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f fluguft Bebel.
Slm IB. Sluguft teßtßiu ftarb im Kurßaug i)3affugg in

©raubünbett im Stlter üoit 731/2 Sagten ber berüßntte
güßrer ber beutfetjeu ©ogialbemofraten,
Sluguft 93cbei. ©eine Seitßc mürbe
feicrtid)ft ttad) Süritß überführt unb
im bärtigen S3otfgßaug in ftimmungg»
uolt auggefeßmüdtem ©aale aufgebahrt.
Sltn barauffolgenben Sonntag fanb
bann bie Kremation ber 2eid)e ftatt,
üerbunben mit einer Srauerfeier, mie
fie eine ©eßmeigerftabt großartiger unb
einbruefgbotter faum nod) gefeßen ßat.
Saufenb Krangträger folgten bem
©arge, gu geßntaufenben marett bie

Seibtrageubeit unb greunbe gum Sei»
eßengeteit ßerbeigeftrömt, ber Vorbei»
marftß beg .Qugeg bauerte eine boKe
©tunbe. günfgeßn fRebner tobten bie
SSerbienftc beg Verftorbencn; aug faft
alten Säubern ©uropag maren 93er=

treter ber ©ogiatbemofratie ßergereift.
©in leueßtenb blauer Rimmel faß auf
beit menfeßenbotten griebßof unb auf
ben fcßtitßten ^otgfarg, ber auf ber
Freitreppe gttm Krematorium [taub:
Küniglidjer fonute ein König nidjt be=

ftattet merben.
SBer mar ber Sote, bem bie SBett

fo biete ©ßren bemieg? ©in gemefener
Srecßglermcifter, ein fcßlitßter 93ürger=
tidjer Sie Sagegpreffe ging (eid)t
über biefe Satfacßc ßinmeg ; bie große
ißoputarität, bie ber potitifeße Agitator
mit feiner ißm bon ber SRatur in nießt
gemößnticßem SRaße gefd)enften 93ereb»

famfeit teid)t fitß erroerben fonnte, bag fei beg fRätfetg
cinfad)c Söfung. SBer raftß barüber ßinmegtieft, ber mag fid)
mit biefer ©rffärung begnügen ; mer aber tiefer uadlbeuft, ber
fragt fid): SBarum finb anbere fReicßgtaggabgeorbnete unb
ißarteipräfibenten nitßt autß fo populär? SBarum ßat bag
Stbtcben gerabc biefeg fReicßgtaggabgeorbneten unb biefeê
ißarteipräfibenten fo biete ©emüter in ©rregung gebraeßt,
bie geitungen gefiittt unb bag allgemeine Sageggefpräcß
bon ajîittionen gebitbet? SBir föniten nitßt augfommen mit
ber ©rftärung, bie auf bie eingigartige ißerföntießfeit biefeg
ÏRanncg ßinmeift; mir müffen auf bie ©aeße fetbft gu
fpretßen fommett, ber er bientc; benu fie — bag potitifeße
Sbeat feiner ißartei —, fie ßat biefetn ©ßarafter bie Surd)»
feßtaggfraft gegeben, fie ßat in äRittionen bergen feinem
tRameit fRefonaug berfeßafft.

@g fann nid)t unfere 2lbfid)t fein, an biefer ©teile bie
Sßeoricn beg ©ogiatigmug gu mürbigen. 3""öcl)ft intet»
effiert uns bie ißerföntießfeit beg Vcrftorbcnen ; bag Seben
cineg berüßmten Verftorbenen ift immer intereffant unb
teßrreid). Slbcr bann möd)tevt mir in einem fpätern Stuf»
faß bod) menigfteng auf bag ^auptmerf feineg Sebcng ßin»
meifen, auf fein 93ucß: Sie Çrau unb ber ©ogiatigmug.
ôeute inbeffen begttüqen mir ung mit einem futgen
Sebengabriß.

93ebel ift üum Sobe überrafeßt morbett, beüor er ben

teßteu 93anb feineg dRemoirenroerfeg abfeßtießen tonnte.
Slug ben gmei bereitg fertigen Vänben biefeg SBerfeg —
„Slug meinem Öeben" betiteln fie fitß unb finb in Stuttgart
bei £>. Sieß erfißieneu — fd)öpft man am beften bie

biograpßifcßeit Säten git biefem Sebengabriß.
Stuguft Vebet ift am 22. ^ebruat 1840 in Seuß»Kötn

atg ©oßn eineg Unteroffigierg geboren, ©eine Kiuberfaßre
öerbraeßte er in einer feßr bürftigen Kafemattemoßnung
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unb naeß bem früßen Sobe feineg Vaterg unb ©tiefüaterg
in meßr tänbtitßer Umgebung in ber alten fReidjgfammer»

geritßtgftabt SBeßtar, moßin feine
äRuttcr, eine 93ädergtocßter, naeßbem
fie gum grocitenmal SBitme geroorben
mar, atg in ißre Heimat gurücffeßrte.
Stucß fie ftarb früß ; fie ßattc bag

gange ©tenb einer mittet- unb beruf»
tofen SBitme mit einer fcßmeren gamitie
bureßgefoftet; mit ißr ßatten natürlid)
and) bie Kinber geßungert, üon beneit
alte big auf gmei in früßer Kinßeit
ftat ben; ben teßteri Stitbet üertor
Stuguft 93ebet im Saßte 1859.

Sit SBeßtar genoß ber Knabe einen

guten Votfgftßuluntcrricßt. ^rüßgeitig
betätigte er fieß neben ber ©tßule atg
Slutobibaft, inbem er fleißig 93ütßer
tag. Ser alte 53ebet erinnerte fieß noeß

genau ber Sitet biefer erften 93ücßer.
iöebet ßatte überßaupt ein auggegeitß»
neteg (Sebäcßtnig. Sag beroeift aud)
ber Stbfeßuitt feiner Siograpßie, morin
er bie SBanberjaßrc, ingbefonberc aber
ber, morin er bie ättefte Scipgiger
3cit befeßreibt. Kein fRame feßeint ißm
ba entfalten gu fein.

33ei einem oermanbten Sreißgter»
meifter lernte er beffen ^anbmerß (Sr

fei fein Künftter gemefen auf feinem
Serufe, befennt er. Safür intereffiert
er fieß feßon atg Seßrbub unb fpäter
atg ©efette tebßaft für atteg SBiffen
unb für bie ißotitif. 9ltg SBanber»

burfiße burcßfotßt er gang ©übbeutfcß»
taub big ing Sirot unb ing ©atgburgifcßc ßinein. ©eine
SBanbcrgeit fiel in bie Saßte naeß bem iRcucuburger §anbet,
ber bie ©d)iueig beinaße in einen Krieg mit ißreußen bermidett
ßatte. Sie ©^rneig mar bamatg für beutfd)c |>anbmerfg»
burfeßen, bie mit bem SBanbcrbinße reiften, ein oerbotencg
Sanb. Stiuß Söebet befam bie nad)gefucßtc (Srtaubnig gutn
Slufentßatt iit ber ©ißmeig nießt. @0 farn er ing Sirot unb
guteßt natß ©atgburg. §ier trat er mit aubern ißroteftanten
in ben bamatg neugegrünbeten unb feßr tolerant geleiteten
fatßotifcßen ©efettenüerein ein. Sann fam er gurüd naeß

SBeßtar unb naeß bem Sobe feineg bortigen SReifterg 1860
natß Seipgig.

Sn Seipgig ftürgte fieß ber junge Sreißglergefette mit
bem gangen geuer feineg Semperamcntg in bie bamatg er»

fteßenbe Slrbeiterberoegung. Sßte Stnfäuge maren noeß bur^)»
aug tiberat»bemofratif(ße. Scbetg SRemorien öerbreiten fid)
augfüßrtieß über biefe Stnfänge ber beutftßen Strbeiterberaegung,
bie er, balb an füßrenbe ©teüe gerüdt, mitmaeßte. ©r täßt
ßier alte bebeutenben ©eftalten ber fReiße naeß fReöue paffieren :

Saffatte, griebrieß Sttbert Sangen, SBitßetm Siebfnetßt u. a.
Sic bemofratifeße 93eroegung, bie fitß 93igmarfg ißtänen un»
liebfam entgegcngefteltt ßatte, erlitt bureß ben preitßifdjen ©ieg
über Oeftereitß im benfmürbigen Saßre 1866 einen ftarfeit
fRücffißtag. S3ebet mar fo feßr Semofrat, baß er Greußen
eine fRieberlage roüufcßte, bamit ber König unb feine SRäcßft»

fteßeubcn gegmungcit morben mären, fitß bem SSotfe gu näßern.
Sie nationale ©ntmidtung ißreußeng unb fpäterßin ®e»

famt»Seutfcßtanbg naßm aber mit bem batb barauf aug»

bretßenben beutfcß»fraugöfif(ßen Kriege autß roeiterßiu eine

antibemofratifeße fRiißtung, feßr roiber bie SBünfcße ber Sir-
beiteroereinter. Stm 25. ÜRärg 1872 mürben Sebel unb
Siebfnetßt üotn Seipgiger ©tßmurgeritßt „ber Vorbereitung
gum Sod)Dcrrat" ftßulbig erftärt unb gu gmeijäßriger fjeftungg»
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-j- Rugust Rebel.
Am 13. August letzthin starb im Kurhaus Passugg in

Graubünden im Alter von 731/2 Jahren der berühmte
Führer der deutschen Sozialdemokraten,
August Bebel. Seine Leiche wurde
feierlichst nach Zürich überführt und
im dortigen Volkshaus in stimmungs-
voll ausgeschmücktem Saale aufgebahrt.
Am darauffolgenden Sonntag fand
dann die Kremation der Leiche statt,
verbunden mit einer Trauerfeier, wie
sie eine Schweizerstadt großartiger und
eindrucksvoller kaum noch gesehen hat.
Tausend Kranzträger folgten dem

Sarge, zu Zehntausenden waren die
Leidtragenden und Freunde zum Lei-
chengeleit herbeigeströmt, der Vorbei-
marsch des Zuges dauerte eine volle
Stunde. Fünfzehn Redner lobten die
Verdienste des Verstorbenen; aus fast
allen Ländern Europas waren Ver-
treter der Sozialdemokratie hergereist.
Ein leuchtend blauer Himmel sah auf
den menschenvollen Friedhof und auf
den schlichten Holzsarg, der auf der
Freitreppe zum Krematorium stand:
Königlicher konnte ein König nicht be-
stattet werden.

Wer war der Tote, dem die Welt
so viele Ehren bewies? Ein gewesener
Drechslermeister, ein schlichter Bürger-
licher! Die Tagespresse ging leicht
über diese Tatfache hinweg; die große
Popularität, die der politische Agitator
mit seiner ihm von der Natur in nicht
gewöhnlichem Maße geschenkten Bered-
samkeit leicht sich erwerben konnte, das sei des Rätsels
einfache Lösung. Wer rasch darüber hinwegliest, der mag sich

mit dieser Erklärung begnügen; wer aber tiefer nachdenkt, der
frägt sich: Warum sind andere Reichstagsabgeordnete und
Parteipräsidenten nicht auch so populär? Warum hat das
Ableben gerade dieses Reichstagsabgeordneten und dieses

Parteipräsidenten so viele Gemüter in Erregung gebracht,
die Zeitungen gefüllt und das allgemeine Tagesgespräch
von Millionen gebildet? Wir können nicht auskommen mit
der Erklärung, die auf die einzigartige Persönlichkeit dieses
Mannes hinweist; wir müssen auf die Sache selbst zu
sprechen kommen, der er diente; denn sie — das politische
Ideal seiner Partei —, sie hat diesem Charakter die Durch-
schlagskraft gegeben, sie hat in Millionen Herzen seinem
Namen Resonanz verschafft.

Es kann nicht unsere Absicht sein, an dieser Stelle die

Theorien des Sozialismus zu würdigen. Zunächst inter-
essiert uns die Persönlichkeit des Verstorbenen; das Leben
eines berühmten Verstorbenen ist immer interessant und
lehrreich. Aber dann möchten wir in einem spätern Auf-
satz doch wenigstens auf das Hauptwerk seines Lebens hin-
weisen, auf sein Buch: Die Frau und der Sozialismus.
Heute indessen begnügen wir uns mit einem kurzen
Lebensabriß.

Bebel ist vom Tode überrascht worden, bevor er den

letzten Band seines Memvirenwerkes abschließen konnte.
Aus den zwei bereits fertigen Bänden dieses Werkes —
„Aus meinem öeben" betiteln sie sich und sind in Stuttgart
bei I. H. Metz erschienen — schöpft man am besten die

biographischen Daten zu diesem Lebensabriß.
August Bebel ist am 22. Februar 1840 in Deutz-Köln

als Sohn eines Unteroffiziers geboren. Seine Kiuderjahre
verbrachte er in einer sehr dürftigen Kasemattewohnung

i August lîîbel

und nach dem frühen Tode seines Vaters und Stiefvaters
in mehr ländlicher Umgebung in der alten Reichskammer-

gerichtsstadt Wetzlar, wohin seine

Mutter, eine Bäckerstochter, nachdem
sie zum zweitenmal Witwe geworden
war, als in ihre Heimat zurückkehrte.
Auch sie starb früh; sie hatte das
ganze Elend einer Mittel- und beruf-
losen Witwe mit einer schweren Familie
durchgekostet; mit ihr hatten natürlich
auch die Kinder gehungert, von denen
alle bis auf zwei in früher Kinheit
starben; den letzten Bruder verlor
August Bebel im Jahre 1859.

In Wetzlar genoß der Knabe einen

guten Volksschulunterricht. Frühzeitig
betätigte er sich neben der Schule als
Autodidakt, indem er fleißig Bücher
las. Der alte Bebel erinnerte sich noch

genau der Titel dieser ersten Bücher.
Bebel hatte überhaupt ein ausgezeich-
netes Gedächtnis. Das beweist auch
der Abschnitt seiner Biographie, worin
er die Wanderjahre, insbesondere aber
der, worin er die älteste Leipziger
Zeit beschreibt. Kein Name scheint ihm
da entfallen zu sein.

Bei einem verwandten Drechsler-
meister lernte er dessen Handwerk. Er
sei kein Künstler gewesen auf seinem
Berufe, bekennt er. Dafür interessiert
er sich schon als Lehrbub und später
als Geselle lebhaft für alles Wissen
und für die Politik. Als Wander-
bursche durchfocht er ganz Süddeutsch-

land bis ins Tirol und ins Salzburgische hinein. Seine
Wanderzeit fiel in die Jahre nach dem Neuenburger Handel,
der die Schweiz beinahe in einen Krieg mit Preußen verwickelt
hatte. Die Schweiz war damals für deutsche Handwerks-
burschen, die mit dem Wanderbuche reisten, ein verbotenes
Land. Auch Bebel bekam die nachgesuchte Erlaubnis zum
Aufenthalt in der Schweiz nicht. So kam er ins Tirol und
zuletzt nach Salzburg. Hier trat er mit andern Protestanten
in den damals neugegründeten und sehr tolerant geleiteten
katholischen Gesellenverein ein. Dann kam er zurück nach

Wetzlar und nach dem Tode seines dortigen Meisters 1860
nach Leipzig.

In Leipzig stürzte sich der junge Drechslergeselle mit
dem ganzen Feuer seines Temperaments in die damals er-
stehende Arbeiterbewegung. Ihre Anfänge waren noch durch-
aus liberal-demokratische. Bebels Memorien verbreiten sich

ausführlich über diese Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung,
die er, bald an führende Stelle gerückt, mitmachte. Er läßt
hier alle bedeutenden Gestalten der Reihe nach Revue passieren:
Lassalle, Friedrich Albert Langen, Wilhelm Liebknecht u. a.
Die demokratische Bewegung, die sich Bismarks Plänen un-
liebsam entgegengestellt hatte, erlitt durch den preußischen Sieg
über Oestereich im denkwürdigen Jahre 1866 einen starken
Rückschlag. Bebel war so sehr Demokrat, daß er Preußen
eine Niederlage wünschte, damit der König und seine Nächst-
stehenden gezwungen worden wären, sich dem Volke zu nähern.

Die nationale Entwicklung Preußens und späterhin Ge-
samt-Deutschlands nahm aber mit dem bald darauf aus-
brechenden deutsch-französischen Kriege auch weiterhin eine

antidemokratische Richtung, sehr wider die Wünsche der Ar-
beitervereinler. Am 25. März 1872 wurden Bebel und
Liebknecht vom Leipziger Schwurgericht „der Vorbereitung
zum Hochverrat" schuldig erklärt und zu zweijähriger Festungs-
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Ijaft berurteift, bie fie tit £>u6ertugï>urg urtb Äönigfteirt ber-
büßten. 3m jmeiten Vanbe feiner Sebengertnnerutigett erjäljlt
S3ebel mit SlugführlichEett bott biefen geftimggjalfren. @r
benutze fie nacl) Gräften juin ©tubium ber Schriften bon
SRarj:, ©ngelg unb Saffatteê, ta? aber auch Elafftfdje SSerEe,
ißlatog „@taat", Slriftoteleg „ißolittE", SRacdfiabelltg „Der
Surft", Dljomag SRorug „Utopia", farming „IRatürliche
@d)öpfungggefd)id)te" Sieblingg „S^emifdje Briefe". ®r mar
längft bom Siberaligmng abgefallen unb ©ojialbetnoErat ge»
morben, gleichzeitig mit feinem greunbe SiebEnedft unb mit
^ermann ©reulicf), ber um jene $eit bon ^Reutlingen nad)
3ürid) geEommen mar.

Von Slnfang ait mar Vebelg politifdje ©efinnttng im
©inne beg fRabiEaligtnug orientiert. 3m (Segenfah §tt ben
national geridjteten Saffaüianertt betonte er balb bag inter»
nationale VeEenntnig ber Slrbeiterbemegitng im ©intte SRarp.
Doch £)ielt er fid) bon jenem boEtrinären Draufgängertum fern,
ber bag |jeil einjig bon ber 9îebolution erfap. @r mar fcpon
1867 bon einem fädjfifcpen SßaljlEreig in ben ÜR orbbeut jdjen
fReidjgtag getuäljlt morben. Späterhin mar er SDÎitgtieb beg

norbbeutfdjen goüberbanbeg, bann beg beutfdjen fReicpgtageg,
bem er atg Vertreter beg Hamburger Sßaljlfreifeg big ju feinem
Sob angehörte, ©eine fruchtbare parlatnentarifdje DätigEeit
crftredte fid) über mehr alg 40 3ah*e. <3ie erlitt ein jioeiteg
SRal eine Uuterbred)ung baburd), bah Sebel mieberhott eine
Zweijährige Seftunggljaft megen Çodjberratg unb SRajeftätg»
beleibigung abfi^en muhte. 3m ganjen hat er 56 SRonate

^aft berbühen mitffen, ein Umftanb, ber ihm bei ber fid)
unterbrächt fühlenben §lrbeiterfthaft ben fRuIjm eineg ÜRär--

ttjrerg für bie gute @aä)e einbrachte unb feine fßopu»
larität unb Slutorität aufjerorbentlid) berftärtte. Dag ©ojia»
Iiftengefe|, mit bem VigmarE bie SIrbeiterberoegung unterbrüden
mollte, hatte einen geroaltigen Sluffdjmung ber fo§ialbemo=

îratifchen 3bee in Deutfdjtanb §ur j?olge; biefe ungewollte
SBirEuug mar bann mieber bie Veranlagung ju ber ©ojiat»
gefe^gebung, bie bie Unpfriebenen beschwichtigen unb bie
bcmoEratifci)en gorberungen in bie Vergeffenljeit bringen foHte.
Dah aud) biefe an unb für fiep hinge fßolitiE SBilhelmg II.
nicht jum 3iele Eommt, beweift bag ftete Slnmachfen ber
beutfchen ©ojialbemofratie, bag fid) roieberum bei ben legten
fReid)gtaggwaljlen beutlid) ju erïennen gab.

üluguft 93ebel ift faft don Slnfaug au big gule^t ber un»
beftritten bebeutfamfte gührer ber ©ojialbemotratic Deutfch»
lanbg gemefeu. ©r fühlte fid) p biefer güljrerftelle innerlich
berufen. Die fßolitiE ging ihm über bag eigene SBohl. Sllê
junger Dred)glermeifter |at er mit feiner $rau, bie mit
heroifdjer Eingebung ihm jebergeit treu beiftanb, fchmere
Reiten äuferer Sîot burchgeEoftet. ©ine ©rbfdiaft, bie

ipm unermartet öon einem Verehrer gufief, enthob ihn
ber öfonomifchen Vebrängnig. @r Eonnte fid) nun gattj
feiner Sebengaufgabe, ber Befreiung ber SlrbeiterEtaffe aué ber
fojialen ©ebunbenljeit, mibmen. @r fd)rieb p biefem ßroede
gahl^etc£)e Schriften, bie riefige Verbreitung fanben. Von
feinem berühmteften SSerE, bem Vuclje „Die grau unb ber

©opdigmug", foli; mie gefagt, ait biefer ©teile noch &ie

fRebe fein.
Vebel ift mit ber Schweiz bitrd) Vanbe ber Verwanbt»

fctjaft unb Sreunbfchaft berbitnben gemefen. ©eine einzige
Dotter mar mit einem .ßürdjer SIrjt berheiratet. Der tra-
gifd)e Dob feineg ©chwiegerfoljneg — Dr. ©imon ftarb alg
Opfer feineg Verufeg burd) eine Vergiftung — unb bie

üranEheit feiner Docpter, ber ber Dob beg (Satten feljr p
^erjen ging, maren herbe ©chicEfalgprüfungen für ben greifen
Kämpfer, ©in alteg ^erjleibeu hat ihn, ben groben Arbeiter,
ben jugenbftarEen Sßotler unb jähen Vollbringer ing (Srab
gelegt. H. B.

Berner tDodjenctjronik
eidsenosscnsdiatt.

2 ®te ©cbtoeijerifdie Sßattonalban!
bat ben S)i3ïontofa|, ber feit bem 26. ißobember
beê bortgett Sa^reê 5 °/o betrug auf 4 Va °/o

tjerabgefebt. (Siefs Sliafinatjme unfereê ßentraü
inftituteê fam gang unertoartet, unb wirb barum
bon ber §anbetömett um fo freubiger begrüfit.

Seiten greitag bat ber neue e n g I i f cb e

©efanbte SOtr. @rant»®uff bem Sunbegpräft»
benten fein SJegtaubigunggfcbreiben itbcrbracbt.

$er S3uitbe8rat mäblte jum ©bef ber
©ettion für Stnienbau unb Sabetanlagen ber
Dbertelegrabbcnbireftion .perrn ißaut ©cijneiber,
Ingenieur bon (Bern. ®ie gufammentunft be§
SunbeSrateë mit ben fdgmei^eri fet) en ©efanbten
tft auf ben 13. September feftgefept.

®er gabritinfpettor be§ britten Streifes,
perr peinrtcb 9taufrf)enbacb in ©cbaffbaufen ift
au§ (SSefunbbeitgrüctficbten um feine ©ntiaffung
eingetommen, bte ibm bom 93unbe§rat unter iBer«

banfung ber geteifteten ®ienfte bereinigt rourbe.

Sie bon ben Sagesbiättern berbreitete Starb»
ric£)t bon einem angeblichen Sittentat auf bie

©ottbarbbabn ift in ber gebrachten gorm
nicht richtig. 28ie bie llnterfuchung feftgeftellt
hat, entlebigte fich ein in bie peimat jurûtf»
tehrenber Italiener im ©ottharbtunnel einiger
©prengftoffpatronen, bie er irgenbreo entraenbet
unb bann au§ bem SBagenfenfter hinauSgereorfen
hat. ©djaben ift feiner entftanben.

Sur Ueberfcbreemtnung unferer ©übmart
mit minberreertigem italienifen ©elbe
roirb gemelbet, bap bie italtenifcfje Sollberroaltung
felbft für bie SJejafflung bes SodeS feine italie»
nifcljeu Sioten entgegennimmt. ®ie fchroeijerifche
$oftberroaltung bagegen ift gutmütig genug bie

(Entrichtung ber SReifenbentajen auf ihren Stgen»
turen im ÄuSlanb mittels italienifchem Rapier»
gelb ju bulben, raobei fie felbftberftänblich einen
gropen ÄurSberluft erteibet. SBenn biefer Sanb»
plage reirffam entgegen gearbeitet roerben foil,
fo fann bteS fieser nur mit brafonifchen SJiitteln
gef(heben.

®er SBinnenfchiffahrtSfongrep, ber
SRittreocp unb ®onnerStag im ftonjiliumSgebäube
in Äonftanj tagte, hat an ben SBunbeSpräfi»
benten ein ÎBegrûpungStelegramm gefanbt.

SRacpbem bie ©^rifttich'fogialen am febtoei»
jerifchen Statholifentag in St. ©allen gegen ben
SBerftänbigungS»©ntrourf für baS neue gabrif»
gefep Stellung genommen haben, tritt nun auch
bie fojtalbemofratifche Partei bagegen auf. Sin
einer SSerfammlung ber SBertreter ber ©ereerf»
fchaftSberbänbe unb fehroeijertfehen Slrbeiteruni»
onen rourbe eine Sîefolutton gefapt, in ber geft»
palten am Betmftunbentag, am @chu| ber Ser»
einSrechte unb SBefeüigung ber S3upen unb beS

©tanbgelbeS berlangt roirb.

Kanton Bern.
®er StegierungSrat roaplte jum orbeot»

liehen ißrofeffor für allgemeine pathologie unb
patpotogifebe Slnatpomie an ber mebijinifchen
pochfcpule in IBern Dr. Itart SBegeltn, bon
@t. ©allen, bisper pribatbojent.

®er StegierungSrat pat ben (Beginn ber
perbftfeffion beS ©ropen 8tateS auf ben 22. ©ep»
tember angefept. ®ie ®agung roirb borauSficpt»
eine SBocpe bauern. 8"c Sepanblung gelangt
unter anberem ber ©taatSberroattungSbericpt
unb baS Stantonalbanfgefep. perr DîegierungS»
rat ßoiper, ber feit bem grüpfapr an ©iept

feproer erfranft roar, pat feine
roieber aufgenommen.

Slm iöiontag ift bie groprätlicpe Sommiffion
für baS p a n b e l » unb ©eroerbgefep pfam»
mengetreten, um über berfeptebene ©ingaben, bie
bap gemaept rourben, p beraten. SBerfcpiebenen
SlbänberungSanträgen ber Jîonfumbereine pat
bie ffotnmiffion jugeftimmt. ©ie beantragt fer»
ner bie Slbgabe bon eleftrifcper Sraft burcp bie
Zauber» unb pagneefroerfe fei gefepliep p regu»
lieren, roobei ben berfipiebenen ©ingaben mög»
liepft ateepnung p tragen fei.

Sei ber fantonalen SBranbberficperungS»
an ft alt rourben im STOonat Quni 1913 26
(öränbfäHe in 36 ©ebäuben mit einer ©cpaben»
fumme bon gr. 90,180 gemelbet.

SRorgen ©onntag pält ber SBerbanb ber
(Beamten unb Slngeftettten beS ©taatcS (Bern
im ©rofjratsfaat feine bieSjäprige ©eneralber»
fammlung ab. perr Dr. Btenfer, matpematifeper
©perte beS eibg. (BerficperungSamteS, roirb einen
(Bortrag über bie IßenfionSfaffe palten.

Slon ber ppalbemofrattfcpen Partei beS

ffantonS (Bern finb nachträglich noep 5023 bon
ipr gefammette Ünterfcpriften für ben (Rational»
ratSproporj abgegeben roorben, fo bap ber ®an»
ton S3ern nuntnepr im ganjen etroaS über
16,000 ünterfcpriften geliefert pat.

gn ©aignelegier, reo am ÜRontag ba§ 3<*P*
reSfeft ber Société jurassienne d'émulation
ftattfanb, rourbe perr ©roprat (ßrofeffor ®r.
Slrnolb fRoffel, mitten in einer 9îebe bon
einem perjfcplag getroffen, bem er fofort erlag,
atoffel erreichte ein Sitter bon 68 gapren. (Rad)
(Beenbigung feiner ©tubien roirtte er junäepft
alg Seprer ber ©pemie am (Eecpnifum in SBin»

tertpur, fpäter in gleicher ©igenfepaft alg iflro»
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haft verurteilt, die sie in Hubertusburg und Königstein ver-
büßten. Im zweiten Bande seiner Lebenserinnerungen erzählt
Bebet mit Ausführlichkeit von diesen Festungsjahren. Er
benutzte sie nach Kräften zum Studium der Schriften von
Marx, Engels und Lassalles, las aber auch klassische Werke,
Platos „Staat", Aristoteles „Politik", Macchiavellis „Der
Fürst", Thomas Morus „Utopia", Darwins „Natürliche
Schöpfungsgeschichte" Lieblings „Chemische Briefe". Er war
längst vom Liberalismus abgefallen und Sozialdemokrat ge-
worden, gleichzeitig mit seinem Freunde Liebknecht und mit
Hermann Greulich, der um jene Zeit von Reutlingen nach
Zürich gekommen war.

Von Anfang an war Bebels politische Gesinnung im
Sinne des Radikalismus orientiert. Im Gegensatz zu den
national gerichteten Lassallianern betonte er bald das inter-
nationale Bekenntnis der Arbeiterbewegung im Sinne Marx.
Doch hielt er sich von jenem doktrinären Draufgängertum fern,
der das Heil einzig von der Revolution ersah. Er war schon
1867 von einem sächsischen Wahlkreis in den Norddeutschen
Reichstag gewählt worden. Späterhin war er Mitglied des

norddeutschen Zollverbandes, dann des deutschen Reichstages,
dem er als Vertreter des Hamburger Wahlkreises bis zu seinem
Tod angehörte. Seine fruchtbare parlamentarische Tätigkeit
erstreckte sich über mehr als 40 Jahre. Sie erlitt ein zweites
Mal eine Unterbrechung dadurch, daß Bebel wiederholt eine
zweijährige Festungshaft wegen Hochverrats und Majestäts-
beleidigung absitzen mußte. Im ganzen hat er 56 Monate
Haft verbüßen müssen, ein Umstand, der ihm bei der sich
unterdrückt fühlenden Arbeiterschaft den Ruhm eines Mär-
tyrers für die gute Sache einbrachte und seine Popu-
larität und Autorität außerordentlich verstärkte. Das Sozia-
listengesetz, mit dem Bismark die Arbeiterbewegung unterdrücken
wollte, hatte einen gewaltigen Aufschwung der sozialdemo-

kratischen Idee in Deutschland zur Folge; diese ungewollte
Wirkung war dann wieder die Veranlassung zu der Sozial-
gesetzgebung, die die Unzufriedenen beschwichtigen und die
demokratischen Forderungen in die Vergessenheit bringen sollte.
Daß auch diese an und für sich kluge Politik Wilhelms II.
nicht zum Ziele kommt, beweist das stete Anwachsen der
deutschen Sozialdemokratie, das sich wiederum bei den letzten
Reichstagswahlen deutlich zu erkennen gab.

August Bebel ist fast von Anfang an bis zuletzt der un-
bestritten bedeutsamste Führer der Sozialdemokratie Deutsch-
lands gewesen. Er fühlte sich zu dieser Führerstelle innerlich
berufen. Die Politik ging ihm über das eigene Wohl. Als
junger Drechslermeister hat er mit seiner Frau, die mit
heroischer Hingebung ihm jederzeit treu beistand, schwere
Zeiten äußerer Not durchgekostet. Eine Erbschaft, die

ihm unerwartet von einem Verehrer zufiel, enthob ihn
der ökonomischen Bedrängnis. Er konnte sich nun ganz
seiner Lebensaufgabe, der Befreiung der Arbeiterklasse aus der
sozialen Gebundenheit, widmen. Er schrieb zu diesem Zwecke
zahlreiche Schriften, die riesige Verbreitung fanden. Von
seinem berühmtesten Werk, dem Buche „Die Frau und der
Sozialismus", sollj wie gesagt, an dieser Stelle noch die
Rede sein.

Bebel ist mit der Schweiz durch Bande der Verwandt-
schaft und Freundschaft verbunden gewesen. Seine einzige
Tochter war mit einem Zürcher Arzt verheiratet. Der tra-
gische Tod seines Schwiegersohnes — l)r. Simon starb als
Opfer seines Berufes durch eine Vergiftung — und die

Krankheit seiner Tochter, der der Tod des Gatten sehr zu
Herzen ging, waren herbe Schicksalsprüfungen für den greisen
Kämpfer. Ein altes Herzleiden hat ihn, den großen Arbeiter,
den jugendstarken Woller und zähen Vollbringer ins Grab
gelegt. fti. k.

Semer wocherichronik
CMgenossenschatt.

^ Die Schweizerische Nationalbank
hat den Diskontosatz, der seit dem 26. November
des vorigen Jahres 5 °/o betrug auf 4 >/- °/o

Gesandte Mr. Grant-Duff dem Buàsprâsi-
denten sein Beglaubigungsschreiben überbracht.

Der Bundesrat wählte zum Chef der
Sektion für Linienbau und Kabelanlagen der
Obertelegraphendirektion Herrn Paul Schneider,
Ingenieur von Bern. Die Zusammenkunft des
Bundesrates mit den schweizerischen Gesandten
ist auf den 13. September festgesetzt.

Der Fabrikinspektor des dritten Kreises,
Herr Heinrich Rauschenbach in Schaffhausen ist
aus Gesundheitsrücksichten um seine Entlassung
eingekommen, die ihm vom Bundesrat unter Ver-
dankung der geleisteten Dienste bewilligt wurde.

Die von den Tagesblättern verbreitete Nach-

Gotth ardbahn ist in der gebrachten Form
nicht richtig. Wie die Untersuchung festgestellt
hat, entledigte sich ein in die Heimat zurück-
kehrender Italiener im Gotthardtunnel einiger
Sprengstoffpatronen, die er irgendwo entwendet

hat. Schaden ist keiner entstanden.

Zur Ueberschwemmung unserer Südmark
mit minderwertigem italienisen Gelde
wird gemeldet, daß die italienische Zollverwaltung
selbst für die Bezahlung des Zolles keine italie-
nischen Noten entgegennimmt. Die schweizerische
PostVerwaltung dagegen ist gutmütig genug die

schaftsverbände und schweizerischen Arbeiteruni-
onen wurde eine Resolution gefaßt, in der Fest-
halten am Zehnstundentag, am Schutz der Ver-

Kanton kern.

pathologische Anathomie an der medizinischen
Hochschule in Bern Oc. Karl Wegelin, von
St. Gallen, bisher Privatdozent.

Der Regierungsrat hat den Beginn der
Herbstsessivn des Großen Rates auf den 22. Sep-
tember angesetzt. Die Tagung wird Voraussicht-
eine Woche dauern. Zur Behandlung gelangt

und das Kantonalbankgesetz. Herr Regierungs-
rat Locher, der seit dem Frühjahr an Gicht

anstatt wurden im Monat Juni 1613 26

summe von Fr. 66,186 gemeldet.

Morgen Sonntag hält der Verband der
Beamten und Angestellten des Staates Bern

ratspropvrz abgegeben worden, so daß der Kan-
ton Bern nunmehr im ganzen etwas über
16,660 Unterschriften geliefert hat.

In Saignelegier, wo am Montag das Iah-
ressest der Société jurassienne ci'êmàtion
stattfand, wurde Herr Großrat Professor Dr.
Arnold Rössel, mitten in einer Rede von
einem Herzschlag getroffen, dem er sofort erlag.
Rössel erreichte ein Alter von 68 Jahren. Nach
Beendigung seiner Studien wirkte er zunächst
als Lehrer der Chemie am Technikum in Win-
terthur, später in gleicher Eigenschaft als Pro-
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