
City-Haus und City-Hotel in Bern

Autor(en): H.C.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art
und Kunst

Band (Jahr): 22 (1932)

Heft 22

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-641388

PDF erstellt am: 02.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-641388


348 Nr. 22

Heben bem fdjtoarjen 3leib brauchte man nod) ein
„oerd;amieret ftleib" für ©ala, für Den Sali, bafj man
bei £ofe ober in einem oorneömen Batrisierhaufe empfangen
mürbe. Siele BWbeberidjte aus bern 18. 3ahrbunbert er»
roähneit bereits, baff bie ©alafleiber oollftänbig unter bem
©influfs ber tarifer Stöbe fteben. Der bamalige Stobefobes
befiehlt roeiter, ein fjjausfleib oornehmer 1trt aus Seibe
mit Spihen unb Sfalbeln unb ein grobes 9BoII= ober Seiben»
tud; mitäunebmen.

Die llntenoäfdje mar meift aus fjlanell. Sür uornebmc
Damen gab es Heinleinenroäfche, mosu bringenbft geraten
mirb: „ffiute feine 2Bäfd)e madjt auf Heifen mebr ©hre
als befehle unb ïoftbare Äleibung."

©benfo eingebenb befafjt man fid) mit ben petits liens.
So erfinbet Sielfanus Stbneller aus fleipsig bie erfte „trag»
bare Sd;reibfeber mit Dinte", bie Urfüllfeber. ©ine junge
Dame ersäbl't, bafj fie „ein fein Stabagonifdjatullen unb eine
Sceffingfd;ad)tel für Heines 3«ug" mit fid) führe. Stan
tut gut, ein fjftäfchchen ©ffigroaffer gegen ben Staub ntitsu»
nehmen. Hud; bas Hragen ooit ôanbfdmhen mirb febr
empfohlen. Die ruffifdjen Softfcblitten unb maitdje fdjme»
bifd;e unb engtifdje Softtoagen maren fcbon mit Schlaf»
einricbtungeit oerfeben, ein Slomfort, ber ber beutfdjen 13oft»
tntfd)c niemals blühte. Stan mar baber auf Verbergen
angemiefen, unb man mirb fid) oorftellen tonnen, meldjer
1trt bie ©rfahrungen eines Heifenben maren, ber in feinem
Seridjt bringenb empfiehlt, reine 3iffenbe3üge bei fid) 311

haben. Die Hacbtgeroänber trug man fürforglich in einem
feparierten Sad mit fid). 33or allem mar es aber fdjon
bamats febr wichtig, „ein grob Södel (Selb" ober IBedjfel»
briefe mit fidji 311 führen, bie man am heften an getrennten
Stellen oermabrte, ba ein Heil febr oft geflöhten mürbe.

Hcifemobus unb Heifemobe haben fid) in biefer Sonn
bnrd; faft Drei 3abrhunberte erhalten. Bis 1814 ©eorge
Stcphenfon ben IBagen mit Dampfantrieb baute, ben er
locomotion nannte, ©inurtbswansig 3aljre fpäter gingen Die

crften 3ügc ooit Sürth nach Hürnberg, uott Sins txad) Bub»
meis unb oon IBien nach Horben. ©0113 turse 3eit fpäter
befamen bie 3üge bie erften ©epädmagen. Sdjon uni Stitte
bcs 19. Sabrbunberts merben bie Jöolsplattenfoffer burd)
3offer aus Hohrgeflecht erfeht, bie mit richtigen Sdjlöffern
oerfetjen finb. Unb gegen Itusgang biefes 3al)rl)unberts
merben biefe burd) bie über Spanien aus ber Ueberfee
eingeführten Holjrplattenfoffer oerbrängt.

3it rafenbem Hcmpo nimmt bie Heifeelegans ihren
Ituffchmung. frjeilbäber unb bie beoorsugten Orte am Steer
merben 3U 3entren bes fiuxus. Befonberer Beliebtheit er»

freuen fid) bie aus 3talien eingeführten bünnen Sdileier
unb Stidereiftoffe. Um 1870 haben grobe Sarifer öäufer
fd;on ihren befonberen Hamen, ©s entfteht ein IBettlauf in
ber Hnsabl ber Heifcfoffer. Htan fährt als Hetorb mit
fed)3ehn bis sroanjig Stoffern nach Oftenbe unb Starlsbab.
Itlle Staften merben ausgeräumt, alles mirb mitgenommen,
nid)ts barf sutüdbleiben. Höde mit fechs Steter SBeite,
£üte mit einem halben Dubenb Sleureufen braudjen Haum.
Htit größtem Sntereffe begrübt man bie sroar in Itmerifa
erfunbenen, in ©nglanb aber auf ben Starft gebradjten
Schranttoffer. 6ier hat alles Slatj. Itlles, alles, bis
nad; bem IBeltfrieg ein anberes Heifen begann.

3m 3uge fitîen jefct Stenfdjen, bie, unbefd)mert oon
suoiel ©epäd, in brci Urlaubsmodjen bie halbe IBelt fehen
mollen. Unb für bie anbern gibt es bas neue Heifemittel,
bas lluto. Stopf unb £>irn müben in forgfältiger llusroabl
bie Itnfprüche oon oierunbsmansig Sdjranffoffem im So»
lumen eines Hutofoffcrs unterbringen.

Uber menn fie ietjt ftatt 00m oerfdjamieret Stleib für
bie ©ala unb ©ffigmaffer, oon grobem llbenbfleib unb ©au
be cologne fpred)en, ber Hat bleibt immer ber gleiche.
Heife in richtiger Stleibung nach bem alten flehrfalj: flies
menig in Büchern, fdjau alles mit llugen, bamit bu ben
anbeten baheim gute Had>rid)ten oermelben fannft.

<2ßattbern, ad) roonbettt.
Sou 3 0 it r a b © r b.

IBanbern allein,
3m flutenben Sdjein,

Beutel gefüllt, ôei'3 gefchmellt,
Brüft' id; mid) ted: IB a s toftet bie SBett?
Streife burd; IBiefengriin, IBalbesbunfcl,
Babe mid; froh im Sonngefunfel,
Hrinfe gierig ber ©rbe Schöne,

Sd;lürfc behaglid) bie feinften Höne.
Hatur, 0 liebliche 3auberin!
Hrunfen oor IBonne glüht mir ber Sinn.

IBanbern 311 smeit,
O monnige 3eit!

Huge tief in Huge taudjt,
Stunb bie fiiheften IBorte baud;!,
flippen fid; finben in sorter Sdjeu,
Sliehen fid), foften ben Hrant aufs neu'.
Hings ein Blühen, ein Duften unb Hrillern:
Sieh, mie bie Berg' uns 311 ©hren fdjillcrn!
S;cller als irbifdje ö'errlidjfcit
Strahlt junger fliehe Seligteit.

IBanbern su britt,
Stäbel ininitt'!

flacht fie mid) holbfelig an:
3eig bid; als tapfern Hittérsmann!
Sprüht bem ffieföbrten ins ©efidjt:
Bift aud; fein unebener SBicht!
flei, mie bie Ofunfen sifdjetiO ftieben:
Sjolbe, mer tönnte bid; feuriger lieben!
flacht fie uns beibe fpihbübifdj aus:
S3 ab' einen werten Sei;at; 311 ôaus.

IBanbern 311 oiert,
2Bie bas girrt unb fd;mirrt!

führet jeber fein Stägbelein,
3ül)ll fid; fo hod) mie ein 3önig!cin,
fladjt unb fdjäfert, flötet unb fd)er3t
Hafdj im Schatten gel'üfjt unb geherst!
Hd), ein Unmort, ein trotiiges Schmollen:
©eh nur, id) merb' mit bem anbern tollen!
flad)t halb mieber ber Sonne Sd)ein:
fliebdjen, fol' alles oergeffen fein.

' '

unb (£it^=$otc( in 33ent.
Die Stabt Bern ift um eine Heuerfdjeinuug reicher

gemorben: bie Serbinbung eines öotel garni mobernften
Stils mit einem ©efchöftsbaus, bas gleichfalls ben lln»
forberungeit ber SJtoberne an Slomfort unb rationeller ©in»
.riebtung oollauf entfpricljt. Hütten im Serfchrssentrum, am
Bubenbergplah, ift biefes öaus ohne jebmebe Störung bes
öffentlichen Serfehrs erftanben unter ber bemährten fieitung
oon Hrdjitcft ffierfter. Obgleid) ben neueften fjormcngcftal»
tungen entfpredjenb, mirft bie Sfaffabe beitnod) oertraut
unb überaus angenehm unb fügt fid; in bas Hllgemeinbilb
biefer ©egenb trefflid) ein. Das ganse ©ebäube ift berart
abgebidjtet, baf) bie ©eräufche bes Serfehrs brausen auf
bem Bubenbergplat) nicht ein3ubringen oermögen, meber in
bie Hälfme bes Jöotels itod) in bie bes ffiefdjäftes. Hu
genehm fällt oor allem bie fcljöne Serbinbung ber ©e»
fdjäftsauslagen mit ber ôausfaffabe auf.

Diefen angenehmen ©inbrud behält man beim Hunb»
gang burd) bas ganse öaus, angefangen bei ben flofali»
täten ber fleinenmeberei. IBer fönnte ahnen, Dafj hinter
biefeu allerbirtgs fehr großen unb geräumigen Sdjaufenftern
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Neben dem schwarzen Kleid brauchte man noch ein
„verchamieret Kleid" für Gala, für den Fall, daß man
bei Hofe oder in einem vornehmen Patrizierhause empfangen
wurde. Viele Modeberichte aus dem 18. Jahrhundert er-
wähne» bereits, daß die Galakleider vollständig unter dem

Ginfluh der Pariser Mode stehen. Der damalige Modekoder
befiehlt weiter, ein Hauskleid vornehmer Art ans Seide
mit Spitzen und Falbeln und ein großes Woll- oder Seiden-
tuch mitzunehmen.

Die Unterwäsche war meist aus Flanell. Für vornehme
Damen gab es Reinleinenwäsche, wozu dringendst geraten
wird: „Gute feine Wäsche macht auf Reisen mehr Ghre
als besetzte und kostbare Kleidung."

Ebenso eingehend besaht man sich mit den petiG cioiw.
So erfindet Melkanus Schneller aus Leipzig die erste „trag-
bare Schreibfeder mit Dinte", die Urfüllfeder. Eine junge
Dame erzählt, dah sie „ein fein Mahagonischatullen und eine
Messingschachtel für kleines Zeug" mit sich führe. Man
tut gut, ein Fläschchen Essigwasser gegen den Staub mitzu-
nehmen. Auch das Tragen von Handschuhen wird sehr
empfohlen. Die russischen Postschlitten und manche schwe-

dische und englische Postwagen waren schon mit Schlaf-
Zurichtungen versehen, ein Komfort, der der deutschen Post-
kutsche niemals blühte. Man war daher auf Herbergen
angewiesen, und man wird sich vorstellen können, welcher
Art die Erfahrungen eines Reisenden waren, der in seinem
Bericht dringend empfiehlt, reine Kissenbezttge bei sich zu
haben. Die Nachtgewänder trug man fürsorglich in einem
separierten Sack mit sich. Vor allem war es aber schon
damals sehr wichtig, „ein groh Säckel Geld" oder Wechsel-
briefe mit sich zu führen, die man am besten an getrennten
Stellen verwahrte, da ein Teil sehr oft gestohlen wurde.

Reisemodus und Reisemode haben sich in dieser Form
durch fast drei Jahrhunderte erhalten. Bis 1314 George
Stephenson den Wagen mit Dampfantrieb baute, den er
locomotion nannte. Einundzwanzig Jahre später gingen die
ersten Züge von Fürth nach Nürnberg, von Linz nach Bud-
weis und von Wien nach Norden. Ganz kurze Zeit später
bekamen die Züge die ersten Gepäckwagen. Schon um Mitte
des 19. Jahrhunderts werden die Holzplattenkoffer durch
Koffer aus Rohrgeflecht ersetzt, die mit richtigen Schlössern
versehen sind. Und gegen Ausgang dieses Jahrhunderts
werden diese durch die über Spanien aus der Uebersee
eingeführten Nohrplattenkoffer verdrängt.

In rasendem Tempo nimmt die Neiseeleganz ihren
Aufschwung. Heilbäder und die bevorzugten Orte am Meer
werden zu Zentren des Lurus. Besonderer Beliebtheit er-
freuen sich die aus Italien eingeführten dünnen Schleier
und Stickereistoffe. Um 1879 haben grohe Pariser Häuser
schon ihren besonderen Namen. Es entsteht ein Wettlauf in
der Anzahl der Reisekoffer. Man fährt als Rekord mit
sechzehn bis zwanzig Koffern nach Ostende und Karlsbad.
Alle Kasten werden ausgeräumt, alles wird mitgenommen,
nichts darf zurückbleiben. Röcke mit sechs Meter Weite,
Hüte mit einem halben Dutzend Pleureuse» brauchen Raum.
Mit größtem Interesse begrüßt man die zwar in Amerika
erfundenen, in England aber auf den Markt gebrachten
Schrankkoffer. Hier hat alles Platz. Alles, alles, bis
nach dem Weltkrieg ein anderes Reisen begann.

Im Zuge sitzen jetzt Menschen, die, unbeschwert von
zuviel Gepäck, in drei Urlaubswochen die halbe Welt sehen
wollen. Und für die andern gibt es das neue Reisemittel,
das Auto. Kopf und Hirn müßen in sorgfältiger Auswahl
die Ansprüche von vierundzwanzig Schrankkoffern im Vo-
lumen eines Autokoffers unterbringen.

Aber wenn sie jetzt statt vom verschamieret Kleid für
die Gala und Essigwasser, von großem Abendkleid und Eau
de cologne sprechen, der Rat bleibt immer der gleiche.
Reise in richtiger Kleidung nach dem alten Lehrsatz: Lies
wenig in Büchern, schau alles mit Augen, damit du den
anderen daheim gute Nachrichten vermelden kannst.

Wandern, ach wandern.
Von Konrad Erb.

Wandern allein,
Im flutenden Schein.

Beutel gefüllt, Herz geschwellt,
Brüst' ich mich keck: Was kostet die Welt?
Streife durch Wiesengrün. Waldesdnnkel,
Bade mich froh im Sonngefunkel,
Trinke gierig der Erde Schöne,
Schlürfe behaglich die feinsten Töne.
Natur, o liebliche Zauberin!
Trunken vor Wonne glüht mir der Sinn.

Wandern zu zweit,
O wonnige Zeit!

Auge tief in Auge taucht,
Mund die süßesten Worte haucht,
Lippen sich finden in zarter Scheu,

Fliehen sich, kosten den Trank aufs neu'.
Rings ein Blühen, ein Duften und Trillern:
Sieh, wie die Berg' uns zu Ehren schillern!
Heller als irdische Herrlichkeit
Strahlt junger Liebe Seligkeit.

Wandern zu dritt,
Mädel inniitt'!

Lacht sie mich holdselig an:
Zeig dich als tapfern Rittersmann!
Sprüht dem Gefährten ins Gesicht:
Bist auch kein unebener Wicht!
Hei, wie die Funken zischend stieben:
Holde, wer könnte dich feuriger lieben!
Lacht sie uns beide spitzbübisch aus:
Hab' einen werten Schatz zu Haus.

Wandern zu viert,
Wie das girrt und schwirrt!

Führet jeder sein Mägdelein,
Fühlt sich so hoch wie ein Königlein,
Lacht und schäkert, flötet und scherzt

Rasch im Schatten geküßt und geherzt!
Ach, ein Unwort, ein trotziges Schmollen:
Geh nur, ich werd' mit dem andern tollen!
Lacht bald wieder der Sonne Schein:
Liebchen, sol' alles vergessen sein.

»»» ' '

City-Haus und City-Hotel in Bern.
Die Stadt Bern ist um eine Neuerscheinung reicher

geworden: die Verbindung eines Hotel garni modernsten
Stils mit einem Geschäftshaus, das gleichfalls den An-
forderungen der Moderne an Komfort und rationeller Ein-
Achtung vollauf entspricht. Mitten im Verkehrszentrnm, am
Bubenbergplatz, ist dieses Haus ohne jedwede Störung des
öffentlichen Verkehrs erstanden unter der bewährten Leitung
von Architekt Gerster. Obgleich den neuesten Formengestal-
tungen entsprechend, wirkt die Fassade dennoch vertraut
und überaus angenehm und fügt sich in das Allgemeinbild
dieser Gegend trefflich ein. Das ganze Gebäude ist derart
abgedichtet, daß die Geräusche des Verkehrs draußen auf
dem Bubenbergplatz nicht einzudringen vermögen, weder in
die Rärkme des Hotels »och in die des Geschäftes. An
genehm fällt vor allem die schöne Verbindung der Ge-
schäftsauslagen mit der Hausfassade auf.

Diesen angenehmen Eindruck behält man beim Rund-
gang durch das ganze Haus, angefangen bei den Lokali-
täten der Leinenweberei. Wer könnte ahnen, daß hinter
diesen allerdings sehr großen und geräumigen Schaufenstern
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fid; berartig roeite ©efdjäfts» uttb Wrbcitsräumlichfciten be»

finben. Wn bie großen, hellerleudjtcten Serfaufsräume
fd)lief;en fid) bie Wtcliers für bie 2Beif;näl)etinnen im, bie,

git eleftrifdj betriebenen Sähmafcbinen fifcenb, Serge oon
SBcihscug für Wusfteucrn unb anbere Sebnrfe näben. Da»
hinter roieberiim toeite, belle Säume: bie ber Stiderinnen,
unb, etroas abgefonberter, ber Runftgeroerblerinnen, bie

immer tuieber Seues uttb Schönes fucben unb finben. Wuf
ber anbern Seite bes langen Rorribors, ber an einer Serie
oon ©Iasroänben oorüber gebt, finb bie Sureauräumlid)»
feiten gelegen.

Unb nun bas

©s entfpricht burdraus einem 3'ug ber Sloberne. Slan
siebt, namentlich in gröberen Stäbten, uor, bloh ein Sad)t=
quartier 311 be3ief)cn unb für feine Stablseiten frei 311 fein,
©in foldjes ôotel ift am Subenbergplab erftanben. ©s
bürfte loobl 001t ben Seifenben unb Sefudjent ber Stabt
Sern fetjr begrübt merben. Die ©inriebtung ber 3iTnmcr ift
bei aller ©legans ber Siebente überaus heimelig unb an»
fpredjenb, angefangen bei ber Wusftattung ber SBäitbc burd)
färben» unb tonfdjöne Tapeten, benen bie Semalung ber
Türen unb Täfelungen entfpricht, bis 3u ben gebiegenen
Sicheln, bie and) ber Sequemlidjfeit Sedjnung tragen.
Das ganse ôaus ift mit echten Orientteppichen belegt. Se»
merfensroert fdjöne unb gute Silber, Seprobuf'tionen unb
pradrtoolle ©obelins fdjmüden bie SBänbe ber 3imtner,
bes Seftibüls, ber Rorribore, ber Treppen, ©inert be=

fonbers eleganten ©inbrud erroedt bas goper mit feinen
fdröir abgeftimmten garben. Ueberall fliefeenbes ÜBaffer,
auch irt ben einfadjett 3immem; überall 3imtnerteIepbon,
fourie fiäuttoerf, bas ben Sacbbartt nid)t ftört. Das ©itp»
Ôotel bringt in bie Slobcrne eine neue Sote: es bridrt
mit ber Rablfjeit unb Sücbternbeit ber fdpitudlofen glädjc
unb säubert roieber Traulidjfeit unb Runft in unfere Säume.

H.C.

3)ie kleine @tm.

Soman non ©. g r a f e r S i m f 0 n.

3ureifellos ein Spiefsgefelle ©reafons, ber ben Wuf»

trag batte, mit biefem 3ug su fahren für ben gall, baf?

es ihr bod) nod) gelingen mürbe, iettem su entfornmen.
Die Rerle muhten, baf; hierin ihre lebte Slöglidjfeit lag,
Bonbon nod; redjtseitig su erreichen. Wber and) menn biefer
Slann gar nichts mit ©reafon su tun hatte, fd)ien es ihr
unerträglid), bie ganse Sacht fo bid)t in feiner Sähe su
oerbringen. Satte fie menigftens bie ©eiftesgegenmart gc»

habt, ben Schaffner su bitten, bie Serbiitbungstür absu»
fd;lief;eit! Seht mar bas eitrsige ôinbernis ein Siegel, ber
mahrfdjeinlid) aud) oon ber anbern Seite ausgehaft merben
tonnte.

Sie ridjtete ihre Slide auf ben Siegel, unb ihre Shan»
tafie täufchte ihr oor, baf; er fid) beroegte.

Sein, bas mar nid)t aus3uhalten! Sie beenbigte ihre
Stahlseil urtb febob bann bie ©ummiftiefel unter bas Sett.
Die muhten nun surüdbleiben. Später tonnte man fie ia
im gunbbüreau reflamieren. 3hre fonftigen ôabfeligfeiten
raffte fie sufammen, oerlieh ihre 5tabine unb fdjlof; bie

Tür geräufdjlos hinter fid), ©ott fei Danf mar es feine

ooit jenen Sdiiebetüren, bie beim Ocffnen unb Sdjliehen
einen heibenmähigen flärm machten.

Sic fd)licb fid) burd; beit engen ©ang unb fud)tc fid)
bie Stabine näcbft ber bes Schaffners aus. Dort legte fie

ihre Sachen ab, oerriegelte bie Tür, uitb machte es irt ber

anfdjliehenben Stabine ebenfo. Sqdjbem fie nun nod) bie

Serhinbungstür abgefcfjloffen hatte, fühlte fie fid) einiger»

mähen gefiebert.
Still er nun 311 mir, badjte fie, fo bleibt ihm nichts

Das City-Raus und City-Rotel in Bern uom Portal des Burßerfpltals aus.

anberes übrig, als bas Sd)lob ootn ©ang aus aufsubrechen,
unb bas roirb er fid) roohl 3meimal überlegen.

Seht erft magte fie, fid) aus3uîleiben. Stit einer ©mp»
finbung ber Danfbarfeit legte fie fid) auf's Sett unb prehte
ihre fatten öänbe um ben Saud) ber SBärmflafdje.

15. 5t a p i t e I.

©egen Slorgen enblid) f|)lief ©oa ein, unb aïs fie etma
eine Stitnbe fpäter mübe unb oerfchlafen auf bie Uhr fah,
merfte fie, bah cs fchon halb acht Uhr mar. Seht, mo fie
am liebfteit bis in bie ©migfeit roeitergcfdjlafen hätte, muhte
fie aufftehen!

Sie smang fid) basu, aus bem Sett su friedjen unb
fleibete fid), nod) immer fdjlaftrunfeit, an. Dann fefjte fie
fich unb mattete auf ben Wugenblid ber Wnfunft.

Ob fie mohl Seter su £>aufe finben mürbe?
Sie rief fid) nochmals ben SBortlaut feines Télégrammes

ins ffiebädytnis 3urüd unb plöblid) fiel ihr auf, baf; er be=

pefdjiert hatte: „ffieh 3U Sorters" unb nicht „Romme 3U

Sorters". Das bebeutete, bah er nidjt bort mar ober
menigftens am Tage, als er bas Telegramm aufgegeben
hatte, nicht bort gcroefen mar. ©in unbehaglicher ffiebanfe.
Sie fühlte, bah fie oorfidjtig fein muhte.

günf Slinuten, ehe fie anfommen follten, flingclte fie
bem Sd)Iafmagenfd)affner unb fd)loh bie Tür auf. ©r fdjien
iiberrafd)!, fie in biefem Wbteil su finben, mad)te aber
meiter feine Semerfung, als fie ihm mit einigen erflärenben
2Borten ein fürftliches Trinfgelb in bie Sanb brüdte. Wuf
ihr ©rfuchett trug er ihr bie Seifetafche bis 31er SBaggon»
tür, unb bann matteten fie beibe.

Son ihrem Setfegefährten mar nidjts su fehen. Das
mad)te fie roieber 3uoerfidjtlid)er. SBahrfdjeinlid) hatte er

à 22 IN VV0KD vdlv KILO 34Y

sich derartig weite Geschäfts- und Arbeitsräumlichkeiten be-

finden. An die großen, hellerleuchteten Verkaufsräume
schließen sich die Ateliers für die Weißnäherinnen än. die,

an elektrisch betriebenen Nähmaschinen sitzend, Berge von
Weißzeug für Aussteuern und andere Bedarfe nähen. Da-
hinter wiederum weite, helle Räume: die der Stickerinnen,
und, etwas abgesonderter, der Kunstgewerblerinnen, die
inlmer wieder Neues und Schönes suchen und finden. Auf
der andern Seite des langen Korridors, der an einer Serie
von Glaswänden vorüber geht, sind die Bureauräumlich-
leiten gelegen.

Und nun das

Es entspricht durchaus einem Zug der Moderne. Man
zieht, namentlich in größeren Städten, vor, bloß ein Nacht-
quartier zu beziehen und für seine Mahlzeiten frei zu sein.
Ein solches Hotel ist am Bubenbergplatz erstanden. Es
dürfte wohl von den Reisenden und Besuchern der Stadt
Bern sehr begrüßt werden. Die Einrichtung der Zimmer ist
bei aller Eleganz der Moderne überaus heimelig und an-
sprechend, angefangen bei der Ausstattung der Wände durch
färben- und tonschöne Tapeten, denen die Bemalung der
Türen und Täfelungen entspricht, bis zu den gediegenen
Möbeln, die auch der Bequemlichkeit Rechnung tragen.
Das ganze Haus ist mit echten Orientteppichen belegt. Be-
merkenswert schöne und gute Bilder, Reproduktionen und
prachtvolle Gobelins schmücken die Wände der Zimmer,
des Vestibüls, der Korridore, der Treppen. Einen be-
sonders eleganten Eindruck erweckt das Foyer mit seinen
schön abgestimmten Farben. Ueberall fließendes Wasser,
auch in den einfachen Zimmern,- überall Zimmertelephon,
sowie Läutwerk, das den Nachbarn nicht stört. Das City-
Hotel bringt in die Moderne eine neue Note: es bricht
mit der Kahlheit und Nüchternheit der schmucklosen Fläche
und zaubert wieder Traulichkeit und Kunst in unsere Räume.

O.L.

Die kleine Eva.
Roman von C. F r a ser - Sim son.

Zweifellos ein Spießgeselle Treasons, der den Auf-
trag hatte, mit diesem Zug zu fahren für den Fall, daß

es ihr doch noch gelingen würde, jenem zu entkommen.
Die Kerle wußten, daß hierin ihre letzte Möglichkeit lag.
London noch rechtzeitig zu erreichen. Aber auch wenn dieser
Mann gar nichts mit Treason zu tun hatte, schien es ihr
unerträglich, die ganze Nacht so dicht in seiner Nähe zu
verbringen. Hätte sie wenigstens die Geistesgegenwart ge-
habt, den Schaffner zu bitten, die Verbindungstür abzu-
schließen! Jetzt war das einzige Hindernis ein Riegel, der
wahrscheinlich auch von der andern Seite ausgehakt werden
konnte.

Sie richtete ihre Blicke auf den Riegel, und ihre Phan-
tasie täuschte ihr vor, daß er sich bewegte.

Nein, das war nicht auszuhalten! Sie beendigte ihre
Mahlzeit und schob dann die Gummistiefel unter das Bett.
Die mußten nun zurückbleiben. Später konnte man sie ja
im Fundbttreau reklamieren. Ihre sonstigen Habseligkeiteu
raffte sie zusammen, verließ ihre Kabine und schloß die
Tür geräuschlos hinter sich. Gott sei Dank war es keine

von jenen Schiebetüren, die beim Oeffnen und Schließen
einen heidenmäßigen Lärm machten.

Sie schlich sich durch den engen Gang und suchte sich

die Kabine nächst der des Schaffners aus. Dort legte sie

ihre Sachen ab. verriegelte die Tür. und machte es in der

anschließenden Kabine ebenso. Nachdem sie nun noch die

Verbindungstür abgeschlossen hatte, fühlte sie sich einiger-
maßen gesichert.

Will er nun zu mir, dachte sie, so bleibt ihm nichts
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anderes übrig, als das Schloß vom Gang aus aufzubrechen,
und das wird er sich wohl zweimal überlegen.

Jetzt erst wagte sie, sich auszukleiden. Mit einer Emp-
findung der Dankbarkeit legte sie sich auf's Bett und preßte
ihre kalten Hände um den Bauch der Wärmflasche.

15. Kapitel.
Gegen Morgen endlich schlief Eva ein, und als sie etwa

eine Stunde später müde und verschlafen auf die Uhr sah,
merkte sie, daß es schon halb acht Uhr war. Jetzt, wo sie

am liebsten bis in die Ewigkeit weitergeschlafen hätte, mußte
sie aufstehen!

Sie zwang sich dazu, aus dem Bett zu kriechen und
kleidete sich, noch immer schlaftrunken, an. Dann setzte sie

sich und wartete aus den Augenblick der Ankunft.
Ob sie wohl Peter zu Hause finden würde?
Sie rief sich nochmals den Wortlaut seines Telegrammes

ins Gedächtnis zurück und plötzlich fiel ihr auf. daß er de-
peschiert hatte: „Geh zu Porters" und nicht „Komme zu
Porters". Das bedeutete, daß er nicht dort war oder
wenigstens am Tage, als er das Telegramm aufgegeben
hatte, nicht dort gewesen war. Ein unbehaglicher Gedanke.
Sie fühlte, daß sie vorsichtig sein mußte.

Fünf Minuten, ehe sie ankommen sollten, klingelte sie
dem Schlafwagenschaffner und schloß die Tür auf. Er schien
überrascht, sie in diesem Abteil zu finden, machte aber
weiter keine Bemerkung, als sie ihm mit einigen erklärenden
Worten ein fürstliches Trinkgeld in die Hand drückte. Auf
ihr Ersuchen trug er ihr die Reisetasche bis zur Waggon-
tür, und dann warteten sie beide.

Von ihrem Reisegefährten war nichts zu sehen. Das
machte sie wieder zuversichtlicher. Wahrscheinlich hatte er
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