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358 DIE BERNER WOCHE

Der Berner Schriftsteller -herein
stellt seine ^Mitglieder vor

„Den Dichter wähle, wie du einen Freund wählst"

Paul-Emile Schazmann wurde ain 8. Mai 1902 in Genf
geboren, wo er die Schulen, das Collège und die

Universität besuchte. Nach weiteren Studien an den Uni-
versitäten von Bern und Leipzig, holte er sich 1928 an der
Universität Genf den Doktor der Rechte. Schazmann be-
schäftigte sich hauptsächlich mit rechtsphilosophischen
Problemen und gab ein Buch über die zivilrechtliche Haftung
heraus. Ueber Rechtstheorie zu schreiben ist überhaupt seine
Leidenschaft, um aber als Schriftsteller leben zu können,
musste er versuchen, einen grösseren Leserkreis zu gewinnen.
So gab er eine Biographie: „La Comtesse de Bouffiers",
heraus, eine Freundin von Jean-Jacques Rousseau, die bei
der Auseinandersetzung zwischen den Genfern und dem
englischen Philosophen Hume eine wichtige Rolle spielte.
Anderseits fand er in Paris das Manuskript einer prächtigen
Studie des Comte de Circourt, eines Freundes von Lamar-
tine, von der er eine kritische Ausgabe veröffentlichte.
Während eines vierjährigen Aufenthaltes in "Paris holte er
sich an der Sorbonne auf Grund seiner Arbeit über die
Geschichte der schweizerischen Verfassung den Doktor der
Philosophie. Gleichzeitig redigierte er die „Annales de la
Société J. J. Rousseau", war literarischer Mitarbeiter an
verschiedenen schweizerischen Zeitungen, der „Gazette de
Lausanne", dem „Journal de Genève" und an zahlreichen
schweizerischen und ausländischen Zeitschriften, dem „La-
rousse Mensuel", der „Revue de France", der „Revue
Historique", der „Revue d'histoire Suisse" und der „Revue
de Droit Suisse".

Die Entdeckung von Manuskripten des Comte de Sellon
in einem Schloss am Genfersee, führte ihn wieder auf sein
bevorzugtes Gebiet zurück, der Frage nach der rechtlichen
Haftung, diesmal der strafrechtlichen. Denn der Comte
de Sellon hatte sich vor mehr als hundert Jahren eine
umfassende Sammlung über die Todesstrafe angelegt, deren
Abschaffung er wünschte. Unter dem Titel „D'époqueroman-
tique contre la peine de mort", gab er eine grosse Zahl
unveröffentlichter Briefe von Lamartine, Louis-Philippe,
Etienne Dumont und von führenden Juristen jener Zeit
an den Comte de Sellon, heraus. Er hat sich vorgenommen,
auch dessen unveröffentlichten Briefwechsel mit Heinrich
Zsehokke herauszugeben. Schazmann wurde auch mit der
Herausgabe der Bibliographie der Werke der Madame
de Staël betraut, nach Dokumenten, die er bei einem ihrer
Nachkommen, dem Herzog de Broglie und bei der Gräfin
de Pange fand, für welche Arbeit er 1939 in Paris mit der
Médaille de la Société d'Etudes Staëliennes ausgezeichnet
wurde. Anfang 1939 wurde er als Bibliothekar an die
Schweizerische Landesbibliothek in Bern gewählt, wo er
sich vor kurzem mit einer Bernerin verheiratet hat. Neben
seiner beruflichen und schriftstellerischen Tätigkeit amtet
Paul-Emile Schazmann als Sekretär der Société Jean-
Jacques Rousseau in Genf und der Schweizerischen Biblio-
philen Gesellschaft in Bern. Ausserdem zeichnet er als
Redaktor der „Annales de la Société Jean-Jacques Rous-

' seau", die in Genf herauskommen.

Lectures enfantines
Les grands romanciers, transportent leurs lecteurs dans des

sphères imaginaires. Le petit monde des enfants, plus que le
nôtre, a besoin d'être parfois entraîné hors de la réalité offerte
par les aînés.

Pédagogues et profanes se sont demandé, à maintes reprises,
dans quelle voie il convenait de diriger les jeunes esprits
échappés un moment à la sévérité de la grammaire ou de l'arith-
métique scolaire. Les fables de La Fontaine, longtemps consi-
dérées comme la meilleure nourriture spirituelle de l'imagination
enfantine, étaient soudain devenues dangereuses pour les thuri-
féraires de J.-J. Rousseau. Le citoyen de Genève n'avait-il pas
condamné l'immoralité du fabuliste et la difficulté de son style.

Le danger ne nous semble pas si grand. Il faut, bien entendu,
écarter soigneusement de la littérature enfantine les œuvres
malsaines, celles qui, loin de créer pour l'enfant un univers
féerique, le rabaissent vers les exemples nuisibles, immoraux,
criminels de la littérature malpropre ou basée sur la haine poli-
tique et sociale. Mais ensuite, fiez-vous, dans une certaine me-
sure, au goût des jeunes.

En voulez-vous des exemples? Relisez les «Voyages de
Gulliver ». C'est une critique amère de la société, une réponse
cinglante aux philosophes des lumières et à leur théorie de la
bonté originaire. Les enfants se sont emparés du roman destiné
à l'oubli, ils ne se sont pas embarrassés de son pessimisme et
y ont vu, au contraire, la. possibilité, bien faite pour leur plaire,
de modifier la taille des hommes, de se trouver grands parmi
un peuple de nains ou petits au milieu des géants.

Laissons donc, sans trop d'appréhensions, les enfants choisir
leurs autours et s'envoler un moment avec eux sur les ailes
du rêve. Ne craignons pas non plus qu'ils se prennent trop au
jeu et confondent ensuite les créations imaginaires avec la
réalité. Les chaises assemblées, dont ils font un train qui les
entraîne au pays de Jules Verne, serviront l'instant d'après,
ils le savent, à les immobiliser devant un problème. Mais il
leur a plu d'en faire pendant quelques minutes autre chose.

Paul-Emile Schazmann.

Paul-Emile iSckazmann
Geltoren am S. Mat J9Ö2 tri Gert/, von Gert/ und Brugg, Dr. /tir. und
Dr. p/tti., /{ti(to(/te/tar an der .S'c/weizer'iic/tert Landesiui/iot/te/i' in Gern,

Bitziusstrasse <i.î, Bern.

238 OI6 sannen

Der berner «8c1iri^t«te1Ier-verein
«teilt «eine ^îitslieuer vvr

„Den Dichter >vä!i1e, >vie tin einen Deuncl xälilst"

I^Fuul-bimile 8obuxniunn wurde »in 8. iVlui 1902 in denk
^R. geboren, wo er die 8obulsn, dus dollège und die
Universität besuebto. ?1ueb weiteren Ktuclion an den dni-
versitäten von Hern uncl beipxig. boite er sieb 1928 an der
Universität denk den Dobtor 6er lleobte. Loba^rnunn be-
sobüktigte sieb bnuptsäcbliob init rovbtspbilosopbisoben
I^roblomen und gab ein Iluob über die xivilreobtliobo l luktung
beraus. lieber lleobtstbeorie ?u sebreiben ist Uborbaupt seine
beidonsobakt, uin aber als 8obriktstellor leben xu bönnen,
innsste er versnoben, einen grösseren kmserbrois ?u gewinnen.
8« gab er eine lliograpirio l „la lonitesse de Iloulllers",
beraus, eine breuudin von dean-.kaoques llvussean, die bei
6er vVuseinandorsotxung xwisoben 6en (lenkorn nn6 6ein
engliseben bbilosopbsn lluine eine wiebtige Holle spielte.
Anderseits land er in baris 6as iVlanusbript einer präobtigen
8tudie 6es Lvinte cle diroourt, eines brvundes van banrar-
tine, von 6er er eins britisobs rVusgabe verökkentliobte.
Wäbrond eines vierjäbrigen /Vukontbaltes in lbiris balte er
sieb an 6er 8orbonne auk druncl seiner /Irlrvit. über die
desebiebte 6er seltweii!eriseben Verkassung den llobtur 6er
bliilosopbis. (Iloicbxeitig redigierte er die ,,/lirnales de la
8oeiete 6. 6. llvussean", war litsrariseber iVlitarboiter an
versebiedenen sebwsi?erisobsn Leitungen, der „daxette de
bausanne", dein ,,.1ournal de denève" und an xablrviobon
sobweixerisobon und ausländiseben Xeitsobrikton, dein ,,ba-
rousse iVlensuel", der „llevue de branos", der ,,llevue
Historique", der „llevue d'bistoire 8uisse" und der „llevue
de droii Luisse".

die bntdeobung von iVlanusbripten des Lomte de 8ellon
in kinein Lobloss an, denkerses, kübrte ibn wieder auk sein
bevorzugtes debiet xurüob, der brags naeb der roobtlieben
llaktung, diesmal der strakreebtbeben. llenu der bointe
de 8eIIon Irattv sieii vvr mebr als bundsrt .lalrron sine
unikassendv Sammlung über die l'odesstrako angelegt, deren
rVlrsobakkung er wnnsebte. Unter dein I'itel ,,l/êpaqueroman-
tique contre la peins de mort", gab er eine grosse /mbl
unverökkontliobtsr llrieke von damartine, douis-bbilippe,
dtienne dumont und von kübrenden duristen jener /mit
an den (.ointe de 8ellon, beraus. br bat siolr vorgenommen,
aueb dessen unvervkkontliobtsn Ijriokwoobsel mit Ilsinrivb
/sebobbs berairsxugeben. 8vbaiunann wurde aueb mit der
llerausgsbu der Ilibliograjrbio der Werbe der Madame
de 8taël betraut, naeb dabumenten, die er bei einem ibrer
lXaclrbommon, dem Herzog de llroglie und bei der dräkin
de bange land, kür wvlebs Arbeit er 1989 in bar!» mit der
iVlêdaille de I» Loeiêtê d'btude« Ltaëliennes ausgexeioiinot
wurde. ^lnkang 1939 wurde er als dibliotbobar an die'
8ebwei?erisebe dandesbibbotbeb in dorn gewäblt, wo er
sieb vor burgein init einer dernerin verbeiratet bat. lXvbon
seiner beruklieben und sebriktstellsriseben 'l'ätigbeit anrtot
l^aul-brnile 8eba?iuann als Lebretär der 8neiets .lean-
.laeques llousseau in (lenk und der Lebweixeriseben lblrbo-
pbilen desellscbakt in Hern. rlusserdenr ^eiebnet er als
declabtor der .plnnales de la 8ooiötö .lean-.laeejnos dous-

' seau", die in denk berausbomnien.

I^ecture« enlsntine«
bes grands romanciers transportent leurs lecteurs dans des

spbàres imaginaires, be petit monde des enkants, plus que Is
nôtre, a besoin d'être parkois entraîne bors do la réalité okkerte
par les aines.

pedagogues et prokanes se sont demandé, à maintes reprises,
dans quelle vois il convenait do diriger les jeunes esprits
evbappès un moment à la sévérité de la grammaire ou de l'aritb-
metique scolaire, bss tables de ba bontaine, longtemps oonsi-
dêrsss comme la meilleure nourriture spirituelle de imagination
enkantins, otaient soudain devenues dangereuses pour les tburi-
kêraires de ,l.-d. lìousseau. bv vito/en de Osnève n'avait-il pas
condamné immoralité du kabuliste et la dikkioulte de son st^Ie.

be danger ne nous semble pas si grand. II kaut, bien entendu,
ecartor soigneusement de la littérature enkantine les oeuvres
malsaine», celles qui, loin de crôer pour l'enkant un univers
kèsrique, le rabaissent vers les exemples nuisibles, immoraux,
criminels de la littérature malpropre ou basàs sur la bains poli-
tique et sociale. Nais ensuite, kiex-vous, dans une certains me-
sure, au goût des jeunes.

bn vouIo'/.-vous des exemples? lleliss?. los «Voyages de
Oulliver». O'est une critique amère de la société, uns réponse
cinglante aux pbilosopbos des lumières et à leur tbèorie de la
bonté originaire, bes entants se sont empares du roman destiné
à l'oubli, ils no se sont pas embarrassé» de son pessimisme et
^ ont vu, au contraire, la. possibilité, kie» laite pour leur plaire,
de modikier !a taille des boinmvs, de se trouver grands parmi
un peuple de nain» ou petits au milieu des géants.

baissons donc, sans trop d'apprvbonsions, les entants cboisir
leurs autours et s'envoler un moment avec eux sur los ailes
du rêve, ble craignons pas non plus qu'ils se prennent trop au
jeu et conkondent ensuite ies créations imaginaires avec la
réalité, bes vbaises assemblées, dont ils kont un train qui les
entraîne au pa^s de .iules Verne, serviront l'instant d'après,
ils le savent, à les immobiliser devant un problème. Aai» il
leur a plu d'en taire pondant quelques minutes autre vbose.

baul-bmile tleba/mann.

Leèoren um V d/ut 1902 in eon beu/ u/ui IbuM, /),. /ioe »nd
/de p/uè, /Iitûotûe/rar nn d«r àc/ttveàeri«c/terr b«ndesèili/iol/ic/>' in /ter»,

Hern.
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Erschienene Werke: «La Comtesse de Bouffiers», une amie

der Rousseau, 1938, Spes. «Genève 1815—1840 d'après le ma-
nuscrit du Comte de Circourt», 1932, chez l'auteur. «Bibliographie
des œuvres de M"" de Staël», 1938, Attinger. «Pellegrino Rossi
et la Suisse», 1939, Sonor. «Voyage du Comte, de Caylus à Cons-
tantinople», chez l'auteur. ^Lettres inédites de M""* de Staël à

M Odier», Société Suisse des Bibliophiles. — Publications juri-
diques: «La Responsabilité plurale d'après le Code fédéral des
Obligations», 1928, chez l'auteur. «De la Responsabilité commune
de l'assureur et de l'auteur d'un acte illicite», 1930, chez l'auteur.
«Bibliothèques publiques suisses. Droit administratif», 1942. «Quel-
ques questions de droit des Bibliothèques», 1942.

Max Gertsch wurde am 13. Januar 1893 in Liestal
geboren. Von 1900—1909 besuchte er in Bern

die Primarschule und das Literaturgymnasium. Die Jahre
1909—1912 verbrachte er im Landerziehurtgsheim Schloss
Glarisegg. Nach bestandener Maturität studierte er von
1912—1917 an der Universität Bern Jurisprudenz und Volks-
Wirtschaft. Von 1918—1940 führten lleisen und längere
Aufenthalte Max Gertsch nach Deutschland, Frankreich,
Belgien, Holland, Oesterreich, Ungarn, Polen, Italien, der
Tschechoslowakei und nach Nordamerika in die USA.

Seine Leidenschaft für die Schriftstellerei zeigte sich
schon sehr früh, nämlich damals schon, als sein von ihm
heute noch verehrter Lehrer am Berner Gymnasium seine
Deutschaufsätze regelmässig mit der aufmunternden Zensur
bedachte: „Ungenügend, aber grosser Fortschritt". Rück-
blickend scheint ihm das Ungenügen weit eher im Mangel
an Routine, als im Mangel an Begabung gelegen zu haben.
Die frühe Neigung hielt aber nicht lange vor und wurde
unter dem Einfluss einer einschneidenden Milieuveränderung
durch die Liebe zu musikalischer Betätigung abgelöst. Mit Er-
folg übrigens, denn die Musikabende im Landerziehungsheim
Glarisegg bescherten ihm manche beglückende Aufführung
eigenen Musikschaffens.

Doch das akademische Leben an der Universität seiner
Heimatstadt Bern und seine weitausholende Beanspruchung
rissen ihn aus all dieser seligen Jugendverträumtheit, und
wie weggeblasen versanken Musen, Klang und höhere
Berufung vor dem Ansturm praktischen Strebens. Die
Wanderung begann und brachte ihn weit in der Welt
herum: Berlin, München, Danzig, Wien, Warschau, Mailand
und Amerika bildeten die markanten Stationen seines eher
beweglichen als bewegten Daseins und vermittelten ihm
die grossen Perspektiven und ein volleres Mass der Anschau-
ung und Lebensbetrachtung. Heute, da die gigantischen
Ereignisse uns zur Abgeschlossenheit von der weiten Welt
verdammen und uns zwingen, die Wanderlust nach innen
zu verströmen, ist er froh darum.

Max Gertsch trat 1933 erstmals mit seinem dramatischen
Schaffen vor die Oeffentlichkeit und hat uns seither eine
Reihe von wirkungsvollen Theaterstücken geschenkt, die in
Basel, Biel, Solothurn, St. Gallen, Baden, WinterLhur und
Zürich uraufgeführt und mit Erfolg wiederholt wurden.
„Nur das Theater meiner Heimatstadt", sagt Max Gertsch,
„scheint von meinem Dasein und seiner künstlerischen Ver-
brämung noch nichts vernommen zu haben."

1941 erhielt Max Gertsch für sein Schaffen eine Ehren-
gäbe der Stadt Zürich.

Aus „Sir Basil's letztes Gesckäft" (4. Akt)
V p n i z e 1 o s : Alis purer Freundschaft sollte ich von Athen

nach Südfrankreich gekommen sein?!
Sir Basil (scharf) : Aber aus purer Freundschaft behelligst

du mich mit dein Geschwätz über die Fluchwürdigkeit meiner
Vergangenheit.

Venizelos (konspiratorisch schlaue Wendung): Wenn ich
von deiner Jugend sprach, dann, nur, um dich daran zu erinnern —

Sir Basil, (heftig) : An noch etwas?
Venizelos: — class Hassgefühle gegen die Türken — —

durchaus nicht unbegründet wären. (Sir Basil winkt lässig ab.
Venizelos fährt fort, im gleichen Tone wie vorher, fast spiele-
risch.) Möchtest du nicht — deinen Hass an den Türken aus-
lassen, wie?

M.ax Gertsdi
Chorea am. Januar in LiesJa/, uon Lauter^rimne/i, Z)r. /ur.,
Recftts/consufent und Gesc/iä/fs/ü/n er einer Börsen- und //ahdelsagenfur,

•ZoMiA'erJerg (Züric/i).

Sir Basil (trotzig): Nein — wenn nicht auch gleichzeitig
an dir.

Venizelos: Bin ich deines Hasses würdig? (Sir Basil's
Blick abgrundtiefster Verachtung trifft ihn, doch Venizelos um-
kreist unentwegt sein Opfer.) Und — — wenn dir — — der
Hass — — was einbrächte?

Sir Basil (mit schlagartiger Heftigkeit) : Das hat der Hass
noch nie getan! vi

Venizelos (lächelnd) : Der Krieg ist hassen, und der Krieg
ist doch dein Geschäft.

Sir Basil: Nicht der Hass führt zum Krieg, nicht er macht
das Geschäft.

Venizelos: Sondern?
Sir Basil (nonchalant): Die menschliche Dummheit. (Nach

einer Kunstpause, um die Wirkung dieser Wahrheit auszukosten.)
Zudem: Die Türken sind die Verbündeten Frankreichs —

Venizelos: Schon wieder ein Vaterland! (Wieder konspi-
ratorisch) Solltest du nicht einmal geträumt haben — — von ei-
nem grösseren Griechenland — — einem grossen Griechenland?
Du könntest es beherrschen, du, Basileios —- — durch mich!

Sir Basil (scheinbar lässig, um sich die Erregung nicht
anmerken zu lassen): Was soll es kosten?

Venizelos (selbstverständlich) : Hundert Millionen in
Rüstungskrediten.

Sir Basil (abgekühlt): Irrsinnige Zahlen!
Venizelos: Zu einem grossen Griechenland gehört Klein-

asien — Ankara — Mossul.
Sir Basil: Und wenn sie dich hindern?
Venizelos (im Element) : Wer soll dem Ansturm der grie-

einsehen Armee widerstehen?
Sir Basil: Die Türken!
Venizelos (wegwerfend) : Die sind froh, die Sorge um

die Eroberung des Abendlandes endgültig los zu sein! —< (Agi-
tatorisch) In jedem Griechen flackert noch immer die Sehnsucht
seiner Ahnen nach jener Anabasis, die wiederbringen soll, was
einst uns gehörte — — das Reich Alexanders!!

Erschienene Werke: «John Law», Schauspiel, 1933; «Der
König», Schauspiel, 1983; «General Boulanger», Schauspiel, 1933;
diese bei Merton. «Karriere», Komödie, 1934, Selbstverlag. «Dik-
tatur», Komödie, 1935, Leemann. «Menschenrechte», Schauspiel,
1937; «Sir Basil's letztes Geschäft», Komödie, 1938; diese bei

Volksverlag Elgg. «Der Mensch ist gut», Schauspiel,. 1939, Selbst-

verlag. «Die Ehe ein Traum», Komödie, 1940, Volksverlag Elgg.
«Figaros Hochzeit findet nicht statt», Hörspiel, 1942, Selbstverlag.

oik kennen woc«k
Rrscbienene Werke: «Ra Comtesse de Roukklers», une amis

dor Rousseau, 1933, Kpes. «Donèvo 1816—1840 d'aprös I« ma-
nusorit du Domto de (lirvaurt», 1932, obez l'auteur. «Ribliograpbie
dos oeuvres de U"'" de Ltael», 1938, Vttinger. «Rellegrino Rossi
et la Suisse», 1939, Sonor. «Vo/ago du Oomts. de Darius à lions-
tantinoplo», vkoz l'auteur. ^Rottrss inédites de N"'" de Ltael à
N"'" Odior», Loviôtê Suisse dos Ribllopkilos. — Rublioations juri-
cliques: «Ra Responsabilité plurale d'après le Rode kèdèral des
Obligations», 1928, obez l'auteur. «De la Responsabilité commune
cle l'assureur et de l'auteur cl'un aots illicite», 1939, obez l'auteur.
«Libliotbèques publiques suisses. Droit administratik», 1942. «(juel-
ques questions cle droit clos Libliotbèques», 1942.

tV/K ax (lertsob wurde um 13. .lauuar 1893 m Diostal
^ î » geboren. Von 1999—1909 ìivsuelrte or in Dern

clio Driinarsobule uncl clus Interaturg^innasiuin. Die .labre
1999—1912 verbraebte er im Danclerziebnngsboiin 3obloss
(llarisegg. Kaeb bestandener iVluturitüt stnciierto or von
1912—1917 un cler Universität Horn .1 uiásprudvnz uncl Volks-
wirtsobakt. Von 1918—1949 kübrten Deisen uncl längere
Vukentbalte îVlax Dvrtseb nuoir Dentsvbland, Drankreieb,
Dslgien, Ilolluncl, Desterreieb, lingarn, Rolen, Italien, cler
'ksebeebosluwakei nnol iraob lVordarnerika in clio 123cV.

8oino Deidensebalt knr clio 3ebriltstvllorei zeigte sieb
soìron svlir lrüb, näinbeb clumuls sobon. als sein von iln»
boute noeb vsrebrter Debrer ain Derner D)nnnasiuin seine
Deutsebauksätze regelmässig mit der uukmunternclen Zensur
bedaebte: ,,Dngenügend, aber grosser Dortsobritt". Düek-
t>1iokoncl seboint ilnn clus Dngeuügen weit olcer im iVlangol
un llocitine, als inl Vlangel un Degalning gelogen zu ballen.
Die krübo Neigung bielt aber niclit lange vor uncl wurde
unter cioin Dinlluss einer einselmeiclonclen Uilieuvorünclerung
clureb clio Diebe zu inusikulisebor Detätigung abgelöst. iVlit Dr-
lolg übrigens, ilenn clie IVIusikabeude im Imnderziebcmgsbeim
Dlurisegg besellerten îbm munebe. beglüekencle cVukkübrung
eigenen Vlusiksebalkens.

Doeb clus ukuclomisebe Debeil uil clor Universität seiner
Heimatstadt Dorn uncl seine weitausbolendo Deanspruebcmg
rissen ibn aus uil cliesor seligen .lugenclvertrüumtboit, uncl
wie weggeblasen versanken .Vluson, Klang uncl Ilöbere
Derulung vor clem Ansturm pruktiseben 8trebens. Die
Wanderung begann uncl braebte ibn weit in cler Welt
berum: Derlin, Vlüneben, Danzig, Wien, Warsobau, iVlailand
uncl .Amerika bilcleten die markanten 3tationon seines eber
bewegliebvn als bewegten Daseins uncl vermittelten ibni
clio grossoil Rerspoktiven uncl ein volleres IVlass der Vnsebau-
ung uncl Debensbotraelituilg. bleute, da die gigantisebon
Ereignisse uns zur V bgoseblassenbeit von der weiten Welt
verdainmen und uns Zwingen, die Wanderlust naeb innen
zu verströmen, ist er lrob darun».

Wax Dertseb trat 1933 erstinals mit seinem clramatisebon
8ebakkon vor die Delientlivbkoit und bat uirs seitber eine
lloibe von wirkungsvollen 'bbeaterstüeken gosebonkt, die in
Dasei, Diel, 8»lotburn, 8t. (lallen, Duden, Wintortbur und
/üriob uraulgelübrt und cuit Drlolg wiederbolt wurden.
„IXur das I'beator nuîiner Heimatstadt", sagt iVlax Dertseli,
,,selieint von ineinom Dasein und seiner künstlerisebvn Vor-
brämung noeb ciiebts vernommen zu baben."

1941 vrbielt iVlax Dortselc lür sein 8eballen eine Dbrvn-
gäbe der 8taclt Zürieln

Iîa«iì « letsto« (^esc^rält" <1. Vkt)
V p n i 7. ö I o 8 : clus purer Kreundsobakt sollte ivb von cVtken

»aeb Lüdkrankroiob gekommen sein?!
8ir Ras il (sebark): clbvr aus purer Rreuuclsebakt beträgst

cl» mivlr mit clem Doselrwätx über die Rluvbwürdigkeit meiner
Vergangenlisit.

Ve » i 7 e I o s (konspiratoriselr selrlauo Wendung) : Wenn ivb
von deiner.lugend spraob, dann nur, um cliob daran /.u erinnern —-

8 i r R a sil (bektigl: cln noolr etwas?
Venixelos: — dass Ilassgeküble gegen die Rürken — —

durebaus irivlrt unbegründet wären. (8ir Rasil winkt lässig ab.
VenRelos labrt kort, im gleiolren l'onv wie vorbor, kast spiele-
risvb.) Uövbtsst du nivlrt — deinen Ilass an den 4'nrken ans-
lassen, wie?

und <le^c/rä/t«/ü/trer eurer' Rörsen- und l/andeleagerrtur,
^olb/cerierg

8ir R a si I (trot/dg): Rein — wenn nivlrt aueb gleivir/.sitig
an dir.

Veni?. elos: Lin ivb deines Hasses würdig? (8ir Lasil's
Rliek abgruncltiekster Vsraelrtung trikkt ibn, doeb Vsàslos um-
kreist unentwegt sein Dpksr.) Dnd — — wenn dir — — der
Hass — — was sinbräobto?

8 ir Rasil (mit svlrlagartiger blektigkeit) : Das bat der Ilass
noeb bis getan! w

Veniöklo» (läobelnd) : Der Rrisg ist basson, und der Rrieg
ist doeb dein Desebäkt.

8 rr Rasil: Riebt der Rass kttbrt /.um Krieg, nivbt er maobt
das (losekäkt.

VenI 7 slo s : Ländern?
8ir Rasil (nonobalant) : Die mensvlilivb« Dummboit. (Raeb

einer Kunstpause, um die Wirkung dieser Wakrbeit auszukosten.)
Zudem: Die (Dirken sind die Verbündeten Rrankrsiobs —

Venir. slos: 8obon wieder ein Vaterland! (Wieder konspi-
ratorisob) Lolltest du niobt einmal geträumt baden — — von ei-
nem grösseren Drisoksnland —^ — einem grossen (lrieobenland?
Du könntest es bsberrsvbsn, du, Rasileios — — clureb miob!

81 r Rasil (»ebeinbar lässig, um sieb die Krregung nivbt
anmerken zu lassen): Was soll es kosten?

Venizelos (seldstverständliob) : Hundert Nillionen in
Rüstungskroditon.

8ir Rasil (abgsküblt): Irrsinnige Zablen!
Ven i z sIo s: Zu einem grossen Driovbenland gekört Klein-

asien — Vnkara — iilossul.
8ir Rasil: lind wenn sie divb bindern?
Ve n i z eIo s (im Rlemont) : Wer soll dem Vnsturm der grio-

ebisvbon clrmoo widerstoben?
8 ir Rasil: Die Rürksn!
Ve n i z sIo s (vsgwsrkond) : Die sind krob, die 8orgs um

die blroberung des clbendlandes endgültig los zu sein! — (clgi-
tatorisok) In jodem Drieobsn klavkert noeb immer die 8sknsuekt
seiner Wbnen naeb jener àabasis, die wiederbringen soll, was
«inst uns gekörte — das Reiob Alexanders!!

Rrsekienene Werke: «dobn Raw», Lvkauspiol, 1933; «Der
König», Lvbauspiel, 1933; «Douerai Roulangor», Lobauspiol, 1933;
diese bei Norton. «Karriere», Komödie, 1934, 8elbstverlag. «Dik-
tatur», Komödie, 193ä, Rovmann. «Nensobonrsobte», 8obauspiol,
1937; «8ir Lasil's letztes Desokakt», Komödie, 1938; diese bei

Volksverlag Klgg. «Der Uensvb Ist gut», Lokauspiol, 1939, Leibst-
vsrlag. «Die Kke ein Rraum», Komödie, 1949, Volksverlag RIgg.
«Rigaros Roobzoit kindet nivbt statt», Hörspiel, 1942, Leldstverlag.
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