit Mnftanb ben vornehmen $jerm fpredjen 
konnte — fet;te fid) meine arme Äaramane in 
Bewegung, nadjbem mir vom fd)elmifd)ien 
Wirt im „¡Roten Äegel" ¡übfdjied genommen, 
ber mir für den einzigen ¡übend groei (Sulben 
abgegroackt. Unb fo gelangten mir in bie Sei» 
lergaffe.

S)ier ward uns ein gang anderer Snrp» 
fang als beim ßeberljiänbler. Ser Sj)err Suftig» 
rat ließ uns' gleid) ins Sjjaus treten und kam 
fetbft mit der ¡Morgenpfeife die Zrepipe (¡¡er» 
unter. Sd? berichtete kurg über unfer Unglück 
unb roer úfj fei, unb hoffte nun, baß das 
„liebe Sreunbdjen“ ftracks fidji bemeifen unb 
burd) ¡Rat ugb Zat nuferer ¡Rot ein fdjnelles 
Sube bereiten mürbe. Bilein, der ßyerr 3u» 
füg rat kannte uns nidjt meßt unb mußte fid) 
audj, auf bie fatale Sefdjtdjte mit bem Wa» 
gen unb mit ber ausgefallenen £>üfte der 
roadielgaljlnigen Zante nidjt meßr gu befinnen. 
3d) mochte feinem (Sebädjitniffe gu S)ilfe kom» 
men mie idj wollte — genug, eS blieb dabei: 
er kannte uns nidjt mehr. Sod) riiijrie iljn 
unfer Unglück, und er brückte mir ein Bdjt» 
gnofdjenftüch in bie S)anb, indem er uns' tjlöf» 
lid) gur Haustür hinausdrängte. 3d)i warf iljm 
aber bas Selb durdj die Spalte der Zür vor 
bie Süße unb ftanb nun wieder mit dem 
klagenden Weibe unb den gitternden hindern 
hilfslos auf offener Straße.

„¡Margarete,“ fpradji id)¡, „du geljift mit' ben 
hindern einftroeilen mieber in ben ,¡Roten 
Regel’. Salb bringe idji Spilfe, fo Sott will, 
und groar orbentlidje. Wir wollen audj gar 
nidjt mehr betteln. $mle ber Denker ben ße» 
berßänbler unb ben Suftigrat! Unb laß uns 
bas beffere Zeil erwählen! Sas ift bas ®e» 
roiffe. 3a, nun gcßt’s über eure Selbfäcfce, ii)r 
mackeren ¡Mufikalienljlänbler! Wer am weiften 
von eud) gibt, der hat fie" — idj, meinte bie 
Orgelvorfpiele. Und wohlgemut trabte id), 
groar nod) immer barhäuptig, in ben vor mir 
fid) öffnenden Budjiaben.

$ier kroch hinter bent Sijdje ein hlei» 
neS ¡Männdjen mit einer Stahlfeberbrille ijer» 
vor unb fragte, indem1 es mid) angloßte, wer 
id) fei unb was id) wolle.

3d) jagte nur gang kurg, idj! fei ber Äan» 
tor ¡ünbreas aus Sud)enrobe, ein Sdjiüler bes 
großen Srgelmeifters Soßlann Sebaftian Bad), 
unb bringe hier dreihundert von mir gefdjaf» 
jene Orgelvorfpiele, die id) ißm gum Serlag 
anbiete.
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