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©tgentumer beS Bierßübeti waren, ging bie Befißung in
einem SonfurSberfaßren mieber an ben Tierarzt Stuber gu*
ritd, welcher fie am 1.
Dftober 1887 um bie
Summe bon gr. 55 000
an ben Bater beS jeßigen
BefißerS, §rn. Bierbrauer
©uftab |)emmann in ber
gelfenau abtrat. —

S)aS war ein fnappeS
©rinnernngSblatt an baS
alte „Bierßübeli", baS
nun ber Vergangenheit
angehört.

Stu feine Stelle hat
fçjerr Slrdpteft ®b. bon
SBüßtenen ein hohe?, wei»
teS .IpauS gebaut, baS
in nichts mehr an

baS alte gemahnt, unb
wer jeßt nach langer geit
gum erften 9J?at ihm ge»
genüberfteßt, hat SJÎii^e,

fid) ben früheren Stanb
ber Singe auf biefem
gleden Bern borguftetlen.
2)aS neue Bierhübeli be=

fteht eigentlich auS brei
Seilen : bem SBirtfcßaftS»
unb SBoßngebäube, bem
ffwifcßenbau itub bem
Saalbau. gwei becfdjie»
fchieben große ©aftgimmer mit einer Singahl Bebenräume
füllen

_

baS ©rbgefdjoß, währenb brei Stocfmerfe fecßS brei»
unb biergimmerige Sßoßnungen enthalten. SDer ßroifcßenbau
birgt beit fleinen Saal, als Vereins» ober ©efeflidiaftSgim»
mer geeignet, welcher ca. 70 Verfemen aufnehmen fann, wäß»
renb ber eigentliche Saalbau mit bem großen Songertfaal
450 Verfonen Baum bietet. 3n bem teßteren befiubet fich
eine gut eingerichtete Sßeaterbüßne mit gwei Utnfleiberäumcn

unb ben nötigen fanitären Slnlagen. Unter ber ©rbobcrpcße
enblich liegen bie BeftaurationSfüche, Bier» unb SBcin»

Das neue „Bierbübell" gegen den Garten, nom Wusikpaoillon aus gesehen.

feller, ferner bireft unter bem Saalbau gwei große Segel»
bahnen. Sltle biefe Bäume firtb mit ben Bequemtichfeiten ber
Beugeit auSgerüftet unb machen einen angenehmen, freunbli»
chen ©inbruef. Born alten Bierhübeli ift nur ber ©arten
mit ben alten Bäumen unb bem neu renobierten 9Bufif=
pabiüon geblieben. 3m ©arten wie im neuen .fjauS wer»
ben fid) befonberS nächfteS 3ahr bie auSftellüngSmüben
©äfte gerne bon ihren Strapagen erholen. E. Sehr.

Aus „Frit?, ber Suppentöter".*!
@r mar ein SSBilbltrtg unb üanbftretcher, toegert fetneg großen Sippe*

titeg ber ©uppentßter genannt. Sein fdEjlecljter SDtenfcb; bènn toetut er
auf feinen SBanberfa&rten biefe unb jene SHeinigfeit mit fieb laufen lieg,
tat er eg aug gutem ©eroiffen perauS ; bag SIrBeiten fteefte tfjm eben nidjt
im 33Iute, tong tonnte er bafür, baft er baöon meßt reieg mürbe. —
©trteg Pagets tarn bag IBerfjättgmg in ber ©eftatt einer SBettlerberorbnung
in fein SeBen. „grip, nümm ®icp in adjt, fonft fagt $idj ber Sanbjäger.
83ette0t unb Sanbftreicpen ift berBoten." So marnten iffn bie gutmüti*
gen Sauern. ©r mürbe aud) ermifept unb aBgefcljofiett unb Bon ber
geimatgemeirtbe an einem ffiofiort Berforgt. Sort (fielt er eg niegt lange
aug. @g gog ign an allen gaaren (ftnaug in bie fÇreigett. Sange
trieB er fein SBerfiectfptel mit ber fßotigei (fiuter Srüdlein, Sdfeuerlein,
Slftpaufen unb geufepober, big er Ufr bodf in bie gänbe fiel. Unb bann
tarn er in ein 8Irmeu(faug.

SDer gall fchien erlebigt. gür bie Beßörbc war er eS

auch, nicht aber für ben alten Sanbfaßrer.
3awof)l, eS gab Brot, Suppe unb überhaupt ©ffen genug;

eS gab ein orbentlicßeS Bett unb warme Kleiber; man hatte
aHegeit ein fcßüßenbeS SDacß unb ©efeüfchaft übergenug. @S

gab Brot, unb baS Brot fdjmedte anfangs nicht übel. Slber
eS gab Stag für Stag genau baS gleiche Brot, unb feßon nach

Wenigen Stagen fing eS bem neuen gnfaffen an gu berleiben.
Sag eS baran, bah bie Slbwecfpung fehlte? Bielleicht, biet»

leicht auch nicht. Bisher hatte er aUerbingS halb weißes, halb

*) Sine ber fünf ©rjcUfluugen aug bem SBxtcge „©efdBtdjten aug
bem ©mmentlfat" Bon Simon ©feiler. Verlag 8t. Startete, $prn. Siepe
83ud)befpredfung.

Scßwargbrot, halb frifcheS unb balb altgebacfeneS befommen
unb allemal hatte eS ihm gefdfmedt. 3eßt freute eS ihn nie»

mats, gu Sifcße gu gehen ; benn mit ber Suppe war eS baS
gleiche ©fenb: Baßrßafte Suppe, aber ohne baS ®räutlein
3ßmitluft. St)em Suppentöter madfte plö^lid) auf, niemanb
föttne fo herrliche Suppe lochen wie bie Bauernfrauen! gebe
würgt mit ihrem SieblingSfraut, bie eine mit SBajoran, bie
anbere mit fßeterfilie, bie britte wirft Sümmelförner hinein,
furg jebe fennt einen befonberen Borteil. ®ie gü§e fonnte
man niept ftill hatten, wenn man foldEje Suppe afe. llnb wie
luftig war eS, heute auS einem blumigen Sieller gu effen unb
morgen auS einem weißen, baS eine 9Bal mit einem ritnben
Söffet, baS anbere Btal mit einem fpipen, tnorgenS im fpauS»
gang, ftehenb, mittags auf ber grünen ÇauSbanf, behaglich
fi|enb wie ein Bentner unb am ülbenb auf einem Stiegen»
tritt, fauernb. 2lber wenn man effen muß: immer aus bem
gleichen Sopf, bon ber nämlichen §anb bereitet, am gleichen
Blaß gwifeßen anbere eingeflemmt, mit geftreeftem Bücfen unb
nicht einmal bie ©llbogen aufftüßen barf — nein, ba bringt
man faum etwas hinunter, bis gu unterft im ^alSrofjr würgt
ber SöffeKboII.

©in weiches Bett! 3a freilich, öaS ift fwih 5" fchäßen!
SBoßlig beßnt man bie ©lieber barin unb fdjtäft. — 3nbeS
abgitmarften gibt eS auch h'^- ïagûber barf man fich auch
nicht ein eingigmal hinftreden, eS wäre fchabe für bie faubern
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Eigentümer des Bierhübeli waren, ging die Besitzung in
einem Konkursverfahren wieder an den Tierarzt Stnber zn-
rück, welcher sie am l.
Oktober 1887 um die
Summe von Fr, 55 000
an den Vater des jetzigen
Besitzers, Hrn. Bierbrauer
Gustav Hemmann in der
Felsenau abtrat. —

Das war ein knappes
Erinnernngsblatt an das
alte „Bierhübeli", das
nun der Vergangenheit
angehört.

An seine Stelle hat
Herr Architekt Ed. von
Mühlenen ein hohes, wei-
tes Haus gebaut, das
in nichts mehr an

das alte gemahnt, und
wer jetzt nach langer Zeit
zum ersten Mal ihm ge-
genübersteht, hat Mühe,
sich den früheren Stand
der Dinge auf diesem
Flecken Bern vorzustellen.
Das neue Bierhübeli be-
steht eigentlich aus drei
Teilen: dem Wirtschafts-
und Wohngebäude, dem
Zwischenban und dem
Saalbau. Zwei vecschie-
schieden große Gastzimmer mit einer Anzahl Nebenräume
füllen das Erdgeschoß, während drei Stockwerke sechs drei-
und vierzimmerige Wohnungen enthalten. Der Zwischenbau
birgt den kleinen Saal, als Vereins- oder Gesellschaftszim-
mer geeignet, welcher ca. 70 Personen aufnehmen kann, wäh-
rend der eigentliche Saalbau mit dem großen Konzertsaal
450 Personen Raum bietet. In dem letzteren befindet sich
eine gut eingerichtete Theaterbühne mit zwei Umkleideräumen

und den nötigen sanitären Anlagen. Unter der Erdoberfläche
endlich liegen die Restaurationsküche, Bier- und Wein-

vas neue „Merhiibeli" gegen Nen garten, vom Musikpavillon aus gesehen.

keller, ferner direkt unter dem Saalbau zwei große Kegel-
bahnen. Alle diese Räume sind mit den Bequemlichkeiten der
Neuzeit ausgerüstet und machen einen angenehmen, freundli-
chen Eindruck. Vom alten Bierhübeli ist nur der Garten
mit den alten Bäumen und dem neu renovierten Musik-
Pavillon geblieben. Im Garten wie im neuen Haus wer-
den sich besonders nächstes Jahr die ausstellungsmüden
Gäste gerne von ihren Strapazen erholen. U. Zcllr.

Uu5 „Mh, der 5uppentöter".')
Er war ein Wildling und Landstreicher, wegen seines großen Appe-

tites der Suppentöter genannt. Kein schlechter Mensch; denn wenn er
cius seinen Wanderfahrten diese

^und

jene Kleinigkeit mit sich

îlaufen

ließ.

Der Fall schien erledigt. Für die Behörde war er es

auch, nicht aber für den alten Landfahrer.
Jawohl, es gab Brot, Suppe und überhaupt Essen genug;

es gab ein ordentliches Bett und warme Kleider; man hatte
allezeit ein schützendes Dach und Gesellschaft übergenug. Es
gab Brot, und das Brot schmeckte anfangs nicht übel. Aber
es gab Tag für Tag genau das gleiche Brot, und schon nach
wenigen Tagen fing es dem neuen Insassen an zu verleiden.
Lag es daran, daß die Abwechslung fehlte? Vielleicht, viel-
leicht auch nicht. Bisher hatte er allerdings bald weißes, bald

*) Eine der fünf Erzählungen aus dem Buche „Geschichten aus
dem Emmenthal" von Simon Gseller. Verlag A. Franste, Pxrn. Siehe
Buchbesprechung.

Schwarzbrot, bald frisches und bald altgebackenes bekommen
und allemal hatte es ihm geschmeckt. Jetzt freute es ihn nie-
mals, zu Tische zu gehen; denn mit der Suppe war es das
gleiche Elend: Nahrhafte Suppe, aber ohne das Kräutlein
Jßmitlust. Dem Suppentöter wachte plötzlich auf, niemand
könne so herrliche Suppe kochen wie die Bauernfrauen! Jede
würzt mit ihrem Lieblingskraut, die eine mit Majoran, die
andere mit Petersilie, die dritte wirft Kümmelkörner hinein,
kurz jede kennt einen besonderen Vorteil. Die Füße konnte
man nicht still halten, wenn man solche Suppe aß. Und wie
lustig war es, heute aus einem blumigen Teller zu essen und
morgen aus einem weißen, das eine Mal mit einem runden
Löffel, das andere Mal mit einem spitzen, morgens im Haus-
gang, stehend, mittags auf der grünen Hausbank, behaglich
sitzend wie ein Rentner und am Abend auf einem Stiegen-
tritt, kauernd. Aber wenn man essen muß: immer aus dem
gleichen Topf, von der nämlichen Hand bereitet, am gleichen
Platz zwischen andere eingeklemmt, mit gestrecktem Rücken und
nicht einmal die Ellbogen aufstützen darf — nein, da bringt
man kaum etwas hinunter, bis zu unterst im Halsrohr würgt
der Löffellvoll.

Ein weiches Bett! Ja freilich, das ist hoch zu schätzen!
Wohlig dehnt man die Glieder darin und schläft. — Indes
abzumarkten gibt es auch hier. Tagüber darf man sich auch
nicht ein einzigmal hinstrecken, es wäre schade für die saubern
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Següge, uitö jeben Sîorgen roiH bag 93ett gemad)t fein. SBogit
and) biefer fäftige Sraud)? 3Bann fd)läft man am beften,

mann ift bag Sager
am roeid)ften? 3)oi±)

unbcftreitbar amSDÎor»

gen! Sllfo gebietet ber»
nünftigeg Kenten, bag
Sett moglicBft fo gu
befaffen, mie eg am
üötorgen ift. 5D?it einem
Sett aug ©troB, Saub
ober ÜDtoog Bat man
feine fotdjen @efd)icE)=

ten. Sa fd)lüpftman f)t=
nein unb fjmaug, menn
eg einem gefällt, ba gibt
cg nidjt gu fd)impfen
rnegen ber ©auberfeit,
unb menn man fort»
gelft, täfet man ben

gangen ißlunber einfad)
liegen. Unb mag für
prächtige @d)laffame=
raben man auf folgen
©taüftro^tagern fin»
bet! Sag cinemat ein
munter fapriolenbeg
®älbd)en, bag anbcre»
mal ein luftig mieffern»

beg gütlen ober einmal etma ein gutraulid)eg, fraugrooÖigeg
©cBäfdjen. Sem ©uppentöter träumte faft allnäd)tlid) babon;
nie fanb er ben frulfertt gefunben, erquiefenben ©djlaf.

©eine ©enoffen besagten djm nidjt. @g gab fo üiel un»
freunblidje ©efidjter in ber Slnftalt, fo biet böfe Slugett. @g

fehlte nidjt an alten gänfifdjen fjjaberern unb futteriteibif(djen
greffent. Sie fdjtimmften aber maren bie Slugenbiener unb
©Brenbläfer, bie fid) bor bem Sorftelfer geberbeten, alg fönnten
fie ®ott nidjt genug banfen für bie fdjöne Çeimftabt in ber
Slnftalt. ©oldje brachten eg fertig, auf bem marmen Dfen
fiijen gu bleiben, big fie Slafen am ©efäfs befamen, bamit
nur ja fein anberer fid) and) märmen fönne. SBeBteibige
©tumme fielen ben anbern täftig burd) ofjren^erreiffenbeg
©eBeul, £>eimtüdifd)e burd) bogfjafte ©treibe; trauen fonnte
mau nad) 2lnfid)t beg ©uppentöterg niemanben, unb bag

2lergerlid)fte )oar, baB man feinen Slugenblid unbeobadjtet
für fid) fetbft fein fonnte unb tun, mag einen freute. gmmer
Ijiefj eg: Su mufft — bu mußt! Saum mar ber junge Sag
ermad)t, fing biefeg ÜJfüffen fdjoit an: grif), bu mufft auf»
fielen! gri£, bu mußt betten! grij), bu muBt bid) mafdjen,
bu muBt fofort gu Sifdje fommen, bu muBt fjelfen bag

ßimmer fetjren!
SBie anberg Batte früher ber Sag begonnen! Sa Ijatte

fid) ber ©nppentöter auf einer @infaf)rt ober bor einer Stall»
türe beljaglid) gebefjnt, Batte fdjnuppernb unb blingelnb nacl)
bem SBctter auggefdjaut unb fid) bie grage borgclegt: 2Bag

beginnen mir Ijcute? SBoBinfroenben mir ung? Seliebt Sal
ober Öttgel, Dîorb ober ©üb, laitgfam ober gemact) Sa ftanb
einem bie gange SSelt offen; fein Sftenfd) Batte breingureben;
ba BieB eg nic^t : bu muBt! ©onbern aüegeit : gang mie bu
miHft! 0, man ermiBt nidjt, mag für ein Ütbgrunb flafft
groifd)eu bem „2Bie bit miHft!" unb „SumuBt!" SBenn man
muB, flattert bie greube fdjteunig Biaroeg. Batte öfterg
einen Sefen gegogen, freimiüig mand)en ©djopf unb ©tallgang
gefäubert; aber bag befohlene Se^ren berbroB iB"- ®ag
ÎBafdjen berbroB iljn, bag Sctten berbroB i^n, bag fpemben»
roedjfeln berbroB iBn, bie gange unbehagliche ©auberfeit unb
DtegelmäBigfeit, a(leg mag in ber Vlnftalt geforbert rourbe,
berbroB iBn. Sie greubentamine fam nte me|r ing Sutfdjen;
Summerfäde fingen tfjm unter ben berbüfterten Slugen. ©ein
gangeg ©innen ttnb Sradjten berbid)tete fid) in bem Srentt»
punft : gort, gort aug biefem §aufe, roo man jebett Slugen»

blid unleiblidjen .Qroang gu fpüren befam unb bon Sorfdjriften
mie mit einer Sornenf)ede ttmgogen mar.

Slber mag nüfjte
bag gortlaufen
SOtan rourbe bod)
ermif^t, mieberein»
geftedt unb bann
mar atleg ärger
benn gubor. Sarum
begmang er fid) nnb
blieb, ^ber menn
bie Sauben fid) auf»
fdjroangen, baB iB^e
fdjneemeiBen glüget
in bett blauen fjjim»
met fjineinbtibten,
unb ing meite gelb
flogen, blidte er
i^nen feljnfüdjtig
nad). 0 mie gut
Batten eg bie! Sie
burften fliegen, roo»
Bin fie rooUten,
burften iBr gutter
felber fudjen unb
aufpiden, magiBnen
besagte, niemanb
Binberte fie. SSiegut
Batte eg ber SBinb,
ber in ber jungen ©aat SBeücn fd)lug! 2ld), mer aud) mit
iBm gieBen fonnte ©obiet SBege füBrten in aller SBelt Berum
unb ber feinige füBrte nur bom £>auggang big gur SRauer,
ober rnenn'g Bod) ging nod) ein ©tüdtein ing gelb Bätaug.
Sann tnuBte man gurüd in bie ©intönigfeit, ing graue ©lenb.
Unb braufjen mar eg bod) fo fd)ön, fo biet frifd)e Suft, fo
biet blauer fpimmel, fo groBe fd)immernbe SBotfentürme. ®e=
miB glängten je|t alle SäcBtein, unb bie goreüen famen unter
ben ©djmellenBölgern B^bor ing flarflieBenbe SBaffer, unb
menn man bprbeiging unb ber @d)atten beg Sörperg ing
SBaffer fiel, fcBoffen fie Bu^tig loieber in iBre Serftede. ge^t
au einem fonnigen SSegranb gu fi|en ober im @d)atten eineg
Saubbaumeg bem Sogelfang gu laufcBen unb ben galtern
nad)gitguden, oB ober fid) an bem bunten Sreiben ber SBelt

gu ergoßen grgenbroo balgten fid) groei §unbe, fpielten junge
Sä^lein, rauften überfugetnb böfe Suben. grgenbroo breBte
fid) ein Sßafferrab, meibeten SüBe, entrann ein ißferb. grgenb»
mo rourbe ein §aug gebaut, ein Saum gefällt, ein Sad)
ober SSeiBer auggefdjort. Sie Slugen boll gab eg gu fd)auen
— brauBen — brauBen Ser SReBger fd)tad)tet ein ©djroein.
gn ber Sßirtgftube fdjädert einer mit ber SeKnerin. gn ber
Säferei gugten bie 9J?ild)buben ein unb aug mie in einem
SienenBaug. Slbenbg füBte ficB B^ter üerfcBroiegenem Sufd)
oietleid)t fogar ein Siebegpärdien

Silb um Sitb feineg eBeinaligen ungebunbenen Sebeng ftieg
Oor iBm auf, eineg immer lodenber alg bag anbete. Dîie mar
iBm biefeg Seben fo munberbar erfdjienen big je^t, ba er eg

nid)t meBr gcnieBen burfte. Sein unb öerftärt ftraBtte iBm
bie ©rinnerung bag geringfte ©reignig mieber unb tieB iB" bie

©egenmart um fo bitterer empfinben. ga, in bergreiBeit mar
eg fd)ön, nur in ber gottöerlaffenen Slnftalt roar eg öbe unb
(angmeitig. SicBt einmal ein ^äglein lief üorbei, nid)t einmal
ein Bungriger Sabe fam in ben §of geflogen. Unb menn
fid) bod) einmal etroag Seueg ereignete, fo roar eg nid)t etmag
©onnigeg, bag einen Bote ftimmte, fonbern etroag Süftereg,
bag einen nur nod) meBr nieberbrüefte. ©troa bradite ber

Siffler eine fd)toarge SruBe, man legte einen Btein unb
ftieB iBtt unter bie ©rbe. SBie fonnte eg aud) anberg fein?
§ier muBte man franf merben unb fterben, B^r roo man
fid) rtidjt bemegen burfte, mie eg einen freute, roo man mie
ein fputtb au ber ®ette lag unb immer nur muBte, mu|te,
muBte!

Kapellmeister Willi Collin
am ßerner Stadttbeater.

Kapellmeister Dr. Albert Ret
am Berner Stadttbeater.
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Bezüge, und jeden Morgen will das Bett gemacht sein. Wozu
auch dieser lästige Brauch? Wann schläft man am besten,

wann ist das Lager
am weichsten? Doch
unbestreitbar am Mor-
gen! Also gebietet ver-
nünftiges Denken, das
Bett möglichst so zu
belassen, wie es am
Morgen ist. Mit einem
Bett aus Stroh, Laub
oder Moos hat man
keine solchen Geschich-
ten. Da schlüpftman hi-
nein und hinaus, wenn
es einem gefällt, da gibt
es nicht zu schimpfen
wegen der Sauberkeit,
und wenn man fort-
geht, läßt man den

ganzen Plunder einfach
liegen. Und was für
prächtige Schlafkame-
raden man auf solchen
Stallstrohlagern sin-
det! Das eiuemal ein
munter kapriolendes
Kälbchen, das andere-
mal ein lustig wiehern-

des Füllen oder einmal etwa ein zutrauliches, krauswolliges
Schäfchen. Dem Suppentöter träumte fast allnächtlich davon;
nie fand er den frühern gesunden, erquickenden Schlaf.

Seine Genossen behagten ihm nicht. Es gab so viel un-
freundliche Gesichter in der Anstalt, so viel böse Augen. Es
fehlte nicht an alten zänkischen Haderern und futterneidischen
Fressern. Die schlimmsten aber waren die Augendiener und
Ohrenbläser, die sich vor dem Vorsteher geberdeten, als könnten
sie Gott nicht genug danken für die schöne Heimstadt in der
Anstalt. Solche brachten es fertig, auf dem warmen Ofen
sitzen zu bleiben, bis sie Blasen am Gesäß bekamen, damit
nur ja kein anderer sich auch wärmen könne. Wehleidige
Stumme fielen den andern lästig durch ohrenzerreißendes
Geheul, Heimtückische durch boshafte Streiche; trauen konnte
man nach Ansicht des Suppentöters niemanden, und das
Aergerlichste war, daß man keinen Augenblick unbeobachtet
für sich selbst sein konnte und tun, was einen freute. Immer
hieß es: Du mußt — du mußt! Kaum war der junge Tag
erwacht, fing dieses Müssen schon an: Fritz, du mußt auf-
stehen! Fritz, du mußt betten! Fritz, du mußt dich waschen,
du mußt sofort zu Tische kommen, du mußt helfen das
Zimmer kehren!

Wie anders hatte früher der Tag begonnen! Da hatte
sich der Suppentöter auf einer Einfahrt oder vor einer Stall-
türe behaglich gedehnt, hatte schnuppernd und blinzelnd nach
dem Wetter ausgeschaut und sich die Frage vorgelegt: Was
beginnen wir heute? WohinFwenden wir uns? Beliebt Tal
oder Hügel, Nord oder Süd, langsam oder gemach? Da stand
einem die ganze Welt offen; kein Mensch hatte dreinzureden;
da hieß es nicht: du mußt! Sondern allezeit: ganz wie du

willst! O, man ermißt nicht, was für ein Abgrund klafft
zwischen dem „Wie du willst!" und „Du mußt!" Wenn man
muß, flattert die Freude schleunig hinweg. Fritz hatte öfters
einen Besen gezogen, freiwillig manchen Schöpf und Stallgang
gesäubert; aber das befohlene Kehren verdroß ihn. Das
Waschen verdroß ihn, das Betten verdroß ihn, das Hemden-
wechseln verdroß ihn, die ganze unbehagliche Sauberkeit und
Regelmäßigkeit, alles was in der Anstalt gefordert wurde,
verdroß ihn. Die Freudenlawine kam nie mehr ins Rutschen;
Kummersäcke hingen ihm unter den verdüsterten Augen. Sein
ganzes Sinnen und Trachten verdichtete sich in dem Brenn-
Punkt: Fort, Fort aus diesem Hause, wo man jeden Augen-

blick unleidlichen Zwang zu spüren bekam und von Vorschriften
wie mit einer Dornenhecke umzogen war.

Aber was nützte
das Fortlaufen?
Man wurde doch
erwischt, wieder ein-
gesteckt und dann
war alles ärger
denn zuvor. Darum
bezwäng er sich nnd
blieb. Aber wenn
die Tauben sich auf-
schwangen, daß ihre
schneeweißen Flügel
in den blauen Him-
mel hineinblitzten,
und ins weite Feld
flogen, blickte er
ihnen sehnsüchtig
nach. O wie gut
hatten es die! Sie
durften fliegen, wo-
hin sie wollten,
durften ihr Futter
selber suchen und
auspicken, wasihnen
behagte, niemand
hinderte sie. Wie gut
hatte es der Wind,
der in der jungen Saat Wellen schlug! Ach, wer auch mit
ihm ziehen könnte! Soviel Wege führten in aller Welt herum
und der seinige führte nur vom Hausgang bis zur Mauer,
oder wenn's hoch ging noch ein Stücklein ins Feld hinaus.
Dann mußte man zurück in die Eintönigkeit, ins graue Elend.
Und draußen war es doch so schön, so viel frische Lust, so
viel blauer Himmel, so große schimmernde Wolkentürme. Ge-
miß glänzten jetzt alle Bächlein, und die Forellen kamen unter
den Schwelleuhölzern hervor ins klarfließende Wasser, und
wenn man vorbeiging und der Schatten des Körpers ins
Wasser fiel, schössen sie hurtig wieder in ihre Verstecke. Jetzt
an einem sonnigen Wegrand zu sitzen oder im Schatten eines
Laubbaumes dem Vogelsang zu lauschen und den Faltern
nachzugucken, oh! oder sich an dem bunten Treiben der Welt
zu ergötzen! Irgendwo balgten sich zwei Hunde, spielten junge
Kätzlein, rauften überkugelnd böse Buben. Irgendwo drehte
sich ein Wasserrad, weideten Kühe, entrann ein Pferd. Irgend-
wo wurde ein Haus gebaut, ein Baum gefällt, ein Bach
oder Weiher ausgeschort. Die Augen voll gab es zu schauen
— draußen — draußen! Der Metzger schlachtet ein Schwein.
In der Wirtsstube schäckert einer mit der Kellnerin. In der
Käserei zugten die Milchbuben ein und aus wie in einem
Bienenhaus. Abends küßte sich hinter verschwiegenem Busch
vielleicht sogar ein Liebespärchen.

Bild um Bild seines ehemaligen ungebundenen Lebens stieg
vor ihm auf, eines immer lockender als das andere. Nie war
ihm dieses Leben so wunderbar erschienen bis jetzt, da er es
nicht mehr genießen durfte. Rein und verklärt strahlte ihm
die Erinnerung das geringste Ereignis wieder und ließ ihn die

Gegenwart um so bitterer empfinden. Ja, in der Freiheit war
es schön, nur in der gottverlassenen Anstalt war es öde und
langweilig. Nicht einmal ein Häslein lief vorbei, nicht einmal
ein hungriger Rabe kam in den Hof geflogen. Und wenn
sich doch einmal etwas Neues ereignete, so war es nicht etwas
Sonniges, das einen heiter stimmte, sondern etwas Düsteres,
das einen nur noch mehr niederdrückte. Etwa brachte der
Tischler eine schwarze Truhe, man legte einen hinein und
stieß ihn unter die Erde. Wie konnte es auch anders sein?
Hier mußte man krank werden und sterben, hier wo man
sich nicht bewegen durfte, wie es einen freute, wo man wie
ein Hund an der Kette lag und immer nur mußte, mußte,
mußte!

kapellmeister Willi collin
am kerner Staâttheater.

Kapellmeister vr. Albert Net
am kerner StaMthester.


	Aus "Fritz, der Suppentöter"

