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©iepljan Kilottu SBetbenbe Siebe. — @ert ©d)oeni)off : 3ft bie 3ugenb bon tfeute gtiicEIidjer ctl§ 237

toenn toir bent Brebierbetenben On'fet Begegne»

ten. ©eg SJtittagg Bet ©ifdj tourbe nodj ein mal
bag fiiebtinggtfeema befprocfeen, ob fßolnifdj obex

©eittfdj. Steine Safe fpielte itnb fang: „Sang
tang i.ft'g tier". ©er.Dnïel fummte feine Seib»

tnelobie uttb fdjtug ben ©aft bagu. ©eg StBenbS

tarnen bex ©e'fan bon Uni&Iato itnb ber Pfarrer
bon Sîatora auf Vefttd) git ung. @§ toitxbe ein
ïleineg geft, and) gum Stbfdiieb füx mid). 3"'"
tefetenmal funfeite bex llugartoeiit irt.ben ©Iii»
fern. Sßir alle ftiefeeu au ttnb trauten auf meine

©tubeutengcit. ©egen ÜDtitternadj't liefern bie
Beiben geifttidjcn sperren anfpannen itnb berab»

fc^iebeten fiel). ©er Onfel Begleitete fie feinauê.
Stbele unb id) ftanben int ^alBbitnfel beg gen»
fters unb feielteit ung nod) einmal ttinfd)lungeit.
©g tourbe nidjt biet gefprodjen. gdj glaube, ung
Beibett tiefen bie ©reinen feentnter. Situ nädj»

ften ÏOtoxgeu um fünf Ufer fitt)X id) ab.

was §alk>, bex ®id)tex bex „3ugenb" hat feinen
©xitnen tpeinrid) gefdjrieöen. Unter bem 3/iteI
,,©d)0Ue unb ©djictfal" ergäftlt ex bie @efdjid|te fernes
Sebent. Kit @rlaubni§ beS SBerlagS Sittorx &
Künden entnehmen mir beut gut ausgeflutteten
S3anb (fix. 6.50) bie fdfMjte @rgcif)[uiig feiner erften
Siebe, bie bex Stortnurf feines fo exfolgretdjert Sxrt»
tttaS „3ugenb" treiben foïïte.

SBeröettbe Siebe.
©Str ft%ert Beifammen unb (precfeen gar nie!

©on Singen alltäglich unb nichtig:
©as i)at rtic£)i ©ehalt unb I)at nicht 3i<ü>

Unb bennoch, mir nehmen es roict)tig.

©u tüchetft roie feiig hei jebem ©Sort,

©as fthergenb mein 9ïtunb bir oerhünbet ;

fffiid) reifet bein kinbtfdjes ©Sejen fort,
Unb meiter plaubr' ich entgünbet.

©Sie kann uns nur ein ©id)ts |o t)otb

©ie fliehenben Sfunben fcf)mücken?

©ßoher um uns nur Sonnengolb
Unb in uns nur (Sntgücken?

Oh laut aus ber ©ruft uns ber Subet jcf)on bricht,

Unb ob's an bie Gtirn uns gefchrieben :

Stein £inb, mir totffen's noch beibe nicht,

Safe mir einanber lieben. stemmt autan.

Sft bie Ougenb t>ott beute gliichlid)er, als bie oon geftern?
Stirn ©ert ©djoenTjoff.

gugenb! SSetdfen Qaitbex enthält biefeg mfe»

ftifdje SBort, bei beffen ®Iang eine eigene SSelt

box itnfexcn Singen erftefet, eine SBelt, bie man
nitx einmal im fiebert fiefet, in bie man nie mefer
guriufîeferen fantt, toenn man fie betlaffen I>at,

in bie man ftefe immer toieber bergebeng guriiet»
fefent. gugettb tft rticfetg, toenn man fie befifet;
fie ift atleg, toenn man fic Perloren feat. —

Unfere ©egentoart feat ben îtnfdjafebaren SBert
ber gitgenb too.fet erïannt, unb fie ift eifrig öa=

bei, fiefe biefe ©rtenntnig gitnttfee gu matfeen. Söir
ftefeen feeute entfdjieben int Qeidjett ber Ssttgenb.
Sag ift in allem unb jebem erfidjttidj.

Sftart bemitfet fid) in jeber tpinfiefet, auf jebe

SBeife, bie gitgenb fotange atg mögtidj feftgit»
fealten, fie Oorgittäufcfecn, toenn fie int ©efetoin»
öen begriffen ift, fie gurüctguerobern, toenn man
fie Perloren feat, liniere gange feeutige fiebeng»
toeife ift ein förmlicher $ugenb!utt, ßurge JtöcEe,

pjlanïe ßittie, ©femnaftiE, ©djönfeeitgpftege,
©port — alt bag finb mefer ober minber erfolg»
reicfje Verfucfje, bie gugettb gu erfeatten. Sßir
feaben feeute eine Vereferung be§ SöegriffeS Sit»
genb, toie totr ïauut j.c eine Vereferttng beg
Sitterg featten, eine fßereferttng, bie faft fcfeon

an Vergötterung atleg beffen augartet, loa»

jung ift.
©ag geigt fidj am betttlidjften in ber ©tettung,

bie matt ber t^ugenb feeute einräumt, ©te ^tt=
gettb Pott feeute feat mefer Vorredjie, atg bie

Sitgettb Pott geftern fie featte. ©ie ^ugcnb bon
feeute barf beuten, tun ttnb laffett, toag fie Vnitt.

3Jîan bemitfet fidj, ifer jeben ©teilt äug beut Sßege

gu räitinett; matt ebnet ifer alte Çpfabe; tuait
fpridjt mit ifer über atleg, täfgt fie über atteg

fpreefeen; läfet fie an altem teitfeaben, fitfert fie

Pöttig in bag Seben ein — in biefeg gefäferlidje,
Pietgeftattige fieben, bag nur Pott unb gang be=

griffen toerben ïann, toenn eg fidj tangfam er»

fd)tiefet. ©ie ^ugenb Pott feeute toeife atleg,
ïennt atleg, barf ctUeg, ïann unb tut atleg.

Stber — ift fie.barutn gliicïtitfeer, bie .^ttgenb
bon feeute, gtiicflidier atg bie bon geftern, ber

fmmbfobteleg bertoefert toar, bie tangfam itt bag

SOifefterium beg fiebeng feineintouefeg, bie allntäfe»

tid) gunt Veloufetfeiu iferer eigenen ®raft ïam,
bie ©eferitt für ©eferitt fid) bag gelb ifereg fiebeng
erobern mitfete?

©(bauen totr itng einmal unter ber feeittigen
gttgenb um! ©inb biefe jungen fieitte bott fünf»
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wenn wir dem brevierbetenden Onkel begegne-
ten. Des Mittags bei Tisch wurde noch einmal
das Lieblingsthema besprochen, ob Polnisch oder

Deutsch. Meine Base spielte und sang: „Lang
lang ist's her". Der Onkel summte seine Leib-
nielodie und schlug den Takt dazu. Des Abends
kamen der Dekan von Unislaw und der Pfarrer
von Nawra auf Besuch zu uns. Es wurde ein
kleines Fest, auch zum Abschied für mich. Zum
letztenmal funkelte der Ungarwein in den Glä-
fern. Wir alle stießen au und tranken auf meine
Studentenzeit. Gegen Mitternacht ließen die

beiden geistlichen Herren anspannen und verab-

schiedeteu sich. Der Onkel begleitete sie hinaus.
Adele nnd ich standen im Halbdunkel des Fen-
sters und hielten uns noch einmal umschlungen.
Es wurde nicht viel gesprochen. Ich glaube, uns
beiden liefen die Tränen herunter. Am nach-

sten Morgen uni fünf Uhr fuhr ich ab.

Max Halbe, der Dichter der „Jugend" hat seinen
Grünen Heinrich geschrieben. Unter dem Titel
„Scholle und Schicksal" erzählt er die Geschichte seines
Lebens. Mit Erlaubnis des Verlags Knorr â Hirth,
München entnehmen wir dem gut ausgestatteten
Band (Fr. 6.5V) die schlichte Erzählung seiner ersten
Liebe, die der Vorwurf seines so erfolgreichen Drn-
inas „Jugend" werden sollte.

Werdende Liebe.
Wir sitzen beisammen und sprechen gar viel

Von Dingen alltäglich und nichtig:
Das hat nicht Gehalt und hat nicht Ziel,
Und dennoch, wir nehmen es wichtig.

Du lächelst wie selig bei jedem Wort,
Das scherzend mein Mund dir verkündet;
Mich reiht dein kindisches Wesen fort.
Und weiter plaudr' ich entzündet.

Wie kann uns nur ein Nichts so hold

Die fliehenden Stunden schmücken?

Woher um uns nur Svnnengotd
Und in uns nur Entzücken?

Ob laut aus der Brust uns der Jubel schon bricht.

Und ob's an die Stirn uns geschrieben:

Mein Kind, wir wissen's noch beide nicht,

Daß wir einander lieben. «tepha» MUà

Ist die Jugend von heute glücklicher, als die von gestern?
Von Gert Schoenhoff.

Jugend! Welchen Zauber enthält dieses my-
stische Wort, bei dessen Klang eine eigene Welt
vor unseren Augen ersteht, eine Welt, die man
nur einmal im Leben sieht, in die man nie mehr
zurückkehren kann, wenn man sie verlassen hat,
in die man sich immer wieder vergebens zurück-
sehnt. Jugend ist nichts, wenn man sie besitzt s

sie ist alles, wenn man sie verloren hat. —
Unsere Gegenwart hat den unschätzbaren Wert

der Jugend Wohl erkannt, und sie ist eifrig da-
bei, sich diese Erkenntnis zunutze zu machen. Wir
stehen heute entschieden im Zeichen der Jugend.
Das ist in allem und jedem ersichtlich.

Mau bemüht sich in jeder Hinsicht, auf jede

Weise, die Jugend solange als möglich festzu-
halten, sie vorzutäuschen, wenn sie im Schwin-
den begriffen ist, sie zurückzuerobern, wenn man
sie verloren hat. Unsere ganze heutige Lebens-
weise ist ein förmlicher Jugendkult. Kurze Röcke,
schlanke Linie, Gymnastik, Schönheitspflege,
Sport — all das sind mehr oder minder erfolg-
reiche Versuche, die Jugend zu erhalten. Wir
haben heute eine Verehrung des Begriffes Ju-
gend, wie wir kaum je eine Verehrung des
Alters hatten, eine Verehrung, die fast schon

an Vergötterung alles dessen ausartet, was

jung ist.
Das zeigt sich am deutlichsten in der Stellung,

die man der Jugend heute einräumt. Die Ju-
gend von heute hat mehr Vorrechte, als die

Jugend von gestern sie hatte. Die Jugend von
heute darf denken, tun und lassen, was sie will.
Man bemüht sich, ihr jeden Stein aus dem Wege

zu räumen; man ebnet ihr alle Pfade; man
spricht mit ihr über alles, läßt sie über alles
sprechen; läßt sie an allem teilhaben, führt sie

völlig in das Leben ein — in dieses gefährliche,
vielgestaltige Leben, das nur voll und ganz be-

griffen werden kann, wenn es sich langsam er-
schließt. Die Jugend von heute weiß alles,
kennt alles, darf alles, kann und tut alles.

Aber — ist sie.darum glücklicher, die Jugend
von heute, glücklicher als die von gestern, der

soundsovieles verwehrt war, die langsam in das

Mysterium des Lebens hineinwuchs, die allmäh-
lich zum Bewußtsein ihrer eigenen Kraft kam,
die Schritt für Schritt sich das Feld ihres Lebens
erobern mußte?

Schauen wir uns einmal unter der heutigen
Jugend um! Sind diese jungen Leute von fünf-
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