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Landsgemeinde in St. Peter (Schanfigg).

Jagte er in feinem iingenben Xonfall
ber ©egenb, „oielleicpt tonnten Sie mal
in ber großen Saufe —"

„Xu bift nidjt gefragt!" fcprie ber
grembe. 3n feiner Stimme mar ein
quietfdjenber Xon. ©r lab groggp bro»
Ijenb an unb griff nadj ber Flinte.

„Stirbt anfaffen!" fagte |3rroggr) leife
unb beftimmt.

Xer grembe äögerte einen Augenblid
— bann lag feine §anb auf ber bes

Siegers unb oerfudjte fie mit ber Klinte
niebequbrüden.

„Stiebt anfaffen!" fagte fjroggi) nod)
einmal äiemlidj ernft.

„gaffen Sie ihn nidjt an!" fdjrie ber
grifeurleprltng aufgeregt. Xie im ®ang
Stehenden tarnen neugierig näher.

Xer grembe fließ natb groggps Sand,
um bie Klinte 3U faffen. Aber ebe er
noeb muffte, roie ihm gefdjafj, fühlte er
lid> perumgeroirbelt, an Arm unb Sod»
tragen in bie Döpe gehoben — in einer
Setunbe faf) er bie Stauer bes ©anges
an fid) oorbeifliegen, in ber nädjften Se»
tunbe tnallte eine Xür hinter ihm 3U,
er taumelte über eine Stufe, bie Abend»
forme fdjien friedlich auf ihn nieder unb ein Scptoarm non
Bühnenarbeitern, ber auf ber ©äffe nor ber Xiir geftanben
batte, platte überrafdjt auseinanber.

Xer SJiann, ber fid; Porens genannt batte, faßte nad)
feinem fteifen tout, ber ihm übers Ohr gerutfdjt mar. Sein
Œutfunïelnber Slid traf bas genfter ber Sortierloge, aus
bem ein langer bünner £als unter einem bemühten Kopf
erfdjrorfert peroorfdjoff.

„Sitte?" fragte ber oerbuhte Sortier.
„Sßie? ©uten Abend!" fagte Poren3 fteif. ©r

jog fid; ben Sod surecht unb ging mit rafdjen Stritten um
bie nädjfte ©de. Xie Arbeiter fapen ihm fpracplos nad)
unb ber |>als bes Sortiere serrte fid) 3U unnatürlicher Pänge.

groggp ging ruhig burd) den ©ang 3ur ©arberobe
3urüd.

„Xunnerlittcpen!" brüllte ber grifeurlehrling htngeriffen.
„groggp!" rief es oon brinnen, unb groggt), ber feinen

îlermel 3ured)t3upfte, mollte hineingehen. Aber ba tarn fd;on
œieber jemand ben ©ang entlang, ©rladjer, ber oor bem
^d)min!tifd) fafe, hörte burdj bie geöffnete Sür ©eroifper.

„Sicht 3u fprechen!" fagte groggt).
„Aber oerftehen Sie bodj —" flüfterte eine erregte

stimme. „Xer p>err Sürgermeifter felbft —"
„Pah bie Herren rein!" rief ©rladjers metallifcfje

Stimme, ©r fah mit leifem Pädjeln nach ber Sür.
gdoggp mar fofort 3urüdgetreten.
3mei Herren in ©utaroaps betraten bie ©arberobe.
„Beleihen Sie bie Störung, p>err Kammerjanger!"

laflte Kirnte, ber Abenbregiffeur, ein altes, oerfchltffenes
üicmndjen mit einem fchieffihenben Klemmer auf ber Safe.

• • Xer £err Sürgermeifter felbft möchte Sie begrüben,
Serr Kammerfänger!" Unb mit oer3Üdtem ©eflüfter: „Sie
Watten — §err Sürgermeifter Xr. Sepbath — £err
datnmerfänger Subolf ©rladjer!" (gortfepung folgt.)

Von der Bündner Landsgemeinde.
J. P. Lötscher, Tamins.

Alle 3roei 3apre am erften Sonntag im Stai — bie
ungeraden 3ahres3ahlen finb's — oerfammeln fid) bie ehr»
unb roahlfähigen Siirger mit allem „SSeiber» unb Kinder»

oolch" 3ur Panbsgemeinbe b. i. 3ur Seutoabl ber Sepörben
in bie Kreisämter. Sei gutem 2Better gehört biefer Sag
3U ben biinbigften, fdjönften unb freubeoollften aller Solls»
fefte. —

Sod; haben fid) oiele ©egenbett Sünbens bie biftorifepe
Aufmachung nicht rauben laffen, unb bie Panbsgemeinben in
Xifentis, im Sratigau unb im Schanfigg, 311m Seil auch

noch- am P>ein3enberg oermoepten bas jahrhunbertalte ©e=

präge beizubehalten.
SBohl eine ber einsigartigften Panbsgemeinben ift bie

„Sfahig" int Kreis Pu3ein im Srätigau, 100311 auch bie
brei ©emeinben im St. Antönientale gehören. Xa fehlen
oor allen Singen nicht bie flatternden gähnen bes Kreifes,
ber ©emeinben, ber Sereine, Sfeifer unb Xrommler.

Am Abenb oor bem groheit Sage merben ein Sfeifer
unb ein Xrommler nad) St. Antonien beordert, um ben bort
refibierenben Stitgliebern ber Obrigfeit bie ©pre 31t erroeifen
unb fie ant folgenben Slorgen mit allen freien Peuten, bie
bem Sufe unb ber gapne ihres Sales folgen molten, nad)
bem Kreispauptort Pusein 31t führen. 3n bem ein3igartig
fepönen Xorf Sanp gibt es 3u3ug unb einen guten, frifchen
Xrunt. Auf bem SSiefenpIan oon Pangraus trifft fid) ber

3ug oon St. Antonien unb Sanp mit demjenigen oon
Sudjen=Sub, toährenb oon unten herauf auch fepon bie ©e»

rieptsfapne unb bie Pu3etner mit ihrem Panbammann in
toallenbem Slantel an ber Spipe auf fie ftopen. Sept for»
miert fiep ber p>aupt3ug uad) bem Sathaufe. Xort unb in
ben anderen 2Pirtfd;aften fudjen bie SPeitpergereiften eine

leibliche ©rquidung, unb pernaep laben die Kirdjengloden
alle Xeilnepmer 3U einem dem Sage angemeffenen ©ottes»
bienft. Sad) ber Kirdje toartet ben Slagiftraten ein opu»
lentes Slittageffen. Aber au-S für ben tleinen Stann mit
feiner gamilie gibt es heute ©efottenes, ©ebratenes unb
©ebadenes, fofern ber ©elbbeutel niept eine bef^eibene
„Spiis" auf einem fonnigen ^ügel bittiert.

Hm 13 Itpr fpielt bie Sîufiî auf ber Straffe ben alten
Sfapigmarfd) unb die feierlichen Klänge ber groffen Kirdjen»
glode oertünben, bap bie Panbsgemeinbe eröffnet und jeder
freie Sürger mit ©pr unb ©toepr 3um SSapIaft eingelaberj
toerbe. Xiefer findet in ber Kirdje mittels geheimer Ab»

ftimmung ftatt. ©ine halbe Stunde nadj beendigten SSapIen
toirb unter ber gropen, alteprroürbigen Xorflinbe „bfept".
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I^sllâsgemeiiicle in 8t. petor (8et>auilAg).

sagte er in seinem singenden Tonfall
der Gegend, „vielleicht könnten Sie mal
in der großen Pause —

„Du bist nicht gefragt!" schrie der
Fremde. Än seiner Stimme war ein
quietschender Ton. Er sah Froggy dro-
hend an und griff nach der Klinke.

„Nicht anfassen!" sagte Froggy leise
und bestimmt.

Der Fremde zögerte einen Augenblick
^ dann lag seine Hand auf der des

Negers und versuchte sie mit der Klinke
niederzudrücken.

„Nicht anfassen!" sagte Froggy noch
einmal ziemlich ernst.

„Fassen Sie ihn nicht an!" schrie der
Friseurlehrling aufgeregt. Die im Gang
Stehenden kamen neugierig näher.

Der Fremde stieß nach Froggys Hand,
um die Klinke zu fassen. Aber ehe er
noch wußte, wie ihm geschah, fühlte er
sich herumgewirbelt, an Arm und Rock-
kragen in die Höhe gehoben — in einer
Sekunde sah er die Mauer des Ganges
an sich vorbeifliegen, in der nächsten Se-
künde knallte eine Tür hinter ihm zu,
er taumelte über eine Stufe, die Abend-
sonne schien friedlich auf ihn nieder und ein Schwärm von
Bühnenarbeitern, der auf der Gasse vor der Tür gestanden
hatte, platzte überrascht auseinander.

Der Mann, der sich Lorenz genannt hatte, faßte nach
seinem steifen Hut, der ihm übers Ohr gerutscht war. Sein
wutfunkelnder Blick traf das Fenster der Portierloge, aus
dem ein langer dünner Hals unter einem bemühten Kopf
erschrocken hervorschoß.

„Bitte?" fragte der verdutzte Portier.
„Wie? Guten Abend!" sagte Lorenz steif. Er

zog sich den Rock zurecht und ging mit raschen Schritten um
die nächste Ecke. Die Arbeiter sahen ihm sprachlos nach
und der Hals des Portiers zerrte sich zu unnatürlicher Länge.

Froggy ging ruhig durch den Gang zur Garderobe
zurück.

„Dunnerlittchen!" brüllte der Friseurlehrling hingerissen.
„Froggy!" rief es von drinnen, und Froggy, der seinen

Aermel zurechtzupfte, wollte hineingehen. Aber da kam schon
wieder jemand den Gang entlang. Erlacher, der vor dem
^chminktisch saß, hörte durch die geöffnete Tür Gewisper.

„Nicht zu sprechen!" sagte Froggy.
„Aber verstehen Sie doch flüsterte eine erregte

stimme. „Der Herr Bürgermeister selbst —"
„Laß die Herren rein!" rief Erlachers metallische

stimme. Er sah mit leisem Lächeln nach der Tür.
Froggy war sofort zurückgetreten.
Zwei Herren in Cutaways betraten die Garderobe.
„Verzeihen Sie die Störung, Herr Kammersänger!"

>agte Kimke, der Abendregisseur, ein altes, verschlissenes
-Männchen mit einem schiefsitzenden Klemmer auf der Nase.
"->. Der Herr Bürgermeister selbst möchte Sie begrüßen,
àr Kammersänger!" Und mit verzücktem Geflüster: „Sie
gestatten^ — Herr Bürgermeister Dr. Retzbach — Herr
-Kammersänger Rudolf Erlacher!" (Fortsetzung folgt.)

Von der Lûnàer
1.lâsàer, Psmius.

Alle zwei Jahre am ersten Sonntag im Mai ^ die
ungeraden Jahreszahlen sind's — versammeln sich die ehr-
und wahlfähigen Bürger mit allem „Weiber- und Kinder-

volch" zur Landsgemeinde d. i. zur Neuwahl der Behörden
in die Kreisämter. Bei gutem Wetter gehört dieser Tag
zu den bündigsten, schönsten und freudevollsten aller Volks-
feste. —

Noch haben sich viele Gegenden Bündens die historische
Aufmachung nicht rauben lassen, und die Landsgemeinden in
Disentis, im Prätigau und im Schanfigg, zum Teil auch

noch am Heinzenberg vermochten das jahrhundertalte Ee-
präge beizubehalten.

Wohl eine der einzigartigsten Landsgemeinden ist die

„Bsatzig" im Kreis Luzein im Prätigau, wozu auch die
drei Gemeinden im St. Antönientale gehören. Da fehlen
vor allen Dingen nicht die flatternden Fahnen des Kreises,
der Gemeinden, der Vereine. Pfeifer und Trommler.

Am Abend vor dem großen Tage werden ein Pfeifer
und ein Trommler nach St. Antönien beordert, um den dort
residierenden Mitgliedern der Obrigkeit die Ehre zu erweisen
und sie am folgenden Morgen mit allen freien Leuten, die
dem Rufe und der Fahne ihres Tales folgen wollen, nach
dem Kreishauptort Luzein zu führen. In dem einzigartig
schönen Dorf Pany gibt es Zuzug und einen guten, frischen
Trunk. Auf dem Wiesenplan von Langraus trifft sich der

Zug von St. Antönien und Pany mit demjenigen von
Buchen-Putz, während von unten herauf auch schon die Ge-
richtsfahne und die Luzelner mit ihrem Landammann in
wallendem Mantel an der Spitze auf sie stoßen. Jetzt for-
miert sich der Hauptzug nach dem Rathause. Dort und in
den anderen Wirtschaften suchen die Weithergereisten eine

leibliche Erquickung, und hernach laden die Kirchenglocken
alle Teilnehmer zu einem dem Tage angemessenen Gottes-
dienst. Nach der Kirche wartet den Magistraten ein opu-
lentes Mittagessen. Aber auch für den kleinen Mann mit
seiner Familie gibt es heute Gesottenes, Gebratenes und
Gebackenes, sofern der Geldbeutel nicht eine bescheidene

„Spiis" auf einem sonnigen Hügel diktiert.

Um 13 Uhr spielt die Musik auf der Straße den alten
Bsatzigmarsch und die feierlichen Klänge der großen Kirchen-
glocke verkünden, daß die Landsgemeinde eröffnet und jeder
freie Bürger mit Ehr und Gwehr zum Wahlakt eingeladen»

werde. Dieser findet in der Kirche mittels geheimer Ab-
stimmung statt. Eine halbe Stunde nach beendigten Wahlen
wird unter der großen, altehrwürdigen Dorflinde „bsetzt".
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Dort, oor bem Spredjerfdjen £aufe t>at am îtbenb oorher
bic Vurfcbenfdjaft ber „ïtmmenbadj" aufgeridjtet. Dafetbft
nehmen ber neugeroäbtte fianbammann unb ber Vermittler
mit bcm abtretenbcn ©ericbt Stellung. Dann fchroören ber
neue fianbammann, nad;bem ber abtretenbe feine Vbban»
tüngsrebe gehalten, foroie ber Vermittler unter ©ottes freiem
Gimmel unb im Vngefidjt ber tueit ins fianb t;irtausfü)ini=
memben unb mit ihren oon ber Vbenbfonne oergotbeten
Sdmeehäuptern maicftätifcf) ins Dal berunterblidenben
matberge bent Volte ben ©ib ber Dreue auf Vedjt unb ©e»
fcfe. Den Veben unb ber Seeibigung bat bas Volt mit ent»
btöfeten Häuptern wugebört.

Sdjtiefelid; folgt ber Driumpfiug bes neuen fianb»
anxmanns, ber mit tlingenbem Spiel unb roehenben fahnen
heimbegleitet wirb unb bort biefe ©f;re mit einem maderen
Drunt oergilt. 3eber Vnroefcnbe bat barauf ein Iängft per»
brieftes Vedjt. Vei biefenr filnlafs macht in ber Veget auch
bie „Vemmeni" ein red;t freunbtiches ®efidjt- Die frauen
baben's nämlich nicht gar gerne, roenn ihren Männern ge=

fdfellt wirb. 3Ijr &ei'3 podjt jebod) oor lauter frcube, roenn
man ihnen beimtrommett.

Nichts.
Da tenne id; ein eisgraues ©rofemütterlein, beffen Vugen

nod; gar frifd) in bie äß.elt bliden trob ber adjtäig 3ahre,
bie ihm ben Vüdett beugen. Sieben Vuben bat bie grau
aufgewogen, fills fie oor einiger 3eit tfjren adjt3igften ©e»

burtstag feierte, tarnen fie alle 3ufammen: Männer, wie bie
Vetren îo ftart, unb mit allen lieben gebt ber ©rfotg burdjs
fieben. Sie üben auf groben ©iitern, üe fittb rcidje Stauf»
teilte unb tüchtige Dedjnifer geworben. Unb feiner ift auf
feinem fiebensroeg baneben geraten.

©in paar Dage nacb bem Seite ptauberte ich mit bem
Mütterlein. ffis roar ftolg auf feine Söf/ne. Da fragte ich :

,,Vun fagt mir bod> einmal, roie babt 3t;r es benn gemacht,
bab fie alle fo gefunb unb fo tüchtig geroorben fittb?" 3n
meinem SSetien roar id; begierig auf bie ©r3iebungsroeisbeit,
bie id; aus bem Munbe ber glüdlid;en Mutter 3u bören
betommen tonnte. îtber ba tourbe ich arg enttäufebt. Die
frau fdjaute mid; an, als ob fie mid; nicht recht oerftünbe.
Unb id; muhte ihr roobl bie frage etroas näher auseinanber»
feben. Da meinte fie: ,,2Bie id; es gemadjt babe? ©ar
n i d; t s babe id; g e m a d; i, bie f i n b alle oon fei»
ber fo geroorben." Unb roie um bie Ungefd;idtbeit
meiner frage 311 bemänteln, eqäblte fie weiter oon ihren
fieben Söhnen, unb fünf3et;n ©ntel hätte fie unb 3toci Ur=
entel gar basu.

Sollte bie alte frau roirtlid; alte ©in3el[;eiten ber ©r»
siehung ihrer Stinber oergeffen haben? Staunt mögtid;; benn
ihr ©ebäd;tnis ift and; für bas ©iit3elne unb befonbers für
bas fernerlicgenbc ausge3eidjnet. - Dann wäre atfo roirt»
lid; ihre ganse ©qieberroeistjeit geroefen: ©ar nichts tna»
dien, oon felber werben taffen? —

©ar nichts? 3ft bas nicht unoerantroortlidj gehaitbelt
an ben Seelen ber Stinber? — fiCie fontmt es aber bann,
bah bod; alle fieben Söhne fo treffliche Männer geroorben
finb?

3ft oielleidjt biefes „Vichts" bod; nur fd;einbar unb ift
in Vhrttidjteit ein fehr bebeutfames „©troas?"

Diefe Vmtahme ift auch richtig; benn es gibt itt ber
©tlicljung ein 3roeifad;es „Vid;ts". ©ines, bas wahrhaft
„Vid;ts" ift, ba:s fid; um bie Stittber nicht tümmert, bem

gar nichts baran liegt, roie bie Stinber werben. Das ift un»
perantroorttid; oor ©ott unb ber fiBctt. Unfere ©rofjmutter
aber meint ein anberes „Vichts", urtb bas ftedt Dotier Straft.
Diefe Straft ift fo g roh, bah fie oetiidjten, fdjroeigen unb
warten tarnt. Das ift oft oiet roertootler unb erfolgreicher

als forbern, oiet reben unb ungebutbig fein, ©s roar bas
eine harte Stunft, bie fo ein einfadses Mütterlein an fieben

ftürmifchen Vraufetöpfen lernen muffe, ©ine große Se»

fcheibenheit liegt barum in ber Vntroort ber ©rofmutter;
benn in 2BirfIid;feit ftedt fehr oiet hinter biefent „Vichts"!

©s ftedt bahinter bie ©rtenntnis: Mit unferer fdjroaiheti
Straft allein tonnen roir in ber ©r3iehung wenig erreichen.
Das SBichtigfte finb bie Vntagen, bie Steinte, bie im Stinbc

liegen. „Du wirft nur, was bu bift", hat ein ganw großer
Mann gefagt. 2Bas roir bawu Ieiften tonnen, bas ift alles

nur £>anbreid;ung, bas ift ein freimachen ber Sßege, ein

fieiten unb führen; aber ben int 3nnern oorge3eid;neten
VSeg, „bie unoerbientc ©nabe", tonnen roir nicht änbetn
unb nicht eqroingen. Vefdjeiben muß barum ber ©rsieijet
troh ber unenbtichen filrheit, bie er nodj 3U Ieiften hat, gurüd»

treten, muß biefen Mächten ben Vorrang taffen unb tnuf
betennen: „Vichts"!

Diefe Vefdjeibenheit oerhütet einen großen fehler: Daß
roir 3 u oiet e r 3 i e h e n. Da gibt es fieuie genug, bie

meinen etroas 3U erreidjen burd; Vrebigen unb immer»

wäßrenbes Veben. 3a, roenn bamit etroas er3ielt wäre,
bann roäre bie gan3e fiGelt ootler ©nget; beim es ift fdjott

gar" oiet oon allen Seiten an bie ©roßen unb Stteinen hin»

gerebet, gemahnt unb geprebigt roorben. Daß bas ah«
nichts ober nur roeitig hilft, beroeift bie tägliche ©rfahrung.
2ßas bie Serien ber Stinber unb ©rroachfenen mit fortreiht,
bas waren immer bie reinen Daten. Diefe finb ftilt, fie

reben unb feßreien nicht; aber fie reien 3ur Vadjahmung.
Das ©roßmüttertein hat feinen Söhnen ein fieben harter

^Pflichterfüllung oorgelebt; unb alte finb harte Vflicht»
menfdjen geroorben.

3n bem „Vid;ts" ber ©roßmutter liegt ein großes

Vertrauen. Vudj bas rebef nidjt oiet, läßt aber jeben

Vtenfdjen fühlen: 3<h glaube, baf bu gut bift. Diefer ©taube

wroingt gerabe3ti bas Slittb, gut 311 fein. Denn bas Vertrauen
in bie Straft eines anberen erhöht beffen Straft, 311 fdjaffen
unb auf bem redjten fißege 3U bleiben, ©roiges Vörgeln,
Stritifieren hat immer Strafte unterbunben, 311m minbeften

3roeifet an bie eigene fähigleit heroorgerufen.
2ßir braudfen nun nicht etwa 3U meinen, bie fieben

Söhne feien nur fo herangeroadjfen wie bie jungen Säume

unb hätten einen leichten 2Beg gemacht. Vein, nein, im

fieben oon fiebett gefunöen, tafenluftigen 9Venfd;en ïomtnt

mandjes in bie Quere, ©s hat ntandje Scmmungen gegeben.

Vur eines: Die Mutter hatte ben 3üngften am meiften ins

Seil gefchtoffen. Der füllte ben Sof übernehmen. Vite an»

beren waren fd;on brausen in ber fiBctt. ©erabe ber 3ün#
aber hatte eine unftiltbare Sehnfud)t in bie ferne. Da lief

auch ihn bie Mutter 3iehen unb oer3id;tete fdjroeren Wersens,

jebod; ohne oiet Morte 3U machen, auf bie ©rfütlung ihres

SBunfchcs. ©in anberer Sohn tarn aus ber f rembe wurüa unb

trat bas ©rbe an. ÎXmb altes ift gut geroorben, foroohl
fieben bes Süngften als in ber führung bes fi»ofes.

Vun mag oielleidjt bas Vitb ber frau nicht gang im

rechten fiidjte erfdjeitten. 2Bie mübe Vefignation mag alt bns

Hingen, was tdj ba oon ihr eiiähle. Das ift aber burdjans

nicht ber fall. 3n ber frau hat immer ein 3äher Mitte ge»

ftedt, oon bent ihre .Rittber rooht 311 etiählen roiffen. üthej

fie hatte ben fidjeren Slid ber Väuerin, ber erïannte, bah

aus gefunbem Storn gefunbe Saat aufgeht, bafe burd; oieü

Stünfteleien an ber Saat mehr gefdjabet als geniiht wirb,

bafe bie Saat Sonne unb Vegen braucht, baf) aber

ntanb biefe Vorbebingungen 311111 wahrhaftigen ©ebeiP
geben t'ann. Diefen riefengrohen natürlichen Mächten gegen-

über fühlte fie bie Stleinheit unb Vebingtheit menfc&Ii^"
Mirt'ens. Xtnb fo fanb fie auf bie frage: „VSas habt öm

getan, baß 3hr fo tüchtige Söhne habt", bie ïur3_e, ^
dietnbe Vntroort: „Vidjts, bie finb alte oon felber fo

roorben." KJH-

(,,Cltent»3eüf^'''it ''
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Dort, vor dem Sprecherschen Hause hat am Abend vorher
die Burschenschaft der „Ammenbach" aufgerichtet. Daselbst
nehmen der neugewählte Landammann und der Vermittlsr
mit dem abtretenden Gericht Stellung. Dann schwören der
neue Landammann, nachdem der abtretende seins Abdan-
kungsrede gehalten, sowie der Vermittler unter Gottes freiem
Himmel und im Angesicht der weit ins Land hinausschim-
mernden und mit ihren von der Abendsonne vergoldeten
Schneehäuptern majestätisch ins Tal herunterblickenden Hei-
matberge dem Volke den Eid der Treue auf Recht und Ge-
setz. Den Reden und der Beeidigung hat das Volk mit ent-
blößten Häuptern zugehört.

Schließlich folgt der Triumphzug des neuen Land-
ammanns, der mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen
heimbegleitet wird und dort diese Ehre mit einem wackeren
Trunk vergilt. Jeder Anwesende hat darauf ein längst ver-
brieftes Recht. Bei diesem Anlas; macht in der Regel auch
die „Aemmeni" ein recht freundliches Gesicht. Die Frauen
Haben's nämlich nicht gar gerne, wenn ihren Männern ge-
schellt wird. Ihr Herz pocht jedoch vor lauter Freude, wenn
man ihnen heimtrommelt.

Da kenne ich ein eisgraues Eroßmütterlein, dessen Augen
noch gar frisch in die Welt blicken trotz der achtzig Jahre,
die ihm den Rücken beugen. Sieben Buben hat die Frau
aufgezogen. Als sie vor einiger Zeit ihren achtzigsten Ge-
burtstag feierte, kamen sie alle zusammen: Männer, wie die
Bären so stark, und mit allen sieben geht der Erfolg durchs
Leben. Sie sitzen auf großen Gütern, sie sind reiche Kauf-
leute und tüchtige Techniker geworden. Und keiner ist auf
seinem Lebensweg daneben geraten.

Ein paar Tage nach dem Feste plauderte ich mit dem
Mütterlein. Es war stolz auf seine Söhne. Da fragte ich:

„Nun sagt mir doch einmal, wie habt Ihr es denn gemacht,
daß sie alle so gesund und so tüchtig geworden sind?" In
meinem Herzen war ich begierig auf die Erziehungsweisheit,
die ich aus dein Munde der glücklichen Mutter zu hören
bekommen könnte. Aber da wurde ich arg enttäuscht. Die
Frau schaute mich an. als ob sie mich nicht recht verstünde.
Und ich mußte ihr wohl die Frage etwas näher auseinander-
setzen. Da meinte sie: „Wie ich es gemacht Habs? Gar
nichts habe ich gemacht, die sind alle von sei-
ber so geworden." Und wie um die Ungeschicktheit
meiner Frage zu bemänteln, erzählte sie weiter von ihren
sieben Söhnen, »nd fünfzehn Enkel hätte sie und zwei Ur-
enkel gar dazu.

Sollte die alte Frau wirklich alle Einzelheiten der Er-
ziehung ihrer Kinder vergessen haben? Kaum möglich: denn
ihr Gedächtnis ist auch für das Einzelne und besonders für
das Fernerliegende ausgezeichnet. - Dann wäre also wirk-
lich ihre ganze Erzicherweisheit gewesen: Gar nichts ma-
chen, von selber werden lassen? —

Gar nichts? Ist das nicht unverantwortlich gehandelt
an den Seelen der Kinder? — Wie kommt es aber dann,
daß doch alle sieben Söhne so treffliche Männer geworden
sind?

Ist vielleicht dieses „Nichts" doch nur scheinbar und ist
in Wirklichkeit ein sehr bedeutsames „Etwas?"

Diese Annahme ist auch richtig: denn es gibt in der
Erziehung ein zweifaches „Nichts". Eines, das wahrhaft
„Nichts" ist, das sich um die Kinder nicht kümmert, dem

gar nichts daran liegt, wie die Kinder werden. Das ist un-
verantwortlich vor Gott und der Welt. Unsere Großmutter
aber meint ein anderes „Nichts", und das steckt voller Kraft.
Diese Kraft ist so groß, daß sie verzichten, schweigen und
warten kann. Das ist oft viel wertvoller und erfolgreicher

als fordern, viel reden und ungeduldig sein. Es war das
eine harte Kunst, die so ein einfaches Mütterlein an sieben

stürmischen Brauseköpfen lernen mußte. Eine große Be-
scheidenheit liegt darum in der Antwort der Großmutter.:
denn in Wirklichkeit steckt sehr viel hinter diesem „Nichts"!

Es steckt dahinter die Erkenntnis: Mit unserer schwachen

Kraft allein können wir in der Erziehung wenig erreichen.
Das Wichtigste sind die Anlagen, die Keime, die im Kinde
liegen. „Du wirst nur, was du bist", hat ein ganz großer
Mann gesagt. Was wir dazu leisten können, das ist alles

nur Handreichung, das ist ein Freimachen der Wege, ein

Leiten und Führen: aber den im Innern vorgezeichneten
Weg, „die unverdiente Gnade", können wir nicht ändern
und nicht erzwingen. Bescheiden muß darum der Erzieher
trotz der unendlichen Arbeit, die er noch zu leisten hat, zurück-

treten, muß diesen Mächten den Vorrang lassen und muß

bekennen: „Nichts"!
Diese Bescheidenheit verhütet einen großen Fehler: Daß

wir zu viel erziehen. Da gibt es Leute genug, du

meinen etwas zu erreichen durch Predigen und immer-

währendes Reden. Ja, wenn damit etwas erzielt wäre,
dann wäre die ganze Welt voller Engel: denn es ist schon

gar viel von allen Seiten an die Großen und Kleinen hin-

geredet, gemahnt und gepredigt worden. Daß das aber

nichts oder nur wenig hilft, beweist die tägliche Erfahrung.
Was die Herzen der Kinder und Erwachsenen mit fortreißt,
das waren immer die reinen Taten. Diese sind still, sie

reden und schreien nicht: aber sie reizen zur Nachahmung.
Das Großmütterlein hat seinen Söhnen ein Leben harter

Pflichterfüllung vorgelebt: und alle sind harte Pflicht-
menschen geworden.

In dem „Nichts" der Großmutter liegt ein großes

Vertrauen. Auch das redet nicht viel, läßt aber jeden

Menschen fühlen: Ich glaube, daß du gut bist. Dieser Glaube

zwingt geradezu das Kind, gut zu sein. Denn das Vertrauen
in die Kraft eines anderen erhöht dessen Kraft, zu schaffen

und auf dem rechten Wege zu bleiben. Ewiges Nörgeln.
Kritisieren hat immer Kräfte unterbunden, zum mindesten

Zweifel an die eigene Fähigkeit hervorgerufen.
Wir brauchen nun nicht etwa zu meinen, die sieben

Söhne seien nur so herangewachsen wie die jungen Bäume

und hätten einen leichten Weg gemacht. Nein, nein, im

Leben von sieben gesunden, tatenlustigen Menschen kommt

manches in die Quere. Es hat manche Hemmungen gegeben.

Nur eines: Die Mutter hatte den Jüngsten am meisten ins

Herz geschlossen. Der sollte den Hof übernehmen. Alle an-

deren waren schon draußen in der Welt. Gerade der Jüngst-

aber hatte eine unstillbare Sehnsucht in die Ferne. Da ließ

auch ihn die Mutter ziehen und verzichtete schweren Herzens,

jedoch ohne viel Worte zu machen, auf die Erfüllung ihres

Wunsches. Ein anderer Sohn kam aus der Fremde zurück und

trat das Erbe an. Und alles ist gut geworden, sowohl im

Leben des Jüngsten als in der Führung des Hofes.
Nun mag vielleicht das Bild der Frau nicht ganz im

rechten Lichte erscheinen. Wie müde Resignation mag all das

klingen, was ich da von ihr erzähle. Das ist aber durchaus

nicht der Fall. In der Frau hat immer ein zäher Wille lp
steckt, von dem ihre Kinder wohl zu erzählen wissen. Ab»

sie hatte den sicheren Blick der Bäuerin, der erkannte, daß

aus gesundem Korn gesunde Saat aufgeht, daß durch vielc

Künsteleien an der Saat mehr geschadet als genützt wird,

daß die Saat Sonne und Regen braucht, daß aber ms-

mand diese Vorbedingungen zum wahrhaftigen Gedeihe»

geben kann. Diesen riesengroßen natürlichen Mächten geg^'
über fühlte sie die Kleinheit und Bedingtheit menschliche»

Wirkens. Und so fand sie auf die Frage: „Was habt äft
getan, daß Ihr so tüchtige Söhne habt", die kurze, u

chelnde Antwort: „Nichts, die sind alle von selber so -E

worden."
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