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DJlol nor oielen 3ob reu fab ich Sertha 3üri(E) er im roeltoer«
(orenen Gauenen bei ©fteiig, too fie fid) in einem freufcbobenli
„wohnlich" eingerichtet hatte. 2lber hie Künftlerio roar harin
hem Biogernes ähnlich, pbitofopbifd) befchieb fie fief) auch mit ber
primitioften Sebaufung, tnenn fie nur ihren garbfaften unter«
bringen unb an einem fprubetnbett Sächlein Sinfet, Palette
un<b fränbe tnafchen tonnte. Barin mar fie ein wahres, urbe»
fcheiibenes 3üngertein ber Kunft, ber gu l iebe ihr fein Opfer
SU groß mar. Bas geigte fich fchon in ihren früheften 3ugenb=
tagen.

©igentlich fotlte fie frausbaltungslebrerin roerben, (es Hingt
roie ein 2Blß), bann aber regte fich in betn energifchen 3üngfer=
lein ein fiihnerer ©eift, unb fie feßte es burch, nach München ju
fahren unib fich bort mit 3nbrunft ber Kunft in bie 2lrme gu
werfen. Sie mürbe ein richtiges Scbwabingermnltoeibcben, fühlte
fich fofort rooht in bem Kreis gleicbgefinnter Men feben, nahm
teil an bem regen geiftigen Heben ber 3farftabt. Son biefer
3eit batieren oiele intereffante Sefannt» unb greunbfehaften,
unter anbern bie mit frans Bboma, bie fich his gum Gebensembe
bes Meifters fortfeßte.

Ueberall mo biefes frohgemute Kinb ber Serge h in tarn,
öffneten fleh ihm bie frergen. Seine Sreubergigfeit, Unoerbrlbet«
beit, «bie ©eraibliriigfeit her Skfensart ebneten ihm bie Siege.
3u feinen getreuen Sönnern gehörte auch 3ofef Sictor 2Bib«

mann, ber auf eine gang eigenartige ffieife bem Schicffal ber
Malerin oerfnüpft mar. Sie ©efchichte ift gu bübfcb, als baß
ich fiebern Geifer oorenthalten mödjte, unb ferner (äffe ich ungern
eine her roentgen ©elegenbeiten oerpaffen, um biefes herrlichen
Menfchen roieber einmal gu gebenfen.

Sertha Süricher mar noch ein Kinb, als ihr Sater auf bem
2lreat her bamaligen großen Giebegg, gegen ben alten Muri»
ftalben gu, ein fraus nach eigenen Sfänen für bie rafch fich oer»

größernbe Sfomitie, erbaute. Bag für Bag roanberten bie Kirtber
bes bamaligen Dberricbters Züricher nach bem Geuenberg unb
oerfolgten mit glühenbem 3ntereffe bas ÏÏBerben ihres gufünfti»
gen Reimes, auf bas fie fich freuten, mit jener 3nbrunft, roie
fich eben nur Kinber freuen tonnen. 2lber ihre Sorfreube roeltte
ptöfelich iah bahin, ber Sater unb ©rnäbrer ftarb aus ber timber»

reichen fÇamilie heraus. Bahin mar ber Braam oom fetbfterbau»

ten Seft, unb bie 5Bitme mar gegmungen, bas eben fertig ge=

ftellte fraus einem 3remben gu iiberlaffen. Sa melbete fich als
Käufer ptößlicb ber nachmalige fRebaftor bes „Sunb", ber ba»

mais nod) Bireftor ber Möbcbenfcbute mar, 3- S. Söibmann.
3rau Züricher wurlbe halb einig mit ihm, rour er boeb ber ein»

gige, ber am Kaufpreis nichts abmarftete, im ©egenteil; als bie
fchroergeprüfte grau bie Kaufifumme in ©mpfang nahm, ba hatte
ber generöfe Käufer noch gmei Bauferober foraufgelegt, mit ber
noblen Segrünbung, fie fei ja Sßitroe unb habe noch Kinber gu
ergiehen. froch Hingt bas Gieb oom brauen Mann! So tourbe
ber Geuenberg gum Bichterheim. Ber Segen biefer fchönen Bat
hat fortgemirft, reiche Sriicbte burfte er ernten, ber folches
Saatgut in bie Scholle feines fraufes fenfte!

2lber 3- 23. 2Bibmann blieb auch weiterhin ber 3ami lie
3iinicber gieroogen, unb als bas fcbiicbterne, fleine Sertbeli oon
feinen SBamberjahren, bie es auch nach Saris geführt hatten,
guriieffam, ba mar einer ber erfteu Sefucber feiner Stusftellung
ber Sebaftor bes „Sunb". ©r mar es auch, ber ber jungen
Künftlerin bie 2Bege ebnete, ber fie einführte in bie Seihen ber
piofelroafcheuben Kollegen, frier mußte fich bie anfangs llmbe«
mehrte ihrer fraut mehren, aber mit ben Kämpfen muchfen
auch bie Kräfte unb oft würbe fie gegmungen bie Klinge gu
freugen, aber immer tat fie es mit offenem Sifier. Bie 3ntrige
unb bie 3alfcbfreit maren ihrem geraben SBefett guroiber.

So möge fie benn ihren ©eburtstag feiern, umgeben oon
jenen Kinbern, bie ihre leigenften finb unb bie fie taufenbe oon
Malen immer roieber, gebannt oon ihrer Schönheit, feftgebalten
bat: ben Sfumen. Sie mögen bem ©e'burtstagsfinb ins Ohr
raunen, baß fein Geben ein reiches, gefegnetes, harmonifdjes
getoefen ift, unb baß bie Kunft auch jene gu füffen oerfteht,
bie um fie gebarbt unb gerungen haben.

3ch glaube ber obligate SBunfch, ben man in folchen Sölten
noch toie eine mippenbe Sfauenfeber hintanbinbet: ,,©s mögen
ihr nod) oiele 3abre ungetrübter Schaffensfreube oergönnt fein",
biefer SBunfd) ift oöllig überflüffig, beim wer Sertha 3ürid>er
fennt, ber roeiß: Solange fie lebt, folange wirb fie auch malen.
Bas ift auch bie fefte tlebergeugung ber Serfafferin biefer Seilen.

Giii Oefd).

^farrerê ©ter
»

Oom ffianiel ©terdji

2111 Mäntig u Sfptig ifch br ©rämpler=froufi be Surehüfer
nah ga b'©ier gämechouffe u ifch be gmonberifch mit ne g'Märit.
Deppis broo fret er fcho grab uf em ©hehr chönne gibfeße: im
Sintli, br alte Gehrgotte u mängs 3abr o im Sfarrhus. frin«
gäge, fit br neu Sfarrer tjgoge ifch, fret er bört nüt meb chönne
tiefere. Bs erft Mal won er ifch ga frage, fret ne bs ©hörijcheli
bür e Bürfchtife muß abpußt: „SBier broueße niç", u fret b'Bür
wiber i b'Salle briieft. Bas h et froufin gheglet, un er het fi or»

febwebrt, hie gang er nümme ga ©ier ahiete; me fi bere bruchi,
chönn fi frage wo ©rämpler»froufi beheim fpg. 2lber Sfarrers
hei nüt brglpche ta, baß fi föt ©ier ha. Bas het hoch bu froufi
mit br Sßt uf bs ©miiet gfchlage.

„S'nimmt tni nume wunger, mär mr bä ©hunb het ab»

gjagt", het er bebeime hi ©ifin gjammeret, u tni um bas
Srbienftti bracht het."

„S'ifch ja no einifch um bs Srage g'tüe", het er bs nächft
Mal groärroeifet, won er näh em Sfarrhus büren ifch, ifch roiber

grugg cho u het gehtopfet.

ffiiber het bs ©höchcheli ufta u roiber het er br gloch Sfdjeib
übercho: „SBier hroudje nijr."

„Bas roär mier eige", fahrt br froufi uf, „©ier brucßt's
i jeber frushaltig. 3eß root i roüffe was ba gange ifch! 2lfee,
heiß br Sfarrer ufe ebo, i root mit ihm fälber rebe!"

Br Sfarrer ifch cho u het froufin gfragt, roas er begäbri.

„Bas roirb me fcho roüffe", feit bä, „fit 3abr it Bag hau i
hie b'©ier chönne gä u jeß ungereinifch root tne niit m eh oo mr.
©s nimmt mi boch bim Bonner rounger, was ba br ©rung ifd)."

„3a lueget bier guete Ma, bas ifch e fo," feit br frerr
Sfarrer, „mier ordjehre mit be Sure biräft. Mier begieh bs
©mües, ©ier urtb frärböpfel us br Sachbarfchaft, u fahre guet
e fo. ©s tuet mr leib, ober i möcbts nib änbere."

„Sofo, ifch bas bäwäg", ftubiert froufi, „henu, frerr Sfar»
rer, i orchehre fürberfebbi mit e-m frergott o grab biräft", het
bs ©örbfi a 21rm ghänft u ifch gange.

3 br Srebigt het me ne nie meb gfeh-
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Mal vor vielen Iahren sah ich Bertha Züricher im weltoer-
lorenen Lauenen bei G-stei-g, wo sie sich in einem Heuschoberli
„wohnlich" eingerichtet -hatte. Aber hie Künstlerin war Harm
idem Diogenes ähnlich, philosophisch beschied sie sich auch mit der
primitivsten Behausung, wenn sie nur ihren Farbkasten unter-
bringen und an einem sprudelnden Bächlein Pinsel, Palette
und Hände waschen konnte. Darin war sie ein wahres, urbe-
scheid en es Iüng-erlein der Kunst, der zuliebe ihr kein Opfer
zu groß war. Das zeigte sich schon in ihren frühesten Jugend-
tagen.

Eigentlich sollte sie Haushaltungslehrerin werden, (es klingt
wie ein Witz), bann aber regte sich in dem energische» Jungfer-
lein ein kühnerer Geist, und sie setzte es durch, nach München zu
fahren und sich Hort mit Inbrunst der Kunst in die Arme zu
werfen. Sie wurde ein richtiges Schwabingermalweibchen, fühlte
sich sofort wohl in hem Kreis g-leichgesinnter Menschen, nahm
teil an dem regen geistigen Löben her Isarstadt, Von dieser
Zeit datieren viele interessante Bekannt- und Freundschaften,
unter andern die mit Hans Thoma, die sich bis zum Lebensende
des Meisters fortsetzte.

Ueberall wo dieses frohgemute Kind der Berge hinkam,
öffneten sich ihm die Herzen, Seine Treuherzigkeit, Unverbildet-
heit, hie Geradlinigkeit her Wesensart ebneten ihn? hie Wege,
Zu seinen getreuen Gönnern gehörte auch Josef Victor Wid-
mann, her auf eine ganz eigenartige Weise dem Schicksal der
Malerin verknüpft war. Die Geschichte ist zu hübsch, als daß
ich sie hem Leser vorenthalten möchte, und ferner lasse ich ungern
eine der wenigen Gelegenheiten verpassen, um dieses herrlichen
Menschen wieder einmal >zu gedenken.

Bertha Züricher war noch ein KiNd, als ihr Vater auf dem
Areal her damaligen grossen Liebegg, gegen den alten Muri-
stalden zu, ein Haus nach eigenen Plänen für die rasch sich ver-
größ-ernde Familie, erbaute. Tag für Tag wanderten die Kinder
des damaligen Oberrichters Züricher nach dem Leuenberg und
verfolgten mit glühendem Interesse das Werden ihres zukünfti-
gen Heimes, auf das sie sich freuten, mit jener Inbrunst, wie
sich eben nur Kinder freuen können. Aber ihre Vorfreude welkte
plötzlich jäh dahin, der Vater und Ernährer starb aus der kinder-
reichen Familie heraus. Dahin war der Traum vom selbsterbau-

ten Nest, und die Witwe war -gezwungen, das eben fertig -g-e-

stellte Haus einem Fremden zu überlassen. Da meldete sich als
Käufer plötzlich der nachmalige Redaktor des „Bund", der da-
mals noch Direktor der Mädchenschule war, I. V, Widmann,
Frau Züricher wurde bald einig mit ihm, war er -doch der ein-
zige, der am Kaufpreis nichts abmarktete, im Gegenteil: als die
schwergeprüfte Frau die Kaufsumme irr Empfang nahm, da hatte
der generöse Käufer noch zwei Tausender -draufgelegt, mit der
noblen Begründung, sie sei ja Witwe und habe noch Kinder zu
erziehen. Hoch klingt -das Lied -vom braven Mann! So wurde
-der Leuenberg zum Dichterheim, Der Segen dieser schönen Tat
hat fortgewirkt, reiche Früchte bürste er ernten, -der solches

Saatgut in die Schalle seines Hauses senkte!

Aber I, V, Widmann blieb auch weiterhin der Familie
Züricher gewogen, und -als das schüchterne, kleine Bertheli von
seinen Wanderjahren, die es auch nach Paris geführt hatten,
zurückkam, da »vor edier der ersten Besucher seiner Ausstellung
der Redaktor des „Bund". Er war es auch, her her jungen
Künstlerin die Wege ebnete, der sie einführte in die Reihen der
p-mse-lwaschenden Kollege», Hier musste sich die anfangs Unbe-
wehrte ihrer Haut wehren, aber mit den Kämpfen wuchsen
auch die Kräfte und oft wurde sie gezwungen hie Klinge zu
kreuzen, aber immer tat sie es mit offenein Visier, Die Intrige
und die Falschheit waren ihrem geraden Wesen zuwider.

So möge sie beim ihren Geburtstag feiern, umgeben von
jenen Kindern, die ihre -eigensten sind und -die sie taufende von
Malen immer wieder, gebannt von ihrer Schönheit, festgehalten
hat: den Blumen. Sie mögen dem Geburtstagskind ins Ohr
raunen, daß sein Leben ein reiches, gesegnetes, harmonisches
gewesen -ist, und daß die Kunst auch jene zu küssen versteht,
die um sie gedarbt und gerungen haben.

Ich glaube her obligate Wunsch, den man in solchen Fällen
noch wie -eine wippende Pfauenfeder hintanbin-det: „Es mögen
ihr noch viele Jahre -ungetrübter Schaffensfrende vergönnt sein",
-dieser Wunsch ist völlig überflüssig, h-enn wer Bert-Ha Züricher
kennt, -der weiß: Solange sie lebt, solange wird fie auch malen.
Das ist auch -die feste Ueberzeugung -der Verfasserin dieser Zeilen,

Lil-i Oesch,

Pfarrers Eier
vom Daniel Sterchi

All Mäntig u Frytig isch -dr Grämpler-Housi -de Burehüser
nah ga d'E-ier zämechouffe u isch -d-e zmonderisch -mit ne z'Märit,
Oeppis drvo het er scho grad us em Chehr chönne -absetze: im
Pintli, dr alte Lehrgotte u mängs Jahr o im Pfarrhus. Hin-
gäge, sit dr neu Pfarrer yzoge isch, het er hört nüt meh chönne
liefere, Ds erst Mal won er isch ga frage, het ne ds Ehöchcheli
dür e Türschlitz -mutz abputzt: „Wer brouch-e nix", u het d'Tür
wider i d'Falle brückt. Das het Housin gheglet, -un er het si vr-
sch-wehrt, hie -gang -er nüm-me ga Eier -abiete: we si here bruchi,
chönn si frage wo Grämpler-Housi dehei-m syg. Aber Pfarrers
hei nüt drglyche ta, daß si söt Eier ha. Das het -doch du Housi
mit dr Zyt uf ds Gmüet gschlage.

„S'nimmt mi name wunger, wär mr dä Chund het ab-

gjagt", -het er beheime b-i Eisin gjammeret, u mi um das
Vrdienstli bracht het."

„S'isch ja no einisch um -ds Frage z'tüe", het er ds nächst

Mal gwärweiset, won er näb em Pfarrhus hllren isch, isch wider
zru-gg cho u het gchlopfet.

Wider het Äs Ehöchcheli ufta u wider het er -dr glpch Bscheid
übercho: „Wier brauche nix."

„Das wär mier eige", fahrt dr Housi uf, „Eier brucht's
i jeder Hushaltig, Ietz wot i müsse was -da gange isch! Alee,
heiß -dr Pfarrer use cho, i wot mit ihm sälber rebe!"

Dr Pfarrer isch cho u het Hausin gfragt, was er begähri,

„Das wird me scho müsse", seit dä, „sit Jahr il Tag -han i

hie d'Cier chönne gä u jetz -ungereinisch wot me nüt meh vo mr.
Es nimmt mi-doch bim Donner wunger, was da dr Grung isch,"

„Ja lueget dier guete Ma, -das isch e so," seit dr Herr
Pfarrer, „mier vrche-hre mit d-e Bure -diräkt. Mier bezieh ds

Gmlles, Eier u-Nd Härdöpfel us dr Nachbarschaft, u fahre guet
e so. Es tuet mr leid, -aber i möchts nid ändere,"

„Soso, isch -das dä-wäg", studiert Housi, „henu, Herr Pfar-
rer, -i vrchehre fürderschhi -mit em Hergott o grad diräkt", het
-ds Cörbli a Arm ghänkt u isch gange,

I dr Predigt het m-e n-e nie meh gseh.
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