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396 DIE BERNER WOCHE JNr. 25

ihm fein gatt3es Sehen unb UBerben. freilich, nur bas Se*
ben unb SBerben, bas bie SBelt tannte. 3Ber mußte etwas
non feinen erften kämpfen? UBer toufete etwas baoon, roie

oor Dielen 3aßren ein mufübegeifterter Hnabe 3u ,2fuß oon
Succa nah $ifa geroanbert roar, um eine Wufführung ber
„Uliba" 311 erleben, fo 3U erleben, baß nichts mebr tfjn ab»

halten tonnte, es nacßeifernb bem großen Söerbi gleid)3utun.
2Ber mußte etroas non bem magentnurrenben Stubien* unb
©ohemienleben, bas er gemeinfam mit "Bietro tütascagni in
Btailanb geführt? SSon feinen erften, ihm unoergeßlihen
Erfolgen? Die „SBitli" roaren entfchlafen, ber „©bgar" Der»
fcholten. Ulber bann hatte bas große Sehen unb Schaffen
begonnen. Da ftanb auf einmal auf allen ©ühnen ber alten
unb neuen 2Belt bie melanholifhe Sünberin „SRanon Ses»

caut", ba beroeinte Bubolpß feine Ultimi, 3roang „Dosca"
in ben Sann betäubenber ©rfhütterung, fang bie tteine,
ungliidlihe „Butterflp" ihr „Seb' wohl, mein ©lütenreich",
fang in Utero Dort bie Deftinn neben (Sarufo bas „UJtäbhen
aus bem UBeften" unb bas Btetropolitan Dheatre tonnte es

roageit, am nahften Dage bie ßorrenben ©intrütspreife 311

oerboppeln, bie aus UBien getommene Keine „Shtoalbe"
roar 3tuar etroas flügellahm- geroorben, aber bas Drittico
ftanb: bas ©iferfuhtstersett „Der UJtanfel", bie ergreifenbe
Hlofterfcene „Schroefter Angelica" unb ber pfiffige „©ianni
Shtchi"- — Unb nun bie „Duranbot", biefe rounberoolle
Oper, bie hefte oon allen Dielleicht, nicht oollenben bürfen?

2luf bem Difh lagen oerftreut bie UJtanuffriptfeiten bes
leßten UIKes. Der Hranfe griff haftig 311m Zigarettenetui,
legte es aber alsbalb mit einem bitteren Sähein roieber
fort. Dann fprang er auf, biß bie 3ähne 3ufammen, griff
3tir Bartitur, fieberte (ich in bas 2Berf hinein unb fehle
fiel) an bas Snftrument. Sis tief in bie Saht roarf bie
bid)t oerhängte Sampe ihren Sicfjtlegel auf Saften unb
Botenpapier.

Buccini hatte ben SBettlauf mit bem Dobe aufge*
nommen.

SBohen fieberhafter Arbeit, aufreibenben Shroanlens
3roifheti Hoffnung unb 3toeifel gingen bahin. Sis auf bie
Snftrumentation bes Shlußbuetts roar bie „Duranbot" ool*
lenbet — ba tourbe bie fofortige Operation unumgängliche
Utotrocnbigteit. Buccini fuhr in bie Hlinif nah Srüffel.
Sein Sohn begleitete ihn unb bie „Duranbot"=Bartilut.

Selbft beim Ulbfcßteb oon ben Seinen täufhte Buccini
noh hoffnungsDolle 3uoerfid>t oor. UBie er aber in UBaßr*
heit bähte, baoon 3eugen bie abfhließenben SBorte: „Die
Oper roirb als Stüdroert aufgeführt werben, unb bann roirb
irgenbjemanb oor bie Sampe treten unb bem Bublilum
fagen: Uln biefer Stelle ftarb ber Bteifter."

Die biiftere Ulfmung erfüllte fih- —
Ulis am 25. Ulpril 1926 UIrturo Doscanini bie Ur=

aufführung ber „Duranbot" in ber Btailönber Scala biri*
gierte, Köpfte er ïut'3 oor Ausgang bes brüten TOes ab.
Das Crhefter feßte aus, bie Sänger fhrotegen; in ber
Dotenftille bes Saumes lag roeibeootles ©ebenten: S>ier
ftarb Buccini.

Das launische Kind.
SBie Diele ©rmachfene gibt es, bie Sflaoen ihrer Saunen»

haftigïeit finb! Sie finb unsuoerläffig, einmal riicffihtslos,
einmal aufopfernb, finb Spielnerberber unb machen fih
unbeliebt, ohne baff fie es im ©runbe genommen oerbienen.
3tn allem finb ihre fprunghaften Saunen fhulb. .Hann ein
erroahfener, oerniinftiger Btenfh niht mit gutem UBillen
bagegen anfämpfen? Satürlih, benn er brauht fih nur
eine einige $rage oor3ulegen: „SBarum bin th fhlehter
Saune?" — Der Btann: roegen einem HragenKtöpfhen,
einem abgeriffenen Shnhbanb, einem bünnen UJtorgentaffee,

einem baoongefahrenen Drantroagen, einer Semertung bes

Borgefeßten, einer Shlampigfeit ber Ulngeftellten, einem

oerfahenen Btittagsbraten, einem geftörten Schläfchen unb
fo weiter unb fo weiter!

Die $tau: wegen einem 3üed im neuen HIeib, roegetn
erften, foeben entbecïten grauen Saar, wegen ber Utah»

läffigfeit ber Höhüt, roegen einer hohen ©asrehnung, einet
abgeriffenen Spiße, einem Brief, ber niht tommt, einem

Utegenfhauer am UBafhtag, einem mißratenen Huhen, einem

fabelhaft fhönen Sut ber Sahbarin unb fo weiter unb

fo weiter!
Schämen wir uns eigentlih niht, wegen folhen Sap»

palien uns unb unfere Umgebung 3U plagen? UBiffen roir,

eigentlih niht, wie Diel Hummer, Sorge, Hrantheit unb

Drauer es auf ber UBelt gibt? Unb wir, roir wagen es

noh, fhlehter Saune 3U fein, ohne überhaupt einen triftigen
©runb ba3u 3U hoben!

Die ©Kern finb Borbilb, immer unb überall, ©in Hinb,
bas mertt, roie ungleich feine Stutter aufgelegt ift, roirb
ficher ebenfalls Iaunifh. Dem müffen roir Btütter unbebingt
fteuern. ©rftens bürfen roir uns felber niht gehen laffen,
roir müffen abfolut gleichmäßig, ruhig unb 3ufrieben fein.

3ft bie fhlehte Saune bes Hinbes pure Unart, bann barf
bie Stutter fih ber Berfaffung bes Hieinen überhaupt nidji
achten. Sie fpriht auf gan3 gewöhnliche SBeife mit ihm,

gibt ihm einen Keinen Auftrag, um es oon fih ab3ulenfen,
erzählt bies unb bas, ïur3, bie Huge lütutter ignoriert bie

fhlehte Saune ihres Sprößlings. Das normale Hinb roirb

nah trüber 3eit gan3 oon felber roieber ins ©Ieihgeroihi
fommen. Die ©Itern werben auh rafh merten, was ber

©runb ber fhlehten Saune ift. Sicher ein unerfüllten:
SBunfh, eine abgefhlagene 33üte, ein ®erbot ober ber»

gleichen. Siegt bie Urfahe tiefer? 23ieIIeiht finb eine öe»

ginnenbe Hrantheit, ein Hummer, ber bas tieine toershen
briidt, bas fhlehte ©eroiffen, bie ôer3lofigîeit eines Sa»

meraben, furcht ober Jteue fhulb am gebrüdten UBefen bes

fortft 3ufriebenen Hinbes. 93tit liebeoollem Serftänbnis roirb

bie UJtutter ber Urfahe nahgehen. Sie roirb bas Hleinc

tröften, beruhigen unb ihm bie ÜRih'tigteit feines Hummers
oerftänblih mähen. 3ft alfo bas gereüte UBefen, bie fhlehte
Saune bes Hinbes einfach Unart unb auf einen unerfüllten
SBunfh 3urüd3uführen, bann beahte man bie momentane

Stimmung möglihft wenig. UBenn aber einer ber hier an»

geführten ffirünbe bas gebrüüte SBefen bes Hleinen 0er»

urfadjt hat, muß bie SJtutter gan3 rußig unb einbringlih wi!
bem Hin.be reben, unb es roirb halb feinen Keinen Hummer
oergeffen haben. 3um Sdjluß, liebe SRutter, bie UJtahiumg:
fih felbft im 3aume halten, niht bie fhlehte Saune an

feiner Umgebung auslaffen, bas Hinb wirb gar niht auf

bie 3bee tommen, Iaunifh 3U fein, wenn es bies nicht Bei

bir lernt! ©rna.

Der See. Von Ernst Oser.

2Bas fpiegelft bu, mein füllet' See,
Sag' an, enthülle mir bie Süage?
3ft's, roinboerroeht, ein tiefes 2Beh,
3ft's eine alte, fhöne Sage?

3ft's einer greube heller Shetn,
3ft's Hebermut, ber 3ugenb Shäumen?
Du birgft bie Utntroort gan3 altein
SXuf all' mein Sinnen, fragen, Dräumen.

Hub boh! Utuf beines Spiegels Sdiilb
Seh' ih bas bunte Sehen gleiten
Unb über bem beroegten 33ilb
Das Shroeigen Iängft oergang'ner Seiten.

^r. A

ihm sein ganzes Leben und Werden. Freilich, nur das Le--

ben und Werden, das die Welt kannte. Wer rauhte etwas
von seinen ersten Kämpfen? Wer wußte etwas davon, wie
vor vielen Jahren ein musikbegeisterter Knabe zu Fuß von
Lucca nach Pisa gewandert war, um eine Aufführung der
„Aida" zu erleben, so zu erleben, daß nichts mehr ihn ab-
halten konnte, es nacheifernd dem großen Verdi gleichzutun.
Wer wußte etwas von dem magenknurrenden Studien- und
Bohemienleben, das er gemeinsam mit Pietro Mascagni in
Mailand geführt? Von seinen ersten, ihm unvergeßlichen
Erfolgen? Die „Villi" waren entschlafen, der „Edgar" ver-
schollen. Aber dann hatte das große Leben und Schaffen
begonnen. Da stand auf einmal auf allen Bühnen der alten
und neuen Welt die melancholische Sünderin ,,Manon Les-
caut", da beweinte Rudolph seine Mimi, zwang „Tosca"
in den Bann betäubender Erschütterung, sang die kleine,
unglückliche „Butterfly" ihr „Leb' wohl, mein Blütenreich",
sang in New Bork die Destinn neben Caruso das „Mädchen
aus dem Westen" und das Metropolitan Theatre konnte es

wagen, am nächsten Tage die horrenden Eintrittspreise zu
verdoppeln, die aus Wien gekommene kleine „Schwalbe"
war zwar etwas flügellahm geworden, aber das Trittico
stand: das Eifersuchtsterzett „Der Mantel", die ergreifende
Klosterscene „Schwester Angelica" und der pfiffige „Gianni
Schicchi". — Und nun die „Turandot", diese wundervolle
Oper, die beste von allen vielleicht, nicht vollenden dürfen?

Auf dem Tisch lagen verstreut die Manuskriptseiten des
letzten Aktes. Der Kranke griff hastig zum Zigarettenetui,
legte es aber alsbald mit einem bitteren Lächeln wieder
fort. Dann sprang er auf, biß die Zähne zusammen, griff
zur Partitur, fieberte sich in das Werk hinein und setzte
sich an das Instrument. Bis tief in die Nacht warf die
dicht verhängte Lampe ihren Lichtkegel auf Tasten und
Notenpapier.

Puccini hatte den Wettlauf mit dem Tode aufge-
nommen. à

Wochen fieberhafter Arbeit, aufreibenden Schwankens
zwischen Hoffnung und Zweifel gingen dahin. Bis auf die
Instrumentation des Schlußduetts war die „Turandot" ool-
lendet — da wurde die sofortige Operation unumgängliche
Notwendigkeit. Puccini fuhr in die Klinik nach Brüssel.
Sein Sohn begleitete ihn und die „Turandot"-Partitur.

Selbst beim Abschied von den Seinen täuschte Puccini
noch hoffnungsvolle Zuversicht vor. Wie er aber in Wahr-
heit dachte, davon zeugen die abschließenden Worte: „Die
Oper wird als Stückwerk aufgeführt werden, und dann wird
irgendjemand vor die Rampe treten und dem Publikum
sagen: An dieser Stelle starb der Meister."

Die düstere Ahnung erfüllte sich. —
Als am 25. April 1326 Arturo Toscanini die Ur-

aufführung der „Turandot" in der Mailänder Scala diri-
gierte, klopfte er kurz vor Ausgang des dritten Aktes ab.
Das Orchester setzte aus, die Sänger schwiegen? in der
Totenstille des Raumes lag weihevolles Gedenken: Hier
starb Puccini.

Das jaunisàe Xinci.
Wie viele Erwachsene gibt es. die Sklaven ihrer Launen-

haftigkeit sind! Sie sind unzuverlässig, einmal rücksichtslos,
einmal aufopfernd, sind Spielverderber und machen sich
unbeliebt, ohne daß sie es im Grunde genommen verdienen.
An allem sind ihre sprunghaften Launen schuld. Kann ein
erwachsener, vernünftiger Mensch nicht mit gutem Willen
dagegen ankämpfen? Natürlich, denn er braucht sich nur
eine einzige Frage vorzulegen: „Warum bin ich schlechter
Laune?" — Der Mann: wegen einem Kragenknöpfchen,
einem abgerissenen Schuhband, einem dünnen Morgenkaffee,

einem davongefahrenen Tramwagen, einer Bemerkung des

Vorgesetzten, einer Schlampigkeit der Angestellten, einem
versalzenen Mittagsbraten, einem gestörten Schläfchen und
so weiter und so weiter!

Die Frau: wegen einem Fleck im neuen Kleid, wegen,
ersten, soeben entdeckten grauen Haar, wegen der Nach-
lässigkeit der Köchin, wegen einer hohen Gasrechnung, einer
abgerissenen Spitze, einem Brief, der nicht kommt, einem

Regenschauer am Waschtag, einem mißratenen Kuchen, einem

fabelhaft schönen Hut der Nachbarin und so weiter und
so weiter!

Schämen wir uns eigentlich nicht, wegen solchen Lap-
palien uns und unsere Umgebung zu plagen? Wissen wir
eigentlich nicht, wie viel Kummer, Sorge, Krankheit und

Trauer es auf der Welt gibt? Und wir, wir wagen es

noch, schlechter Laune zu sein, ohne überhaupt einen triftigen
Grund dazu zu haben!

Die Eltern sind Vorbild, immer und überall. Ein Kind,
das merkt, wie ungleich seine Mutter aufgelegt ist, wird
sicher ebenfalls launisch. Dem müssen wir Mütter unbedingt
steuern. Erstens dürfen wir uns selber nicht gehen lassen,

wir müssen absolut gleichmäßig, ruhig und zufrieden sein.

Ist die schlechte Laune des Kindes pure Unart, dann darf
die Mutter sich der Verfassung des Kleinen überhaupt nicht

achten. Sie spricht auf ganz gewöhnliche Weise mit ihm,

gibt ihm einen kleinen Auftrag, um es von sich abzulenken,
erzählt dies und das, kurz, die kluge Mutter ignoriert die

schlechte Laune ihres Sprößlings. Das normale Kind wird
nach kurzer Zeit ganz von selber wieder ins Gleichgewich!
kommen. Die Eltern werden auch rasch merken, was der

Grund der schlechten Laune ist. Sicher ein unerfüllte
Wunsch, eine abgeschlagene Bitte, ein Verbot oder der-

gleichen. Liegt die Ursache tiefer? Vielleicht sind eine be-

ginnende Krankheit, ein Kummer, der das kleine Herzche»

drückt, das schlechte Gewissen, die Herzlosigkeit eines La-
meraden, Furcht oder Reue schuld am gedrückten Wesen des

sonst zufriedenen Kindes. Mit liebevollem Verständnis wird
die Mutter der Ursache nachgehen. Sie wird das Kleine

trösten, beruhigen und ihm die Nichtigkeit seines Kummers
verständlich machen. Ist also das gereizte Wesen, die schlechte

Laune des Kindes einfach Unart und auf einen unerfüllten
Wunsch zurückzuführen, dann beachte man die momentane

Stimmung möglichst wenig. Wenn aber einer der hier an-

geführten Gründe das gedrückte Wesen des Kleinen ver-

ursacht hat, muß die Mutter ganz ruhig und eindringlich mit

dem Kinde reden, und es wird bald seinen kleinen Kummer
vergessen haben. Zum Schluß, liebe Mutter, die Mahnung'
sich selbst im Zaume halten, nicht die schlechte Laune an

seiner Umgebung auslassen, das Kind wird gar nicht auf

die Idee kommen, launisch zu sein, wenn es dies nicht bei

dir lernt! Erna.

1)61' 866. Von Lrirst Osor.

Was spiegelst du, mein stiller See,
Sag' an, enthülle mir die Frage?
Ist's, windverweht, ein tiefes Weh,
Ist's eine alte, schöne Sage?

Ist's einer Freude Heller Schein,
Ist's Uebermut, der Jugend Schäumen?
Du birgst die Antwort ganz allein
Auf all' mein Sinnen, Fragen, Träumen.

Und doch! Auf deines Spiegels Schild
Seh' ich das bunte Leben gleiten
Und über dem bewegten Bild
Das Schweigen längst vergang'ner Zeiten.
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