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126 DIE BERNER WOCHE

3)er SRofettftrana.
©in ©tonbnacbtmärdjen oon Heller.

©s war eine jener hellen ©ollmonbnädjte, bie einen
nidjt fdjlafen laffen. Der 9Rortb flaute groh unb ftill iit
mein 3immer hinein, unb fein weihes, gefpenfterhaftes Siebt
umhüllte midj mit einer fcltfamen ©rregung. Da erinnerte
id) mid) plöhlidj an bie ©Sorte einer alten $rau, bie fdjoit
lange tot.

,,©s gibt ©ollmonbnächte", batte jie mir einmal ge=

jagt, „bie bas S>er3 mit 9tübe unb ^rieben füllen. Da
fdjläft man fieber unb tief im milben, filbernen Sidyt bes
guten himmlifchen ©Sächters. ©her es gibt aud) anbere
©tonbnöchte, 9täd)te, beren feltfame £elle $er3 unb ftörper
in banger Unruhe aufrütteln.

SBenn bu einft in einer foldjert 9tadjt burd) bie alten
©äffen unferer Stabt gehft, bann wirft bu feltfame Dinge
feben. Diefe weihen Stunben, bie fidj nid)t oft wieber-
boten im 3ahr, geboren ben Siebenben, bie im Seben nid)t
3ufammen fommen tonnten."

3ene äßorte ber alten $rau unb meine Unruhe trieben
midj aus bem ©ett, unb leife fchlidj idj mid) aus bern |jaufe.
Durd) ftille, alte ©äffen fdjritt idj langfarn unb. finnenb.
Die oerfdjneite Stabt war in ein weihes Seidjentucb ge=

hüllt, unb bes ©tonbes Silbcrlid)t machte alles nod) weiter,
nodj unheimlicher.

3cb war in einer abfeits gelegenen ©äffe angelangt,
wo alte, oornebme ©atri3ierl)äufer fteljen.

Sont ©tünfter bet ballen langfam 3wölf febwere Schläge.
Staunt ift ber lebte Schlag perHungen, fo öffnen fidj 3ur
gleichen 3eit bie Düren 3weier fieb gegenüberliegenben Käufer,
unb heraus febe idj 3toei junge ©tenfdjen treten, angetan mit
SUeibern, wie man fie oor bunbert 3al)ren trug.

Der junge fdjlanfe ©îann gebt auf bas 3ierlid)e ©täb*
(ben 3U, nimmt ihren Stopf in feine beiben Sönbc unb ficht
lang unb ftill ihre groben traurigen Rügen. Da fommt
ein wunberfamer ©lan3 auf ihr weihes ©efidjt. &anb in
£anb febreiten fie langfam burd) bie filberne flacht, fdjwet»
genb; fie fdjreiten fo, wie nur bie 9Renfdjen fdjreiten tonnen,
bie bie Siebe führt.

So wanbern fie sum $Iuh hinunter; id) ihnen immer
3ur Seite, ohne bah fie midj gewahren. ©îir ift, als fei
id) förperlos geworben.

331ßfeli<b liegt ein wunberfamer ©arten ba, wo oorber
nur Sdjnee unb Steine lagen. Drin blühen 9tofen, nid)ts
als rote Rofen. 3bt betäubenb ftarfer Duft mifebt fid)
in ben Silberfdjleier, ben ber 9Ronb ber ©r'be webt unb
umhüllt alles mit einem bangen, fiihen ©liid.

Die 3wei Siebenben feben fidj auf eine ©anf, fid) eng
umfdjlungen hattenb. So bleiben fie lange, lange ftuntm unb
in Seligfeit oerfunten. Dann löft ber 9Rctnn fiel) fanft
oom 9Jînb<ben los unb beginnt, tRofert 3U pfliiden, oiele
wunberoolle 9îofen unb legt fie su einem 3rans 3ufammen.

Das ©fäbdjen erber fängt an 3U fingen, leife unb traurig:
,,©s waren 3wei Stönigsfinber,
Die hatten einanber fo lieb,
Sie tonnten 3ufamnten nidjt fommen,
Das ©Saffer war oiel 31t tief."

Saftig fdjlieht ber 9Rann mit feinen Sippen ihren 311h

fenbeit 9Runb unb fegt ben Stran3 aus lauter roten Rofen
auf ihre weichen braunen factare. Die 9iofen leuchten brin
wie grobe febwere ©Iutstropfen.

Sang unb fdjweigenb (eben fid) bie 3wei Siebenben
feiig .in bie Rügen.

3d) aber fehe iebt aus bem Rofenfrans oiele blanfe,
harte Dornen blinten. ©Sie feltfam! ©orber waren bie
Rofen bodj gan3 bornenlos. Der ©ïann aber fdjeint fie
niibt 3" feben, nicht 3U fühlen, benn er p refît jefet feinen
heifeen ©hmb feft auf Stran3 unb Saar nnb brildt bie

Dornen fo ins weihe, 3arte fÇleifch ber Siebften. Unb mertt
es nicht- Sie aber fagt fein ©3ort. ©allt nur bie feinen

S>änbe feft 3ufammen, um ihren Sd)mer3 nidjt 3u oerraten,
unb lächelt ftill unb feiig ,3u ihm auf.

Dodj weld) ein ©Sunber fehlt nun meine Rügen! Die
9iofen, bie auf ihrem Raupte leudjteten wie ©lut fo rot,
werben heller, immer heller, unb jefct, jebt fd)immern fie
wie frifdjgefailener Schnee fo rein unb weih! —

©on ben Dürrnen ber Stabt tönt ein einiger butnpfer
Schlag, ©erfchwunben ift bas 3«uberbilb. 9lur Schnee
ringsum unb fahle 3toeige. Der jjfluh raufdjt wie immer
fein uraltes ©3anberlieb.

3<h aber habe in biefer ©lärd)cnnad)t ein ©3urtber=
bares feben bürfen: wie aus roten Rofen weihe Rofen
werben, ©s ift ber Sd)iuer3, ber aus- ber groheit ftiften
Siebe fommt, bem biefes ©Sunber möglid) ift.

kalter Strebs.
3u allen 3eiten haben bie Deuter fid) ben Stopf 3er»

brechen über bie f?rage: ©3as ift Stunft? 3hrer ©Seisheit
befter Sdjluh liegt ausgebrüdt in bern Sähe: 3m Rnfang
war bie Stunft. ©Seiter als 31t biefer ©rfenntnis ift bie
©lenfdjljeit nod) nicht oorgebrungen. Sidjer gab es unb
gibt es immer wieber ©ottbegnabete, bereit ©lief weiter hinter
bie Dinge geht, als ber Durchhhnittsmenfd) bies für mög-
Iid) unb wahr hält. Sie beuten alle menfdjiidjen ©e3iel)ungen
als urbebingt, als mit bern Stosmos oerbunbeit. Dem 3n»
tellett aber bleibt ihre Sprad)e frentb. Der ahnt bloh
gelegentlich biefe 3ufammenhänge. 3m Stunfterlebnis ftedt
fpürbar ein Stüd 9Ri)tljos.

9Ran weih heute: wenn eilt junger ©tenfd) ben ge=

ftdjerten ©Seg feines ihm oott (Eltern unb ffiefellfdjaft an»
geratenen unb 3ubereiteten 9läl)rberufes plöblich oerläht unb
bie einfanten unb bornigen ©fabe bes Stünftlertums 3u watt=
bettt beginnt, fo liegt nid)t immer jugenbliche Unbebevrfcbt-
heil, ©benteuerluft unb 3rlud)t oor ben Realitäten bes Se»

bens oor. ©s gibt tîâlle ber ©erufting. Ob ber Ruf aus
gröberer ober geringerer Diefe bes Seins herauf ertönt,
entfdjeibet bann über 3raft unb ©Sirfen bes Serufenen.

Ob ©Salter itrebs eitt ©erufener ift, bas wagen wir
nicht 311 beurteilen, ©s hängt ber ©rfolg bes echten 3iinft=
lers 311m ©liid aud) nicht oon berrt Urteil bes 3rititers ab.
©Sichtiger ift, bah ber ftünftler felbft an feine Serufung

Walter Krebs.

glaubt unb- fid) biefem ©lauben gan3 hingibt. Denn im
©egriff unb ©ßefen bes Äiinftlers liegt es, bah er feine

3unft erarbeiten muh- 2lit feinem ©Serfe wirb man ihn
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Der Rosenkranz.
Ein Mondnachtmärchen von H. Keller.

Es war eine jener hellen Vollmondnächte, die einen
nicht schlafen lassen. Der Mond schaute groß und still in
mein Zimmer hinein, und sein weißes, gespensterhaftes Licht
umhüllte mich mit einer seltsamen Erregung. Da erinnerte
ich mich plötzlich an die Worte einer alten Frau, die schon

lange tot.
„Es gibt Vollmondnächte", hatte sie mir einmal ge-

sagt, „die das Herz mit Ruhe und Frieden füllen. Da
schläft man sicher und tief im milden, silbernen Licht des
guten himmlischen Wächters. Aber es gibt auch andere
Mondnächte. Nächte, deren seltsame Helle Herz und Körper
in banger Unruhe aufrütteln.

Wenn du einst in einer solchen Nacht durch die alten
Gassen unserer Stadt gehst, dann wirst du seltsame Dinge
sehen. Diese weihen Stunden, die sich nicht oft wieder-
holen im Jahr, gehören den Liebenden, die im Leben nicht
zusammen kommen konnten."

Jene Worte der alten Frau und meine Unruhe trieben
mich aus dem Bett, und leise schlich ich mich aus dem Hause.
Durch stille, alte Gassen schritt ich langsam und sinnend.
Die verschneite Stadt war in ein weißes Leichentuch ge-
hüllt, und des Mondes Silberlicht machte alles noch weiher.
noch unheimlicher.

Ich war in einer abseits gelegenen Gasse angelangt,
wo alte, vornehme Patrizierhäuser stehen.

Vom Münster her hallen langsam zwölf schwere Schläge.
Kaum ist der letzte Schlag verklungen, so öffnen sich zur
gleichen Zeit die Türen zweier sich gegenüberliegenden Häuser,
und heraus sehe ich zwei junge Menschen treten, angetan mit
Kleidern, wie man sie vor hundert Iahren trug.

Der junge schlanke Mann geht auf das zierliche Mäd-
chen zu, nimmt ihren Kopf in seine beiden Hände und küßt
lang und still ihre großen traurigen Augen. Da kommt
ein wundersamer Glanz auf ihr weißes Gesicht. Hand in
Hand schreiten sie langsam durch die silberne Nacht, schwel-
gend: sie schreiten so. wie nur die Menschen schreiten können,
die die Liebe führt.

So wandern sie zum Fluß hinunter: ich ihnen immer
zur Seite, ohne daß sie mich gewahren. Mir ist, als sei

ich körperlos geworden.
Plötzlich liegt ein wundersamer Garten da, wo vorher

nur Schnee und Steine lagen- Drin blühen Rosen, nichts
als rote Rosen- Ihr betäubend starker Dust mischt sich

in den Silberschleier, den der Mond der Erde webt und
umhüllt alles mit einem bangen, süßen Glück.

Die zwei Liebenden setzen sich auf eine Bank, sich eng
umschlungen haltend. So bleiben sie lange, lange stumm und
in Seligkeit versunken. Dann löst der Mann sich sanft
vom Mädchen los und beginnt, Rosen zu pflücken, viele
wundervolle Rosen und legt sie zu einem Kranz zusammen.

Das Mädchen aber fängt an zu singen, leise und traurig:
„Es waren zwei Königskinder,
Die hatten einander so lieb,
Sie konnten zusammen nicht kommen,
Das Wasser war viel zu tief."

Hastig schließt der Mann mit seinen Lippen ihren zuk-
kenden Mund und legt den Kranz aus lauter roten Rosen
auf ihre weichen braunen Haare. Die Rosen leuchten drin
wie große schwere Blutstropfen.

Lang und schweigend sehen sich die zwei Liebenden
selig,in die Augen.

Ich aber sehe jetzt aus dem Rosenkranz viele blanke,
harte Dornen blinken. Wie seltsam! Vorher waren die
Rosen doch ganz dornenlos. Der Mann aber scheint sie

nicht zu sehen, nicht zu fühlen, denn er preßt jetzt seinen

heißen Mund fest auf Kranz und Haar und drückt die

Dornen so ins weiße, zarte Fleisch der Liebsten. Und merkt
es nicht. Sie aber sagt kein Wort- Ballt nur die feinen

Hände fest zusammen, um ihren Schmerz nicht zu verraten,
und lächelt still und selig zu ihm auf.

Doch welch ein Wunder sehn nun meine Augen! Die
Rosen, die auf ihrem Haupte leuchteten wie Blut so rot,
werden Heller, immer Heller, und jetzt, jetzt schimmern sie

wie frischgefallener Schnee so rein und weiß! —
Von den Türmen der Stadt tönt ein einziger dumpfer

Schlag. Verschwunden ist das Zauberbild. Nur Schnee
ringsum und kahle Zweige. Der Fluß rauscht wie immer
sein uraltes Wanderlied.

Ich aber habe in dieser Märchennacht ein Wunder-
bares sehen dürfen: wie aus roten Rosen weiße Rosen
werden. Es ist der Schmerz, der aus der großen stillen
Liebe kommt, dem dieses Wunder möglich ist.

Walter Krebs.
Zu allen Zeiten haben die Denker sich den Kopf zer-

brachen über die Frage: Was ist Kunst? Ihrer Weisheit
bester Schluß liegt ausgedrückt in dem Satze: Im Anfang
war die Kunst- Weiter als zu dieser Erkenntnis ist die
Menschheit noch nicht vorgedrungen. Sicher gab es und
gibt es immer wieder Gottbegnadete, deren Blick weiter hinter
die Dinge geht, als der Durchschnittsmensch dies für mög-
lich und wahr hält. Sie deuten alle menschlichen Beziehungen
als urbedingt, als mit dem Kosmos verbunden. Dem In-
teilest aber bleibt ihre Sprache fremd. Der ahnt bloß
gelegentlich diese Zusammenhänge. Im Kunsterlebnis steckt

spürbar ein Stück Mythos.
Man weiß heute: wenn ein junger Mensch den ge-

sicherten Weg seines ihm von Eltern und Gesellschaft an-
geratenen und zubereiteten Nährberufes plötzlich verläßt und
die einsamen und dornigen Pfade des Künstlertums zu wan-
dern beginnt, so liegt nicht immer jugendliche Unbeherrscht-
heit, Abenteuerlust und Flucht vor den Realitäten des Le-
bens vor. Es gibt Fälle der Berufung. Ob der Ruf aus
größerer oder geringerer Tiefe des Seins herauf ertönt,
entscheidet dann über Kraft und Wirken des Berufenen.

Ob Walter Krebs ein Berufener ist, das wagen wir
nicht zu beurteilen. Es hängt der Erfolg des echten Künst-
lers zum Glück auch nicht von dern Urteil des Kritikers ab.
Wichtiger ist, daß der Künstler selbst an seine Berufung

wär Krebs.

glaubt und sich diesem Glauben ganz hingibt. Denn im
Begriff und Wesen des Künstlers liegt es, daß er seine

Kunst erarbeiten muß- An seinem Werke wird man ihn
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