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318 DIE BERNER WOCHE

Juliane, Modevorführung im iSchweizerkof
Die Ankündigung der Modevorführung der Juliane bot

einen wirklichen Anreiz schon deshalb, weil die Firma auch
ausserhalb Bern zu einem ganz besonderen Rufe gelangt
war. An den Wintersportplätzen und in den Hochburgen
der Eleganz hatte Juliane immer wieder durch ihre Mo-
delle zu begeistern vermocht. Erfreulich war es-daher, eine

Gelegenheit wahrnehmen zu können, die schöne Kollektion
von Kleidermodellen, Pullovern, Tailleurs und Sport-
ensembles in allen Details zu studieren.

Die ideenreichen Einfälle, bei den einzelnen Modellen,
die sich sowohl in der Herstellungsart als auch in den
Farbenkombinationen ganz besonders äusserten, zeigten
die richtige schöpferische Arbeit der Juliane, die es immer
wieder versteht, aus einfachem Material ohne Ueberladung
etwas Neues und Hübsches zu kreieren. Deuz» pièces stan-
den wirklich im Zeichen besonderer Aufmerksamkeit und
präsentierten sich ausgezeichnet. Ein Sportmodell aus
jadegrüner Wolle mit grauem Einschlag wirkte ausneh-
mend gut. Die in eleganter Form gehaltene Jacke war im
Vorderteil mit grünem Wildleder besetzt. Ein gehäkeltes
Modell aus Leinen und Baumwolle in Naturfarben gehalten,
betonte eine ganz besondere Linie. Sehr interessante
Knöpfe belebten den Eindruck und verliehen der Jacke
eine fröhliche Note.

Sehr elegant wirkte ein Modell in graublauer Wolle und
Band gearbeitet, das allgemein Beachtung fand. Sowohl
in der Farbe als auch in der Ausführung wirkte es apart
und schön.

Jacken boten in der Kollektion weit mehr, als man im

Niemand kannte sie anders als unter dem Namen „Uhu".
So redete die ganze Stadt von ihr, so sprachen die Herren,
die zu ihren Kunden zählten, sie an. Wer ihr zuerst den
Uebernahmen gab und warum, wusste niemand mehr, so
lange war das schon her, dass man die Zeitungsverkäuferin,
eben den „Uhu", unter die Merkwürdigkeiten der Stadt
rechnete. Aber offenbar gab nicht irgendein Anlass die
Veranlassung. Viel näher wird man der Wahrheit kommen,
wenn man ihr Aeusseres mit jenem Nachtvogel in Beziehung
bringt: die kurze, gedrungene Gestalt und das von einer
Brille verschleierte melancholische Gesicht. Ein Vergleich,
der dadurch noch treffender würde, dass des „Uhus" Tätig-
keit in die späten Nachmittags- und Abendstunden fiel,
um welche Zeit die grossen Cafés und Restaurants, ihr eigent-
liches Absatzgebiet, den stärksten Besuch aufzuweisen hatten.

Mit der ihr eigenen weinerlichen und zugleich durch-
dringend burschikosen Stimme ruft sie die Titel ihres
Mappeninhalts, voran immer die Zeitung, in deren beson-
deren Diensten sie nun schon seit zwanzig Jahren steht.
Damit, dass sie gar nicht schüchtern und zimperlich zu
Werke gellt, legte sie sicherlich, den Grund für ihre frühesten
Erfolge.. Das war damals, als bei Ausbruch des letzten
Weltkrieges sich jedermann um die von Stunde zu Stunde
bist einander überholenden Extrablätter riss. Ihr Mann
hatte gleich am ersten Tage der Generalmobilmachung an
die Grenze ziehen müssen und liess Frau und Kind in
Verhältnissen, die nur hinsichtlich der Dürftigkeit geordnet
waren, zurück. Wie schon damals, wusste sie sich mit ihrem
Ausruf: „Extrablatt!" — je nachdem mit lustigen oder sar-
kastischen Redensarten vermischt — Gehör zu verschaffen.

Das war in der stillen, ereignislosen Zeit sogar recht
ausgiebig der Fall. Und wenn gar einer ihrer Stammkunden
einmal kneifen wollte: es stünde ja doch nichts drin, dann

allgemeinen zu erwarten hoffte. Ein interessantes Bajadere,

modell aus verschiedenfarbigen Bändern gearbeitet, wirkte

ausnehmend originell. Fayanceknöpfe — kleine nette

Birnchen — als Garnitur unterstrichen den Ideenreichtum
des Modells.

Eine rote Jacke aus Baumwollband und eine gelbe mit

Goldknöpfen reihten sich in der Kollektion würdig den
am

deren Modellen an. Eine interessante Arbeit bildeten die

Aermel und die aufgesetzten Taschen, die in ihrer Bauschig,

keit pelzartig wirkten.
Aus Naturseide handgesponnen hinterliess das Modell

„Léman" den denkbar besten Eindruck. Sehr phantasL
voll und gediegen war auch eine % Jacke in Wolle Pieds-

de-poule in rot und weiss.
Hie AJeiJer bildeten eine kleine Sensation, die sich auch

auf die gesamte Kollektion bezog. Ein sehr schönes gell»

Kleid aus Baumwolle gearbeitet und mit bunten Blum»
sträusschen bestickt, wirkte ganz reizend. In der Linie

originell gehalten, bildete es einen fröhlichen Gegensatz a

den anderen Kleidermodellen. Eine schwarze Bluse in

Seide und Stroh gearbeitet und im Vorderteil durch eine

Anzahl kleiner Volants in der Wirkung verstärkt, bewies

deutlich, was unter kleinen Künstlerhänden ohne Rück-

sieht auf das Material zu Schöpfungen modischer Runs)

gestaltet werden kann.
In diesem Sinne wurden auch viele Modelle geschaffen,

die punktfrei abgegeben werden können, und es wären

hoffen und zu wünschen, dass Juliane auch den Erfi

ihrer Modeschau voll auszuwerten vermag.

war die unbedachte Ausrede nur das Stichwort für «

Rededuell, bei dem die Funken bis zu den Nachbartifi
nur so flogen, so dass diese ebenfalls sich getroffen fühle!

mussten. Aber jedesmal zogen der oder die Angreifer h

Kürzeren. Dann machte der körnige, bisweilen grob

schlächtige Mutterwitz des „Uhus" nicht lange Federles»

— mocht einer sein, wer er wollte : am Ende sass er neN
;

Anhang wie ein begossener Pudel da. Und es galt auch!»

die alte Wahrheit : „Was sich liebt, das neckt sich". Anden-

tags, kaum war der „Uhu" in Sicht, lag schon ein Geldstii»

parat.
Hätten sie erst gewusst, was nur wenige wussten, ®-

nämlich in der männlichen rauhen Schale ein weicher müttn

licher Kern und hinter der zur Schau getragenen Herz»'

kälte ein demütig frommer Sinn verborgen lag! Und die

wenigen Menschen hatten auch nur durch Zufall da«

erfahren, wie sehr ihre ganze Sorge einzig ihrem

galt, ihm und dem Ziele, „geistlich" zu werden. L
Ziel verlor sie nicht mehr aus den Augen, seitdem iL ' '

durch einen Autounfall ums Leben gekommen
sollte ein nicht minder grosses, aber ebenso ]

brachtes Opfer werden, das sie mit ihren schwachen W

nun auf sich nahm. ....v |

Der Geistliche der Vorstadtgemeinde, wo sie eine >

j

aber blitzsaubere Mietwohnung innehatte, nahm sic
^

Knaben gerne an, wenn er auch seine liebe Not *

dem schwachen Lateiner, der er anfangs war. Dafür Ri
er seine helle Freude haben an dem Jungen, an

:

scheidenen Art und ungeheuchelten Frömmigkeit. -

meisten überrascht wurden die wenigen Eingewei t

der Tatsache, dass der Mutter erster Gang an j® '

Morgen zur Kirche war, und hatte sich ihr nac

Marsch durch die Nachtlokale auch noch so lange ausge

Die -Zeitungsverkäuferin
Von- HEINRICH STADELMANN"

Z18 oie kennen v/ocne

.luliîìne, irn «8c1i^veÌ2Srìio^

Ois VnIründiAunA der NodsvorlülrrunA der Julians lroi
einen wirlrlietren Vnreix selron dsslrsllr, wsil dis Lirins auslr
ansserliallr Lern xu sinsnr Agnx lrssondsren Luis ZelanAi
war. Vn den Winiersporipläixsir und in den IloolrlrurAen
der LleZanx lraiis dulians iinnrer wisdsr dnrelr ilrrs No-
delle xu lreAsisisrn vernroolri. Lrlrsulielr vor es dslrsr, sins
OslsAsnlreii walrrnslrnrsn xu lrönnen, dis solröns Kolleliiion
von Klsidsrinodellsn, Pullovern, daillsurs und Lpori-
enssnrlrlss in allen Osiails xu siudisrsn.

Oie idssnrsiolren Linlälle lrei den einzelnen Novellen,
dis siolr sowolrl in der llsrsisllunAsari sis auelr in den
LarlrsnLonrlrinaiionsn Zanx lrssondsrs änsssrien, xsiAien
dis rielriiAS solröplsrisolrs Vrlrsii der dulians, dis es iinrnsr
wieder vsrsislri, ans sinlaolrsnr Naisrial olrne ldslzsrladnnA
eiwas Irenes nnd llnlrselrss xu lrrsisrsn. Osncr piscs« sian-
den wirliliolr iin ^eiolrsn lresondsrer VulnrsrLssnrlLsii nnd
prässniierien sirdr susAsxslelrnei. Lin Lporiinodsll ans
jadeZrünsr Wolle nrii Arauenr LinselrlsA wirlois snsneli-
inend Aui. Oie in elsAsnisr Lornr Aelralisns daoLs war iin
Vordsrisil nrii Arnnsnr "Wildleder desert. Lin Aelrälrsliss
NodsII ans Osinsn nnd IZaunrwolls in Kainrlardsn Aelralisn,
trsionis sine Aanx lrssondsrs Linis. Lslrr inisressanis
Knöple ìrslelrisn dsn Lindruolo nnd verlielrsn dsr daâe
eine lrölrliolre Voie.

Lslrr elsAani wirlcis ein Nodsll in Aranìrlausr W^oìls nnd
Land Asarlrsiiei, das allAsnrsin lZsaolriunA land. Lowotrl
in der Larlrs als auslr in der VnslülrrunA wirlois es apari
und sslrön.

/«o/cen lroisn in der KollsLiion wsii nrslrr, als rnan iin

Kisnrand psnnie sie anders als unisr dein Ksnrsn „ldliu".
80 rsdsis die Aanxs Lisdi von ilrr, so spraelren die Llsrrsn,
die xu ilrren Kunden xälrlisn, sie an. Wer ilrr xusrsi dsn
ldslrsrnalrrnen Aalr nnd warunr, wussie nisrnsnd rnelrr, so
lanAs war das selron lrsr, dass rnan die AsliunAsverliäuleriN,
elrsn dsn ,,lllur", unisr dis Ner l<wü r cl i el< e ieu der Lisdi
reelrnsie. Vlrsr ollenlrar Aal> nielri ir^endsin àlass die
VsranlassnnA. Viel nâlrer vird nran dsr "Wslrrlrsii koinrnsn,
wenn inan ilrr ^snsserss rniî ^'snsrn KaelrivoZel in ösxisliunA
drinAl. : dis leurxs, gedrunAsne Ossiali und das von einer
Orille vsrselilsierie inslansliolisolis Ossielri. Lin Ver^lsielr,
dsr dadurelr noelr ireklendsr rvürds, dass des „Olrus" OäiiA-
lesii in die späisn KaolriniiiaZs- und Wksndsiundsn lüsl,
nin vslolrs Xeii die grossen Lalss und Ilssianranis, ilrr siMni-
lielrss ^dsaixMdisi, den siärlesisn lZssuelr aulxuivsissn Iraiisn.

Nii dsr ilrr siAsnsn ivsinsrlielisn und xuZlsioli durelr-
dringend kurselriliossn Siiinine ruli sis dis Liisl ilrrss
Nappsninlialis, voran iininsr die ?ieiiunA, in deren dsson-
deren Oiensien sie nun selron seii xvsnxi^ dalirsn sielri.
Osinii, dass sie Aar nielri selrüelriern und xirnperlielr xu
Wsràs Aötii, IsAis sie siolierlioL den Ornnd lur ilirs lrnliesisn
LrlolM.. Das var dainals, als ì>ei àslzrnelr des leixisn
WslilirikAss sieli jsderinann nin die von Siunds xu Siunde
lssi einander üderlrolendsn Lxirslzläiisr riss. lkr Nann
lraiie Zlsieli arn srsien LaAS dsr OsneralniolzilinaànA an
dis Orenxs xislren ninsssn nnd liess Lrau und Kind in
Vsrliälinissen, die nur liinsieliilielr dsr OûrliiAìsii Asordnei
rvaren, xurüsle. "Wis selron dainals, rvussis sis sisli inii ilrrein
r^nsruk i „Lxiralrlsii!" — je naclidsnr inii InsiiAen odsr sar-
lissiiselrsn ldedsnsärisn verrniselri — Oelrör xn verselraldsn.

Oas rvar in dsr siillen, srsiAnislosen x^eii soZar reslri
susAÌel>ÌA der Lall. Ond Wenn Aar sinsr ilrrer 8iaininliundsn
sininsl lrnsiksn vollie: es siünds ja doelr nielris drin, dann

sllAeinsinsn xn srrvarisn lroldis. Lin inisressanies lZzjgâs,.
inodsll aus versoliisdenlarlnAsn Landern Assrlrsiiei, vià
ansnelrinend originell. La^aneslinöxls — leiàe ^ZZirnslren — als Oarniiur unisrsirislrsn dsn IdesnreielitW
des Nodslls.

Lins rois dasles aus IZsuinrvolllzgnd nnd eins Zelle W
(loldknöpisn rsilrisn sislr in der Kollsleiion vürdi^ äm ^
deren Nodsllen an. Line inisrsssanis àlreii lriläeteii à
^Vernrel und dis anlAsseixien Lasslren, die in ilrrer lZsuseliiz.

Lsii pslxariiA rvirleisn.
às Ksiurssids lrsndAssponnsn liinierlisss das MD

,,Lsinan" dsn dsnLlrar lrssisn Liinlruel. 3slrr plrsmz«e
voll und AedisAsn rvar auelr eine ^ dasles in Wolle?iel,.
ds-ponls in roi nnd rvsiss.

Ois Kisidsr lrildsisn eins ldsins Lsnsaiion, die siel M
suk die Assainis KollsLiion lrexoA. Lin selrr sslröires Zà
Kleid ans lZaninrvolle Asarlreiiei und inii lrnnisn KIuin»

siräussslrsn lrssiieLi, rvirLie Aanx reixend. In der l«
orÌAÌnell Aslralisn, lrildsis es einen Irölrlislrsn OsZemstni
den anderen Klsidsrinodsllsn. Lins sslrwarxe lZIuse >1

Leids und Lirolr Agarlreiiei nnd iin Vordsrieil durel »
^nxalrl Lleinsr Volanis in dsr WiiìnnA versiärli, l»
dsuilielr, >vss unier ldsinsn Knnsilsrliändsn olnre MI
sielri aul das Naierial xu ZelröpIunAsn inodisolrsr X«i

Assislisi rverden Lsnn.
In disssrn Linus wurden auslr viele Nodslls Zsselà

dis punliilrsi alrASAslrsn werden liönnsn, und es rvàn
Irollsn und xu vünsslrsn, dass dnlians auslr den Wz
ilrrer Nodsselrsu voll ausxurvsrisn vsrnrgA.

var dis unlrsdaolris àsreds nur das Liielnvori km «

Ledsduell, lrsi dsin dis Lnnlesn Iris xu dsn Kaelrlsrtisä«

nur so klonen, so dass disss slrsnlalls sislr Akirokken W«

nrussisn. ^.Irsr jsdesnrsl xoAsn dsr odsr dis àZreikert
Knrxersn. Dann nraslris dsr lsörniZs, lrisveilsir zê

solrläslriiAS Nniierviix dss „Olrus" niolri lanZs?ederl»r
— rnoslri sinsr sein, rvsr er rvollis: sin Lnds ssss er »à!

^

àlianA rvis sin lrsAosssnsr Lndsl da. lind es Aalt sudd«

die alie Wslrrlrsii: „Was siolr lislri, dss nsolii sielr"

iaZs, Lanin var dsr „lllru" in Lislri, laZ selron ein llelàl»

parai.
Idäiien sie srsi Zervussi, ivas nur rvsniAS vussteo, w-

nänrlislr in der inännlislren raulrsn Lolrals sin vsielrsr miiw

lielrsr Kern und lrinisr dsr xur Lelran AsiiaAkneir lle>«e

Lälie sin dsnrniiA lronrinsr Linn verlrorASir laZ! Liiä à

rveniAsn Nensolren lraiien auslr nur dnrelr ?iuksll à'
srlslrren, vis sslrr ilrrs Aanxs LorAs sinxiZ ilrrew dsr

Zali, ilrnr und dein Asie, „Aeisilislr" xu vsräen O

Asl verlor sie niolri nrelrr aus dsn àAen, ssiidew ilr
dnrelr einen àionnlsll urns Lslren Aöleoininen ê "
sollie sin nielri nrinder grosses, aìrsr elrenso neuwv -

^

draelriss Oplsr werden, das sis nrii ilrren selrrvaelrev >

nun anl siolr nalrnr.
^

^

Oer Osisilisìre der VorsiadiAsnisindv, wo sis
^

alrsr lrliixsanlrsre NisiwolrnunA innslraiio, nalrw sm
^

^

Knalrsn Asrns an, wsnn er auelr seine lislrs liot
dsnr selrwaelisn Lsieinsr, der er ankanAs war. llstüi i

^
er seins lrslle Lrsuds lralrsn an dsnr .lunAkll, ^ ^

selrsidsnsn ,V ri nnd unAslisuelrslien Lrôrninigìeii. -
^

z

rnsisien ülrsrraselri wurden dis wenigen LinZervel >

der Laisaolrs, dass dsr Nniter srsisr OanZ an L
>

Normen xur Kirelre war, und lraiis siolr dri '

Nsrsolr dnrelr dis l^aslriloleàle auelr noelr so lang'« «usZs

Die
Von NLIKKicO SOVOLLN^^K^



DIE BERNER WOCHE 319

- • die wieder auf Umwegen davon hörten, machten

% merkwürdige Doppelleben zum Gegenstand erregter
biologischer Debatten und begannen, die Frau, die so

ff

Jir Neuwahl des .Zivilstandsbeamteii
Jer Stadt Bern

Oer Regierungsrat bestätigte unterm 3. März
1942 die Wahl des Herrn Notar Haras Ruded/
Mffliiier zum Zivilstandsbeamten der Stadt

mit Amtsantritt 23. März 1942.
ge'rr Schnyder ist eine noch junge Kraît.

Geboren 1905, absolvierte er seine Studien
1524 1930 in Genf und Bern. Im Jahre 1932

aide er zum Adjunkten der Amtsschreiberei
gewählt und Versieht in dieser Stellung

jährend der letzten 10 Jahre das Amt des

Ciundbuchverwalters. In der Zwischenzeit
i,tätigt sich Herr Schnyder unter anderem
«Ii als Lehrer der Fortbildungsschule für
Suzleilehrlinge für Notariat und Rechtswesen.

Als guter Eidgenosse hat Herr Schnyder
«Ii dem Vaterlande seinen Tribut gezollt
«d als Oberleutnant, der Armee-Flab eine er-
Betkliche Dienstzeit, worunter über ein Jahr
Aktivdienst, hinter sich.
Bildungsgang und bisherige Amtsführung,

sowie das konziliante und entgegenkommende
lesen des Gewählten berechtigen uns zu der
Annahme, dass Herr Schnyder auch in seinem
wen Amte, wie bisher, der rechte Mann am
rechten Orte sei. Wir gratulieren. (RoBo).

sehr ihr wahres Wesen hinter der Grobschlächtigkeit eines
stadtbekannten Originals zu verbergen wusste, heimlich zu
bewundern. Trotzdem sie sich redlich Mühe gaben, ihr bei

gelegentlichen Foppereien ein wenig die
Maske zu lüften, hatten sie keinen Er-
folg : der „Uhu" war und blieb ein Nacht-
vogel, mit dem man besser nicht in nä-
here Berührung kam. Das änderte sich
auch nicht, als man sie, um eine Sen-
sation während der Faschingszeit zu ha-
ben, leibhaft auf die Bühne stellte; nur
konnte sie mit dem Erfolg, der ihre Popu-
larität und daher auch ihren Absatz stei-

gerte, in Zukunft wohl zufrieden sein. Wir
von der Stammtischrunde, die wir dies
alles und noch mehr wissen, befinden uns
oftmals in grosser Verlegenheit, wie wir
uns der sonderbaren Frau gegenüber ver-
halten sollen. Zumal jetzt feststeht, dass
ihr Sohn in kurzem sein hohes Ziel er-
reicht haben wird. Und was dann?
Aber überlassen wir die Zukunft dem
Herrgott, der dieses Doppelspiel bis dahin
so wunderbar gelenkt hat. Wir dürfen
annehmen: mit nicht geringerer Freude,
als wir Zuschauer sie immer empfangen.

£///5é7V Äo//Z£7W
iek. Wenn wir uns ein Urteil bilden z. B. '

üer die uraufgeführte Komposition, eines Zeit-
j (»ssen, dann neigen wir zu Vergleichen, die
««ganz gerechtfertigt sind. Was heute nur
iftVorwärtstasten, eine Studie zu etwas noch

' kurios Bevorstehendem darstellt, das ver-
: Reichen wir mit Hauptwerken der Musik-
:

featur vergangener Epochen und tun den
lernen Werken dadurch Unrecht, nicht,
fcs sie A'ergleiche nicht ertragen würden,
Ii, sondern nur durch unsere Wahl der Ver-
gleichsobjekte. Beethoven ist heute populärer
kn je, seine Symphonien und Kammerwerke
«d uns geläufig, doch denken wir nur selten
Miau, dass auch Beethoven Studien zu neuen
Jormen anstellte und Gelegenheitswerke schuf,
ue weniger oft aufgeführt werden und die nur

als durchschnittliche kompositorische
«istungen zu bewerten sind. Es ist das Ver-
Jienst des Bernischen Orchestervereins im
'Wikssymphoniekonzert zwei solche Schöp-
'"igen Beethovens aufs Programm gesetzt zu
M

en,, deren Aufführung durch ein Legat von
wilem Mathilde Schädelin ermöglicht wurde.
" " ersten Phantasie op. 80 ist ein Mangel

grosser Inspiration unverkennbar,
oru er hauptsächlich der brillante Klavier-

tàu T' j®®* Unmenge Triller nicht hinweg-
fei j gipfelt sie in einem strahlenden
win"' Anunwillkürlich an die 9. Symphonie
Up

^ ' .P^® 1815 vertonte Gedicht Goethes
Ist

w t i, glückliche Fahrt" (op. 112)

J7® Musikgut, wenn auch jedes Wort
Help in' •

"®chgebildet und eher eine ton-
und ;

,®trierung des Dichterwortes darstellt
1er g®^en Aufbau formal nicht von
sanjvercin

" freimachen kann. Ge-
Ittchtoid i'i'/l Liedertafel Burgdorf, Armin
»ehest« i "nd das Berner Stadt-

i Ott« ,H<drten beide Werke unter Leitung
ihr die Vortrag. Den Gästen sei

Werkatiswahl und deren
'iSResrirnni, ' Vdergahe besonderer Dank
berts C-D,,^'c Abend beschloss Schu-
überreichen" ^Phonie. Der Zauber dieser
*'®b über ein

® ®"ben Erfindungen ergoss
Weht mue j "fkiÄegfewillte Zuhörerschaft,

sucht
'

a
ühlingshäften Natur wieder

• - d ern auch in der lebensbejahen-

den Einstellung Schubertscher Kunst. Otto
Kreis, der das grosse Werk auswendig dirigierte,
bot eine beschwingte und gepflegte Leistung.

Das gutfundierte kulturelle Niveau unseres
Landes lässt sich am besten feststellen in der
Wertung des heutigen Standes unseres Männer-
chorschaffens. Einen knappen Ueberblick.
brachten die beiden Liederkonzerte der Berner
Liedertafel in der Französischen Kirche. So-
wohl die Auswahl und Zusammenstellung der
Kompositionen, wie auch die geschmackvolle,
lebendige und überzeugende Wiedergabe der-
selben zeugte von der ernsten Gesinnung der
Konzertgeber und von grossem Verantwor-
tungsbewusstsein ihres neuen Leiters, Herrn
Kurt Rothenbiihler. Wessen der Chor unter
straffer Führung fähig ist, bewies er durch
den präzisen Vortrag des Waldliedes von Paul
Müller und dreier Lieder von Smetana, wobei
der Bauernhymne besonderes Lob gebührt.
Mit vortrefflichen Männerchorlcompositionen
von Hermann Suter, Hans Huber, Albert
Möschinger, H. Pestalozzi und Anton Bruckner,
Hessen sich der Uebeschichor und der Gesamt-
chor der Berner Liedertafel hören und. hinter-
Hessen einen tiefen, nachhaltigen Eindruck.
Als eindrucksvolle und anpassungsfähige Soli-
stin wirkte Frau Nina Nüesch aus Zürich mit,
die ihrerseits Lieder von Othmar Schoeck und
Hugo Wolf beisteuerte. Ihre verinnerlichte
Vortragskunst und ihr tragender Alt kamen
den Werken zugute, wenn man sich auch wohl
gelegentlich eine klanglich und dramatisch
intensivere Entfaltung gewünscht hätte. Die
Berner Liedertafel ist zu ihren erfolgreichen
Konzerten sehr zu beglückwünschen.

Tragisches erleben wir in unsern Tagen
mancherlei, doch lässt sich dies nicht mit den
Gefühlen vergleichen, die in Schuberts C-moll-
Symphonie Nr. 4 zum Ausdruck drängen.
Ausser dem auch rhythmisch verhaltenen
moll-Anfang und einigen dramatischen Ansät-
zen ersteht ein harmonisches und in Melodien
schwärmendes Werk, das alles Schwere, Be-
drückende, Tragische mit kluger Lebensweis-
heit überwindet und sich sogar zu einem lieb-
liehen Heurigenwälzerchen durchringt. Das
Werk eröffnete das 8. (letzte) Abonnements-
konzert der Bernischen Musikgesellschaft und

erhielt durch Luc Balmer eine abgewogene,
beschwingte und klanglich subtile Wiedergabe.
Der gleiche Scharm des herrlich blühenden
Melos, wenn auch fast noch zarter, kristall-
klarer, entstieg Mozarts meistgespieltem Violin-
konzert in A-Dur, das durch den berühmten
französischen Geiger Jacques Thibaud aus-
drucksvoll und feinsinnig interpretiert wurde.
Eine ganz überragende Leistung boten ferner
Luc Balmer und das Berner Stadtorchester
mit der Gestaltung der zehn Bilder von
Mussorgski (von Ravel instrumentiert), auf
die hier leider im einzelnen nicht eingetreten
werden kann. Den Gang durch eine Bilder-
Ausstellung von V. Hartmann, die den Kom-
ponisten zu eigenem Schaffen abregte, erlebt
man fast visuell mit, da die gewaltige, drei-
dimensionale Kraft dieses Russen wesenseige-
nen Ausdruck findet und nicht nur Gesehenes
in Töne umdeutet. Der überfüllte Casinosaal
spendete frenetischen Applaus und feierte die
Meister und ihre Kunst. Damit gelangten die
Abonnementskonzerte der Bernischen Musik-
gesellschaft zu einem Abschluss, wie er glänz-
voller nicht hätte sein können.

Auf den bevorstehenden Mozartzyklus der
Bernisehen Musikgesellschaft und auf das
Palmsonntagskonzert des Berner Männerchors
sei hier noch speziell hingewiesen.

fall
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fUtttricrflutt&ert
nehmen
Föter urad Mütter, die vor dieser «racAtigere

Frage steAera, erAattera wertooHera Au/-
seAtuss ira dem vortre//ZicAera BücMeira oora
LeArer Hudot/ ScAoeA: „/st uraser Äired
musi&aiiseA.i"' ScAreiAera Sie an die Fer-
eiraigureg /üri/ausmusi/t, GutereAergstr. Z0,
.ZüricA, um das JBücAieira gratis zu erAatfere.
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^ sjeuvaìik lie« ^lvîl«tali6«i>eai»teii
z,jl-><It Lern
gs keperungsrat bestätigte unterm 3. När?

M äis Wald des Llsrrn ülotar Llans Lêudoi/

d«à ^um Xivilstandsbsamten der Ktadt
mit Amtsantritt 23. Nâr? 1942.

Sà^der ist eins nook junge lîrakt.
àdorm îôà absolvierte sr seins Ktudisn
K-ìM in Lenk und Lern. lin dsbrs 1932

êè m ?uin Vdjunktsn der Wmtssebreiksrei
jl„„zrvslik und versiebt in dieser Ktsilung
àâ äer letzten 1V labre das Vmt des

limliduclivervalters. In der ?iwiseken?eit

lMjzt sied Herr Sekunder unter anderem
«â sis Lvkrer der Lortbildnngssekuls kür
j!»ldlekrlings knr Notariat nnd Lecktswesen.
â xuter Lidgenosse bat Herr Leknzkder

>à à Vaterlands seinen Lridut ge?ollt
»â â Oberleutnant der Vrinee-Llab eins er-
tlMcke vienst?.sit, vorunter über ein lskr
Mckowt, kintsr «ià.
Uàngsgang und kisksrigs Vmtskükrung,

miî às kon?ilisnts und entgegenkommende
äes Lewäkltsn ksreektigsn uns ?u der

ààe, dass Herr Sekunder auek in ssinein
«mimte, vie kisksr, der rsekts Nann am
àil ölte sei. Wir gratulieren. sLoLo).

ssdr ihr wadres Wossn diirisr äer (krobsâlsâliZIisil eines
siaàdàannisn Originals ?u verdörKsn wusste, deiiulied ?n
dsvnnàsrn. Irol^ciern sie sied reâiied Nüds Asdeu, iirr Lei

AsIsAsniliotrsn Doppereisn ein vsniZ 6ie
Vlaàs 2n lölken. italien sie leeinen Dr-
kolZ: 6er ,,Ddu" wsr nnci blieb sin iVaebt-
vo^sl, rnii 6sna nran besser uiebt in nà-
bere iZsràrunA lean,. Das änelsrle sieb
auob iriebt, als rnsn sie, nin sine 8en-
saiion wàbreir6 6er DssobiitASîteil ^n bs-
den, Isibbskl ank ciis öndne sisllls; nur
donnls sie inil cisrn DrkolA, 6er ibrs Oopn-
lariiäi nn6 6aber aned ibren k^bsal^ siei-
Krsrie, in?,uleunkl wobl?uikrie6sit sein. Wir
von 6er Liarninlisedruncie, 6ie wir 6iss
alles nn6 noelr rnedr rissen, dslinâen nnz
okiinals in grosser VerlöAsnlreil, >vie wir
uns <lsr sonâerdaren I?rsu ASAenüder vsr-
dalien sollen. Xurnsl jel^l keslsisdl, 6ass
idr Lolrn in leur^ein sein lrolres Asl er-
rsielrl lraden wirâ. Ilnà was 6ann?
iVder üderlassen wir 6ie ^uleunki àein
lderrgoli, (lsr àissss Doppelspiel dis 6adin
so wurulsrdar Aelendl lrsi. Wir clürksn
annelnnen: inil niolil AsrinAerer Drsu6s,
als wir ^usedausr sie inuner srnplan^en.

«à. iVenn «ir uns ein Ikrtsil dilden '

àttâie MÄnkZekukrte Xoinposition eines /.eit-
p«m, ài>nu neigen wir ?u Ver^Ieioken, die
«Iit AilnT Avreektkertigt sind. Was ksute nur
AVor^värt8tasten, eine Liuâie süu eixva3 noeii
ddà kievorsteksndein dsrstsllt, dns ver-

l Mm vir init Nnuxtverlesn der Nusile-
àà vei^snAener Lpoeken nnd tun den
«âme» Werken dndurek Ilnreekt, niokt,
às de VerAleieke nickt ertrs^sn würden,
W, imàern nur durek unsere Wnkl der Vsr-
,'!îiàol>jàts. Leetkoven ist kente populärer
à»» je, seine Lxinpkonisn und Xsinrnervsrks
»i ms AelâukiK, dock denken wir nur selten
«i, lass nuek Leetkoven Ltudisn ?u neuen
^vrweii gestellte und (ìieleAeiilieits^veiìe seàk,
ànvemMr okt nnkAekükrt werden und die nur
wk s>z durekseknittlieke koinpositoriseks
»ÄWxen?u kewerten sind. Ls ist das Vsr-
«« des kerniseken vrekestervereins inr
^ >àsz-inpkoniekon?srt ?wsi soleks Leköp-
àxei> keetkovens nuks l?roZrninin Aesst?t ?u
tien, lkien VukkükrunA durek ein KsZnt von
'Mlew Untkilde Zokâdelin erinöZIiekt wurde.

^ a erztx^ Lksntssie op. 80 ist ein NnnAel
îck Aiosser Inspiration unverkennbar,

»w kr kauptsäckliek der brillante Xlsvisr-
Ä- ^îuer lininsnAs Triller nickt kinweA-
ki» V°à êVkslt sis in einsin stisklendsn

às unvillkürlick an die 9. Lvinpkonis
Up

^8t5 vertonte (dédiât (^oetlaes

in« "»à Zlücklieke pakrt" sop. 112>

W» r ^ ^usik^ut, wenn auck iedss Wort
lilk?n

â
^à^ekildet und eker eins ton-

«»à o
des Dickterwortss darstellt

l» ?^?en ilukbau korinal nickt von
Ätxverkin

ì ^ohaAe kreirnacken kann, lie-
Skrch.nr /,"! Ueàtàl Lurzdork, /lrmin
«rchedkr, ^ "nd das Lerner 8tsdt-

^ 'A nu» beide Werks unter Leitung
l» âik Vortrax. Den dästen sei

^Vsàauswakl und deren
^ u ieder^ake besonderer Dank

^rtz Vbend bssckloss 8cku-
^erksiârn^ Aphonie. Oer üiauber dieser
à>lûl,kri>in^? ^en I^rkindnnAen sr^oss
â^u><àià^ ^àakrûsAewiîlte ?iukörsrsekskt,

Mckt «»"a ^ükknAsksktsn Hatur wieder
> ^ u ern auck in der Isbensbsjaken-

den LinstellunF Lekubsrtscksr kinnst. Otto
Lreis, der das grosse Werk auswendig dirigierte,
bot sine besekwingts und gspklegts Leistung.

Das gutkundierts kulturelle Niveau unseres
Landes lässt sick ain besten ksststellen in der
Wertung des keutigen Ltandes unseres Nanner-
ckorsekakkens. Linen Knappen Leberblick
I)rae1iteii die deiden I^isdeàoloxerte der öerner
Liedertafel in der Lran?ösiseksn ILiroke. Lo-
wokl die Vuswakl und ^usarnrnenstsllung der
Liornpositionen, wie auck die gssokinaokvolle,
lebendige und überzeugende Wiedergabe der-
selben ?sugts von der ernsten Ossinnung der
Lion?srtgeber und von grossein Verantwor-
tun^sdev^u8stseiiì itires neuen Leiters, Herrn
liurt Hotkenbüklsr. Wessen der Okor unter
strakker Lükrung fäkig ist, bewies er durek
den prä?isen Vortrag des Waldlisdes von Paul
Nüller und dreier Lieder von Linstans, wobei
der Lanernkzkinns besonderes Lob gebükrt.
Nit vortrekklicken Nsnnsrckorkoinpositionen
von Llsrinsnn Lutsr, Hans ILuber, Wlkert
Nösekinger, Ll. ?esta!o??i und Vnton Lrueknsr,
liessen sick der Lledesekiekor und der Oesaint-
ekor der Lerner Liedertafel kören Kind kinter-
liessen einen tiefen, nsckkaltigen Lindruck.
Vls eindrucksvolle und anpassungskakigs Loli-
stin wirkte Lrsu Kinn klüesek aus /.üriek init,
die ikrerssits Lieder von Otkrnsr Lekoeek und
Llugo Wolf beisteuerte. Ikrs vsrinnerliekts
VortraA8^un8t unâ iìir tra^enâer ^.It Icarnen
den Werken ?ugute, wenn inan sick auck wokl
gelsgentlick eins klanglick und drarnatisck
intensivere Lntkaltung gswünsekt batte. Ois
Lerner Liedertafel ist ?u ikren erkolgreieksn
Kou^orieu 8e1ir ?.u t)6^Iüä^vüu8e^eu.

Lrsgisekss erleben wir in unsern lagen
iriouetierlei, âoà Iü38i 3ieii âie3 uiàî iuiî âou
Osküklen vsrgleicken, dis in Lckudsrts L-inoII-
Lzkinpkonie klr. 4 ?uin Vusdruek drängen.
Ausser dein suck rkzitkinisck vsrkaltsnsn
inoll-Wnkang und einigen drainstiseken Vnsät-
?en erstellt sin karinonisckss und in Nelodien
sekwärinendes Werk, das alles Lekwere, Le-
drückende, lragiseks init kluger Lebensweis-
ksit überwindet und sick sogar ?u einsin lieb-
lieben Lleurigenwäl?sreksn dirrokringt. Oas
Werk eröffnete das 8. ilet?.te i Abonnements-
kontert der öerniseben Nusikgesellscbskt und

erkislt durek Lue Lslmer eine abgewogene,
besckwingte und klanglick subtile Wiedergabe.
Oer glsieks Lckarin des kerrlivk dlülienden
Nslos, wenn auck fast nyek ?arter, Kristall-
Klarer, euî8tie^ Noxart8 iuei8i^68pielteru Violiu-
kon?ert iii WOur, das durek den berükinten
fran?ösisekeu Oviger ^seques Lkikauil aus-
drucksvnll und feinsinnig interpretiert wurde.
Lins gsn? überragende Leistung boten kerner
Lue Lslinsr und das Lsrner Ntadtorekester
init der Osstaltung der ?ekn Lildsr von
Nussorgski svon Lavel instrumentiert), auf
die kier leider im ein?elnsn nickt eingetreten
werden kann. Den Osng durek eins Lilder-
ausstellung von V. Hartmann, die den Lom-
ponisten ?u eigenem Lckakksn abregte, erlebt
man fast visuell mit, da die gewaltige, drei-
dimsnsionals Lirakt dieses Lusssn wesenseige-
nsn Ausdruck findet und niekt nur Oesekenes
in löne umdeutet. Oer überfüllte Lasinosaal
spendete krenetiseken Vpplaus und feierte die
Neister und ikre Liunst. Oamit gelangteii die
Wbonnsmentskon?vrts der Lerniscksn Nusik-
gssellsekakt ?u einem Vksckluss, wie er glan?-
voller niekd kätte 3ein können.

àk den kevorstekendsn No?art?vklus der
Lerniscksn Nusikgessllsckakt und auf das
Lalmsonntsgskon?srt des Lsrner Nännsrckors
sei kier nock spe?isll kingewisssn.

Soll
unser Kind
Klnnierstunden
nehmen?

Vàr und Mütter, die oor dieser e?iâêigen
L'rage sêe/îen, cr/îatten ivsrteotten ^4u/-
aälus« in dem oortr«//iieben Lüäein oon
Làsr dîudoi/ Kcboc/î/ ,,/si unser dtind
nîusi/cniisoâ?" Kâreiàen 8°is un die Ver-
einigung /ür ldausinusi/i, <?uàbergsir. Li),
^üric/i, um das Lüc/liein gratis?u er/luiêen.
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