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Die St. peiersinsel: Das Inselbaus vom Weinberg aus. lOrioiitaCjrMjnu

oerfehrten Vtelobie itad) einem falfdjen Sempo blies. Vahr
bem biefer Unt3ug becnbet uttö bie eingefammelten (friidjte
abgeliefert waren, machte fid> §übntften ait bie Vorberei»
tungen sum geuerioerf, ba bie Dunfelßeit bereits herein»
gebrochen toar. Vadj einer erroartungsoollen Vaufe roarb es

burd) einen her bereits befannten Völlerfdjüffe eingeleitet. Der
erfte Seil beftanb aus einem großartigen Sprühteufel, an ben

minbeftens für fünfunbaraanäig Pfennig Vuloer oerfdjroenbet
utar. Den größten ©ffeft machte aber ber ßtocitc Seil, bie
bengalifdje Veleudjtung bes Springbrunnens, eine Plummer,
bie einftimmig da capo begehrt rourbe. Diefent ebrenöen
Verlangen tonnte aber feine ffrlge gegeben roerben, roeiil

bas Vuloer alle roar. „Ohne Ratete ift bie Sache eigent»

lid) nur halb, allein bas geht roegen ber Vacfjbarfthaft
nidjt," faste Sühnchen bann; „aber ich nerftelje midji ßerr»
lieft auf eine gan3 gefaljrlofe Sorte."

Damit ftedte er einen Singer in ben Vlunb unb machte

fo täufchenb bas ©eräufeft einer fteigenben unb plaßenben
Vatete nah, baß roir in bie Sänbe tlatfdjten unö beroun»

bernb „9lfj!" riefen, roie bie Seute 3U tun pflegen, wenn
ber bunte Sternenregen leuchtenb beroorblüßt. Vatiirlidj.
immer mit Ausnahme ber fteifen alten Sungfer mit ber

glän3cnben Vergangenheit. Diefe faß roie eine feierliche alte
Vlumie ba unb faft unergrünblih aus.

Das 5lbenbeffen roar bem glan30ollen Verlaufe biefer
Sfrftlidjteit oolltommen angemeffen.

©eroürst roat bas föftlidje Vlahl burdj bie außerorbent»
lidjften Sifdjieben. oon Süfjndjeit unb in ber erften Vaufe
burdj ben gemeinfdjiaftlihen ©efang bes fdjönen Siebes oon
Vtatthias ©laubius:

Vafteten hin, Vafteten her,
2Bas fümmern uns Vafteten?

Vtit befonberem Vadjbrud umrb bie leßte Strophe oon
Öübndjen heroorgefdjmettert:

Schölt rötlid): bie Kartoffeln finb
Unb roeiß rote 9llabafter!
Sie bäu'n fid) lieblicft- unb gefhrotnb
Unb finb für Vtanri unb SBeib unb ftinb
©in rechtes Vlagenpflafter.

©s ift ein Vraud) oon alters her:
Sßer Sorgen hat, hat audj Siför!

2ßir gelangten allmählich 3U ben Früchten, unb Ijiec
muß idj über einen 9ltt ber Verfdjroeitbung berichten, ben
id) in biefem Saufe nicht erroartet hatte. Sühndjen ließ
fidj batüber, als bie leßte Staube oon Oer Sdjüffel oer»

fdjrounben roar, in biefer SBeife aus:
„2Bic lange unb forgfältig hat nidji bie Vatur gear»

beitet mit 5rül)Iingsregen unb Sommerfonnenfdjein, um biefc
Stauben 311 reifen! Vlonate gingen bahin, um biefe milbc
Süßigfeit fjeroorsubringen, bie nun in roenig 9lugenbliden
oerfdjlamparnpt wirb. 5lber bas gefällt mir — es erhebt
raeine Seele unb erfüllt mein ©emüt. mit ©enugtuung.
Die ©rbe ift mein, unb id) gebiete ihr. 2Bas fie in forglth
langer 9lrbeit mühfam geitigt, ift gerabe gut genug, einen
flüchtigen 9lugcnbtid lang meine 3unge 3U ergößen."

Dann tarn bas San3oergnügen. «frau Sore faß am
Klaoier unb fpielte einen altertümlichen SBafter, ber ber
Vrümmerroafeer hieß unb fidj feit 3ahren in ber Familie
fortgeerbt hatte, ©s roar ber einige Sans, ben fie tonnte.
Die alte Dante nahm meine îlufforberung mit einem un»

geheuren Änids entgegen unb tatt3te mit mir roie ein feier»
liches Sineal, roährenb öüljndjen mit feinem Södjterlein
crflecïlicft umherhopfte. 91Is idj nah bent Sanse neben, bem

DIE BERNER WOCHE IN WORT UND BILD 487

S>erbftfomttag auf ber St. ^3etersinfet.
Voit V 0 b e 11 S h eurer.

Schœeltenbe Segel! Vlißenbe ffruten!
Sonnlidjtburdjgitterter, herbftlidjer Duft!
Singen urtb Saudjsen unb tlingenbes Sachen

gröblichen 3ungooIts burdjflißen bie Suft.

Sei, roie bie fehnigen Vuberer roerten

Unter ber Vtäbdjen glutflaminenbem Vlid!
ffiirrenbe Stangen! Seudjenbc Sungen!
9lugen buccftftrahlt oon erwartetem ©tüd!

Sonnfledburchtänjelte ©idjengriinbe,
Vlaitten, getürmet mit Vratfifd) unb SBein,

Sßalbhom unb Sflöten unb ftiipfeitbcs ©eigen
Saben fiitnriidenb 311m feftlidjen Veißn.

Sern hör' ein Sdjifffein

Seibiribunt, roie bie Vöde jeßt fliegen!
Sei, roie bie SBangen unb 9lugcn erglühn!
Sfeurig ©eroirbel unb Stampfen unb 3aud)3Cit

ÜBiberljallroedenb bie Stämme burdftgieftn.

2Bas fidj für Stunben in Siebe gefunben,
Schlängelt fidj ftranbroärts 3U Vire unb Vid;
Sifpelnbes Scftilf unb ocrfdjroiegene Vfabc
©inen fieft gerne iungtnofpenbem ©lüd.

Vlonbfilberfdjintmer auf raunenben SBogen!
Scßroar3 fteht bie 3nfel, ein nadjtbuntler Sraum.
Seis burdjs ©eftengcl bes flüfternbett Schilfes
Viefelt ber Sranbuitg roeißfliinmember Schaum,

bas leßte — ich fdjroinben;
Dumpf trägt ber Seeroinb oen Vubertlattg,
Srägt auch ein Siebdjett, ein Siebten oon Sieben,
Seiben unb Sterben — ben uralten Sang

.(fräulein faß, roarb es etroas aufgetnöpfter, unb roährenb
bie beiben Stinber nun munter nah 'öem Satte bes Srüntmer»
roafter herumfprangen, geruhte fie, mir allerlei anêuoer»
trauen.

„Die öüljndjens finb gute Seute," fagte fie, „aber loenn
mau fidj 3citleftens in ber befferen ©efellfdjaft beroegt hat,
roie idj, ba muß man fagen, fie haben feine Sebensart. 3d)
habe mir oiel Vhilje gegeben mit ben Kinbem, ihnen ein

roenig gutes Vencljincu. 9tnftanb unb ©rasie bei3ubtingen;
aber ßopfen fie ba nieftt roie bie Vauernfinber? Unb roie

laut fie ladjert! 3a, bas liegt int Vint, bas muß angeboren
fein. Vkine Sdjroefter, bie SRinifteriairätin Vißebügel, hat
eine Sodjter im gleidjeit Sllter; aber toeld) ein Unterfdjieb!
Diefe Sourniire unb biefe feinen Vianieren, bie bas Vtäbdjen
hat - feine ôofbante hat ein befferes Venehmen. 9lls bas
ilinb noch in ber SBiegc lag, ba beroegte es bie .fjänbdjen
fcftorx fo, baß man nidjts ffira3iöferes feften tonnte. Vie
roerben fie bas Vläbdjen laufeit ober fonft etroas tun fcfjen,
bas fidj itidjt fhidt."

Schließlid) roarb bie alte Dame
nodj gan3 aufgeräumt, begab fidj nah
oielern Vitten an bas JUaoier unb
fang mit einem bünnen Stintntlein:
„3h grolle niht", roo3U fie bas îleine,
heifere Älaoier gar erbärmlich roimmern
ließ. Dies fdjien aber bie Saiten ihres
3nnern alftuheftig 31t beroegett, benn
nadjljer roarb fie fcftr melanholifd) unb
fhluhate erfledlih. Sie fagte, fie hätte
niemals biefes Sieb fingen foilen, an
bas fo traurige ©rinnerungen gefnüpft
wären. Dann feuf3te fie tiäglih: „O,
meine 3ugenb!" unb roarb fhlicßlid)
ooit tfrau Sore hinaufgebraht.

„Sie hat oiel Srauriges erlebt,"
fagte ôiihndten, unb fügte bann mit»
leibig bvn3u: „Das arme, alte, ein»
fame ©efdjöpf!"

Da nuit bas reichhaltige Vrogramm
abgeroidelt unb bie 3eit gefontnten roar,
ba ber 3ug nah Verlin abging, per»
abfdjiebete id) mid), ebenfalls, unb fomit
nahm bas ffrft ber fflkinlefe bei Sebe»

reht §ül)nh®n ein ©nbe. Vom Berner Wocbenmarkt: Der „Säulimärit" auf dem Walsenljauspiatz.

250m SJîailit uitb »oit ben greifen.
2Ber in biefen fhönen öerbfttagen über unfere Venter

Vlarttpläße läuft — Dorn Säulimärit auf bem SBaifenhaus»
plaß her über ben Värenplaß unb ben Varlantentsplaß mit
bent tfrüdjte» unb ffiemüfemarft, bie Vtarftgaffe hinunter
311m Sleifhmarft an ber Seßlergaffe ufro. — ber erhält
unbeftreitbar ben ©ittbrud, baß roir in guten Sagen leben:
Das SRarttbilb ift belebt, es roerben oiele ÜBaren aitge»
boten unb es wirb oiel getauft. Der öerbft ift ein fruhte»
fdjroerer; bas beroeifen bie Dollen Äörbe ber ^rühtehänbler;
bie Vobenprobufte finb prähtig gebieften; bie Sartoffeln
insbefonbere finb heuer sur ffreube alles Voltes geraten,
roie feiten in einem 3ahr. Das permetjrte Angebot hat
auh fhon etroeldjen ©infiuß auf bie Vlarftpreife ausgeübt,
wenn auh niht im Sinne einer roefentlidjen Vebuftion, fo
immerhin im Sinne einer Stabilifierung. Dies als momen»
taner ©inbtud für ben ©emüfe» unb Srühtemartt feft»
gehalten; im übrigen beroeift bie.Statiftit, baß bie Seuerung

Gewürzt war das köstliche Mahl durch die außerordent-

Pasteten hin. Pastetm ^her.
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Herbstsonntag auf der St. Petersinsel.
Von Robert Sch eurer.

niemals^ dieses Lied singen sollen, an

wären. Dann seufzte sie kläglich: „O.
meine^ Jugend!"^ und ward schließlich

„Sie hat viel Trauriges erlebt,"
sagte Hühnchen, und fügte dann mit-
leidig hinzu: „Das arme, alte, ein-
same Geschöpf!"

Da nun das
^reichhaltige Programm

Vom Markt und von den Preisen.
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»om Berner Wocbenmarkt: Der Sriidm» und Gemüsemarkt auf dem Parlamentsplatz.

blofa im Pempo, tiidjt aber abfotut ihren ôôljepunït über»
fdjritten bat. Durch bie Ptilcbuerteuerung ift ber Püdgang
bes Pr-eifes einiger unmefeutlicher PebarfsartiM mehr als
aufgehoben.

(Es toirb in leh ter 3eit oiet oon ber Neuerung unb beut
Preisabbau gefdjrieben. 3e nach ber politifchen Eichtling
ber Sdfreibenbcn werben Die Perhättniffe fo ober anbers
bargeftellt. (Ein blofeer Pugenfdjeirt, ein ©inbrud, eine per»
fönliche (Erfahrung, ein ©inaetbeifpiel genügt nicht ju einem
richtigen Urteil in biefcr Stage. Pflicht alter Publiäiften
wäre es, bie 3a!)len Der Statiftit 31t oerarbeiten. Seit 1918
erfchcinen bie Salbjahresberichte") bes Peruer Statiftifdjen
Pintes, bie uns biefes 3ohtenmateriat liefern unb 3war
methobifch oerarbeitet, fo bah wir Daraus ein flares Pilb
über beit Staub Der Neuerung gewinnen tonnen. 215ir grei»
feit aus bent Tetîten Peridjte ben Pbfdjnitt über Die Preis»
bewegung unb bie Loften Der Lebenshaltung heraus, um
uns bie Situation!, wie fie fich (Eitbe 3uni bes Sabres
bot, 311 oergegenwärtigett. SLir lefeit ba unter bent Pitel
„Preisbewegung ber widjtiqften Lebensmittel unb Pebarfs»
gegenftänbe":

Preis a uff dj'läge finb im erften
Ôatbiahr 1919 bei brei Plarengrup»
pen**) eingetreten, nämlich bei: „SPilch»
unb SPolfereiprobuftcn", „ffietreiDepro»
butten" unb „Slcifcb unb Steife!)»

waren". Preisabschläge finb bei
oier ©nippen 311 oeraeidfnen, nämlich
bei beit Sfflarengruppen: „Ptibere wid)=

tige Lebensmittel", fowie bei „(Effig,
Dhec, 3id)orieu, Laffce", bann bei

„Sprit, Petrol, Seife unb Soba",
enblich erfolgte auch eine PerbiKiguug
ber Lartoffeln. Pci awei 3Barengrup»
pen trat feine Peränberung ber Preis»

tage ein, nämlich bei beit (Eiern unb
bei bent L10I3.

Die Ptiichpreiserhöhung ab 1.

September um 4 Pappen hat, wie
bereits bewerft, bett Deuerungsinbe.e
wieber hinaufgeriidt. Dah bie SPild)»
oerteuerung nicht burd) eine ©rböbuitg
ber Probuftionstoften bebiitgt war,
beweift bie Perechnung ber Lanbwirt»
fchaftsabteilung bes fd) weiter ifeben

Lonfuntoereins (Porfteber Dr. ©lättli,
gewefener Direttor ber lanbwirtfchaft»
liehen Schule Stricfhof), bie fogar
einen Püdgang ber probuttionstoften
(001t 27,4 auf 27,35 Pp. per Liter)
fonftatiert. Ptit Pedjt weift Dr.
Sreuöiger auf bas PerhangnisooIIe
biefcr 00m ©ibgenöffifdjen ©rnäh»
rungsamt geftüfeten Preispolitit hin,
bie ben Piehpreis unb bantit beu
ffiütcrpreis auf eine fchmiubelhaftc
Öölje treibt gtirtt Schaben ber jungen
Lanbwirtc, Die heute ©üter taufen
müffen.

Die ©ierpreife finb feit ©übe 3uni
(40 Pp.) infolge ber fonfuiuentcnfeinblichen Ptafenahmen Der
fantoualen Pehörben (Sreigabe bes ©ierhanbels) wieDer
bebeutertb geftiegen.

(Ebenfalls im Preife geftiegen feit bent 3uni 1919 ift
bas Prennbol3 infolge ber ungenügenden 3ufuhr oon $aus»
branbtohle, unb 3war in ber ©enteittbe Pern Puchenl)ol3
um 18,2 «Ai, Dauneuhola um 14,7 'V«.

Der Smlbjabresbcridjt enthält u. a. auch eine inftruttioe
3ufammenftellung ber Pusgabenfumme einer fünftöpfigen
Pormalfamilie für Pahrung unb Prennmateriaiien auf
ffirunb ber Lebensmittelrationen uitb einer Sleifdjguote oon
80 ©ramm pro Dag unb 5xopf für bie Ptonatc Deaember
1918 unb Ptära/Septeinber 1919. Die Loftenfunune beträgt
pro Deaember 1918 Sr. 3277.70, pro Sluguft 1919 Sranfen
3333.73 unb pro September 1919 Sr. 3329.61. Die Pa©
rungstoften haben (nur auf bie Ptouopolartifel berechnet!)
um Sr. 51.61 angenommen. Der tieine Pücfgang Puguft»
September ift, wie gejagt, burd) bie Ptilcbpreiserböbung
wieber aufgehoben worben. „Daran ift nicht au gweifeltt,"
fdjreibt Dr. Sreubiger, „bah i» ber Sdjweia Die Pusg ab eu
einer Sarttalie für bie Pahrungsmittcl insgefamt heute

*) ®bett ift ber .hnlbjabreSbcrtcbt Qaiuiar
biê Quni 1919, bcrfafit bum ftäbtifeben ©tati«
ftifer $v.ip.greubiger, erfebienen. fprciä gr. 2.50.
LabreSabunncmcnt gl'. 4.—.

**) 53e3icf)t fiel) auf eine Smbeïïc mit beu

Qnbeïjatjïen bon 3cf)u SBarengnippen, bie beu
Staub ber Weiterung, berechnet für eine fünf-
füpfige Pormatfamilie, augebeu. ®er ©eitern!»
inbc£ betrügt pru Qunt 1914 100 °/o, pro Sötärj
1919 295,50/0 (.Çôbcpunft ber Steuerung), pru
Quili 1919 288,6 °/o. Vom Berner Wocbenmarkt: Der Sleisdnnarkt in der Kesslergasse.
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vom kernen »Vochenmarkt: ver Sriichie- un»I Semiisemarkt aus ilem Pariamentspiat?.

blotz in» Tempo, nicht aber absolut ihren Höhepunkt Über-
schritten hat. Durch die Milchverteuerung ist der Rückgang
des Preises einiger unwesentlicher Bedarfsartitel mehr als
aufgehoben.

Es wird in letzter Zeit viel von der Teuerung und dem
Preisabbau geschrieben. Je nach der politischen Richtung
der Schreibenden werden die Verhältnisse so oder anders
dargestellt. Ein blotzer Augenschein, ein Eindruck, eine per-
sönliche Erfahrung, ein Einzelbeispiel genügt nicht zu einem
richtigen Urteil in dieser Frage. Pflicht aller Publizisten
wäre es, die Zahlen der Statistik zu verarbeiten. Seit 1318
erscheinen die Halbjahresberichte') des Berner Statistischen
Amtes, die uns dieses Zahlenmaterial liefern und zwar
methodisch verarbeitet, so das; wir daraus ein klares Bild
über den Stand der Teuerung gewinne» können. Wir grei-
fen aus dem letzten Berichte den Abschnitt über die Preis-
bemegung und die Kosten der Lebenshaltung heraus, um
uns die Situation^, wie sie sich Ende Iuni des Jahres
bot, zu vergegenwärtigen. Wir lesen da unter dem Titel
„Preisbewegung der wichtigsten Lebensmittel und Bedarfs-
gegenstände":

P r e i s a u f s ch l ä g e sind im erste!»

Halbjahr 1919 bei drei Warengrup-
pen") eingetreten, nämlich bei: „Milch-
und Molkereiproduktcn", „Getreidepro-
dukten" und „Fleisch und Fleisch-
waren". Preisabschläge sind bei
vier Gruppen zu verzeichne!», nämlich
bei den Warengruppen: „Andere wich-
tige Lebensmittel", sowie bei „Essig,
Thee, Zichorien, Kaffee", dann bei

„Sprit, Petrol, Seife und Soda",
endlich erfolgte auch eine Verbilliguug
der Kartoffeln. Bei zwei Warengrup-
pen trat keine Veränderung der Preis-

läge ein, nämlich bei den Eiern und
bei dem Holz.

Die Milchpreiserhöhung ab 1.

September um 4 Rappen hat, wie
bereits bemerkt, den Teuerungsinde.r
wieder hinaufgerückt. Das; die Milch-
Verteuerung nicht durch eine Erhöhung
der Produktionskosten bedingt war,
beweist die Berechnung der Landwirt-
schaftsabteilung des schweizerischen
Konsumvereins (Vorsteher Dr. Elättli,
gewesener Direktor der landwirtschaft-
lichen Schule Strickhof), die sogar
einen Rückgang der Produktionskosten
(von 27,4 auf 27,35 Rp. per Liter)
konstatiert. Mit Recht weist Dr.
Freudiger auf das Verhängnisvolle
dieser vom Eidgenössischen Ernäh-
rungsamt gestützten Preispolitik hin,
die den Viehpreis und damit den
Gütcrpreis auf eine schwindelhafte
Höhe treibt zum Schade!» der jungen
Landwirte, die heute Güter kaufe»»

»nüssen.

Die Eierpreise sind seit Ende Juni
(49 Rp.) infolge der konsumentenfeindlichen Matznahmen der
kantonalen Behörden (Freigabe des Eierhandels) wieder
bedeutend gestiegen.

Ebenfalls in» Preise gestiegen seit dein Juni 1919 ist
das Brennholz infolge der ungenügenden Zufuhr von Haus-
brandkvhle, und zwar in der Gemeinde Bern Buchenholz
»in» 18,2 «.'<>, Tannenholz un» 14,7

Der Halbjahresbericht enthält u. a. auch eine instruktive
Zusammenstellung der Ausgabensumme einer fünfköpfigen
Normalfamilie für Nahrung und Brennmaterialien auf
Grund der Lebensmittelrationen und einer Fleischguote von
89 Gramm pro Tag und Kops für die Monate Dezember
1918 und März/September 1913. Die Kostensumme beträgt
pro Dezember 1913 Fr. 3277.79, pro August 1919 Franken
3333.73 und pro September 1919 Fr. 3329.61. Die Nah-
rungskosten haben (nur auf die Monvpolartikel berechnet!)
un» Fr. 51.61 zugenommen. Der kleine Rückgang August-
September ist, »vie gesagt, durch die Milchpreiserhöhung
wieder aufgehoben worden. „Daran ist nicht zu zweifeln,"
schreibt Dr. Freudiger, „das; in der Schweiz die Ausgaben
einer Famalie für die Nahrungsmittel insgesamt heute

") Eben ist der Halbjahresbericht Januar
bis Juni 1919, verfaßt vum städtischen Stati-
stiker Dr. H. Freudiger, erschienen. Preis Fr. 2.SO.

Jahresabonnement Fr. 4.—.
Bezieht sich auf eine Tabelle mit den

Indexzahlen vvn zehn Warengrnppen, die den
Stand der Teuerung, berechnet für eine fünf-
köpfige Nvrmalfamilie, angeben. Der Générai-
index betrügt prv Juni 1914 100 »/°, prv März
1919 295,S°/o (Höhepunkt der Teuerung), pro
Juni 1919 288,6°/°. Vom »erner VVochenmarkt: Der Sieischmarkt in «ler iiesslergasse.
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(Puguft 1919) nod) fjöfjer finb als beim Pbfdjluß Des

Sßaffenftillftanbes (December 1918). ©s ift eine bittere
SBaïjrfjeit, baß nicht nur die meiften Plaffentonfumartifel,
roie Prot, Plild), Pinbfleifd), fog. ©ingefd)lad)t, Sßurft»
traten, Nutteln, Pferbefleifd), 3äfe, Sutter ufw. gegenüber
Dezember 1918 beute nidjt nur leine Pretsfenîuttg aufweifen,
fonbern baß bei fämtlid)en Prtiteln eine nidjt unerhebliche
weitere Preisfteigerung bereits eingetreten ift ober aber in
allernädjfter 3eit eintreten tuirb." SR it Dem oielbefprodjenett
Preisabbau ift es alfo bis beute ttod) nidjts geworben.
Das Preisabbauproblem ift aber nidjt ein einteiliges, uom
Jtonfumentenftanbpunft aus 311 löfenbes Problem. Die mit
ibm oertniipften fragen finb oon eminent ooltswirtfdjaft»
lidjer Sebeutung. Sie 311 befpredjen, miiffen toir einer fpä»
tern ©elegenbeit oorbeljalten.

r~ Bdur

„ ©öö gefährliche unb imanftettbige 2abach=
räuchert".

Por 3eiten war bas Paudjett im ©ebiet ber fdjweise»

rifdjen ©ibgenoffeitfdjaft oerboten. Die Sebörbett eradjteten
ben Dabatgenuß als gefäbrlid) in £infid)t auf unoorfidjtige
Paudjer, bie Ieidjt geuersbriinfte oerurfadjcit tonnten, als
gefäbrlid) aber and) beäiiglid) feiner „Deibs» unb ©emiiths»
©efunbbeit fd),äblid>en unb oerberblidjen PSirfuttg". Dasu
wollte man für ein fo unnötiges ©enußmütel nidjt große Sunt»
mett Selbes außer Danb wanbem laffen. Den Dranfit f>trt=

gegen gebadjte bie Pegierung taum jemals 311 oetunmöglidjcn.
Die bernifdje Pegierung non 1675 perbietet ben „ge=

braud) bes Dabads mit räuden, töwert, fd>ituppen unb in
anbete tueg, es befdjebe gleid) beimblid) ober öffentlich,
bei) giittff3ig Pfunben Pfenning Suoß ot)ne eiitid)es
fcljonen nod) nadjlaffen mit Pfanb ober Seit abforoerung".
SBer eriuifdjt toirb unb ben Setrag nidjt 311 erlegen oermag,
foil „mit ber Driillen, ober 100 bereit feine, mit ber oor»
banbenen geftrengften ©efangenfdjafft oier Pag unb Padjt
lang unnadjläßlidji bet) PSaffet unb Srobt abgeftrafft wer»
ben". t?ür Dabat» unb Pfeifettbänbler finb befonbere Stra»
fen oorgefeljen: günf Pfunb Suße oon jebem Pot Dabat
unb 3tnei Pfunb „oon jeber Pipen". Pmtsleuten unb 3ir»
d)enbienern ftellt bas .Planbat bie uierfad>e Strafe in Pus»
fidjt, unb bie SBirte uerpflitfjtet er 311 einem be3üglid)eix ©iDs»

gcliibbe uitb bebrobt fie im galle ber Uebertretuug mit
patcntentsug. Pur für mebßinifdje 3roede burfte Dabat
oertuenbct toerben. Danöoögte unb ©botridjier würben mit
ber Durchführung ber gefeßlid)eit Plaßnabmen betraut, ©s
barf be3toeifelt toerben, ob fie ben „gttäbigen fetten" bafiir
gebantt haben. Der Dabatgenuß toar 311 feljr eingeriffett,
um ibtt mittels eines Serbotes aussurotten. Die beträdjt»
ließen Strafanbrobungett, bie inbeffett toobl feiten itt ibrer
gatt3ett Strenge angewendet tourben, fdjeinen bie Paudjopfer
erft red)t attgeblafen 311 haben.

Sdjott 1670 fdjeint ber Dabat in bem bamals gan3 cnt=

legenen Pbelboben betaitnt gcwefeu 31t fein. 2Bir entnebmen
aus beffen ©Ijorgeridjtsprototollen einige biesbetreffenbe Puf»
seidjnungen. Der Sigrift betreibt ben Sport öffentlich unb
bat bafiir 3el)it Pfunb (für eine Pfunb tonnte matt bamals
ungefähr fooiel taufen, tote beute für 7 grauten) 311 erlegen.
Sei Steffan Plenbad), ber in feinem Säumertämmerlein
während ber ilittberlebre „tabad gefoffen", läfet man's bei
fünf Pfunb betoenben, infofern er bie Plittäter angibt, ©iner
toirb fd)arf abgetanjelt, weil er einem „alten ©brbarett man
bas meßer abgeforberet, bas er tabad Damit tönne fd)nä3=

len"; ein anbetet, „weil er fid) gegen unberfdjibenlidje per»
fobnen ungebiibrlidj. oerljalten mit tabadraud) eittblafen ober

anfaudjen unb ben Ieiltben ben toeiit auflaufen". 3Ber bent

Safter frönte, tonnte bie üöterlidje giirforge ber Pegierung
häufig nur als Quengelei unb Sufeenfalle attfebeu. Piflas
3um 3el)r behauptete oor ©eridjt, „es fege bie frag, ob es

redjt itttb billid) fege, bas mau Den tabad oerbottcn, bietocilen

er unb attbere mehr Deßelbeit bebiirfftig fegen wegen ihres
leibs=fd)wad)beiten", unb bie Obrigteit habe biefe Saßung
nur aufgeftellt, „bas fg bes nädjften gut ait fid) ilöttue
3cud)en wiber bas 3ebenbe gebott". Pier bis fünf Page grow
arbeit auf bem Schloß fotlten ben Unbotmäßigen 3ur Se»
finnung bringen. Pud) an Pusreben fehlte es nicht. Der
©eiger 3ofi gab 31t, er habe oon bem oerbotenen 3eug
gebraudjt, aber nur „311t art3neg für bie leiis ber ftelberen".
Das glaubte teincr ber „wgfen Pidjter", unb gleid) wie
Stepben Sßaffermann, ber fid) entf^ulbigte, er habe gefdjenf»
ten Dabat oernebelt, „nicht gar Diel", mußte er fid) oor bem
Oberamtmann oerantworten. Die Sorfcbrift, baß ein Deil
ber Süße bent Serleiber 3ttfallen follte, leiftete ber Pu»
geberei unb Serbädjtiguug Sorfd)ub. So hatte ein Page»
îlagter Pebe 3U fteßen, weil man ihn oor fedjs Ptonaten
auf bent Ptarttweg ant ©watt bei Dbun mit einer pfeifen
in ber ôattb neben einem anoern fißenb wollte gefeben haben,
unb eilt ©reis geftaitb ein, oor 3abr unb Dag in ber £err=
fcßaft Spie3 3wei Pfunb Dabat getauft 311 haben. Pud) bas
„Sdbiggen" ift eine alte Äunft, obfdjon Steffen Sdjäeß
teineswegs befentteit modjte, „bas er Dabad geteiiwet". Der
Siegrift bat fid) troß ben oielen abge3iuadten Pfunben unb
Scfanrttfdjaft mit beut ©efättgttis im Serlauf eines De3en=
niums 3um oiclfeitigeit Sirtuofen entwidelt: er reiidt, feütot
unb braucht unnadjläßig" bas eble ilraut. ©s wäre oerfeblt,
31t glauben, bas 3arte ©efdjledjt habe erft in ber Peuieit feine
fünbbafte Peigung 311 ben braunen Slättern entbedt. „Saft
alle tag" ergab fid) „©ilgen SSeibels fei. S3eib" ber pfeife.
Sielleidjt, baß fie oon Der grau Des Peis» unö Seifenträmers
Sans 31Ieranber aus Dem SiinDtterlanb, bereu Plann sugab,
baß fie „gereudet unb gefogen" habe, Daju oerfübrt wurde.

üßäbrenb bie älteren Serorbttuugen (bie erfte et fehlen
1659) harte Strafbeftimmungeu aufteilten, enthielten fpätere
Dabatmanbate ntilbere Sorfdjriften. Die Sebörben mußten
bie ilitburd)fiibrbarteit Des Serbotes einfeßen. Der Spieß
würbe nun umgebrebt. Das für bett Dabat ausgeworfene
ffielb follte im Daube bleiben. Dies entfprad) bem bausbälte»
rifdjen Sinn Der leitenbett Staatsmänner. 1719 würbe ein
Planbat betreffettb Pflan3ung bes Dabafs oeröffentlidjt unb
betannt gegeben, „bei allfälligem Plisoerftattb tönne man
fid) bet) ber beftcllten Cammer Pats erholen, aud) wegen
ber Débité, ©rbaltung anfälligen Samens unb oerftänbiger
Perfonen 3ur Einleitung". Pfarrer unb Itnterbeamte wur»
ben aufgemuntert, bas früher fo oerpönte ©ewäcbs 3a 3ieben
(1723). 3nbem Der frembe Dabat amtlicßerfeits möglidjft
3uriid3ubalten gefacht unb ben Pf [andern auf 3atjre hinaus
ber 3ehntett erlaffcn würbe, beftrebte fid) Die Pegierung,
Die eittbeimifdje ©rieugung 31t förbern.

1788 wirb nur ttod) „ben frentben 5anbwertspurfd)en,
3ned)ten unb Dergleichen Deuten Das 3ufammenrotten unb
Dabadrauchen itt ben Dauben unb auf offenen Spasier»
gängen ernftgemeint oerboten". ' A. B.

— - _
^rtcbrich ^îoumattn über SÔÎonarchiômuô,

Ctberaliômuô unb ©emohratie.
(Sd)luß.)

3n biefent 3ufammenhang fommt Pauiitauit aud) auf
bie Perfott Sßirhelms II. 3U fpredjen. Plit iiberrafdjenber
Drefffid)erheit hat er Den Äaifer cßaralterifiert. ©r ift Step»
titer, ©s fçheint ihm unmöglich;, baß ein ein3elner Plenfd)
3unt Sorteil feines Polles über fo oiel Plad)t oerfügen
tönne. ©r sweifelt Daran, ob SJilhelnt II. ber richtige güßrer
bes beutfdten Solfes bei feinem Pufftieg 3ur Plad)t unb
©röße fein tönne. ©s graut ihm oor ber ©röße Der Ser»
antwortlid)teit biefes Plottardjen, Der fein eigener Dattjler fein
wollte. „3œeifeIIos ift gerabe beim gegenwärtigen beutfehen

Äaifer bie gähigteit, fid) fdjnell in allerlei Dinge hiuetn3u=

fittben, feßr ausgebildet, aber fetbft toetttt fie größer wäre als

M VV0KD UND lZlbO

(August 1919) noch höher sind als beim Abschluß des

Waffenstillstandes (Dezember 1913). Es ist eine bittere
Wahrheit, daß nicht nur die meisten Massenkonsumartikel,
wie Brot, Milch, Rindfleisch, sog. Eingeschlacht, Wurst-
waren, Kutteln, Pferdefleisch, Käse. Butter usw. gegenüber
Dezember 1918 heute nicht nur keine Preissenkung aufweisen,
sondern daß bei sämtlichen Artikeln eine nicht unerhebliche
weitere Preissteigerung bereits eingetreten ist oder aber in
allernächster Zeit eintreten wird." Mit dem vielbesprochenen
Preisabbau ist es also bis heute noch nichts geworden.
Das Preisabbauproblem ist aber nicht ein einseitiges, vom
Konsumentenstandpunkt aus zu lösendes Problem. Die mit
ihm verknüpften Fragen sind von eminent Volkswirtschaft-
licher Bedeutung. Sie zu besprechen, müssen mir einer spä-
tern Gelegenheit vorbehalten.
»»» 1
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„ Das gefährliche und unanstendige Taback-
räucken".

Vor Zeiten war das Rauchen im Gebiet der schweize-

rischen Eidgenossenschaft verboten. Die Behörden erachteten
den Tabakgenuß als gefährlich in Hinsicht auf unvorsichtige
Raucher, die leicht Feuersbrünste verursachen konnten, als
gefährlich aber auch bezüglich seiner „Leibs- und Gemüths-
Gesundheit schädlichen und verderblichen Wirkung". Dazu
wollte man für ein so unnötiges Genußmittel nicht große Sum-
men Geldes außer Land wandern lassen. Den Transit hin-
gegen gedachte die Regierung kaum jemals zu verunmöglichen.

Die bernische Negierung von 1675 verbietet den „ge-
brauch des Tabacks init räucken, köwen, schnuppen und in
andere weg, es beschehe gleich heimblich oder öffentlich,
bey Fünffzig Pfunden Pfenning Buoß ohne einiches
schonen noch nachlassen mit Pfand oder Gelt abforderung".
Wer erwischt wird und den Betrag nicht zu erlegen vermag,
soll „mit der Trüllen, oder wo deren keine, mit der vor-
handenen gestrengsten Gefangenschafft vier Tag und Rächt
lang unnachläßlich bey Wasser und Brodt abgestrafft wer-
den". Für Tabak- und Pseifenhändler sind besondere Stra-
fen vorgesehen: Fünf Pfund Buße von jedem Lot Tabak
und zwei Pfund „von jeder Pipen". Amtsleuten und Kir-
chendienern stellt das Mandat die vierfache Strafe in Aus-
ficht, und die Wirte verpflichtet er zu einem bezüglichen Eids-
gelübde und bedroht sie im Falle der Uebertretung mit
Patententzug. Nur für medizinische Zwecke durfte Tabak
verwendet werden. Landvögte und Chorrichter wurden mit
der Durchführung der geschlichen Maßnahmen betraut. Es
darf bezweifelt werden, ob sie den „gnädigen Herren" dafür
gedankt haben. Der Tabakgenuß war zu sehr eingerissen,
um ihn mittels eines Verbotes auszurotten. Die beträcht-
lichen Strafandrohungen, die indessen wohl selten in ihrer
ganzen Strenge angewendet wurden, scheinen die Nauchopfer
erst recht angeblasen zu haben.

Schon 1670 scheint der Tabak in dem damals ganz ent-
legenen Adelboden bekannt gewesen zu sein. Wir entnehmen
aus dessen Chorgerichtsprotokollen einige diesbetreffende Auf-
Zeichnungen. Der Sigrist betreibt den Sport öffentlich und
hat dafür zehn Pfund (für eine Pfund konnte man damals
ungefähr soviel kaufen, wie henke für 7 Franken) zu erlegen.
Bei Steffan Alenbach, der in seinem Säumerkämmerlein
während der Kinderlehre „taback gesoffen", läßt man's bei
fünf Pfund bewenden, insofern er die Mittäter angibt. Einer
wird scharf abgekanzelt, weil er einem „alten Ehrbaren man
das meßer abgeforderet, das er taback darmit könne fchnäz-

len"; ein anderer, „weil er sich gegen underschidenliche per-
söhnen ungebührlich, verhalten mit tabackrauch einblasen oder
ankauchen und den leüthen den wein außaufen". Wer dem

Laster frönte, konnte die väterliche Fürsorge der Regierung
häufig nur als Quengelei und Bußenfalle ansehen. Niklas
zum Kehr behauptete vor Gericht, „es seye die frag, ob es

recht und billich seye. das man den taback verbotten, dieweilen

er und andere mehr deßelben bedürfftig seyen wegen ihres
leibs-schwachheiten", und die Obrigkeit habe diese Satzung
nur aufgestellt, „das sy des nächsten gut an sich Könne
zeuchen wider das zehende gebott". Vier bis fünf Tage Fron-
arbeit auf dem Schloß sollten den Unbotmäßigen zur Be-
sinnung bringen. Auch an Ausreden fehlte es nicht. Der
Geiger Josi gab zu, er habe von dem verbotenen Zeug
gebraucht, aber nur „zur artzney für die leüs der Kelberen".
Das glaubte keiner der „wysen Nichter", und gleich wie
Stephen Wassermann, der sich entschuldigte, er habe geschenk-
ten Tabak vernebelt, „nicht gar viel", mußte er sich vor dem
Oberamtmann verantworten. Die Vorschrift, daß ein Teil
der Buße dem Verleider zufallen sollte, leistete der An-
geberei und Verdächtigung Vorschub. So hatte ein Auge-
Ilagter Rede zu stehen, weil man ihn vor sechs Monaten
aus dem Marktweg am Gwatt bei Thun mit einer Pfeifen
in der Hand neben einem anoern sitzend wollte gesehen haben,
und ein Greis gestand ein, vor Jahr und Tag in der Herr-
schaft Spiez zwei Pfund Tabak gekauft zu haben. Auch das
„Schiggen" ist eine alte Kunst, obschon Steffen Schäetz
keineswegs bekennen mochte, „das er Taback gekeüwet". Der
Siegrist hat sich trotz den vielen abgezwackten Pfunden und
Bekanntschaft mit dem Gefängnis im Verlauf eines Dezen-
niums zum vielseitigen Virtuosen entwickelt: er reückt, kellwt
und braucht unnachläßig" das edle Kraut. Es wäre verfehlt,
zu glauben, das zarte Geschlecht habe erst in der Neuzeit seine
sündhafte Neigung zu den braunen Blättern entdeckt. „Vast
alle tag" ergab sich „Gilgen Weibels sei. Weib" der Pfeife.
Vielleicht, daß sie von der Frau des Reis- und Seifenkrämers
Hans Alexander aus dem Bünonerland, deren Mann zugab,
daß sie „gereucket und gesogen" habe, dazu verführt wurde.

Während die älteren Verordnungen (die erste erschien
1659) harte Strafbestimmungen aufstellten, enthielten spätere
Tabakmandate mildere Vorschriften. Die Behörden mußten
die Undnrchführbarkeit des Verbotes einsehen. Der Spieß
wurde nun umgedreht. Das für den Tabak ausgeworfene
Geld sollte im Lande bleiben. Dies entsprach dem haushälte-
rischen Sinn der leitenden Staatsmänner. 1719 wurde ein
Mandat betreffend Pflanzung des Tabaks veröffentlicht und
bekannt gegeben, „bei allfälligem Misverstand könne man
sich bey der bestellten Kammer Rats erholen, auch, wegen
der Débité, Erhaltung allfälligen Samens und verständiger
Personen zur Anleitung". Pfarrer und Ilnterbeamte wur-
den aufgemuntert, das früher so verpönte Gewächs zu ziehen
(1723). Indem der fremde Tabak amtlicherseits möglichst
zurückzuhalten gesucht und den Pflanzern auf Jahre hinaus
der Zehnten erlassen wurde, bestrebte sich die Regierung,
die einheimische Erzeugung zu fördern.

1788 wird nur noch „den fremden Handmerkspurschen,
Knechten und dergleichen Leuten das Zusammenrotten und
Tabackrauchen in den Lauben und auf offenen Spazier-
gängen ernstgemeint verboten". ^.6.
»»» -- »»>- »»«

Friedrich Naumann über Monarchismus,
Liberalismus und Demokratie.

(Schluß.)

In diesem Zusammenhang kommt Naumann auch auf
die Person Wilhelms II. zu sprechen. Mit überraschender
Treffsicherheit hat er den Kaiser charakterisiert. Er ist Skep-
tiker. Es scheint ihm unmöglich, daß ein einzelner Mensch
zum Vorteil seines Volkes über so viel Macht verfügen
könne. Er zweifelt daran, ob Wilhelm II. der richtige Führer
des deutschen Volkes bei seinem Aufstieg zur Macht und
Größe sein könne. Es graut ihm vor der Größe der Ver-
antwortlichkeit dieses Monarchen, der sein eigener Kanzler sein

wollte. „Zweifellos ist gerade beim gegenwärtigen deutschen

Kaiser die Fähigkeit, sich schnell in allerlei Dinge hineinzu-
finden, sehr ausgebildet, aber selbst wenn sie größer wäre als
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