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gerecht 311 werben. Deffenberg oeretnigt atfo Strafanftatt
unb Sürforgeersiebungsanftatt unter einem Dad), madjt aber
teinen UnterWieb swifcben ben beiben Hategorien non 3ög»
lingen. 3n ber ßanbwirtfcbaft werben Hursfriftige, Schwäch»

Anstalt Tessenberg. — Hof-Ansicht.

Iid)e unb Schwachbegabte befcbäftigt unb 3war in Dotier
Freiheit, wie überhaupt oon fid)tbarer ©ewadjung ben Dag
über nidjt bie ©ebe ift.

3wangser3iebung! — Der amerilanifdje ©id)ter ßinbfet)
bat bie entgegengesetzte ©îetbobe oerfudjt. C£r bat ungute
Sungen 31t einem ïtufentbalt in ber Sefferungsanftatt Der»

urteilt, ihnen bas Sabwtb übergeben unb fie freigelaîien.
Sie finb — fo er3äblt er in Feinem ©ud) — hingefahren
unb haben fitb gebeifert. Die Salle, in benen biefe ©tet'hobe
nidjt ans 3iet geführt bat, oerfdjweigt er wobt. Sidjer ift,
bafc fie nitbt immer unb überall angewenbet werben tann.
£at bocb bie meiften Hungen ein 3uoieI an genoffener
Sreiheit auf ben Deffenberg geführt. Das anbere ©rtrem,
bie 3U grobe Strenge in ber ©Ziehung, ift wobt in ben
felteneren Satten bie Urfadje ber Straffätligleit.

(Es gibt in ber ©qieljung taum eine einzig unb allein
gültige ©tethobe. Strenge unb ©titbe werben immer ab»

wedjfetnb angewanbt werben müffen.- 3wang wirb immer
ba einfeben müffen, wo es gilt, ©ewohnbeiten 3U pflogen,
bie bem ftarten Driebmenfchen wiberfteben, ohne bie aber
bie menfdjtidje ©emeinfdjafi nidjt befteben tann. So finb
bie oergitterten unb oerfdjloffenen Sd)taf3eIIen bes „Sur»
fdjenbeimes" auf bem Deffenberg 3U oerfteben. Dab es bie

Anstalt Tessenberg. — Sclilafgang.

ßeitung ber ©nftalt am ©egengewidjt 3ur Strenge, an ber
ßiebe unb am SBoblwotlen, nitbt fehlen labt, bas beweifen
neben ben bellen, bilbergefchmüdten warmen ©äwrnen, neben
ben gefüllten ©orratstammern, bem Duft oon frifdjem ©rot

aus ber Säderftube, bie oerftänbnisoolte 2trt, mit ber in
beit 3atjresberidjten ber Stnftatt über bie 3ögtinge berichtet
wirb. ©löge biefer ©eift humaner, aber 3ietbewubter ©ä=
bagogif ber bernifd)en 3wangser3iet)ungsanftatt erhalten
bleiben. H. B.

— — =— ;
_

„SRaffael".
©ine 3ugenbf!i33e oon ©. O f e r.

3n einer bafellanbfdjafttichen Se3irtsfdjute (ber Ort
liegt nahe an ber elfäfeifdjen ©rcnzc) batte bie ©Iode foeben
3ur ©tittagspaufe gefdjriltt. Die Sdjüter ber oberften
©»Htaffe padten ihre Sdjulfatben 3ufammen unb oer»
fd)wanben im Drab. ©Iterbings nur bie Ortsanfäfjigeit,
beim für fie ftanb 3U ôaufe bas ©ffen bereit unb bie ein»
ftünbige ©aufe war tnapp genug. Dem Drüpptein ber
Uebrigen, welche aus ben Dörfern im weiteren Hmlreife
3ur Sdjule tarnen, bebeutete bas ©inläuten ber ©tittags»
paufe teine Saft. Die hatten 3eit, brausen auf bem Dum»
platz ober in ber Sdmtftube ihr mitgebrachtes ©ffen 311

oer3el)ren: ©rot, 5Täfe, Sped unb îlepfel; roem bas Dafdjen»
gelb langte, ber tonnte fidj in ber Sdjuttüdje eine bide
©rbsfuppe teiften.

,,©r" unb id) waren mit babei. ©r, ©ugen ©irfinger,
ber ©auernjuitge aus bem ©Ifäfecrneft ©euweiter, unb id),
ber ©farrersfobn aus ©

Den ©ugen ©irfinger modjten alle gut leiben. ©Sir
hatten ihn „©affaet" getauft, weil er fo fdjmiffig 3eid>ncn
unb malen tonnte. Heber feinen Sti33en, Silbern unb Hari»
taturen, mit benen er Dubenbe ooit tieinen, fetbftgebefteten
©üd)Iein füllte, welche er mit bem ftot3en Ditet „Hünftter»
album" anfdjrieb, oergafj er 3eit, Sninger unb Sdjut»
aufgaben.

©irfinger war ein grober, tlobiger Surfdje, mit un»
gefügten Daben unb ebenfoldjen ©einen, bie er in ber
engen Sdjulbant taum oerftauen tonnte. Heber einem biden
£als, unter einem fträbnigen, unorbenttidjen Saarpefo, run»
bete fidj ein Hopf mit einer Stumpfnafe unb 3wei tieinen
©ugen, bie'aber oerflirt fdjlau guedfilberten, allemal, wettn
ihn eine neue ©ilboifion ©teiftift, Hoble unb Sarbengriffel
3ur £anb nehmen hieb- Dtlfo beileibe teine ibeate ©taler»
erfdjeinung!

©irfinger seidjnete unb malte, was ihm in ben Sinn
tarn ober was ihm aus alten Sdjmötern unb abgegriffenen
„Sttuftrierten", bie er aufftöberte, haften blieb, ©r taritierte
ßehrer unb Sdjüter, „febmib" ©tonbfdjeintanbfdjaften aus
©bina mit Dfdjonten, Hutis unb ©on3en ebenfo farbenfröb
aufs ©apier, wie etfäffifche Dorfbitber mit Sdjul3en, Sauern
unb ©etier, wie Sibungen bes beutfcben ©eidjstags 3ur
3eit Sismarts, ober wie Hriegsepifoben oon anno 66 unb
70. ©tutige Sinridjtungen, ©tebeteien, Snbianeritberfälte
unb ©rooin3moritaten wufcte er fo greifbar»grufetig bar»
3uftetten, bab uns, bie Sewunberer feiner Hunft, oft ber
Schauer überlief, ©turnen, Diere, Hinber unb Sabetwefen
3auberte fein Stift auf ©Sunfd) in bie alten, halbleeren
Sdjulbefte, Iur3 alles, einfad) altes, ©tit einem gepfefferten
Sdjub ©bantafie unb einem nicht alltäglichen Sarben»
gefdjmad.

Dab ©irfinger feine „Stunft" auf Hoften ber Schul»
tenntniffe ausübte, war erllärtidj; wir, bie ©itbbefdjentten,
ftedten ihm 3um Dant oft bie ©edjnungslöfungen heimlich
3U ober halfen ihm — mit einer oereinbarten Hur3fd)rift —
in bie feinem Hünftlergehirn entfallenen ©uffahihematas
hinein.

©Sir beibe, bid befreunbet, hatten ein Stüd weit ben
gleichen Seimweg; bei ber Strabengabelung ging idj gerabe»
fort nach ©..., wäfjrenb er burd) bie ©eben unb ben
©Salb ©euweiler 3uftapfte. Oft lehrte er bei uns im ©farr»
haus an unb fdjenlte mir jebesmal eine neue Serie feiner
„Hünftteratben"; meine ©tutter ftopfte ihm bann 3um ©nt»
gelt mit alterbanb ßederem bie Dafdjen 00II. 3<h wieberum
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gerecht zu werden. Tessenberg vereinigt also Strafanstalt
und Fürsorgeerziehungsanstalt unter einem Dach, macht aber
keinen Unterschied zwischen den beiden Kategorien von Zog-
lingen. In der Landwirtschaft werden Kurzfristige, Schwäch-

àstslt l'essendei-ss. — Nok-^iisielit.

liche und Schwachbegabte beschäftigt und zwar in voller
Freiheit, wie überhaupt von sichtbarer Bewachung den Tag
über nicht die Rede ist.

Zwangserziehung! ^ Der amerikanische Richter Lindsey
hat die entgegengesetzte Methode versucht. Er hat ungute
Jungen zu einem Aufenthalt in der Besserungsanstalt ver-
urteilt, ihnen das Fahrgeld übergeben und sie freigelassen.
Sie sind — so erzählt er in seinem Buch — hingefahren
und haben sich gebessert. Die Falle, in denen diese Methode
nicht ans Ziel geführt hat, verschweigt er wohl. Sicher ist,
daß sie nicht immer und überall angewendet werden kann.
Hat doch die meisten Jungen ein Zuviel an genossener
Freiheit auf den Tessenberg geführt. Das andere Extrem,
die zu große Strenge in der Erziehung, ist wohl in den
selteneren Fällen die Ursache der Straffälligkeit.

Es gibt in der Erziehung kaum eine einzig und allein
gültige Methode. Strenge und Milde werden immer ab-
wechselnd angewandt werden müssen. Zwang wird immer
da einsetzen müssen, wo es gilt, Gewohnheiten zu pflanzen,
die dem starken Triebmenschen widerstehen, ohne die aber
die menschliche Gemeinschaft nicht bestehen kann. So sind
die vergitterten und verschlossenen Schlafzellen des „Bur-
schenheimes" auf dem Tessenberg zu verstehen. Daß es die

install "I'esseukei-K. —

Leitung der Anstalt am Gegengewicht zur Strenge, an der
Liebe und am Wohlwollen, nicht fehlen läßt, das beweisen
neben den hellen, bildergeschmückten warmen Räumen, neben
den gefüllten Vorratskammern, dem Duft von frischem Brot

aus der Bäckerstube, die verständnisvolle Art, mit der in
den Jahresberichten der Anstalt über die Zöglinge berichtet
wird. Möge dieser Geist humaner, aber zielbewußter Pä-
dagogik der bernischen Zwangserziehungsanstalt erhalten
bleiben. kl. kl.

^ »»»

..Nasfael".
Eine Iugendskizze von E. Oser.

In einer basellandschastlichen Bezirksschule (der Ort
liegt nahe an der elsäßischen Grenze) hatte die Glocke soeben

zur Mittagspause geschrillt. Die Schüler der obersten
A-Klasse packten ihre Schulsachen zusammen und ver-
schwanden im Trab. Allerdings nur die Ortsansäszigen,
denn für sie stand zu Hause das Essen bereit und die ein-
stündige Pause war knapp genug. Dem Trüpplein der
llebrigen, welche aus den Dörfern im weiteren Umkreise
zur Schule kamen, bedeutete das Einläuten der Mittags-
pause keine Hast. Die hatten Zeit, draußen auf dem Turn-
platz oder in der Schulstube ihr mitgebrachtes Essen zu
verzehren^ Brot, Käse, Speck und Aepfel; wem das Taschen-
geld langte, der konnte sich in der Schulküche eine dicke

Erbssuppe leisten.
„Er" und ich waren mit dabei. Er, Eugen Birsinger,

der Vauernjunge aus dem Elsäßcrnest Neuweiler, und ich,
der Pfarrerssohn aus V

Den Eugen Birsinger mochten alle gut leiden. Wir
hatten ihn „Raffael" getauft, weil er so schmissig zeichnen
und malen konnte. Ueber seinen Skizzen, Bildern und Kari-
katuren, mit denen er Dutzende von kleinen, selbstgehefteten
Büchlein füllte, welche er mit dem stolzen Titel „Künstler-
album" anschrieb, vergaß er Zeit, Hunger und Schul-
aufgaben.

Birsinger war ein großer, klobiger Bursche, mit un-
gefügten Tatzen und ebensolchen Beinen, die er in der
engen Schulbank kaum verstauen konnte. Ueber einem dicken

Hals, unter einem strähnigen, unordentlichen Haarpelz, run-
dete sich ein Kopf mit einer Stumpfnase und zwei kleinen
Augen, die aber verflixt schlau quecksilberten, allemal, weitn
ihn eine neue Vildvision Bleistift, Kohle und Farbengriffel
zur Hand nehmen hieß. Also beileibe keine ideale Maler-
erscheinung!

Virsinger zeichnete und malte, was ihm in den Sinn
kam oder was ihm aus alten Schmökern und abgegriffenen
„Illustrierten", die er aufstöberte, haften blieb. Er karikierte
Lehrer und Schüler, „schmiß" Mondscheinlandschaften aus
China mit Dschonken, Kulis und Bonzen ebenso farbenfroh
aufs Papier, wie elsässische Dorfbilder mit Schulzen, Bauern
und Getier, wie Sitzungen des deutschen Reichstags zur
Zeit Bismarks, oder wie Kriegsepisoden von anno 6g und
7V. Blutige Hinrichtungen, Metzeleien, Jndianerüberfälle
und Provinzmoritaten wußte er so greifbar-gruselig dar-
zustellen, daß uns, die Bewunderer seiner Kunst, oft der
Schauer überlief. Blumen, Tiere, Kinder und Fabelwesen
zauberte sein Stift auf Wunsch in die alten, halbleeren
Schulhefte, kurz alles, einfach alles. Mit einem gepfefferten
Schuß Phantasie und einem nicht alltäglichen Farben-
geschmack.

Daß Virsinger seine „Kunst" auf Kosten der Schul-
kenntnisse ausübte, war erklärlich; wir, die Bildbeschenkten,
steckten ihm zum Dank oft die Rechnungslösungen heimlich
zu oder halfen ihm — mit einer vereinbarten Kurzschrift —
in die seinem Künstlergehirn entfallenen Aufsatzthematas
hinein.

Wir beide, dick befreundet, hatten ein Stück weit den
gleichen Heimweg; bei der Straßengabelung ging ich gerade-
fort nach B..., während er durch die Reben und den
Wald Neuweiler zustapfte. Oft kehrte er bei uns im Pfarr-
Haus an und schenkte mir jedesmal eine neue Serie seiner
„Künstleralben": meine Mutter stopfte ihm dann zum Ent-
gelt mit allerhand Leckerem die Taschen voll. Ich wiederum
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befugte ihn bin unb roieber in Seuroeiler, roo er mir ge=

roöbnlidj barfub, nur in £>emb unb Stallbofe entgegenfam,
breitlacbenb grüble unb mit feiner Dafce meine £anb brüdte,
bab es nur fo fnacfte.

Sm Enbe unferer <Sd)ul3eit, im fjjerbft 1886, oerloren
mir uns aus ben Sugen. — Erft lange Sabre nachher, int
Sommer 1912, als mid) eine gerienroanberung über Seu=
metier nad) ©... führte, fab ifb Sirfinger toieber. Er be=

ftellte als Seltefter unb lebig ©ebliebener bas Heine, etroas
oerlotterte oäterlidje Smoefen. Damals traf id) ibn, als er,
rittlings auf einem Stirfd)baumaft fitjenb, bie fhroar3glän=
jenben grühte in feinen Seerentorb las. SSir tränten 3U=

fammen einen fauern „Elfäffer" als ÏBieberfebensfcboppen
unb oefperten tüd)tig bei Srot, itäfe unb Sped. Sd>ul=
erinnerungcn würben aufgefrifht. „Ob er nod) 3eidjne",
fragte id) ibn. „Sunbebie", fdjimpfte er, „i ba ten 3nt
meb unb, tüeg bo, mini fäänn mann nimmi!" Er roies mir
feine biden, ttobigcn unb 3ittrigen ginger, bie riffig unb
fhroielig getoorben toaren. îltlerbings, mit foldjen irjänben
„fhmib" man teine Silber mebr. Stit feinen Slänen, bie
er 3ur Sd)ul3eit ausgebcdt batte, roar es aus.

Sier Sabre fpäter, 3ur 3eit bes SSeltîriegs. Ïï3ieber
auf einer SBaitbcrung — mit einem Sab — über ben
elfäffifdjcn öügetrüden nad) Seuroeiler unb S... 3d) traf
ibn nicht mebr. Er ftanb als Deutfdjelfäffer mit im gelbe.
3n ber raud)fd)iuar3en Dorfpintc, roo ein paar Sauern hinter
ihren Sdmapsgläfern über ftrieg unb griebcn bebattierten,
tränt icf) ein ©las Sier. Oer gleiche 2Birt mar immer noch
ba, nur alt getoorben, 3abntos, mit rot gcränberten Drief»
äugen unb einem bünncn, roeiffen ^aarfdfopf. Stuf meine
grage, ob er ehoas oon Eugen Sirfinger roiffe, meinte er:
„So, jo, — güete bonfoir, £>err, — ber Eugène, bä ifdj an
ber Oftfront, in bäne 3arpatl)e; er ifd) fdjroär gcbleffiert
more, bä güet itärl, untt fai Stcnfd) roaifj, ebber miber
baimtunnt... gfd)ricme belt er nie.,. unn es mär oer*
tlemmi fdjab um ber Sirfinger..." Oer gute Site fdjludte
unb fdjnupfte unb aus feinen roten Sugen tropfte es auf
ben Difdj... um ben Sirfinger... Sud) mir maren bie
klugen nah getoorben

3u ffjaufe, in einer alten Drubc, liegt ein oerfebnürtes,
oergilbtes Siinbct: bie Silberbeftdjen Eugen Sirfingers aus
ber Sd)ul3cit oon bamals. 3d) habe fie bewahrt, roie eine

Seliquic, fittb fie bod) 3eugen einer unocrgeblicben Sugenb.
Seulid), in einer ftillen Stuttbe, babe id) fie toieber be=

trad)tet unb fo babe id) mir jenes ©efdjctjen unb Erleben
oom §er3ctt ijerunterfcfjreiben müffen, ihm, bem „Saffael",
beut lieben unb, toer toeifj, oerfdjollenen greunb längft oer=

gangener Sage 3um ©eben!.

—
5)lc alte SBeiberntiifjle.

Son S. oon Sol!mann»£eanber.
Sei Spolba in Dbürittgen liegt bie alte SBeibcrmiiblc.

Sic ficht ungefähr fo aus roie eine alte ftaffeemüble, nur
bafe nicht oben gebrebt roirb, fonbern unten. Unten flehen
itäntlid) 3toci grobe Saiten heraus, bie oon 3roei 3ned)tcn
angefaßt roerbett, um mit ihnen bie Stühle 3u breben. Oben
roerbett bie alten SBciber bineingetan: faltig unb budlig,
ohne ôaare unb 3äbne, unb unten îommen fie jung roieber
heraus: fdjmud unb rotbadig roie bie Sorftäpfel. Stit einem
Stale Umbrebcn ift's gemacht; 3nad unb trad) gebt es, bab
es einem burd) Star! unb Sein fährt. 2ßenn man bann
aber bie, roeldje heraus îommen unb roieber jung getoorben
fittb, fragt, ob es nid)t crfd)rcdlid) roch tue, antroorten fie:
„fiieber gar! SBunberfdjön ift es! Ungefähr fo, roie roenn
man früh aufroadjt, gut ausgefdjlafcn bat, unb bie Sonne
ins 3tmnter fdjeint, uttb brauben fingen bie Söget, unb bie
Säume raufd)en, unb man fid) bann noch einmal im Sett'
orbentlid) bebnt unb redt. Da tnadt's audj 3uroeilen."

Sehr roeit oon Spolba roobnte einmal eine febr alte
grau; bie hatte auch baoon gehört. Da fie nun febr gern

jung geroefen roäre, entfdjlob fie fid) eines Dages tur3
unb machte fid) auf ben S3eg. Es ging 3mar langfam;
fie mubte oft fteben bleiben unb buften, aber mit ber
3eit tarn fie bod) oorroärts, unb enblid) langte fie richtig
oor ber Stühle an.

„3d) möchte toieber jung roerben unb mid) ummablen
laffen", fagte fie 3U einem ber 3ned)te, ber, bie Sänbe in
ben Sofentafdjen, oor ber Stühle auf ber San! fab unb
aus feiner Sfeife Singel in bie blaue £uft blies. „Du
lieber ©ott, roas bas Spolba roeit ift!"

„Sßie betbt Sbr benn?" fragte ber Stnedjt gäbnenb.
„Die alte Stutter 51Iapprotben!"
„Seht Euch folange auf bie San!, Stutter ftlapp»

rotben", fagte ber 5tncd)t, ging in bie Stühle, fdjlug ein
grobes Sud) auf, unb tarn mit einem langen 3ettel roieber
heraus.

„Sft roobl bie Schnung, mein Süngeldjen?" fragte
bie Site.

„3 beroabre!" erroiberte ber 5tned)t. „Das Ummablen
toftet nichts. Sber 3br mübt 3Uoor bas hier unterfchreiben!"

„llnterfdjreiben?" roieberbolte bie alte grau. „S3obl
meine arme Seele bem Deufel oerfebreiben? Sein! bas
tue id) nicht! 3d) bin eine fromme grau unb hoffe einmal
in ben Gimmel 3U îommen!"

„3ft nicht fo fdjlimm!" lachte ber 3ned)t. „Suf bem
3ettel fteben blob alle Torheiten oeqeidjnct, bie 3br in
Eurem gan3en £eben begangen habt, unb 3toar ber Seihe
nad), mit 3eit unb Stunbe. Ehe 3bt Eud) ummablen läfjt,
müht 3br Eud) oerpflidjten, roenn 3br nun roieber jung
getoorben feib, alle bie Torheiten nod) einmal 3U machen,
unb 3toar gan3 genau in berfelben Seibenfolge; juftement
roie's auf bem 3ettel fleht!"

Darauf befab er ben 3ettel unb fagte fcbmun3elnb:
„greilid) ein bifedjen oiel, Stutter 3Iapprotben, ein bifjdjen
oicl! Som fed)S3ebnten bis 3um fcd)sunb3toan3igften £ebens«
jähre täglich eine, Sonntags 3toci. Sad)ber roirb's beffer.
Sber im Snfang ber Sier3iger, ber taufenb, ba tommt's
nod) einmal bide. 3ulet3t ift's roie geroöbnlicb!"

Da feuf3te bie Site unb fagte: „Sber 3inbcr, bann
lohnt es ja gar nicht, fid) ummablen 3u laffen!"

„greilid), freilich!" entgegnete ber 3nedjt, „für bie
nteiften lohnt fich's nicht! Drum haben roir eben gute
3eit; fieben geiertage in ber SBodje unb bie Stühle fteht
immer ftill, 3umal feit ben lebten Sahren. grüber roar
febon bas ©efdjäft etroas lebhafter."

„3ft es benn nicht möglich, roenigftens etroas auf bem

3ettel aus3uftreichen", fagte bie Site nod) einmal unb ftrei»
d)clte bem 3ned)t bie Saden, „mein Süngeldjen, alles anbere
roill id), roenn es benn einmal fein mufe, nod) einmal machen."

„Sein", antwortete ber 3ned)t, „bas ift blatterbings
unmöglich, Entroeber — ober!"

„Sebmt nur Euren 3ettel roieber", fagte barauf bie
alte grau nach einigem Sefinnen, „ich habe bie £uft an
Eurer bummen, alten Stühle oerloren!" unb machte, fid)
roieber auf ben 2Beg.

Sis fie aber 3U Saufe antam, unb bie £eutc fie oer»
rounbert anfaljen unb fagien: „Sber Stutter Stlapprothen,
3hr îommt ja gerabe fo alt roieber, als 3br fortgegangen
feib! Es ift roobl nichts mit ber Stühle? —" huftete fie
unb antwortete:

„O ja, es ift roobl etroas bran; aber ich hatte _3u

grofee Sngft, unb bann — roas hat mau benn an bem bife=

djen £eben? Du lieber ©ott!" —

Ceitfprud).
®ib niemanb ungebeten Oiat,
@c fönnte, roenn befolgt, mijjgtüden,
Unb bie legt man bie ©djulb ber ïot
Sllê (c^rocre fiaft bann auf ben fRücten. ssobenftebt.
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besuchte ihn hin und wieder in Neuweiler, wo er mir ge-
wohnlich barfuh, nur in Hemd und Stallhose entgegenkam,
breitlachend grühte und mit seiner Tatze meine Hand drückte,
dah es nur so knackte.

Am Ende unserer Schulzeit, im Herbst 1336, verloren
wir uns aus den Augen. — Erst lange Jahre nachher, im
Sommer 1912, als mich eine Ferienwanderung über Neu-
weiler nach B... führte, sah ich Birsinger wieder. Er be-
stellte als Aeltester und ledig Gebliebener das kleine, etwas
verlotterte väterliche Anwesen. Damals traf ich ihn, als er,
rittlings auf einem Kirschbaumast sitzend, die schwarzglän-
zenden Früchte in seinen Beerenkorb las. Wir tranken zu-
sammen einen sauern „Elsässer" als Wiedersehensschoppen
und vesperten tüchtig bei Brot, Käse und Speck. Schul-
erinnerungen wurden aufgefrischt. „Ob er noch zeichne",
fragte ich ihn. „Nundedie", schimpfte er, „i ha ken Zyt
meh und, lüeg do, mini Hänn wann nimmi!" Er wies mir
seine dicken, klobigen und zittrigen Finger, die rissig und
schwielig geworden waren. Allerdings, mit solchen Händen
„schmih" man keine Bilder mehr. Mit seinen Plänen, die
er zur Schulzeit ausgeheckt hatte, war es aus.

Vier Jahre später, zur Zeit des Weltkriegs. Wieder
auf einer Wanderung — mit einem Patz — über den
elsässischen Hügelrücken nach Neuweiler und B... Ich traf
ihn nicht mehr. Er stand als Deutschelsässer mit im Felde.
In der rauchschwarzen Dorfpinte, wo ein paar Bauern hinter
ihren Schnapsgläsern über Krieg und Frieden debattierten,
trank ich ein Glas Bier. Der gleiche Wirt war immer noch
da, nur alt geworden, zahnlos, mit rot geränderten Trief-
äugen und einem dünnen, weihen Haarschopf. Auf meine
Frage, ob er etwas von Eugen Birsinger wisse, meinte er:
„Jo, jo, — güete bonsoir, Herr, — der Eugène, dä isch an
der Ostfront, in däne Karpathe: er isch schwär geblessiert
wore, dä güet Kärl, unn kai Mensch waitz, ebber wider
haimkunnt... gschriewe hett er nie.,, unn es wär ver-
klemmi schad um der Birsinger..." Der gute Alte schluckte

und schnupfte und aus seinen roten Augen tropfte es auf
den Tisch... um den Virsinger... Auch mir waren die
Augen nah geworden...

Zu Hause, in einer alten Truhe, liegt ein verschnürtes,
vergilbtes Bündel: die Bilderheftchen Eugen Birsingers aus
der Schulzeit von damals. Ich habe sie bewahrt, wie eine

Reliquie, sind sie doch Zeugen einer unvergetzlichen Jugend.
Neulich, in einer stillen Stunde, habe ich sie wieder be-

trachtet und so habe ich mir jenes Geschehen und Erleben
vom Herzen herunterschreiben müssen, ihm. dem „Raffael",
dem lieben und, wer weih, verschollenen Freund längst oer-
gangener Tage zum Gedenk.
»»» «»»— »»»

Die alte Weibermühle.
Von R. von Volkmann-Leander.

Bei Apolda in Thüringen liegt die alte Weibermühle.
Sie sieht ungefähr so aus wie eine alte Kaffeemühle, nur
dah nicht oben gedreht wird, sondern unten. Unten stehen

nämlich zwei grotze Balken heraus, die von zwei Knechten
angefaht werden, um mit ihnen die Mühle zu drehen. Oben
werden die alten Weiber hineingetan: faltig und bucklig,
ohne Haare und Zähne, und unten kommen sie jung wieder
heraus: schmuck und rotbackig wie die Borstäpfel. Mit einem
Male Umdrehen ist's gemacht: Knack und krach geht es. dah
es einem durch Mark und Bein fährt. Wenn man dann
aber die, welche heraus kommen und wieder jung geworden
sind, fragt, ob es nicht erschrecklich weh tue, antworten sie:

„Lieber gar! Wunderschön ist es! Ungefähr so, wie wenn
man früh aufwacht, gut ausgeschlafen hat, und die Sonne
ins Zimmer scheint, und drauhen singen die Vögel, und die
Bäume rauschen, und man sich dann noch einmal im Bett
ordentlich dehnt und reckt. Da knackt's auch zuweilen."

Sehr weit von Apolda wohnte einmal eine sehr alte
Frau: die hatte auch davon gehört. Da sie nun sehr gern

jung gewesen wäre, entschloh sie sich eines Tages kurz
und machte sich auf den Weg. Es ging zwar langsam:
sie muhte oft stehen bleiben und husten, aber mit der
Zeit kam sie doch vorwärts, und endlich langte sie richtig
vor der Mühle an.

„Ich möchte wieder jung werden und mich ummahlen
lassen", sagte sie zu einem der Knechte, der, die Hände in
den Hosentaschen, vor der Mühle auf der Bank sah und
aus seiner Pfeife Ringel in die blaue Luft blies. „Du
lieber Gott, was das Apolda weit ist!"

„Wie heiht Ihr denn?" fragte der Knecht gähnend.
„Die alte Mutter Klapprothen!"
„Setzt Euch solange auf die Bank, Mutter Klapp-

rothen", sagte der Knecht, ging in die Mühle, schlug ein
grohes Buch auf, und kam mit einem langen Zettel wieder
heraus.

„Ist wohl die Rechnung, mein Jüngelchen?" fragte
die Alte.

„I bewahre!" erwiderte der Knecht. „Das Ummahlen
kostet nichts. Aber Ihr müht zuvor das hier unterschreiben!"

„Unterschreiben?" wiederholte die alte Frau. „Wohl
meine arme Seele dem Teufel verschreiben? Nein! das
tue ich nicht! Ich bin eine fromme Frau und hoffe einmal
in den Himmel zu kommen!"

„Ist nicht so schlimm!" lachte der Knecht. „Auf dem
Zettel stehen bloh alle Torheiten verzeichnet, die Ihr in
Eurem ganzen Leben begangen habt, und zwar der Reihe
nach, mit Zeit und Stunde. Ehe Ihr Euch ummahlen läht,
müht Ihr Euch verpflichten, wenn Ihr nun wieder jung
geworden seid, alle die Torheiten noch einmal zu machen,
und zwar ganz genau in derselben Reihenfolge: justement
wie's auf dem Zettel steht!"

Darauf besah er den Zettel und sagte schmunzelnd:
„Freilich ein bihchen viel, Mutter Klapprothen, ein bihchen
viel! Vom sechszehnten bis zum sechsundzwanzigsten Lebens-
jähre täglich eine, Sonntags zwei. Nachher wird's besser.
Aber im Anfang der Vierziger, der tausend, da kommt's
noch einmal dicke. Zuletzt ist's wie gewöhnlich!"

Da seufzte die Alte und sagte: „Aber Kinder, dann
lohnt es ja gar nicht, sich ummahlen zu lassen!"

„Freilich, freilich!" entgegnete der Knecht, „für die
meisten lohnt sich's nicht! Drum haben wir eben gute
Zeit: sieben Feiertage in der Woche und die Mühle steht
immer still, zumal seit den letzten Jahren. Früher war
schon das Geschäft etwas lebhafter."

„Ist es denn nicht möglich, wenigstens etwas auf dem

Zettel auszustreichen", sagte die Alte noch einmal und strei-
chelte dem Knecht die Backen, „mein Jüngelchen, alles andere
will ich. wenn es denn einmal sein muh, noch einmal machen."

„Nein", antwortete der Knecht, „das ist blatterdings
unmöglich, Entweder — oder!"

„Nehmt nur Euren Zettel wieder", sagte darauf die
alte Frau nach einigem Besinnen, „ich habe die Lust an
Eurer dummen, alten Mühle verloren!" und machte, sich

wieder auf den Weg.
Als sie aber zu Hause ankam, und die Leute sie ver-

wundert ansahen und sagten: „Aber Mutter Klapprothen,
Ihr kommt ja gerade so alt wieder, als Ihr fortgegangen
seid! Es ist wohl nichts mit der Mühle? —" hustete sie

und antwortete:
„O ja, es ist wohl etwas dran: aber ich hatte zu

grohe Angst, und dann — was hat man denn an dem bih-
chen Leben? Du lieber Gott!" —
»»» »»» —»»»

Leitspruch.
Gib niemand ungebeten Rat,
Ec könnte, wenn bcfnlgt, mißglücken.
Und dir legt man die Schuld der Tat
Als schwere Last dann aus den Rücken. Bànstedt.
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