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362 DIE BERNER WOCHE

bem ©ulalia urtb ©lifabetb, bie ebenfalls 3um plappern
hergetommen roaren, hinter mir ftunben, 311m 3etioertreib
einen toäbrfchnften Stumpen raupten unb flüfternb triti*
fierten. ©s mar mir bahei sumute, roie etwa einem Dritt*
tlähler auf ber ©xamenbant — ich hätte mich halt both
unfterblidj blamiert, roenn bie Sache nicht gut heraus*
getommen märe. 2lls ich aber natt) einer bangen halben
Stunbe bie Sihung als gefchloffen ertlärte, ba fpradjen
fid) 3rititer unb SRobell über bie farbige SÜ33e redjt
iobenb aus — es fiel ihnen nicht einmal auf, bah man non
dmanbas hotbem dngefidjt nur ganj menig fah unb bah
es mir offenbar mehr um bie barmonifchen färben ber
Dradjt 3U tun mar. — dmanba machte bann ihr SOtittag*
effen, ein fogenanntes „troctenes 9Jtahl", eine drt Dätfd),
beftehenb aus dlible, STiiicf; unb SRehl. 3<h glufdjtete, bis
fie mich einlub, mit ihr gemeinfam aus ber Pfanne su
löffeln. Das einfache ©eridjt mar ausge3eid)net unb nicht
halb fo troden, bas Sfiffi habe ich menigftens picht baoon
gelriegt. Schi tub unfere greunbin anftanbshalber Dafür
sunt 3'dtacht ein unb fie nahm bantenb an. — dm diadj:*
mittag gingen mir alte fünf in bie Heibelbeeren. 3u ©hren
dmanbas wollten mir u. a. einen Heitifturm bereiten; bie
nötige iftible hatte ich; bei ber 3atbrina getauft. 28ir toaren
oertieft in unfere Arbeit, ber riefige Hafen mar fdjon mehr
als 3ur Hälfte polt, ba rief plöblid) Schangli entfeht hinter
einem 2Bad)hoIberftod: „flueget jeh bert — es ifd) fe — es
ifdj fe — fie u ber Sdjatj." — Hnb fo mar es. — Heber
bie dip herab fchtenberte Hanb in Hanb bie dmanba unb
ein ftrammer 89er — bie 3ärtlichften Slide fid) 3uroerfenb,
hie unb ba bie dritte ein menig fd)tängetnb — roie etroa
bei uns am Samstag „dr un ds" oom ©fünfter herauf*
tommen ober 3'Dan3funnbig gehen. —

„Da hei mer jeh ber Dr .," fagte Haufi troden.
$rih traute oerlegen in ben paaren, Schangli aber mar
gan3 erregt unb fagte fein 28ort. Holms unb ich, bie Dem

jungen 28allifer ©efreiten mit beut beften 2Sillen nicht gram
fein tonnten, lächelten einanber ftill 3U. — 3d) tröftete
Schangli unb machte ihm begreiflich!, bah er ftdj als dus*
bülfsmelfer nie trügerifdjen Hoffnungen hätte hingeben
follen! ©leine 28orte roirtten beffer als englifdjer 2Buitber=
balfam. ©r farib fid) in bas Hnabänberliche unb bei ber
dbenbtafel, 3u ber dmanba pünttlich erfdjien, brachte er
es über ficht, ihr Iädjelnben Slides bie feinften Delitateffen
3U trebenjen. Sie tat faft ein menig fdjeu, ah nur roie ein
Sögelein! Ob es Drennungsfchmer3 mar? — 28ir muhten
ihr oerfpredjen, nädlftes Saht roieber3utommen. —

Seim Serrtadjten ging ich nod) fdjnell hinüber 3U Slater
dlberts ftlaufe, um einige Hohlenftijsen 3U fixieren unb
um meine fämtlidjen Deuores einer mahgebenben 3ritit
3U unter3iehen. fleiber fanb ich bas flmnftlerheim hermetifd)
oerfdjloffen. duf bem düdroeg traf. ici) mit ber 3ofefa
Slurman 3ufammen. Slit bem unfdjeinbaren alten ffrraueli
unterhielt ich mid) prächtig. Sie er3äl)Ite mir, mie fie oor
oielen 'Sahren mit über paarig grauen über ben Seters*
grat getrabbelt fei, Damals, als fie eine 2Sallfal)rt nad)
©infiebeln unternommen, dm gleichen Sage feien fie oon
flauterbrunnen noch bis Sriensropler geroanbert unb am
folgenben Slorgen hätten fie bereits in Hungern bie fyrüb*
meffe befudjt. (3ch habe bir ja fdjon gejagt, bah fie 3äh
fin'b rote Hänbfdjeläber!) Die 28allfahrt fei ihre fdjönfte
©rinnerung. — dlfo ein einiges Slal in ihrem Heben ift
fie aus bem Dale heraus g elommen 3U anbern ©lenfdjen —
roie Hein ift bod> bie 28elt ber fiötfdjentaler! —

Hnfer leides dbenblonjert beim Holîlreu;; geftaltete fid)
3U einer gegenfeitigen beglichen Snmpathielunbgebung. Slit
einer Seihe oon Hersbredjern fdjufen mir halb bie rühr*
feligfte Stimmung unter ber 3uhörerfd)aft. 3mmer roieber
oerlangten fie 3ugaben. Du glaubft es mir natürlich nicht,
bah med) bie ©ulalia mit tränenfeuchten dugen bat, bodj
nommais bas „flotfdje Hieb oon ber Hir" 3U fingen (gemeint

roar florae's Sallabe „Die Uhr"). Die Sittoria gab uns
nod;: taufenb wohlgemeinte Satfdjläge, mir füllten ja nicht
3U grounbrig fein broben bei ben ©letfdjerfpalten, bie Sabina
fagte, bie gäbigen Herrleni oon Sern follen balb roieber
fomrnen. — Spät, unterm funlelnben Sternenhimmel fagte
man fid) Heberoohl unb auf 28ieberfehn. Der dmanba roer*
ben roir morgen früh nod) ein Stänbdjen bringen. — Sadj
bem tdon3ert muhten roir noch bie gan3e Hütte puhen unb
alles einpaden. Seht begreifft bu roohl, roarum ich' fo fpät
erft 3um Schreiben lam. 3d) glaube roirîlid);, es beginne
fchon 3u tagen; es wirb einen Sradjtstag geben. — Die
dip ruht im tiefften trieben unb mein Srenfterchen ift bas
ein3ig erleuchtete duge ber Hüttenfdjar — both' nicht mehr
lange, benn mein fladernbes Herjenftiimpli ftellt mir foeben
ein Hltimatum — fdjabet nidjts, es foil nur erlöfdjen —
balb roirb ein gröberes flicht leuchten unb uns hinaufführen
in bie roeihe 28elt! 28ie idh mi^ barauf freue!

©in lehter ©ruh aus flötfdjen oon Deinem
©milio.

^anbergeit.
Sonnengold in allen Senftern,
Städtlein, und in deinem Cor,
Und es toölbt in hohem Bogen
Sid) die Brüche kühn daoor.

Und die Strahe toeift zur Serne

Und die Serne lockt mit lHacbt —
Ciebes Städtchen Iah' rnieb toandern,
Hun fo blau die Weite lacht!

£ah' mid) loandern über Brücken,
Oie da bodigefchioungen find,
£ah' mein herze £ieder fingen,
Die nod) ungefungen find!

Walter Dietiker, Bern.

Seffmtfcbe Sänge.
©ine oolïsïunbliche Stubie oon Hermann deilen.

28iht ihr um bas Danken bes Deffitters? Habt ihr bie
Surfchen unb dJläbdjert in ben Dörfern bes ©erefio unb
am Serbano ober gar in ben Däfern bes Deffin unb ber
SRaggia 3U ben ivlängen eines Drehllaoiers ober einer
SOlanboline tansen gefehen unb gefehen, roie bas ein fid)
2Biegett unb Siegen im fRhnthmus ber SRufil ift, gan3
anbers als bei unferer hölternen Danjfdirittleinart. Doch,
ihr oon ber Deffiner ©renjroadjt habt es gefehen; aber ihr
anbern nicht, unb ihr follt es auch roiffen.

3nt Deffin tanjen fie überall unb 31t jeber 3eit. ©s
gibt ba leine Dantberoiiligung 3U erbeifdjien; too fid) ein

paar Surfchen mit fötäbdjen treffen, roirb getankt, roodjen*
tags fo gut rote fonntag. 3hr Dau3 ift ein lebenbiges
Spmbol für bie finnenfrohe drt biefes Söllleins. Hub
biefe Dansluft ift bis in bie grauen 3eiten ber Sögte*
herrfchaft 3urüd feft3uftellen. Schon bamals haben fidj bie
Deffiner bie Dunfelheit ihres Hntertanentebens mit einem
jauchaenben Dan3e erhellt, dus jener 3eit roürbe bie oolls*
tunbliche gorfdjung nodji fpejififch teffinifdje Solfstänje finben
tonnen, fo ben noch' auf heibnifdje ©epflogenheiten surüd*
3uführenben unb oon ber ,ftird)e unberührten Saftentanj
Caccia-lepri (Hafentan3), ber im SJlaggiatal betannt roar.
Die Deilnehmer biefes ©ontretanses teilten ficht tu Häger,
Hunbe unb Hafen, fo bah es ein eigentliches Damfptel
geroefen fein muh. Der Seruer 3arl Sictor oon Sonftetten,
ber 3U ©nbe bes adjtsehuten Hahrhunberts bas flanb be*

reifte, lerroähnt nodji einen anbern ©arneoalstan3 aus ©eoio,
bem Hauptort Des Slaggiatals. Diefer Dan3 ftellte bas
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déni Eulalia und Elisabeth, die ebenfalls zum Plappern
hergekommen waren, hinter mir stunden, zum Zeitvertreib
einen währschaften Stumpen rauchten und flüsternd kriti-
sierten. Es war mir dabei zumute, wie etwa einem Dritt-
klätzler auf der Examenbank — ich hätte mich halt doch
unsterblich blamiert, wenn die Sache nicht gut heraus-
gekommen wäre. Als ich aber nach einer bangen halben
Stunde die Sitzung als geschlossen erklärte, da sprachen
sich Kritiker und Modell über die farbige Skizze recht
lobend aus — es fiel ihnen nicht einmal auf, datz man von
Amandas holdem Angesicht nur ganz wenig sah und datz

es mir offenbar mehr um die harmonischen Farben der
Tracht zu tun war. — Amanda machte dann ihr Mittag-
essen, ein sogenanntes „trockenes Mahl", eine Art Tätsch,
bestehend aus Nidle, Milch und Mehl. Ich gluschtete, bis
sie mich einlud, mit ihr gemeinsam aus der Pfanne zu
löffeln. Das einfache Gericht war ausgezeichnet und nicht
halb so trocken, das Pfiffi habe ich wenigstens nicht davon
gekriegt. Ich lud unsere Freundin anstandshalber dafür
zum z'Nacht ein und sie nahm dankend an. — Am Nach-
mittag gingen wir alle fünf in die Heidelbeeren. Zu Ehren
Amandas wollten wir u. a. einen Heitisturm bereiten: die
nötige Nidle hatte ich bei der Kathrina gekauft. Wir waren
vertieft in unsere Arbeit, der riesige Hafen war schon mehr
als zur Hälfte voll, da rief plötzlich, Schangli entsetzt hinter
einem Wachholderstock: „Lueget setz dert — es isch se — es
isch se — sie u der Schatz." ^ Und so war es. ^ Ueber
die Alp herab schlenderte Hand in Hand die Amanda und
ein strammer 89er — die zärtlichsten Blicke sich zuwerfend,
hie und da die Arme ein wenig schlängelnd — wie etwa
bei uns am Samstag „Är un Äs" vom Münster herauf-
kommen oder z'Tanzsunndig gehen. —

„Da hei mer setz der Dr .," sagte Hausi trocken.
Fritz kraute verlegen in den Haaren. Schangli aber war
ganz erregt und sagte kein Wort. Holms und ich, die dem

jungen Walliser Gefreiten mit dem besten Willen nicht gram
sein konnten, lächelten einander still zu. — Ich tröstete
Schangli und machte ihm begreiflich, datz er sich als Aus-
Hülfsmelker nie trügerischen Hoffnungen hätte hingeben
sollen! Meine Worte wirkten besser als englischer Wunder-
balsam. Er fand sich in das Unabänderliche und bei der
Abendtafel, zu der Amanda pünktlich erschien, brachte er
es über sich, ihr lächelnden Blickes die feinsten Delikatessen
zu kredenzen. Sie tat fast ein wenig scheu, atz nur wie ein
Vögelein! Ob es Trennungsschmerz war? — Wir mutzten
ihr versprechen, nächstes Jahr wiederzukommen. —

Beim Vernachten ging ich noch schnell hinüber zu Maler
Alberts Klause, um einige Kohlenskizzen zu fixieren und
um meine sämtlichen Oeuvres einer matzgebenden Kritik
zu unterziehen. Leider fand ich das Künstlerheim hermetisch
verschlossen. Auf dem Rückweg traf. ich mit der Josefa
Murman zusammen. Mit dem unscheinbaren alten Fraueli
unterhielt ich mich prächtig. Sie erzählte mir, wie sie vor
vielen Jahren mit über zwanzig Frauen über den Peters-
grat gekrabbelt sei, damals, als sie eine Wallfahrt nach
Einsiedeln unternommen. Am gleichen Tage seien sie von
Lauterbrunnen noch bis Brienzwyler gewandert und am
folgenden Morgen hätten sie bereits in Lungern die Früh-
messe besucht. (Ich habe dir ja schon gesagt, datz sie zäh
sind wie Händscheläder!) Die Wallfahrt sei ihre schönste

Erinnerung. — Also ein einziges Mal in ihrem Leben ist
sie aus dem Tale herausgekommen zu andern Menschen —
wie klein ist doch die Welt der Lötschentaker! —

Unser letztes Abendkonzert beim Holzkreuz gestaltete sich

zu einer gegenseitigen herzlichen Sympathiekundgebung. Mit
einer Reihe von Herzbrechern schufen wir bald die rühr-
seligste Stimmung unter der Zuhörerschaft. Immer wieder
verlangten sie Zugaben. Du glaubst es mir natürlich nicht,
datz mich die Eulalia mit tränenfeuchten Augen bat, doch

nochmals das „flotsche Lied von der Uir" zu singen (gemeint

war Löwe's Ballade „Die Uhr"). Die Viktoria gab uns
noch! tausend wohlgemeinte Ratschläge, wir sollten ja nicht
zu gwundrig sein droben bei den Gletscherspalten, die Sabina
sagte, die gäbigen Herrleni von Bern sollen bald wieder
kommen. — Spät, unterm funkelnden Sternenhimmel sagte
man sich Lebewohl und auf Wiedersehn. Der Amanda wer-
den wir morgen früh noch ein Ständchen bringen. — Nach
dem Konzert mutzten wir noch die ganze Hütte putzen und
alles einpacken. Jetzt begreifst du wohl, warum ich so spät
erst zum Schreiben kam. Ich glaube wirklich, es beginne
schon zu tagen: es wird einen Prachtstag geben. — Die
Alp ruht im tiefsten Frieden und mein Fensterchen ist das
einzig erleuchtete Auge der Hüttenschar — doch nicht mehr
lange, denn mein flackerndes Kerzenstümpli stellt mir soeben
ein Ultimatum — schadet nichts, es soll nur erlöschen —
bald wird ein grötzeres Licht leuchten und uns hinaufführen
in die weitzs Welt! Wie ich mich darauf freue!

Ein letzter Erutz aus Lötschen von Deinem
Emilio.

Wanderzeit.
öomiengolü in allen Sensteim,

Ztäcltlem, uml in seinem kor,
(Ins es wölbt in hohem Logen
Ziel? sie Krücke kühn savor.

Uns öle 5kratze weist Tur Lerne
Uns clle Lerne lockt mit Macht ^
Llebes Ztäcltchen laß' mich wanclern,
Nun so blau sie Mite lacht!

Latz' mich wansern über Krücken,
vie sa hochgeschwungen sinch

Latz' mein her^e Liecker singen,
vie noch ungesungen sincl!

waUer vietlker, kern.

Tessinische Tänze.
Eine volkskundliche Studie von Hermann A eilen.

Witzt ihr um das Tanzen des Tessiners? Habt ihr die
Burschen und Mädchen in den Dörfern des Eeresio und
am Verbano oder gar in den Tälern des Tessin und der
Maggia zu den Klängen eines Drehklaviers oder einer
Mandoline tanzen gesehen und gesehen, wie das ein sich

Wiegen und Biegen im Rhythmus der Musik ist, ganz
anders als bei unserer hölzernen Tanzschrittleinart. Doch,
ihr von der Tessiner Grenzwacht habt es gesehen: aber ihr
andern nicht, und ihr sollt es auch wissen.

Im Tessin tanzen sie überall und zu jeder Zeit. Es
gibt da keine Tanzbewilligung zu erheischen: wo sich ein

paar Burschen mit Mädchen treffen, wird getanzt, wachen-
tags so gut wie sonntag. Ihr Tanz ist ein lebendiges
Symbol für die sinnenfrohe Art dieses Völkleins. Und
diese Tanzlust ist bis in die grauen Zeiten der Vögte-
Herrschaft zurück festzustellen. Schon damals Haben sich die
Tessiner die Dunkelheit ihres Untertanenlebens mit einem
jauchzenden Tanze erhellt. Aus jener Zeit würde die volks-
kundliche Forschung noch spezifisch tessinische Volkstänze finden
können, so den noch auf heidnische Gepflogenheiten zurück-
zuführenden und von der Kirche unberührten Fastentanz
(Mccia-lepri (Hasentanz), der im Maggiatal bekannt war.
Die Teilnehmer dieses Contretanzes teilten sich« in Jäger,
Hunde und Hasen, so datz es ein eigentliches Tanzspiel
gewesen sein mutz. Der Berner Karl Victor von Bonstetten,
der zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts das Land be-
reiste, erwähnt noch einen andern Carnevalstanz aus Eevio,
dem Hauptort des Maggiatals. Dieser Tanz stellte das
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Sßafdjen bar. Sonftetten fcbilöert ißn jo : „Aian
madtjt bie Sag bor einer Dänjerin, bereit gmr-
tue!) man in bie £>anb nimmt unb reibt, alg
menn man eg mäfebt."

Gsine pbfcfye Dangfitte ber Sugenb mar bag
Augtangen ber §irfe, „pallare sul panic" namt®
ten fie eg, Pom tateinifeben panicum esculen-
tum. ©g Çanbctt fid) bemnadj um einen fo®

genannten Drefcßertang. SSenn ber |jirfe reif
unb getroänet ijt, jo mirb bie beranmaebfenbe
Sngenb beiber @5ejd)ted)ter getaben, bie gruetjt
auègutangen, atfo ben praftifdjen Sußeffeft mit
einer Setuftigung erreiebenb. 3n bem ju einem
großen Raufen aufgefebütteten §irfe langen bie
jungen Beute gum Spiel einer (Seige ©0(0,
Afenitett unb SBatger. Auf bem natürlich nictjts
meniger alg glatten Daugboben ereignete eg fic£)

bann, baß Dünger unb Sängerin ftraucbelten
unb ftürgten. Dag erbebte bie ©rntefeftfreube
gemaltig. Diefer Dang jdjmanb mit bem Süd®

gang beg Anbaug bon iptrfe. Dfenbrüggen, ein
anberer Deffinreifenber, meiß nod) im Saßre 1877

gu erjagten, baß ein g^ebub bon ißm aug bem

Ataggiatal, bag befonberg tangluftig geroefen
fein muß, in feiner 3ugertbaeit nodji ben £irfetan3 gelangt
babe.

Die Danaluft mirb ihnen jeßt toobl oergangen fein,
werbet ihr benten. Ai it nid),ten! 3ug enb ift nod) im Deffin
fo gut unb mehr toie anberstoo. Sie ift es, bie ben-Dana
3unt lieben haben mub; fie beibe geboren 3ufainmen toie
bie Sutter erft recht jeßt 3um trodenen ©rot. Unb wenn
man weiß, baß fie im Alaggiatal 'oorbem über !>irfebaufen
tagten unb bies oergnüglicher war; als bas Danken auf
glattem Sarfett, fo bürfen mir fdjon glauben: fie tanaen
aud> aur Uriegsaeit ba unten, auch über bie Sorgenbaufen
ber 3eit.

$rieg unb trieben.
©eridji 00in 4. bis 11. 3uli.

3n bie lange, bange Saufe ber beutfdjen
Cffenfioe gegen bie Alliierten im SBeften bröbnt ein

Die Schlacht zwischen flisne und Warne: Feldlazarett in der Kirdte non Braisne.

Die Sdüacbt zutisdten Jlisne und Warne. in bei Wont Rotre Dame in deutsdte Bände
gefallenes französisches Cazarett-Barackenlager.

Alarmfdjiuß aus bent Often: D er beutfebe © ef an b t e

in S u ßla n b, © r af St ir b adji, ift o 0 n einem
gegenreoolutionären A e r f cb w ö r e r 3 i r t e I er®
fd)offen 100rben. ©in Atitglieb bes „Homitees aur
Setämpfung ber ©egenreoolution" oerfdjaffte fid) bie Sro®
3 eßalten betreffenb einen Aertoanbien bes ©rafen Stirb ad),
fotoie eine falfcbe Unterfcbrift, l)ielt bem auserfebenen Opfer
eine lange Diebe unb 30g plößtid) farnt feinem Homplicen
bie tötlidje DB äffe gegen bie anwefenben Deutfdjen. Heine
©egemoebr! Die Attentäter fliehen burdjs fjenfter. ©in
Auto führt fie 3urüd ins Centrum ber Aerfchwörung. Das
©djp ber Sdjüffe in ber ©efanbtfchaft wedt bie Iängft oor®
bereitete Seoolte. Sawintow, ber Hriegsminifter in Herens®
Iis Segierung, bat bie 3ügel in ber Dartb. 3bm aur Seite
flehen Dfdjernora, fotoie Ataria Spiribotoona, bie Smbrerin
ber Knien So3ialreoolutionäre, bisher bie Aerbüribete Benins
unb Droßtis. Die Anhänger Sawintows befeßett bie Dele®
grapbenftation, telegraphieren ins weite Aeid) hinaus, baß
bie Atostauer ©arnifon bie ©olfdjetoili geftürgt babe, for®

bem bie ©ifenbabner 3um Streit auf unb
oerfudjeit bie SBirtung einer lange betriebe®
nen Agitation bei ben Arbeitern Seiers®
burgs, Dulas, 3aroslatols. ©inige Dage au®

oor bat Droßfi perfönlidj einen Agitator
Sawintows niebergefdjeien, als er 3U fragen
wagte: „ASas ift SBabres an bem ©erüdjt,
baß beutfebe Druppen 3um Sdjuße Aiitbadjs
nad) Atostau to muten toerben?" Unb als
er Droßli ben Schimpf ins ©efidjt toarf:
„Die ©olfcbetoüi rutfeben oor bem beutfeben
Smperalismus auf ben Hnien", ba ertoibert
Droßti: „Sie haben biefen Ausfprudj aurüd®
3unebmen! 3d) ertläre im Samen ber
Sooietregierung, baß bie Aadjridjt über bie
Antunft beutfeber Druppen eine Areßlüge
ift, oerbreitet 0011 jenen 3eitungen, bie 00m
©olb ber ©ntente leben! 3dj toerbe Sie Deut

Aeoolutionstribunal überantioorten!"
Als noch bie Serfdjtoörer berieten, oer®

fammelten fitb bie getoäblten Vertreter für
ben allruffifcben Hongreß ber Sooiets, 800
Atann, barunter 450 ©olfdjetoili unb 350
So3iaIreooIutionäre ber Biufert. Di od) maren
bie (Jübrer ber Binten nid)t amoefenb, ba
gefebab bas Attentat unb bie Sfuntfprüdje
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Waschen dar. Bonstetten schildert ihn so: „Man
macht die Pas vor einer Tänzerin, deren Für-
inch man in die Hand nimmt und reibt, als
wenn man es wäscht."

Eine hübsche Tanzsitte der Jugend war das
Austanzen der Hirse, „pallare sul panic" nann-
ten sie es, vom lateinischen panicum esculen-
tum. Es handelt sich demnach um einen so-

genannten Dreschertanz. Wenn der Hirse reif
und getrocknet ist, so wird die heranwachsende
Jugend beider Geschlechter geladen, die Frucht
auszntanzen, also den praktischen Nutzeffekt mit
einer Belustigung erreichend. In dem zu einem
großen Haufen aufgeschütteten Hirse tanzen die
jungen Leute zum Spiel einer Geige Solo,
Menuett und Walzer. Auf dem natürlich nichts
weniger als glatten Tanzboden ereignete es sich

dann, daß Tänzer und Tänzerin strauchelten
und stürzten. Das erhöhte die Erntefestfreude
gewaltig. Dieser Tanz schwand mit dem Rück-

gang des Anbaus von Hirse. Osenbrüggen, ein
anderer Tessinreisender, weiß noch im Jahre 1877

zu erzählen, daß ein Freund von ihm aus dem

Maggiatal, das besonders tanzlustig gewesen
sein muß, in seiner Jugendzeit noch den Hirsetanz getanzt
habe.

Die Tanzlust wird ihnen jetzt wohl vergangen sein,

werdet ihr denken. Mit Nichten! Jugend ist noch im Tessin
so gut und mehr wie anderswo. Sie ist es, die den-Tanz
zum Leben haben muß: sie beide gehören zusammen wie
die Butter erst recht jetzt zum trockenen Brot. Und wenn
man weiß, daß sie im Maggiatal vordem über Hirsehaufen
tanzten und dies vergnüglicher warf als das Tanzen auf
glattem Parkett, so dürfen wir schon glauben: sie tanzen
auch zur Kriegszeit da unten, auch über die Sorgenhaufen
der Zeit.

Krieg und Frieden.
Bericht vom 4. bis 11. Juli.

In die lange, bange Pause der deutschen
Offensive gegen die Alliierten im Westen dröhnt ein

vie Schlacht üwischen Hisne und Marne: Seldlarsrett in der iiirche von «raîsne.

vie Schlacht Zwischen Aisne und Marne. Cin bei Mont Notre vame in deutsche bände
gefallenes französisches Lararett karscicenlager.

Alarmschuß aus dem Osten: Der deutsche Gesandte
in Rußland, Graf Mir bach, ist von einem
gegen revolutionär en Verschwörerzirkel er-
schössen worden. Ein Mitglied des „Komitees zur
Bekämpfung der Gegenrevolution" verschaffte sich die Pro-
zeßakten betreffend einen Verwandten des Grafen Mirbach,
sowie eine falsche Unterschrift, hielt dem ausersehenen Opfer
eine lange Rede und zog plötzlich samt seinem Komplicen
die tätliche Waffe gegen die anwesenden Deutschen. Keine
Gegenwehr! Die Attentäter fliehen durchs Fenster. Ein
Auto führt sie zurück ins Zentrum der Verschwörung. Das
Echo der Schüsse in der Gesandtschaft weckt die längst vor-
bereitete Revolte. Sawrnkow, der Kriegsminister in Kerens-
kis Regierung, hat die Zügel in der Hand. Ihm zur Seite
stehen Tschernow, sowie Maria Spiridowona, die Führerin
der linken Sozialrevolutionäre, bisher die Verbündete Lenins
und Trotzkis. Die Anhänger Sawinkows besetzen die Tele-
graphenstation, telegraphieren ins weite Reich hinaus, daß
die Moskauer Garnison die Bolschewik! gestürzt habe, for-

dern die Eisenbahner zum Streik auf und
versuchen die Wirkung einer lange betriebe-
nen Agitation bei den Arbeitern Peters-
burgs, Tulas, Jaroslawls. Einige Tage zu-
vor hat Trotzki persönlich einen Agitator
Sawinkows niedergeschrien, als er zu fragen
wagte: „Was ist Wahres an dem Gerücht,
daß deutsche Truppen zum Schutze Mirbachs
nach Moskau kommen werden?" Und als
er Trotzki den Schimpf ins Gesicht warf:
„Die Bolschewik! rutschen vor dem deutschen
Jmperalismus aus den Knien", da erwidert
Trotzki: „Sie haben diesen Ausspruch zurück-
zunehmen! Ich erkläre im Namen der
Sovietregierung, daß die Nachricht über die
Ankunft deutscher Truppen eine Preßlüge
ist, verbreitet von jenen Zeitungen, die vom
Gold der Entente leben! Ich werde Sie dem
Revolutionstribunal überantworten!"

AIs noch die Verschwörer berieten, ver-
sammelten sich die gewählten Vertreter für
den allrussischen Kongreß der Soviets, 866
Mann, darunter 456 Volschewiki und 356
Sozialrevolutionäre der Linken. Noch waren
die Führer der Linken nicht anwesend, da
geschah das Attentat und die Funksprüche
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