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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящее пособие предназначено для развития навыков 
устной речи студентов старших курсов педагогических инсти
тутов, а также может быть использовано учителями немец
кого языка и лицами, стремящимися усовершенствовать свои 
навыки и умения в области чтения и речи на немецком языке.

Пособие ставит своей целью работу над устной речью 
путем расширения и тренировки словарного запаса и активи
зации пассивного словаря студентов в процессе чтения текстов 
и выполнения упражнений к ним.

Отбирая материал .сборника, составители руководствова
лись .учебно-методическими принципами, стремились охватить 
широкий круг тем и представить в сборнике неадаптированные 
рассказы современных немецких авторов, различные по стилю 
и языку..

Рассказы сборника дают возможность проводить в ауди
тории беседы на различные темы: о жизни в семье (N icht nur 
bei Haffners), о детях (Lieschens Sieg), о школе (Gigi und Lumpi),
о работе в деревне (Die Anna und der M annerstreik) и др.

Тексты сопровождаются комментарием отдельных реалий 
'"и слов, которые отсутствуют в обычных немецко-русских сло

варях.
Цель книги — практическая, поэтому упражнения ставят 

своей задачей тренировку слов и оборотов речи на базе прочи
танных текстов, повторение и активизацию лексико-фразеоло
гического материала, характерного для современного немец
кого языка.

Упражнения сборника можно разделить на следующие 
основные группы: ответы На вопросы (ставящие своей целью 
проверить правильность понимания текста? выявить отдельные 
моменты содержания и заставить студента воспроизвести 
какую-либо часть рассказа); перевод с немецкого на русский 
язык (с целью отыскания адэкватнцх средств выражения мысли 
на родном языке); перевод на немецкий язык (повторение 
наиболее употребительной лексики текста); объяснение отдель
ных слов и оборотов речи на немецком языке (проверка пони
мания и тренировка в устной речи); отыскание синонимичных
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слов и оборотов речи в тексте (расширение словарного запаса); 
составление характеристик действующих лиц или описание 
отдельных эпизодов по ключевым словам (расширение и углуб^ 
ление словарного запаса в практическом его применении); 
деление текста на части (развитие языкового мышления); 
составление небольших описаний с использованием лексики 
текста. *

В сборник включены также упражнеийя на правильное 
употребление артикля или заменяющего его слова. Последний 
тип упражнений служит также чисто практической цели: 
научить учащегося употреблять артикль, правильный для 
данного конкретного случая. Этот наиболее трудный для рус
ских раздел словоупотребления в немецком языке является 
чрезвычайно важным для развития навыков речи.

Составители предполагают, что преподаватели языковых 
вузов и руководители кружков внимательно ознакомятся 
с системой упражнений к каждому тексту, выберут из них 
наиболее подходящие для данной группы студентов и дополнят 
работу над текстом такими заданиями, как краткий или по
дробный пересказ всего текста, составление рассказа на ту же 
тему, составление плана, перевод с русского и другими подоб
ными упражнениями, не помещенными в пособии.



W alt her Victor

P E R  BESTE FREU N D 

(Auszug)

Im Tal der W upper, in  Barm en, wo unsere Geschichte 
beginnt, kam  Friedrich Engels zur W elt.

Es ist schon im Tal der W upper. Die n ieh t sehr hohen, 
bald sanft steigenden, bald schroffen Berge, uber und fiber 
waldig, treten keck j j t die grflnen Wiesen hinein, und bei 
schonem W etter Talif aer blaue, in  der W upper sich spiegelnde 
Ijiinm el ihre rote Farbe ganz verschwinden. Phre rote Farbe? 
J a , genau das ist es, was uns Friedrich Engels selbst erklar- 
te, als er zum ersten Male in einem Aufsatz offentlich so von 
seiner H eim at sprach. N icht etwa von einer blutigen Schlacht 
rfihre die oft hochrote Farbe des schmalen Flusses her, und 

jiu ch  nicht ynr Schfim sei die W unner errotet. fiigt der dam als 
acHfzehnjahrige Verfasser anziiglich hinzu, vor Scham fiber 
das viele U nrecht, das sie taglich sehen miisse! Nein, es sind 
die Abwasser der vielen Turkischrot-Farbereien, die das Was- 
ser der W upper vergiften, schreibt F riedrich-E ngels 1839 
in jenem ersten «Brief aus dem W uppertal», den die Zeit- 
schrift «Telegraph .fur Deutschland» abdruckte.

Wo die W upper in ihrem fast hundert K ilom eter langen 
Lauf von der Quelle in westfalischen Sauerland 1 bis zum 
Rhein auf halbem  Wege das Tal durchflieftt und wo Friedrich 
Engels geboren wurde, hatte  sich um die S tadte Barmen und 
Elberfeld ein Zentrum  der Textilindustrie herausgebildet, 
wie es ein solches bis dahin nur in England gab. «Das deutsche
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Manchester» begann man es darum zu nennen. Die beiden 
Stadte, sechs, acht, zehn Kilom eter w eit das Tal erfullend, 
noch durch eine Pferdebahn m iteinander verbunden, als 
Engels hier heranwuchs, sind seither immer mehr zusammen- 
geriickt und haben in hundert Jah ren  ihre Bevolkerung ver- 
zehnfacht. Der Name des Tals wurde der Name einer grofien 
deutschen Industriestad t. W uppertal hat heute rund eine 
halbe M illion Einwohner.

Schon in den ersten Anfangen einer industriellenE ntw ick- 
lung war man im Tal der W upper dem technischen F ort- 
schritt auf der Spur. Die Menschen trachteten  danach, neue 
mechanische M ittel zu ffnden, um а-us dem urspriinglich 
handgesponnenen Faden Gewebe, Bander und Tuche, in 
Barmen vorziiglich auch Garne und Spitzen,- Kordeln und 
Litzen 2, herzustellen. Aus dem Jah re  1527 stam m t die erste 
Garnbleicherei. Barmen trug noch nicht den T itel einer 
S tad t, da entstanden nach 1750 in schneller F olge 'Fabriken 
fur Baumwollzeuge und Seidenwaren. E rst m u6te die Wasser- 
k ra ft dem Menschen helfen, dann kam die Dampfmaschine 
m it ihrer tiefgreifenden Revolution, die das ganze A ntlitz  
der Gesellschaft verandern sollte. Das Tal aber m it seinen 
arm lichen Schifferhausern wurde dunkler und dunkler, die 
W upper fiihrte den Schmutz und Schlamm der neuen Anlage 
m it sich, und die Menschen beugten sich unter das neue 
kapitalistische Gesetz, das die Herren der Betriebe diktier- 
ten.

So sah sie der junge Engels: das Arbeiten in den niedrigen 
R aum en, wo die L eu tem eh r Kohlendampf und Staub einat- 
m eten als Sauerstoff, und das m eistens schon von ihrem sech- 
sten Lebensjahre an war dazu angetan, ihnen alle K raft und 
Lebenslust zu rauben. Die Weber, die einzelne Stiihle in 
ihren Hausern hatten , safien vom Morgen bis in die Nacht 
gebuckt dabei... Von ftinf Menschen starben drei an der 
Schwindsucht. Und Friedrich Engels, in seinem ersten «Brief 
aus dem W uppertal», ein junger Bursche noch und doch 
schon m it hellwachem, b itte r kritischem  Sinn fur seine 
Umgebung, ftigt hinzu: In Elberfeld allein werden von 2500 
schulpflichtigen K indern 1200 dem U nterricht entzogen und 
wachsen in den Fabriken auf, blofi dam it der Fabrikherr 
n icht einem Erwachseneif, dessen Stelle sie vertreten, das 
D oppelte des Lohnes zu geben notig  hat, den er einem K inde 
gibt. Die reichen Fabrikanten  aber haben ein w eitesG ew is- 
sen, und ein K ind mehr oder weniger verkommen zu lassen,
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bring t keine Pietistenseele 3 in die Holle, besonders wenn 
sie a'lle Sonntage zweimal in die Kirche geht...

Was sich der junge Friedrich Engels hier tiber das «schreck- 
liche Elend unter den niederen Klassen»von derSeele schrieb, 
das war das wicHtigste E rlebnis seiner K indheit. Sein Urgrofi- 
va ter, Johann  Kaspar Engels, ha tte  nocheinen kleinen Wan- 
derhandel m it Garn und B andern betrieben, auf seine alten 
Tage jedoch eine H andspinnerei begonnen und sie zum Klein- 
betrieb  entw ickelt. Aber schon vor ihm hatte  die Fam ilie 
Engels im Tal der W upper gelebt. Nach ihm verbreiteten 
und vergrofierten seine Sohne Besitz und Betriebe schnell, 
und als F riedrich  Engels am '28. November 1820 geboren 
wurde, da war sein Vater das wohlhabende H aupt einer in 
der ganzen Umgebung angesehenen Fabrikantenfam ilie, nach 
der sogar StraBen und P la tze genannt wurden. N iem and von 
diesen reichen Engels Ней sich freilich traum en, was einm al 
aus dem jungen Friedrich werden wurde und dafi heute eine 
grofie Strafie in der Nahe seines Geburtshauses n icht der Fa- 
briken wegen Friedrich-Engels-Allee heifit. 
i\ Es m ochte geschehen, dafi in jenen zwanziger Jah ren  des 
vergangenen Jah rhunderts ein kleiner Junge im Fabrikan- 
tenhause am sogenannten «Bruch», in dem er geboren war, 
genau: Brucherstrafie 8 in Barmen (einem Hause, das bei 
einem Fliegerangriff des zweiten W eltkrieges vollig zerstort 
wurde), seine M utter nahen sah. Er bew underte die Geschick- 
lichkeit, m it der sie die Fadenhandhabte. Die Faden wurden 
in einer Fabrik  hergestellt, die seinem Vater gehorte. Gele- 
gentlich  durfte der Junge m it seiner M utter einm al durch 
die F abrik  gehen. Dann sah er, dafi in dieser F abrik  viele 
Frauen und Kinder arbeiteten. Frauen wie seine M utter eine 
war, K ihder wie er. Friedrich Engels hat das Bild, das sich 
ihm hier bot, nicht vergessen. Und er hat auch seine 'M utter 
nie vergessen, die ihn, fromm und m enschenfreundlich wie 
sie war, auf ihre A rt Liebe lehrte zu den schwer Gepruften.

Der Vater aber war streng. Er lebte in seinen Geschaften und 
liebte die Obrigkeit, die sie schtitzte: den S taat und ’ die 
Kirche. Den Sohn wiinschte er sich nach seinem Geiste. Er 
schickte ihn auf die stadtische Schule in Barmen und vom 14. 
Lebensjahre an auf das Gymnasium nach Elberfeld. Prugeln 
ta t  er oft, uber die heranreifende Jugend nachdenken seltener. 
Er dachte sich auch nichts dabei, als der Herr Pfarrer, der 
den Jungen einsegnete, dam it er ein guter, kirchenglaubiger 
K ap italist werde, ihm den Psalm entext widmete: «Ich ver-
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gesse, was dahinter ist, und strecke mich zu dem, was da 
vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel.» Auch der 
Herr Pfarrer w ird sich wohl etwas anderes dabei gedacht 
haben, als Friedrich Engels im Auge hatte , wenn er sich 
spater des Spruches erinnerte...

M utters Vater indessen, wenn er zu Besuch kam, erzahlte 
Geschichten. Der Herr Rektor van Haar, Friedrichs Grofi- 
vater, h a tte  P hantasie und m anchm al auch so seine eigenen, 
etwas ketzerischen Ansichten. E r machte sogar gelegentlich 
dem Enkel heim lich die Schularbeiten, was doch gewifi n icht 
in  O rdnung war! Ihm  haben w ir es wohl m it zu verdanken, 
wenn der junge Engels gar irffincherlei zu lesen und bald auch 
ein wenig zu dichten begann.

Da hat sich ein Brief erhalten, den der besorgte Vater an 
seine Frau, die M utter unseres Friedrich Engels, schrieb, als 
diese einm al verreist war, und dort heiflt es: «Friedrich hat 
m ittelm aBige Zeugnisse in voriger Woche gebracht. Im Aufie- 
ren ist er, wie Du weifit, m anierlicher geworden, aber trotz 
der friiheren strengen Ztichtigungen, scheint er selbst aus 
Furcht vor Strafe keinen unbedingten Gehorsam zu lernen. 
So h a tte  ich heute wieder den Kummer, ein schmieriges 
Biich aus einer Leihbibliothek, eine R ittergeschichte aus dem 
dreizehnten Ja'hrhundert, in seinem Sekretar zu finden.»

Und das, in der T at, war ja  furchtbar...
Die Jugend unseres F riedrich Engels in Barmen war 

keine frohlich-unbeschwerte. Seine vielseitigen Fahigkeiten 
konnten sich unter dem strengen Regim ent des Vaters nicht 
en tfa lten . Sein Drang zu Tatigkeiten und Unternehmungen, 
die n icht im Lehrplan der Schule und in den Gesetzen der 
hauslichen D isziplin standen, blieb unbefriedigt. Und auch 
alles das, was sich ihm  bei seinem ersten Zusammenstofi m it 
der Gesellschaft, m it dem U nrecht, wie er es in den Fabriken 
sah, auf das jugendlich m itfiihlende, spater immer mehr 
rebellierende Herz legte, mufite ungesagt bleiben, solange 
er der Aufsicht des Elternhauses unterstand.

E ine Ausnahme freilich gab es. F riedrich Engels h a tte  
zahlreiche Geschwister, unter denen, die um vier Jah re  jiingere 
Schwester Marie ihm besonders nahestand. W ir wissen es von 
ihm  selbst. Als nam lich Marie im Jahre 1845 heiratete*, da 
schrieb Friedrich ihr in seinem Gluckwunschbrief: «Du weifit, 
daS jch dich immer am liebsten gehabt habe von alien meinen 
Geschwistern, daS ich immer zu Dir am m eisten Vertrauen 
hatte.»  M arie war es denn auch, der er friihzeitig sein Herz
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ausschiittete und an die er, sobald er das Elternhaus verlassen 
h a tte , eine Reihe von Briefen geschrieben hat, aus denen 
w ir am rrieisten von seinen Jugendgesinnungen und vom, 
genialischen Treiben seiner Lehrjahre erfahren.

Und in  die Lehre muBte Friedrich Engels bald; fruher 
jedenfalls, als es fur seine wissenschaftliche Laufbahn gut 
war. Der Vater seines spateren besten Freundes, der Rechts- 
;anwalt H einrich Marx, war ein biirgerlich-fortschrittlicher 
In tellek tueller, der darauf W ert legte, daB sein Sohn Karl 
alle- erreichbaren Stufen der akademischen Laufbahn bewal- 
figte, erst das Gym nasium  und spater das U niversitatsstudium  
m it Erfolg' beendete. Vater Engels jedoch kannte nur das, 
Geschaft, fur das er so bald wie moglich einen Juniorchef 
brauchte. Also steckte er seinen Jungen schon m it sechzehn 
Jah ren  ins Kontor, bevor F riedrich noch in der letzten Klasse 
seiner Oberschule die Gelegenheit zur Ablegung des A bitu- 
rientenexam ens bekam und dam it die M oglichkeit, ein re-, 
gelrechtes U niversitatsstudium  aufzunehmen.

DaB der alte Engels es so eilig  ha tte , einen Sohn ins Ge
schaft zu bekommen, das h a tte  seinen guten G rund. Denn 
dieses Geschaft dehnte sich immer weiter aus. Das W uppertal 
gehorte zu jenem Bezirk Deutschlands, in dem die Revolution, 
die durch die Verwendung von Maschinen eingetreten war, 
ihre groBten Erfolge erzielte. Und genau wie in England, 
-wollten die W uppertaler Fabrikbesitzer ihre w irtschaftliche 
M achtstellung so vergroBern, daB sie auch in ihrer H eim at 
zur alleinherrschenden Klasse^‘WШ•den. Es war daher kein 
Zufall gewesen, wenn nach dem Tode des GroGvaters Engels 
einer sein«r Sohne die Leitung der Firm a in Barmen tiber- 
nommen hatte, wahrend ein anderer, 'der Vater unseres 
F ried rich ,nach  England gegangen war,-urn von den dortigen 
Erfahrungen zu lernen und neue Geschaftsbeziehungen anzu- 
kniipfen. A lser im .Jahre 1837 m it zwei Fabrikantensohnen aus 
M anchester namens Erm en eine neue Textilfirm a «Ermen 
und Engels» begrundet hatte, die bald nicht nur in Manchester 
und Barm en, sondern auch noch im nahe gelegenen Engels- 
kirchen Betriebe eroffnen sollte, da gab es fiir den engstirnigen 
Vater Engels nur eins: Sein Sohn muBte sch-leunigst m it ins 
Geschaft!

M it siebzehn Jahren  «Handlungsgehilfe» in Barmen, den 
V ater auf dem Biiroschemel und nach Feierabend als Chef — 
das war gar n icht nach dern Geschmack unseres Friedrich 
Engels. Leicht h a tte  es eine vorzeitige Explosion geben
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konnen. Zum Gliick gehorte es zum guten Ton im dam als 
modernen Kaufmannsleben, die Stam m halter fruhzeitig m it 
der grofien W elt bekannt zu machen. Der W ind von Ubersee 
sollte ihnen um  die Nase wehen, Auslandsverbindungen und 
A bsatzm arkte gait es zu erobern, das grofie Geschaft verlangte 
grofiere Horizonte. Siebzehn Jah re  alt, fuhr Friedrich Engels 
im Sommer 1838 nach Bremen, einem der Tore zur W elt. 
Dort gab ihn sein Vater beim Pastor Treviranus in Q uartier 
und in das Grofihandelsburo des Konsuls Leopold in die 
Lehre. Konsul Leopold hat ihm  keineswegs die Lust zum K auf
mannsleben beigebracht und Pastor Treviranus nicht die Liebe 
zum frommen Lebenswandel. Denn fur Friedrich Engels h a tte  
die Stunde der Freiheit geschlagen.

H in ter ihm lag das «Muckertal», wie er nun das ihm  im 
Herzensgrund liebe, aber durch den dort herrschenden Geist 
verleidete Tal der W upper nannte. H inter ihm der heimische 
Textilbetri'eb m it seinen arm en ,1 ausgebeuteten Menschen, 
denen «keine W ahl blieb als die zwischen dem irdi& hen 
Schnaps der Kneipen und dem him mlischen Schnaps der 
Pfaffen» und denen es ganz gewifi besser h a tte  ergehen konnen. 
Schon im ersten seiner von ^Bremen aus veroffentlichten 
«Briefe aus dem W uppertal» m acht F riedrich Engels es klar, 
da6 er n icht etwa die A rbeit, n icht die Maschinen fur das 
Elend der P roletarier verantw ortlich m achte, da8 alles ganz 
anders sein konnte, «wenn nicht der Betrieb der Fabriken 
auf eine so unsinnige. Weise von den Inhabern gehandhabt 
wurde». Freilich — Losungen hatte-der junge Mann, der den 
Fesseln vaterlicher Aufsicht eben entronnen war, noch n ich t 
anzubieten. Aber es war wie die Ankiindigung grofier Veran- 
derungen in  seinem eigenen Leben und im Leben derer, denen 
er bis zum letzten Atemzuge eng verbunden bleiben sollte, 
den Arbeitenden, Ausgebeuteten in aller W elt, und es war 
eine m utige T at, dafi er, kaum  ein Jah r in Bremen, auf alle 
Gefahr hin ein solches W ort in der Presse wagte — einer, der 
so «unsinnigerweise» m it einem der deutlich genannten Be- 
triebe umgehenden Inhaber war schliefilich der eigene V ater...

Schwester Marie indessen darf m iterleben, welche sttir- 
mische Entwick-lung der Bruder in Bremen durchm acht. 
Wie alle in ihm schlummernden Krafte, Talente, Sehnsuchte 
nun aufbrechen. M it welchem Feuereifer je tzt, da n icht mehr 
Zwang dartiber steht, ein junger Mensch m it G leichgesinnten 
die Hohen der K ultur erobert, sich m it der W elt, wie sie war, 
auseinandersetzt. W ie er Wissen aus immer neuen Biichern
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an sich reifit, die fortgeschrittensten Geister sich als Vor- 
bild w ahlt, sich dabei aber auch gleichzeitig zum ersten Male 
seiner eigenen Jugend, ihrer Freuden und ihres Oberschwangs 
bewufit w ird. Friedrich Engels in Bremen — das ist wie die 
Neugeburt eines Menschen, der eine ungebandigte K raft 
erprobt, eine K raft, die ei'nmal dazu beitragen w ird, die 
W elt zu verandern.

. Was der Konsul Leopold zu bieten hat, das lernt F ried
rich Engels im Handum drehen. B illig, noch billiger produ- 
zieren, b illig , noch billiger einkaufen, teuer, noch teurer 
verkaufen — das scheint die ganze «Weisheit»! Aber oben, 
auf dem Boden des Kontorhauses, liegen auf einer K iste 
taglich neue Bucher, hangt zwischen den Dachbalken eine 
H angem atte, Engels hat sie selbst gezeichnet; dorthin riickt 
er aus, wann immer er kann, und liest und lernt und lerrit. 
Je tz t, wo es ihm  keiner vorschreibt, nennt er selbst es «ochsen», 
denn der heilige Eifer hat ihn tiberm annt, und begeistert 
spiirt er, wie sich ihm entschleiert, was die W elt im Innersten 
zusam m enhalt. Schulden beim Buchhandler? Da kann F ried
rich Engels nur lachen. Das soli der Vater nur ruhig bezahlen! 
Was es fur Bucher waren? Von einem einzigen Tage heifit 
es in einem Briefe an Marie, der «Alte» — Konsul Leopold — 
sei kaum  fort gewesen, da habe er sofort zu lesen begonnen. 
Er notiert: Lenaus «Faust», Raumers «Geschichte der Hohen- 
staufen», D iez’ G ram m atik der romanischen Sprachen. Er 
studiert Naturwissenschaften, er liest Werke aller Wissens- 
gebiete, er briitet uber der Philosophie eines gewissen Hegel. 
Die D ichter des «jungen Deutschland», Heine und Borne,- 
werden verschlungen und heifi d iskutiert. E ine junge Dich- 
terin , die noch kein Mensch kannte, fa llt ihm  m it ihren ersten 
Versen auf; er schreibt sofort einen A rtikel dariiber, der auch 
erscheint. Sie bekam in der biirgerlichen W elt einen bertihm- 
ten Nafnen, A nnette von Droste-Hiilshoff.

Als F riedrich Eugels in Elberfeld aufs Gym nasium  ging, 
h a tte  eines Tages einer seiner M itschiiler im D eutschunter- 
rich t eine Frage gestellt, die den Lehrer erschtitterte. Er hatte  
gefragt, wer denn dieser Goethe gewesen sei, uber dessen Tod 
m an jungst so viel gesprochen habe. Und der Lehrer antwor- 
tete: «Ein gottloser Mann».' Engels selbst hat es erzahlt. 
W undert sich einer, dafi dieses «Muckertalgymnasium» ihm 
nichts h a tte  bieten konnen im Vergleich zu der freien Lehr- 
und S tudienzeit in Bremen? Als Engels zwanzig Jahre alt 
war, erfiillte ihm  die. M utter einen Herzenswunsch. Er schrieb
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an Marie: «Die M utter hat m ir zu W eihnachten eine Anweisung 
auf Goethes saintliche Werke geschickt, ich habe mir gestern 
gleich die zuerst erschienenen Biinde geholt und gestern abend 
bis 12 m it dem groBten GenuB in den ,W ahlverwandschaften‘ 
gelesen. Das ist ein Kerl, der Goethe! Wenn Du noch so ein 
Deutsch schreibst wie der, so w o llt’ ich Dir alle fremden 
Sprachen gern erlassen.», Denn Sprachen lernen, so viel und 
so gut es nur ging, das war eine Leidenschaft, die Friedrich 
Engels durch sein ganzes Leben begleitet hat. Er ging in ein 
Bremer Kaufm annsklub. «Das Beste, was da ist», schreibt 
er, «sind die vielen Zeitungen, hollandische, englische, ame- 
rikanische, franzosische, deutsche, tiirkische und japanische. 
Bei der Gelegentlichkeit habe ich Tiirkisch und Japanisch ge- 
lern t und verstehe somit 25 Sprachen.» Kleine Ubertreibung? 
Dam als vielleicht. Immerhiii schreibt er gleich zum  SpaB 
einen Brief in englischer, spanischer, hollandischer Sprache, 
sie von Satz zu Satz wechselnd...

Dazwischen nim m t Engels Tanzstunden, lernt fechten, 
geht Schlittschuh laufen, beginnt zu reiten, was ihm bis 
in die hohen M annesjahre hinein lieb war und wotilgetan 
hat. Neben der L itera tu r aber, die fiir ihn zu den Notwendig- 
keiten des Lebens gehorte, die er als kritischer Leser. genoB 
und zu der er selber viel Schones und W ichtiges beigetragen 
hat, entzundete sich in diesen Jahren  seine Neigung zur 
Musik. Sie nannte er «die beste Seite Bremens». Er schwarmt 
fiir H andel und Mozart, er t r i t t  einer Singakadem ie bei und 
w irk t m it bei der Auffiihrung von O ratorien, ja  er fangt sogar 
an, selbst zu komponieren, und schreibt seiner Schwester 
begeistert fiber das Erlebnis eines Beethovenkonzerts. «Das 
ist gestern abend eine Symphonie gewesen! Diese verzweiflungs- 
volle Zerrissenheit im ersten Satz, diese elegische W ehmut, 
diese weiche Liebesklage im Adagio und dieser gewaltige, 
jugendliche Posaunenjubel der F reiheit im dritten  und 
vierten Satz!» „

Da haben w ir das W ort, das die jungen Menschen ent- 
flam m te, m it denen Friedrich Engels in Bremen umging: 
Freihejt! Sie genossen die Freiheit fiir sich selbst in vollen 
Zugen und gewifi auch so, wie' Jugend einmal iiber die Strange 
schlagt 4. Ihre Verkorperung jedoch fand Friedrich Engels 
in N atur und G eistesw elt-. Hier w aren die Bezirke, wo sich 
frei umherzutumrrieln ihm imriier tiefes Bediirfnis und hochste 
Befriedigung war. In Bremen ist es die Weser. Viermal 
schwimmt er in  einem Zuge hin' und her iiber den FluB, ein
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glanzender Schwimmer sein Leben lang! Sobald ein Gewit- 
ter oder Sturm  losbricht, n im m t er einen Kahn und setzt 
alle seine K raft ein, das schwanke Fahrzeug uber die tanzen- 
den W ellen hinweg zu m eistern; die entfesselte N atur liebt 
er fast noch mehr als die schlummer'nde. Und das kontinente- 
umspiilende Meer w ird ihm zum Symbol der ruhelosen 
Erneuerung und ewiger F ruchtbarkёit irdischer K rafte... 
«Das liebste K ind der N atur, der Mensch, als freier M ann nach 
den langen Kampfen des Jungenalters, nach der langen E nt- 
fremdung zur M utter zuriickkehrend, hat auch die Trennung 
von sich selber, dieSpaltung in der eigenen B rust iiberwunden», 
heifit es in einer Verherrlichung des freien selbstbewufiten 
Menschen durch den jungen Engels.

Vorlaufig aber war m an einundzwanzig Jah re  a lt, und da 
m eldete der preufiische V aterstaat sich m it seinen Gesetzen. 
«Erwarte bio8 von dem Fiirsten etwas Gutes, dem die Ohrfei- 
gen seines Volkes um den Kopf sehwirren und dessen Palast- 
fenster von den Steinwurfen der Revolution zerschm ettert 
werden», h a tte  eben noch der junge Rebell an einen ehemaligen 
Schulfreund geschrieben. Da schrieb ihm schon die M ilitar- 
behorde des Konigs von Preufien, und Friedrich Engels, 
ein gut Stuck weiter auf dem Wege zu sich selbst, mufite 
einriicken 5. Es gait, der M ilitard ienstpflich t zu geniigen ®. 
Aus deni, der eben noch in Ged^nken Palastfenster m it Stei- 
nen bom bardierte, wurde der Bom bardier 7 Friedrich Engels 
im G arde-FuB artillerie-R egim ent8 zu Berlin.

Zum Gliick gab es dort n ich t nur eine Kaserne, sondern 
auch eine U niversitat. E in S tudent namens K arl Marx h a tte  
sie gerade verlassen. An dieser U niversitat h a tte  vor Jah r 
und Tag auch ein recht bekannter Philosoph gelehrt, eben 
jener Hegel, m it dessen Gedankenwerk sich Engels schon in 
Bremen weidlich herumgeschlagen hatte. Nun, dam it wiirde 
m an sich noch weit m ehr beschaftigen miissen! Und so safi, 
wenn er dienstfrei war, Bom bardier Engels als Gasthorer 
in der Vorlesung...

Texterlauterungen
1 Sauerland — Teil des R heingebietes an der Sauer, dem NebenfluS

der Mosel _
2 die Kordel lind die L itze — Zierschnur und Zierband
3 die Pietistenseele (ironisch) — From m ler
4 iiber die Strange schlagen (hauen) — aus dem R ahm endes E rlaubten ,

des Schicklichen, treten
6 einriicken einberufen (m obilisiert) werden
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e Es gait, der Milltardienstpflicht zu genfigen — m an muBfe die 
M llitard ienstpflich t erfullen

7 der Bombardier — kleiner m ilitarischer Rang bei der A rtillerie
8 das Garde- Fufiartillerie- Regiment гвардейский пехотный артил

лерийский полк

Obungeti
- I. Teilen Sie den T ext in  einzelne Abschnitte. Geben Sie jedem 

A bschnitt einen T itel.

II. S tellen Sie einen P lan  zum  Text in Form von Fragen zusam-
men.

II I . C bersetzen Sie ins Russische:

keck; die rote Farbe riihrte von den Abwassern der Farbereien 
her; auf der Spur sein; nach etwas trachten; etwas handhaben; 
schulpflichtig; verkommen; es mochte geschehen; die Geschicklich- 
keit; ihm haben wir es wohl zu verdanken; die Obertreibung; 
sich umhertummeln; vorlaufig; sich melden; die Militarbehorde.

IV. F inden Sie im  T ext Synonyme xu den W ortern:

die Zensur; die Ziichtigung; artig; der Schreibtisch; vor kurzem; 
hinzufiigen; die Traurigkeit; meistern; das Studium; besinnen.

V. E rklaren Sie auf deutsch folgende aus dem Text entnom m ene 
W orter und Ausdrucke:

anziiglich; alles war dazu angetan; sich etwas von der Seele 
schreiben (sprechen, reden); etwas handhaben; jemandem sein 
Herz ausschiitten; der Herzenswunsch; es war ihm lieb; es tat 
ihm wohl; fiir etwas schwarmen; niemand lieS es sich traumen; 
er trat einer Singakademie bei; in einem Zuge (etwas tun); 
in vollen Zugen (etwas genieflen); etwas meistern; er hatte 
sich weidlich herumgeschlagen; mit Feuereifer; im Handumdrehen.

VI. In welchem Zusamm enhang sind im  Text folgende W orter 
gebraucht?

Bitter; gelegentlich; manierlich; das Erlebnis; glanzend; losbrechen; 
der Satz; entziehen; ankniipfen.

V II. O bersetzen Sie ins Deutsche:

покраснеть от стыда; публично; несправедливость (не
правда); удесятерить; удвоить; утроить; первоначально; налет 
с воздуха; подрастающее поколение; вольнодумный (ерети
ческий); полное собрание сочинений; в шутку; олицетворение; 
приложить все силы; военный долг (обязанность); свободный 
от службы; вольнослушатель.
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V III. Erzahlen Sie fiber:
a) das W uppertal
b) die Entw icklung der T ex tilindustrie  im  W uppertal
c) das Leben der A rbeiterfam ilien im W uppertal
d) die Selbsterziehung des jungen Engels
G ebrauchen Sie dabei folgende W orter und W ortgruppen:

a) sanft steigende Berge; schroff; waldig; sich spiegeln; die 
Abwasser; vergiften; durchflieSen; Schifferhauser;

b) sich herausbilden; das Zentrum der Textilindustrie; Man
chester; zusammenriicken; verzehnfachen; dem Fortschritt auf 
der Spur sein; mechanische Mittel; handgesponnen; herstellen; 
Gewebe; Baumwollzeuge; Seide; Dampfmaschinen; das Antlitz der 
Gesellschaft; neue Anlagen; das kapitalistische Gesetz;

c) sich beugen; niedrige Raume; der Kohlendampf; einatmen; 
die- Lebenslust; der Webstuhl; die Schwindsucht; schulpflichtige 
Kinder; die Stelle vertreten; der Lohn; verkommen lassen; das 
Elend;

d) vorschreiben; ochsen; iibermannen; entschleiern; Buchhand- 
ler; notieren; studieren; verschlingen; diskutieren; dichten; de^ 
Herzenswunsch; die Leidenschaft; Fremdsprachen; tanzen; fechten; 
reiten; schwimmen; Schlittschuh laufen; bis in die hohen Man- 
ne^jahre hinein; wohltun; die Notwendigkeit des Lebens; ge- 
niefien; die Neigung zur# Musik; schwarmen fu r.. . ;  die Auffiih- 
rung von Oratorien; komponieren; begeistert sein; tiefes Be- 
diirfnis; hochste Befriedigung;'in einem Zuge; alld seine Kraft 
einsetzen; meistern; ein selbstbewufiter Mensch.

IX. B ilden Sie Satze m it den W ortern: der Lauf, die Anlage, 
der Betrieb, e rhalten , umgehen, begleiten. Gebrauchen Sie dabei 
die W orter in ihren verschiedeneri Bedeutungen. '

X. S tellen Sie zwei kleine Erzahlungen zusam men, gebrauchen 
Sie dabei folgende W orter und Redewendungen:

1) появиться на свет; веселое беззаботное детство; стро
гий отец; многогранные способности; жажда деятельности; 
еретические взгляды; неудовлетворенные стремления; по-своему; 
столкновение с обществом; несправедливость; иметь в виду; 
воспитывать ребенка в своем духе; под надзором родителей; 
страх перед наказанием; исключение; раскрыть душу; дове
рять; жизненный путь; бурное развитие;

. 2) развитие промышленности; технический прогресс; изме
нить облик; капиталистические законы; критический взгляд 
на окружающее; страшная бедность; расширить и увеличить 
производство; богатая и уважаемая семья; изготовлять; изу
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чать опыт; наладить деловые связи; основать фирму; наслед
ник рода; завоевать рынки сбыта; эксплуатируемые люди; не 
остается выбора; управлять производством; освободиться от 
оков (уз); до последнего вздоха; оставаться союзником; не 
обращая внимания на опасности; предвестник больших изме
нений; осмеливаться (отваживаться на что-то).

Thomas R ing  

DIE M A IFEIE R  DES NIKODEM US E ISE N D R E H E R

Nikodemus Eisendreher, R ekrut bei der Eisenbahner- 
truppe in  Munchen, lag friih um vier Uhr wach. Er starrte  
an die Stubendecke. So also begann der 1. Mai 1890. Heute 
so llte ein W eltieiertag, ein K am pftag, ein Tag fiir alle Ar- 
beiter sein. Das war ein ungeheurer Gedanke. Nikodemus 
sprach halb lau t vor sich hin: «Alle Arbeiter der Erde...»

E in  Schmatzen und Grunzen storte ihn bei diesen Gedan- 
ken. E r luftete die Bettdecke, sah hin. Ach, der Greenhuber! 
Dann ro llte  er sich wieder in seine Decke ein und sann wel
ter. Alle A rbeiter der E rde...

U nten an seinem Schrank safi Greenhuber, ein nieder* 
bayrischer Bauernsohn. Er schob gerade einen halben Schwar- 
tenm agen 1 in seinen Frefiladen 2. Umsonst h a tte  er n icht den 
dicken Stiernacken. Jede Woche empfing er drei grofie Post- 
pakete. Er holte daraus fiir Feldwebel, Unteroffizier und 
Stubengefreiten einen A nteil heraus, der Rest war fiir Green
huber allein. Keiner sonst kriegte einen Fetzen ab. Green
huber und Frefisack waren ein und dasselbe W ort in der 
zweiten Kompanie.

Dieser Greenhuber stand jeden Morgen in  aller Fruhe auf, 
in der dicken Luft voller Ausdiinstungen, Schweifi und Leder- 
geruch, und verschlang ein halbes Pfund W urst oder Speck. 
Dann betete er einen Rosenkranz 3 und legfe sich wieder hin 
bis zum Wecken.

Schneidig schm etterte der H auptm ann beim  M orgenappell 
die heutigen Parolen hinaus. Die Sozialisten haben eine Re
volution vor. A larm bereitschaft. Keiner darf die Kaserne 
verlassen. Pro Mann zehn Patronen. «Und wenn euer Vater 
und euere M utter darunter ist — sobald  ich zum Angriff
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befehle, mtifit ihr blind gehorchen. Wo das V aterland ruft, 
da g ib t es kein Elternhaus.»

Der dicke Kompaniefeldwebel verkiindete hinterher: 
«Und dam it euch die Zeit n ich t zu lang w ird, kriegt 
jeder einen Krug Bier.» Greenhuber leckte sich die breiten 
Lippen.

Heute war ein gemutliches Gewehrreinigen und Putzen. 
Der H auptm ann ging selber herum, schnauzte n icht, nein, 
er sprach freundlich m it dem einen: wo er her sei, w ieviel 
sie zu Hause seien; m it dem andern: wer von den Geschwi- 
stern m al erben solle und wie grofi der Hof sei. Den Bauern- 
burschen schwoll der Kamm 4.

Aber es gab welche, bei denen weder Leutseligkeit noch 
F reibier verfing 6. Sie w urm ten den Alten. 6 Sie gaben vor- 
sichtige, zuruckhaltende 'Antworten und beteiligten sich 
n ich t an der ausgelassenen Stim m ung.

Die Gewehre standen geputzt und eingefettet, die Kruge 
waren leer. H auptm ann und Spiefi waren verschwunden. 
Je tz t ging das richtige A llotria an-7. Die Grofibauern waren 
in der Mehrzahl. Sie hanselten Knechte und Arbeiter m it 
ihrer Maifeier:
- «Schaut mal her, ihr R evolutionare, hab t ihr eine solche 
Feier. E in  Bier kriegen wir,i Kalbfleisch kriegen w ir, exer-' 
zieren, brauchen wir n ich t, und was haben eure Leute? Die 
ziehen m it einem roten Fetzen ,in den Strafien umher.» «Seid 
mal still, ihr Grofimauler 8! Das kriegt ihr, dafi ihr schon 
eingeseift werdet 9, wenn der A lte kom m andiert.»

«Ihr Neidhammel 10, Giftschlangen, r o t e . Slaviner, die 
n icht arbeiten  und alles teilen wollen.»

«Arbeiten — das miissen wir schon, fur einen Saulohn X1. 
iTeilen — das ta ten  ^ i r  schon, n icht alles allein fressen, wie 
der Greenhuber da.»

Greenhuber safi breit und w uchtig  am Tisch, m it stum pfem  
Blick, m it beiden Backen kauend. Aus der rechten Faust 
fagte das lange Dolchmesser, m it der linken um klam m erte 
er ein saftiges Stuck Schinken. E r schien n ich ts wahrzuneh- 
men. P lotzlich reckfe er den muskulosen H als und stierte 
zum Fenster. Von dort kamen Gesang, Hochrufe: «Es lebe 
die Internationale!»

Greenhuber stand in voller Lange und schwang seinen 
Dolch m it H irschhorngriff uber den Tisch.

«Him m elsakrament, K reuzttirken 12, wenn es nun schon 
losgehen ta te , die Schiefiereif W enn ich so einen R evolutionar
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vor m ir hatte , ein B ajonett ta t  ich ihm in seinen Bauch hin- 
einrennen und umdrehen!»

Kaum hatten  die Stubenkam eraden seine W orte erfaBt, 
als sie auch schon einen m achtigen K latsch horten. Green
huber lag am Boden, so lang er war. Kochend vor Zorn kniete 
Nikodemus auf ihm und bearbeitete m it Boxhieben Green- 
hubers riesige K innladen. Das war das Signal zu einer all- 
gemeinen Rauferei. E inige verschanzten sich zwischen den 
B ettgestellen. Die anderen gingen m it Schemeln und Messern 
vor.

Die Chargierten 13 hatten  die Ruhe w iederhergestellt. 
Aber im Verlauf weniger M inuten war die Nachricht von der 
H etz in der Kaserne herum. Alles d iskutierte, nahm  Partei, 
die M annschaft war in  zwei Lager gespalten. Der Offizier 
vom Dienst stolperte vor Aufregung iiber seinen Degen, 
Ordonanzen flitzten , der W achhabende verriegelte das Tor.

«Das w ird euch schon eingesalzen werden 14, ihr Roten! 
Grad in  dem Augenblick, wo die Kompanie alarm iert werden 
sollte gegen die R evolu tion ise drautien, fangt es hier drin 
an! Eine Meiiterei ist das, eine Verschworung, daftir gibt es 
Festung!»

Der Feldwebel schlofi die Tiir ab. Nikodemus, der Schmied 
H irzl und fiinf Rekruten standen m it gefesselten Handen und 
w arteten  auf den H auptm ann.

«Hirzl, je tz t t r i t ts t  du m ir auf den Fu8, so fest du kannst.»
«Ich soil dich treten?»
«Das ist das einzige, was u n s 're tte n  kann.»
E rst langsam begriff H irzl. Dann holte er m it dem eisen- 

beschlagenen Absatz a u s 15. Nikodemus bifi die Zahne auf 
die Lippen. E in bayrischer Schmied kann treten  wie ein Pferd.

Der H auptm ann safi m it seinen Leutnants an einem lan- 
gen Tisch. Die V erhandlung begann. M it w ichtiger Miene 
stand  der Feldwebel h in ter ihm und schob ihm die Stamm- 
rolle hin. Gegentiber dem Fenster hockten die Zeugen, einige 
m it Verbanden. Der H auptzeuge Greenhuber h a tte  einen 
weifien Turban um seinen Bauernschadel.

Von den Angeklagten wurde Nikodemus zuerst aufgerufen. 
E r h ink te  heran.

«Sie haben die Rauferei angefangen.»
«Ich habe dem Greenhuber eine Ohrfeige hingehauen, 

Herr H auptm ann.»
«Na, das ist schon angefangen. Sie standen in einem poli- 

tischen Gegensatz zu dem Zeugen Qreenhuber?»
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Nikodemus zuckte m it den Achseln. «Das kann ich gar 
n ich t wissen, Herr H auptm ann.»

«Aber Sie haben gehort, was der Greenhuber sagte, und 
deshalb haben Sie ihm  die Ohrfeige gegeben.»

«Nix hab ich gehort, Herr H auptm ann.»
«Was, Sie wollen behaupten, n icht gehort zu haben, was 

alle Zeugen iibereinstim mend angeben? W arum  haben Sie 
Ihren Kam eraden denn angegriffen?»

«Er ist plotzlich aufgestanden wie ein W ilder und hat 
m ich dabei auf den Fufi getreten.»

Nikodemus zeigte seinen Stiefel vor. Die Narbe eines gro- 
fien Nagelschuhes war in das Oberleder eingekerbt.

«Und Sie wollen seine W orte n icht gehort haben?»
«Herr H auptm ann, schauen Sie sich dem Greenhuber 

seinen Hacken an. Wenn der Ihnen dam it au ftr itt, dann ver- 
lieren Sie auch die Besinnung und horen nichts mehr.» 

Allgemeines G elachten
«Driicken Sie sich n icht so subordinationsw idrig aus. Sie 

bleiben bei der Behauptung, dafi das der Grund war?»
Nikodemus bleib t dabei. Der Fufi w ird vom Arzt u n te r- 

sucht. Keiner der Zeugen kann nachweisen, dafi ein po liti- 
sches W ort gefallen ist.

«Jeder der Angeklagten erhalt 14 Tage Dunkelarrest. 
Weggetreten!»

Die Arbeiter Miinchens haben ohne Zwischenfall demon- 
striert.

Texterlduterungen
1 der Schwartenm agen — eine Sort'e W urst
2 der FreBladen (grob) — der Mund, das Maul
8 einen Rosenkranz beten — Gebete hersagen
4 Den Bauernburschen schwoll der Kamm — die Bauernburschen fiihl- 

ten sich w ichtig; sie b ildeten  sich viel ein
6 weder Leutseligkeit noch F reib ier verfing — weder F reundlichkeit

noch Bier half
9 Sie w urm ten  den A lten — sie argerten den A lten
7 J e tz t  ging das richtige A llo tria  an — je tz t fing der Unfug erst recht an
8 ein GroBmaul — ein Prahlhans; ein Mensch, der zu prahlen lieb t
* ih r w erdet schon eingeseift — m an wird euch schimpfen

10 ein N eidham m el— jem and, der im m er neidisch ist
11 fiir einen Saulohn arbeiten  — schlecht bezahlt werden
12 H im m elsakram ent, K reuztiirken — Fliiche
13 die C hargierten Offiziere (hier: Unteroffiziere)
14 Das w ird  euch schon eingesalzen werden — ihr w erdet schon etwas

abbekommen; ihr w erdet bestraft werden 
16 Er holte m it dem A bsatz aus ^  er tra t m it dem A bsatz stark  auf
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Obungen

I. Beantw orten Sie folgende Fragen:

1. Woran dachte Nikodemus Eisendreher аш 1. Mai?
2. Was teilte der Hauptmann den Rekruten an diesem Mor

gen mit und wie war die Stimmung in der Kaserne?
3. Was spaltete die Mannschaft in zwei Lager?
4. Was tat Nikodemus, um sich zu rechtfertigen?

II. E rklaren  Sie folgende W orter und Ausdrficke auf deutsch:

ein FreBsack; schneidig; die Alarmbereitschaft; blind gehorchen; 
jemanden anschnauzen; eine zuriickhaltende (Antwort); eine 
ausgelassene Stimmung; jemanden hanseln; er schien nichts 
wahrzunehmen; Partei nehmen (fiir etwas; fiir jemanden); in 
einem politischen Gegensatz zu jemandem stehen; sich subor- 
dinationswidrig ausdriicken; bei der Behauptung bleiben; etwas 
nachweiseh.

III. O bersetzen Sie ins Russische:

ein ungeheurer Gedanke; Schmatzen und Grunzen; er stierte 
zum Fenster hinaus; die Meuterei; die Verschwbrung; in aller 
Frjihe aufstehen; dicke Luft; Hochrufe; hocken; heranhinken; die 
Arbeiter haben ohne Zwischenfall demonstriert.

IV. Obersetzen Sie ins Deutsche:

1. Каждый день он вставал на рассвете и съедал полфунта 
колбасы или шпига. Потом ложился снова и спал до по
будки. 2. Солдаты получили по 10 патронов на человека. 3. Капи
тан дал приказ к наступлению. Солдаты не хотели слепо 
повиноваться. 4. Этот человек всегда давал осторожные, сдер
жанные ответы и не принимал участия в общем веселье.
5. Мимо промчался дежурный офицер. 6. Порядок был быстро 
восстановлен. 7. В течение нескольких минут весть облетела всю 
казарму. 8.0бвиняемые стояли со связанными руками. 9. Он на
ступил мне на ногу каблуком, подбитым железом. 10. От боли 
он закусил губу. 11. Свидетели и обвиняемые стояли у ок
на. 12. У главного свидетеля была белая повязка на голове.
13. Все свидехели единогласно утверждали, что обвиняемый начал 
драку. 14. Врач внимательно осмотрел ногу. 15. Рабочие могли 
без помех провести демонстрацию в Мюнхене.
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V. Geben Sie anhand des Textes die C harakteristik  der handelnden 
ftersonen:

a) Nikodemus Eisendrehers
b) Greenhubers
it) des H auptm anns

VI. Beschreiben Sie die Rauferei in der Kaserne der zweiten Kom- 
■jpanie nach folgendem Plan:

1. Der AnlaB zur Schiagerei.
2. Zwei'Lager in der Mannschaft.
3. Die Folgen der „Schlacht“.

V II. Erzahlen Sie uber das Verhor, ohne die direkte Rede zu 
gebrauchen. -

V III. Setzen Sie, wenn notig, das Bestim m ungswort ein:

. . .  Hauptmann saB mit . . .  Leutnants an . . .  langen Tisch. 
f . . Verhandlung begann. Mit wichtiger Miene stand . . .  Feld- 
|rebel hinter ihm «und schob ihm . . .  Stammrolle hin. Gegen- 
tibcr . . .  Fenster hockten . . .  Zeugen, einige mit . . .  VerbSn-
den___  Hauptzeuge Greenhuber hatte . . .  weifien Turban um . . .
Bauernschadel. Von . . .  Angeklagten wurde Nikodemus zuerst 
:|ufgerufen. „Sie haben .... Rauferei angefangen“, sagte . . .  Haupt- 
mann.

Christoph Hamm

SZENEN GEGEN DEN ATOM KRIEG

Japan  1957. E ine Krankenschwester. E in am erika- 
nischer Arzt. E in am erikanischer Offizier. Ein Fischer.

• Dessen Madchen. — Auf der Biihne steh t ein K ranken- 
bett, in dem ein atom kranker Fischer liegt. Daneben ein 
Stuhl und ein Tischchen, an dem sich eine Krankenschwe
ster zu schaffen macht.

F i s c h e r :  Setz dich her!
S c  h  w e s t e r :  W ir diirfen uns nicht m it Ihnen un- 

terhalten . W enn Sie sprechen, w ird die Entztin- 
dung Ihrer Zunge schlimmer.

F i s c h e r :  Sie w ird bald nicht mehr entziindet bein.
S ' c h w e s t e r :  Wieso?
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F i s c h e r :  Weil ich sie nicht mehr haben werde. 
Man w ird sie m ir rausreifien, dam it ich sonst am 
Leben bleib.

S c h w e s t e r :  M anchmal geht die A tom krankheit 
auch zuriick.

F i s c h e r :  Sie geht immer vorwarts. (Die Schwester 
setzt sich zu ihm.) Sie friBt und frifit: W ie ich wach 
werde, spur ich sie fressen.

S c h w e s t e r :  W ir tun  doch alles.
F i s c h e r :  Das ist wenig. W arum lafit ihr mich so 

lange leben? Das ist verdachtig, dafi ihr mich so 
lange leben lafit, wo ihr jeden m it Krebs unter 
M orphium in die Grube dammern lafit.

(Der A rz t und ein amerikanischer Offizier treten ein.)
F i s c h e r :  Ich weiB, ihr w ollt eure Studien machen 

an der lebenden Leiche.
A r z t :  Schwester, wer hat dem P atien ten  erlaubt 

zu sprechen?
S c h w e s t e r :  E r tu t es einfach.
A r z t  (zum Fischer): Wenn Sie das lange machen, 

kriegen wir die Zunge jiberhaupt n icht in 
Ordnung.

F i s c h e r :  Ob ich rede, ob ich still bin, es ist eins.
A r z t :  Sie sind iibernervos. Sie mtissen den W illen 

zur Genesung haben.
F i s c h e r :  H a tte t ihr eure Bombe n icht iiber unseren 

Fischgriinden explodieren lassen, brauchte ich 
keinen W illen zur Genesung. Ich werde nicht mehr 
gesund, also will ich nicht gesund werden. Lafit 
m ich nicht langsam sterben, laBt mich schnell 
abfahren.

O f f i z i e r :  Niemand bedauert die Vorfalle bei der 
B ikini 1 -Insel mehr als w ir. Es war auch fyr uns 
eine Uberraschung. Ich kann nur sagen, w ir be- 
dauern es aufs tiefste.

F i s c h e r :  Ihr bedauert es, aber ich liege hier. Ihr 
bedauert es, aber eure Explosionen folgen einander 
in immer kiirzeren Abstanden. Ihr bedauert es, 
aber ihr beutet mein Ungluck aus.

A r  z t  (leise zum Offizier): Das sind die psychischen 
Depressionen.

O f f i z i e r :  W ie sehen Sie den weiteren Krank- 
heitsverlauf?
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A r z t :  Das ty^ische B ild eines verm ehrten Leuko- 
zytenzerfalls. In zwanzig Tagen werden w ir wahr- 

. scheinlich die Zunge am putieren. In acht M onaten 
beide Beine, als nachstes dann den rechten Arm.

O f f i z i e r :  Und der Ausgang?
A r z t :  E x i tu s 2 selbstverstandlich. Aber es kann 

lange dauern.
O f f i z i e r :  Kommt der P a tien t m it der Aufienwelt 

in  Verbindung?
A r z t :  Nur seine B rau t besucht ihn ofter, sonst nie- 

m and.
O f f i z i e r :  Das ist gut.
A r z t :  Sein Leiden ist w eiter n ich t ansteckend.
O f f i z i e r :  Aber das, was er spricht. ,
A r z t :  E inheim ische Arzte haben versucht, den Pa- 

tien ten  in eine japanische KHnik iiberzufiihren. 
Ich bin interessiert, ihn hier zu behalten.

O f f i z i e r :  Selbstverstandlich.
A r z t  ( zum Fischer): Es hat sich herausgestellt.dafi 

Ih r Leiden ansteckend ist. W ir mtissen Sie deshal'b 
separieren.

(Der A rz t gibt ein Zeichen. D ie Schwester geht 
hinaus und kommt m it zwei Krankenpflegern  
wieder, die ein Gitter in der M itte  der Biihne, 
zwischen Ttir und Bett, aufstellen. Davor w ird  
ein S tuh l gesetzt.)

F i s c h e r :  W arum  sperrt ihr mich ein?
A r z t :  E ine hygienische Mafinahme.
S c h w e s t e r :  Seine B raut ist gekommen.
A r z t :  Achten Sie darauf, dafi n icht zuviel gesprochen 

w ird.
(A rz t und O ffizier ab. Das Madchen tr itt ein. Sie 
w ilt au f das Bett zugehen.)

S c h w e s t e r :  Nur bis ans G itter.
F i s c h e r  (zur Schwester): Geh h in au s!.
S c h w e s t e r :  Der Doktor hat gesagt, ich soil hier- 

bleiben, und Sie diirfen nur wenig sprechen.
F i s c h e r  (schreit): Geh hinaus! (Dann stiller.) Du 

bist wie die andern.
(Die Schwester geht hinaus.)

M a d c h e n  (hinter dem Gitter): Vier Wochen hast 
du mich n icht sehen w ollen. Die Zeit ist m ir lang 
geworden.
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F i s c h e r :  Bis't du gekommen, m ^ h  zu beliigen?
M a d c h - e n :  Es ist die W ahrheit. ^
F i s c h e r :  Du hast einen ancteren Mann.
M a d c h e n :  Ich habe dich
F i s c h e r :  Deine H aarpom ade verpestet die Luft.
M a d c h e n :  Ich geh mich waschen.
F i s c h e r :  Bleib!
M a d c h e n :  Ich hab dir m itgebracht, was du gem 

iЙt. (Reicht eine Tasche durch das Gitter.)
F i s c h e r :  Mir ist zuwider, was du zubereitet hast.
M a d c h e n ^  Du m ochtest es sonst.
F i s c h e r :  Deine H ande sind schmutzig. (Das M ad

chen.beschaut ihre H ande.) G ib ’s zu. (Das Madchen 
schweigt.) G ib ’s zu!

M a d c h e n :  Sie sind schm utzig, da du es sagst.
F i s c h e r :  Du redest nach, was du nicht glaubst.
M a d c h e n :  Ich w ill dich nicht ungeduldig machen.
F i s c h e r :  Du bist hafilich geworden.
M a d c h e n :  Ich habe meinen Leib gebadet fiir dich, 

mein Gesicht gesalbt. .
F  i s с h e r: Das hi lft wenig, wenn deine H aut runz- 

lig ist. (Das Madchen weint lautlos.) Du w irst 
a lt. Weine n ich t, rede! Schrei! Schrei doch, daB 
du nur aus Gewohnheit kommst, dafi ich dir eine 
Last bin, dafi du mich hafit m it m einef K rankheit 
und dem E iter, und weil. ich d id r  nicht lieben kann 
wie andere M anner lieben. Dafi es dir weh tu t, wenn 
du n ich t ja  sagen kannst bei andern. Sag’s doch!

M a d c h e n  (w irft das Gitter uni und geht zum Bett):  
Ich sage es nicht.

F i s c h e r :  Du brauchst es nicht zu sagen, ich weifi, 
du denkst es.

M a d c h e n :  Ich habe Angst vor jedem Tag, dafi 
ich n icht schwach werde,. aber es tu t nichts, weil 
ich weifi, du hast mehr Schmerzen.

F i s c h e r :  Geh weg, ich kann dich n icht ansehen.
*  M a d c h e n :  Du kannst mich kiissen.

F i s c h e r :  D am it du den Tod davon hast. Und warum, 
wenn ich dich n ich t lieb habe. Die Schwester, die 
ist besser, aber du bist hafilich.

M a d c h e n :  W arum  sagst du das?
F i s c h e r :  Ich w ill, dafi du gehst.
M a d c h e n :  Lug nicht.
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F i s c h e r  (erschdpft): Es ist, weil ich bald sterbe, 
und ich will nicht, dafi ich noch an etwas hange. 
Ich will Ruhe. Ich w ill, dafi du dich trennstvon  
m ir und mich hafit, denn ich will nicht, dafi jem and 
traurig ist deshalb, weil ich abfahre, denn es lohnt 
nicht.

M a d c h e n :  Es lohnt. W enn ich weinen werde um 
dich in der Fischkuche, und sie werden fragen 
warum , werde ich sagen, dafi du gestorben bist 
an der falschen Sonne von B ikini. Und sie werden 
begreifen, dafi es schlecht ist, wenn ein junges 
Madchen w einen mufi deshalb, und sie werden 
zornig sein. Und das ist gut so. Je tz t sollst du mich 
ktissen, dam it ich etwas mitnehme von dir.

F i s c h e r :  Was hast du vom Kufi eines Toten?
M a d c h e n :  W ie sehr du^lebst!

* *
*

London 1958. Arbeiterw ohnung. E in A rbeiter. Seine Frau.
— Der. A rbeiter t r i t t  ein. Setzt sich schwer.

F r a u :  W arum kommst dli schon aus der Fabrik?
A r b e i t e r :  Sie haben mich hinausgeworfen. Weil 

ich m it dem onstriert habe.
F r a u :  Das war doch nur gegen die Atombomfoe.
A r b e i t e r :  Nur?
F r a u :  Du hast keine A rbeit mehr. W ir haben kein 

Geld mehr.
A r b e i t e r :  Ich werde auch n ich t schnell neue 

Arbeit bekommen. ,
F r a u :  Ich bHlige deine Ansichten. Aber h a ttest 

du n ich t besser getan, sie zu verbergen?
A r b e i t e r :  Ansichten haben ist kein Beruhigungs- 

m itte l. Was h ilft es, dagegen zu sein, ohne etwas da- 
gegёn zu tun?

F r a u :  Unser Sohn stud iert. Sie werden ihm  das S ti- 
pendium  streichen.

A r b e i t e r :  E r w ird es um diesen Preis n icht weiter 
haben wollen.

F r a u :  Da kommt ein groSer Zug die Strafie herab.
A r b e i t e r :  H eute dem onstrieren die S tudenten.
F r a  u: Da ist unser Sohn. Er trag t ein .Transparent. 

Ich will ihn rufen, da6 er zu uns heraufkom m t.
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A r b e i t  e r: E r w ird n ich t antworten. Es ist ein 
Schweigemarsch.

F r a u :  Er setzt seine Zukunft aufs Spiel.
A r b e i t e r: Aufs Spiel wurde er sie setzen, wenn 

er n ich t m it dem onstrierte. Sie haben kein Erbar- 
rnen, wenn es g ilt, uns zu vernichten. W ir durfen 
keine Furcht haben, wenn es g ilt, unser Leben 
zu erhalten . Ich gehe auch m it.

F r a u :  W enn du m itgehst, gehe ich auch. Aber wir 
setzen alles auf eine Karte.

A r b e i t e r: Es g ib t nur die eine Karte.
(S ie  gehen.)

Те xterlduter ungen
1 Bikini — Insel im S tillen  Ozean, zu am erikanischen Atom-, besonders

W asserstoffbombenversuchen benutzt, deren verheerende W irkungen 
M assenproteste in  alier W elt hervorriefen.

2 exitus — Tod, Ende

Obnngen
I. O bersetzen Sie ins Russische:

sich an etwas zu schaffen machen; Studien machen; etwas aufs 
tiefste bedauern; an etwas hangen; sich von etwas trennen; das 
Stipendium streichen; seine Zukunft aufs Spiel setzen; Erbarmen 
haben.

II. Obersetzen Sie ins Deutsche:

все равно; неожиданность, сюрприз; через короткие проме
жутки времени; дальнейший ход болезни; типичная картина; ис
ход (болезни); изолировать (больного); (мне) противно; не стбит; 
демонстрировать; любой ценой; поставить все на карту.

III . Driicken Sie m it anderen W orten aus:

die Krankheit geht zuriick; in die Grube dammern lassen; etwas 
in Ordnung kriegen; iibernervos sein; den Willen zur Genesung 
haben; psychische Depression; das Leiden ist weiter nicht anstek- 
kend; hygienische MaBnahmen; die Zeit ist mir lange gewor- 
den; den Tod von etwas haben; die Absicht billigen; ein 
Schweigemarsch; seine Zukunft aufs Spiel setzen.

IV. F inden Sie im  Text Synonyme zu folgenden W ortern und 
Ausdrucken:

riskieren; einverstanden sein mit etwas; etwas entziehen; es hat 
keinen Sinn; etwas verstecken.
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V. In welchem Zusammenhang sind im  Text folgende W orter 
gebraucht?

Eatztindung; rausreifien; abfahren; fressen; es ist verdachtig; es 
ist eins; der Wille zur Genesung; die AuBenwelt; hafllich; die 
Ansicht; das Transparent; bedauern; einsperren; demonstrieren; 
der Zug; alles auf eine Karte setzen.

VI. B ilden Sie Satze m it den W ortern: hangen, zuriickgehen, 
Istreichen, abfahren. G ebrauchen Sie dabei die W orter in ihren ver- 
sehiedenen Bedeutungen.

V II. S tellen Sie ein Gesprach zwischen dem Arzt und der Schwe
ster zusammen.

V III. Stellen Sie eine Erzahlung iiber die K rankheit des F i
schers vom S tandpunkt eines Beobachters zusammen.

IX . E rzahlen Sie iiber das V erhalten der A rbeiterfam ilie zu dem 
Atomkrieg. '

X. Setzen Sie s ta tt  der Punkte, wenn es notig  ist, das entspre- 
chende Bestimm ungswort:

Japan 1957. . . .  Krankenschwester. . . .  amerikanischer Arzt. 
. . .  amerikanischer Offizier. . . .  Fischer. Dessen Madchen. Auf ... 
Biiline steht . . .  Krankenbett, in . . .  . . .  atomkranker Fischer 
Hegt. Daneben . . .  Stuhl und . . .  TischcHen, an . . .  sich . . .  Kran
kenschwester zu schaffen macht. ,

. . .  Arzt gibt . . .  Zeichen. . . .  Schwester geht hinaus und 
kommt mit zwei Krankenpflegern wieder, die . . .  Gitter in . . .  
Mitte . . .  Biihne, zwischen . . .  T iir.und . . .  Bett, aufstellen. 
T)avor wird . . .  Stuhl gesetzt.

Bo do Uhse

EIN  MANN NAMENS UBERLING

Der Mann hiefi Heinrich Oberling, und die Geschichte, die 
hier von ihm erzahlt w ird, ist wahr. Das sei vorausgeschickt, 
gewissermaBen zur Entschuldigung, weil sie so tibel ausgeht. 
W ir haben uns daran gewohnt zu denken, daB die W ahrheiten 
traurig  sind. Das ist aber nicht so. Gewifi fehlt es in unserer 
Zeit n icht an traurigen Erlebnissen, aber die W ahrheit hat
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im m er einen frohen Kern. V ielleicht findet ihn der Leser — 
tro tz  allem — auch in dieser Geschichte.

Der Mann also hieS Heinrich Uberling, und er sah genau 
so aus, wie man sich einen Mann solchen Namens vorstellen 
mag. E r war dunkelblond. Meist hing ihm  eine H aarstrahne 
ins Gesicht hinein, das recht unauffallig war, einen schonen 
Mund h a tte  und immer einen Zug von N achdenklichkeit trug. 
Das m ochte aber nur daher kommen, weil die Nase einw 'enig 
schief im Gesicht stand. Um Heinrich Uberlings A lter zu 
bestim m en, geniigt es n ich t, wenn w ir sagen, dafi er achtund- 
zwanzig Jah re  ha tte , denn fiir einen Bauernsohn war er dam it 
noch jung, als A rbeiter aber h a tte  er schon die H alfte seines 
Lebens hm ter sich.

Heinrich Oberlings Vater besafi einen Bauernhof im Thii- 
ringischen. Der Sohn arbeitete — es war kurz vor dem zwei- 
ten W eltkriege — in einer der vielen Fabriken, die SchnelK 
feuergewehre herstellten .

Als Bauerrisohn konnte er noch ruhig  drei, vier Jah re  
warten* bis sich die E ltern  entschliefien’ wurden, aufs 
A ltenteil zu ziehen, dann konnte er ein M adchen aus seinem 
Dorfe heiraten und den Hof iibernehmen. Als A rbeiter h a tte  
er schon langst seine ei'gene Fam ilie m it ein paar Kinderrt 
haben sollen.

Das Mifiliche war eben, dafi er als Bauernsohn zur A rbeit 
gehen muflte.

■Dabei war der Hof seiner E ltern  n icht einm al gar so klein. 
E igentlich gehorte H einrich U berling einer Schicht an, deren 
w irtschaftliches W ohlergehen angeblich durch besondere 
Vorrechte gesichert worden war.

Behaupteten doch die Redner, die manchm al in braunen, 
betrefiten Uniformen aus der S tad t in die Dorfer kam en, 
nur um der Bauern w illen sei der Umstiirz vollzogen worden. 
H einrich  U berling glaubte diesen W orten n ich t, denn er war 
yon N atur aus m ifitrauisch. Sein Vater aber, der Joseph 
Uberling, ha tte  ein Leben voller Miihsal h in ter sich und 
wollte auf sein Ende zu noch etwas hoffen. Darum  lieh er 
diesen Verheifiungen irdischen Wohlergehens- glaubiger sein 
Ohr als den Predigten des Pfarrers vom ewigen Leben.
■, Urid liefi sich zunachst n icht alles recht gut an? Joseph 
Uberling safi auf seinem «Erbhof» und drehte seinen G laubi- 
gern, die ihn durch Jah re  hindurch m it Forderungen gequalt 
hatten , eine lange Nase. Nun konnten sie ihm n icht mehr 
drohen, dafi sie ihn m it dem weifien Stab vom Hofe treiben
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jvtirden. Sie muBten sogar noch zustim men, als der Zins fiir 
ihre Darlehen heruntergesetzt wurde. Da trium phierte  der 
Mte iiber das M ifitrauen des Sohnes, ging in die W irtschaft 
Snd trank  sein Glas B ier am  Tisch der reichen Bauern.

Aber es blieb n ich t lange so. Bald kamen neue Gesetze, 
l ie  das Leben im Dorf gew altig anderten. Bisher h a tte  Joseph 
Dberling die Milch seiner Kiihe, die Eier, die ihm die Htihner 
legten, und das Korn, das auf dem Felde reifte, nach seinem 
Qutdiinken verkauft. Das horte je tz t auf. Er h a tte  die Milch 
№ die Molkerei abzuliefern. Dort schrieb m an ihm  einen 
schlechten P reis dafiir gut. Die M agermilch wurde ihm  zu- 
fiickgegeben, und von dem gutgeschriebenen Preis wurde ein 
hiibsches Siimmchen dafiir abgezogen. Im iibrigen durfte er 
lange w arten , bis m an ihm das Geld auszahlte. Dann kam  die 
fEierabgabe, und schlieBlich nahm  m an ihm auch das Korn 
ab, und er mufite zufrieden sein m it dem, was m an ihm dafiir 
gab. Das war nicht viel. M anchmal auch war es gar nichts, 
tiamlich wenn das Firianzam t einfach die Beitrage fiir Steuer- 
riickstande beschlagnahm te. Oder m an te ilte  ihm schlechten 
Kunstdiinger zu, den er gar n ich t h a tte  haben wollen. Die 
F u tte rm itte l wurden knapp und stiegen im Preis, so blieben 
die Schweine mager, und- die Kiihe gaben weniger Milch. 
Ach, alle Dinge gingen den Krebsgang.

• Joseph Uberling, der weiBe H aare bekam in  dieser Zeit ; 
und rasch verfiel,-versuchte noch eine H ypothek auf seinen 
schuldenbeladenen Hof zu bekommen. Aber die G laubiger 
schuttelten  die Kopfe und sagten: «Mann, wie sollen w ir das. 
tun? W ir haben doch keine Sicherh£it mehr fiir unser Geld.»
! Der A lte war n icht mehr zufrieden. W enn er an den mii- 
den Abenden die Zeitung las, seufzte er und m einte: *«Wir 
sind eben getauscht worden, w ir Bauern. Fiir uns h a t der 
g taa t nichts iibrig, er g ib t ja  alles den Arbei.tern. Fur die hat 
m an Schiffe, m it denen sie in der W elt spazierenfahren, und 
m an bau t ihnen sogar Autos.»
. M it der Zeit wurde es so schlimm auf dem Hof, da6 sie ' 
sich umschauen mufiten, ob es n ich t irgend etwas hinzuzuver- 
dienen gabe. H einrich Oberling, der Sohn, entschlofi sich, 
in die Fabrik  zu gehen. Es fiel ihm  nicht leicht, denn er war 
an die Arbeit unter freiem Himmel gewohnt. E r liebte das 
eigenbrotlerische Bauernhandwerk, bei dem man allein 
war und Zeit ha tte , "seinen Gedanken nachzuhangen, Aber 
es blieb nichts anderes zu tun  iibrig, denn der Hof verkam von 
Tag zu Tag. Der A lte war m it Heinrichs EntschluB sehr
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einverstanden. G laubte er doch,daB sie nun vom Wohlergehen 
der Arbeiter profitieren konnten.

Gegen seine eigenen Erw artungen wurde H einrich Oberlmg 
rasch ein guter Arbeiter. N icht nur, daB er schnell lernte, 
m it den Maschinen umzugehen; er lernte es auch, m it den 
Menschen umzugehen. und ein guter K am erad zu sein. Aber, 
w ie eifrig er auch w ar, die w underbare R ettung, die sich der 
A lte von Heinrichs EntschluB erhofft hatte , blieb aus.

Gewifi verdiente H einrich n icht schlecht. Die Summe, 
die oben auf der rechten Ecke der L ohntute stand, war rund 
und  fe tt und gefiel dem Auge. Was aber in der unteren Ecke 
davon ubrigblieb, nachdem  all die kleinen Abziige gemacht 
worden waren, die der S taat und seine Institu tionen  verlang- 
ten, war sehr viel bescheidener und recht unansehnlich.'

Da Heinrich nun des Morgens und des Abends m it der 
Bahn fahren mufite und da er sein Essen in der S tad t kaufte, 
brachte er nicht viel heim. Wenn man bedachte, dafi auf der 
anderen Seite seine A rbeitskraft dem Hofe fehlte, schien 
es fraglich, ob die Muhe tiberhaupt lohne.

Alles in allem waren also die Dinge n icht besser geworden, 
lind Heinrich war oft verdrossen, wenn er das Elend zu Hause 
sah und sein eigenes Elertd, welches darin bestand, dafi er 
die schwere Last des A rbeiters zu tragen h a tte  und gleichzeitig 
die U nselbstandigkeit des Bauernsohnes erdulden mufite.

Er schrieb die Schuld den Zeiten zu und denen, die Her- 
ren der Zeit waren, den Braunen. Sie gaben den Bauern nicht, 
was sie ihnen versprochen hatten , und sie nahmen den Arbei- 
tern, was ihnen zustiand. H einrich Uberling bekam beides 
am  eigenen Leibe zu spiiren. Dies bedriickte ihn, doch war 
er ja  gewohnt, dafi es ihm schlecht erging, und er erw artete 
sich n icht viel. Was ihn aber erb itterte , war, daB er zu allem 
auch noch ein frohliches Gesicht machen sollte. Friihlings- 
feste gab es und Erntefeiern und alle m eglichen Festlichkeiten, 
bei denen man von ihm verlangte, dafi er aufmarschiere und 
paradiere und recht laut und kraftig  singe.

Das war ihm zuviel, und er liefi es sich merken. E r m aulte 
und schimpfte, und als ihm  eines Tages in der Fabrik  jem and 
wieder einm al eine Sammelbuchse unter die Nase tlielt, da 
schtittelte er erst den Kopf und schlug dann die Biichse dem 
aufdringlichen Sammler aus der Hand. Der k laubte die 
Biichse vom Boden auf und m achte sich davon. Die Arbeiter 
liefen zusammen, und einige von ihnen begliickwunschten 
H einrich und sagten: «Das hast du gut gemacht.» Andere
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schm unzelten und nickten ihm schweigend zu, viele aber 
m achten bedenkliche Gesichter.

Als H einrich Uberling am  nachsten Morgen m it seiner 
schiefen Nase vor dem Fabrik tore stand und w artete, dafi 
es geoffftet werde, kamen zwei von der Polizei. Sie drehten 
Heinrich ganz einfach die H ande auf den Riicken und legten 
ihm H andschellen an. So fiihrten sie ihn davon. Jene, die 
dabeistanden, wagten nicht, etwas zu sagen.

Spater erzahlten sie es den anderen, und die Geschichte 
ging von Mund zu Mund. M it der Arbeit k lappte es n icht 
recht an diesem Tage. Die Transmissionsriemen rutschten 
von den Scheiben, die Bohrer zerspiitterten, und immer 
wieder lief einer zum andern, um sich ein W erkzeugteil 
auszuborgen, und fragte dabei: «Ja, was sagst du denn dazu, 
dafi sie den U berling eingesperrt haben?»

Aber was sollte man dazu schon sagen? «Mit uns kon
nen s ie ’s ja machen», antw orteten die meisten resigniert, 
oder sie sagten gar: «Wir miissen uns h a lt alles gefallen 
lassen.»

Doch m einten sie es gar n ich t so. Schliefilich liefien sie 
die A rbeit vollig liegen und sprachen nur noch davon, was 
fiir ein guter Kamerad yfld A rbeiter der H einrich U berling 
gewesen war. Sie angstigten sich, wenn sie daran dachten, 
was ihm bei der Polizei oder wohin immer m an ihn gebracht 
haben mochte, geschehen werde. Dann arbeiteten sie wieder 
eine W eile, aber sie ta ten  es voller Unlust.

Da der H einrich Oberling auch am nachsten Tage fehlte, 
fingen sie gar n ich t erst m it der A rbeit an. W ohl wufiten sie, 
dafi sie sich m it solchem Proteste auch selber in  Gefahr brin- 
gen konnten. Aber jeder dachte: Ich bin ja  n icht allein, die 
anderen sind auch dabei.

Als die W erkm eister und Aufseher m erkten, dafi es anders 
keine Ruhe geben werde, gingen sie zur D irektion und m einten, 
der H einrich Oberling sei unbestreitbar ein recht guter A r
beiter gewesen und dafi ihm  einm al die Galle tibergelaufen 
sei, sei doch noch kein Verbrechen.

«Natiirlich, naturlich», sagte der leitende Ingenieur, der 
den Oberling kannte, «man raufi etwas tun , dafi er heraus- 
kommt.»

Und er rief auch gleich erst bei der Polizei und dann bei 
alien rnoglichen anderen Stellen an, bis er schliefilich heraus- 
fand, wo der Uberling safi, und dann sprach er m it den Leuten 
dort auf die verbindlichste Weise.
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«GewiS, das kann man verstehen», sagte er. «Geben Sie 
ihm nur eine Lektion, die hat er ja  schliefilich verdient, aber 
dann lassen Sie ihn gehen.»

Am dritten  Tage wurde Heinrich U berling w irklich aus 
dem Lager entlassen. E r kam  aber nur einen Augenblick in 
die Fabrik . N iem and sah auf, als er kam, und alle ta ten , als 
sei n ich ts geschehen, und als sei er eben nur einm al ein paar 
Tage fortgeblieben. Er griifite n ieht und sagte kein W ort, 
und er packte seine Sachen zusammen und ging gleich wieder 
hinaus. Da hoben die anderen doch ganz vorsichtig  ihre 

■ Blicke, und sie sahen, dafi sein Gesicht sich verandert hatte.
Nun war n ich t nur seine Nase schief, auch sein Mund hing 

seltsam  schrag im Gesicht und war gar n icht mehr schon. 
Seine Augen standen w eit offen und blickten starr an alien 
vorbei. E igentfich ging er wie ein B linder, der seinen Weg 
n u r aus Gewohnheit kennt und nichts sieht.

Was H einrich Uberling so verandert hatte , was ihm im 
Lager geschehen war, erfuhr niem and, denn er sprach m it 
niem andem  dariiber. E r erhangte sich auf dem Hofe seines 
Vaters noch am gleichen Abend. Er starb  m it achiundzwanzig 
Ja h re n  und war als Bauernsohn noch recht jung und h a tte  ; 
auch als Arbeiter die H alfte  seines Lebens noch zu leben gehabt.

Seine Leiche wurde von der Polizei beschlagnahm t. Die 
Leute im Dorf nam lich waren sehr aufgebracht uber diesen 
Tod und n icht m inder waren es die Arbeiter i n  der Fabrik . 
Die Behorden, die klug sind, dachten, dafi es kein gutes Bild 
geben wiirde, wenn die Arbeiter der Fabrik  und die Bauern 
des Dorfes den Heinrich U berling gemeinsam zu Grabe tragen 
wurden.

Obungen

I. Bearitworten Sie. folgende Fragen:

1. Wie sah Heinrich Uberling aus?
2. Wie auderten neue Gesetze das Leben im Dorf?
3. Warum entschloS sich Heinrich Uberling, in die Fabrik 

zu gehen?
• 4. An welche Arbeit war Heinrich gewohut?

5. Warum war der alte Uberling mit'Heinrichs Entschlufi 
einverstanden?

6. Warum war Heinrichs recht grofier Lohn doch keine 
Rettung fiir die Familie?

, 7. Warum fiihlte er sich so elend?
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8. Was erbitterte ihn am meisten?
9. Warum machten einige Arbeiter bedenkliche Gesichter, 

als Heinrich die Biichse aus der Hand des aufdringlichen Samm- 
lers schlug?

10. Was geschah am nSchsten Morgen vor dem Fabriktor?
11. Wie standen die Fabrikarbeiter m it Heinrich Uberling?
12. Wie kam es, dafi die Arbeiter, trotzdem es gefahrlich 

war, doch protestierten?
13. Wie war Oberlings Ruckkehr in die Fabrik?
14. Warum wurde Uberlings Leiche von der Polizei be- 

schlagnahmt?

II. Erklaren Sie mit anderen Worten auf deutsch:

etwas vorausschicken; .unauffallig; wirtschaftliches Wohlergehen; 
einen Umsturz vollziehen; ein Leben voller Miihsal (hinter sich' 
haben); jemandem eine lange Nase drehen; nach seinem Gutdun* 
ken; die Magermilch; jemandem etwas zuteilen; alle Dinge 
gingen den Krebsgang; schuldenbeladener Hof; eigenbrotlerisch; 
verkomnien; profitieren; unansehnlich; es scheint fraglich; alles 
in allem; etwas am eigenen Leibe spiiren; das war ihm zuviel; 
maulen; aufdringlich sein; sich davonmachen; begliickwiinschen; 
schmunzeln; ein bedenkliches Gesicht machen; sich in Gefahr 
bringen; einem lauft die Galle tiber; auf die verbindlichste 
Weise; jemandem eine Lektion geben; aufgebracht sein.

III. Obersetzen Sie ins Russische:

1. Die Wahrheit hat einen frohen Kern. 2. Alles liefi sich zunachst 
recht gut an. 3. Den Krebsgang gehen. 4. Von Tag zu Tag mehr 
verkommen. 5. Er schrieb die Schuld den Zeiten zu. 6. Das war ihm 
zuviel, und er liefi es sich merken. 7 .. ..  dafi ihm einmal die 
Galle iibergelaufen sei, sei doch noch kein Verbrechen.

IV. Obersetzen Sie ins Deutsche:
обычное (ничем не примечательное) лицо; недоверчивый по 
натуре человек; угрожать кому-нибудь; новые законы значи
тельно изменили жизнь; это прекратилось; удержать значи
тельную сумму (денег); искусственные (химические) удобре
ния; это было ему нелегко; ничего другого не оставалось; 
удивительное спасение; в общем и целом; испытать на своей 
шкуре; работа не клеилась (не ладилась); работать с неохо
той; подвергать себя опасности; бесспорно; что ты на это 
скажешь?
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V. Teilen Sie den T ext in 4 — 5 Abschnitte. Geben Sie jedem  
A bschn itt einen T itel.

- VI. Erganzen Sie folgende Satze:

Die Geschichte geht . . .  aus. In unserer Zeit fehlt es 
an . . .  . Der Mann sah genau stf aus, wie . . . .  Ein Zug von 
. . . .  Die Fabrik steMt . . .  her. Er gehSrte . . .  an. Besondere 
Vorrechte . . . .  Um . . .  willen. Er qualte ihn mit . . . .  Der Alte 
triumphierte fiber . . .  . Das Korn . . .  auf dem Felde. Die Milch 
an die M olkerei. . .  . . .  abziehen. Zufrieden sein qiit . . .  . Ich 
mufi mich umschauen, ob es . . . .  Mit den M aschinen... . Es 
scheint fraglich, ob . . .  . Sein Elend bestand darin, daB ____

VII. Setzen Sie, wenn notig, ein passendes Bestim m ungsw ort ein:

a) Das war ihm zuvieJ. Er maulte und schimpfte, und als 
ihm . . .  Tages in . . .  Fabrik jemand wieder einmal . . .  Sammel
buchse unter . . .  Nase hielt, da schtittelte er e r s t__ Kopf und
schlug dann . . .  Buchse . . .  aufdringlichen Sammler aus . . .  Hand.

b) Seine Leiche wurde Von . . .  Polizei beschlagnahmt. . . .  
Leute ini Dorf namlich waren sehr aufgebracWt fiber . . .  Tod 
und nicht minder waren es . . .  Arbeiter in . . .  Fabrik. . . .  8e- 
h6rden, die klug sind, dachten, dafi es . . .  gutes Bild geben 
wiirde, wenn . . .  Arbeiter . . .  Fabrik und . . .  Bauern . . .  Dor- 
fes . . .  Heinrich Oberling gemeinsam zu Grabe tragen wiirden.

V III. In w elchem  Zusamrnenhang'werd«n im  T ext folgende Worter 
gebraucht?

unauffailig verkommen
Nachdenklichkeit erhoffen
Altenteil die Lohntute
Wohlergehen unansehnlich
mifltrauisch '  verdrdsseu sein
mit dem weiBen Stab J „ Unselbstandigkeit
beschiagnahmen  ̂ aufdringlich
schuMenbeladen ausborgen
hinzuverdienen auf verbindlichste Weise

IX . B ilden Sie Satze m it den Wortern: Schuld, treiben, umgehen, 
Stab. Gebrauchen S ie  dabei die Worter in ihren -verschiedenen'Bedeu- 
tungen. . : .

X . Setzen Sie passende Verben ein: 1 .

Auf dem Felde . . .  das Korn.
Er mufite die Milch an die M olkerei. . .  .
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Man sollte das Geld . . .  .
Das Finanzamt . . .  die BeitrSge fut Steuerriickstaride.
Der Sohn . . . ,  in die Fabrik zu gehen.
£r lernte, mit den Mas<;hinen.........
Heinrich muBte die schwgte Last des Arbeiters . . .  und die 

Unselbstandigkeit des Bauernsohnes . . .  .
Er . . .  dem Sammler die Biichse aus der,Hand.
Die Arbeiter . . .  ihn und sagten; „Das hast du gtit gemacht." 
Die Hande auf den Riicken . . .  und HandscHelleij . . . .
Die Arbeiter . . .  nicht, etwas zu sagen.
Die. Transmissiohsriemen . . .  voti deti Scheiben, die Bohrer . . . .  
Ein Arbeiter lief zum andern, um sich ein Werkzeiigteil . . .  . 
Sie .„. die Arbeit liegen.

'Sich selber in Gefahr . . . .  '
Die Werkmeister . . . ,  da& es keine Ruhe geben werdev 
Der leitende Ingenieur . . .  bei der Polizei an. - 
Uberling wurde aus dem. Lager . . . .  ~
Seine Leiche wurde von der Polizei . . . .

Jan Petersen

D IE FROSCHHAND

(gekilrzt)

Professor K urt S iebert..? Ich las die Zeitungsnotiz noch- 
einm al. Professor Siebert aus W ien h a tte  auf deni Chirurgen- 
kongreB das Korreferat gehalten? Ich kannte doch den P ro 
fessor! Es War w ahrend des zweiten W eltkrieges...

Ich begegnete dem Professor in einem Internierungslager in 
Kanada, h in ter fiinffachem S tacheldraht. Bis zu dem Tag, da 
ein blutjurijger kanadischer M ilitararz t im Lager eine Reihenun- 
tersuchung durchfiihrte, h a tte  ich mich m it Professor Siebert 
nur gelegentlich un ierhalten . E in stiller Mensch wie er verlor 
sich  in dem ziisam m engeballten Haufen Gefangener; die vier 
hohen Eekttirm e des Lagers, m it M aschinengewehren be-stuckt, 
bew achten , fiinfzehnhundert In ternierte. In diesem Lager, 
bei M ontreal, war. ich auch erst kurze Zeit. Die K anadier 
reclineten mich zu den U nruhestiftern, und deshalb .h a tte  
ich in ihrem weiten Land schon einige andere durch S tachel
d rah t behiitete Fleckchen Erde m it festtreten durfen.

2* 35



Eines Morgens mufiten w ir uns in einer groBen Baracke 
einfinden und entkleiclen. «In Einzelreihe antreten!» wurde 
dann befohlen. Da standen w ir nun, spUtternackt, und riickten 
langsam, zur anderen Seite des Raumes vor. Dort erw artete 
uns ein pausbackiges M ilchgesicht in Offiziersuniform und 
Schildmtitze. B reitbein ig  safi der Offizier auf seiriem Stuhl. 
E r h ielt ein kurzes, dickes Stockchen, das Zeichen seiner 
Offizierswiirde, in  der Hand und wiederholte autom atisch, 
in kurzen, regelmSBigen Abstanden: «Husten Sie m al... Husten 
Sie m al...»

Professor Siebert stand vor m ir. Als ihn  der Offizier m it 
seinem  Stockchen beruhrte, sah ich, wie es in der Halsschlag- 
ader des Professors klopfte. A lsw ir gingen, um unsanzuziehen, 
arbeitete  es im Gesicht des Professors, doch seine Augen hatten  
einen merkwiirdigen starren Ausdruck: als tappe er im Nebel 
und wisse n ich t, wo er sei und was um  ihn vorgehe. Vor unseren 
Gefangenenkleidern, die tiber niedrige Holzbanke verstreut 
lagen, blieb er regungslos stehen. Als ihn der Sergeant gleich 
darauf m it eiriem saftigen Soldatenfluch zur Eile antrieb, 
ru h rte  er sich nicht. Er sah den Sergeanten stumm an. Sein 
B lick ging durch den Mann hindurch. Ich half dem Professor 
beim  Ankleiden. Zuerst liefi er es willenlos geschehen, doch 
dann kam wieder Glanz in seine Augen, und er lachelte m ir 
zu. «Du bringst ihn in seine Baracke», nahm  ich m ir vor.

W ir waren nur wenige Schritte  uber den kahlen, festgetrete- 
nen Lehmboden des riesigёn Lagerplatzes gegangen, den unse
re Gefangenenbaracken kreisform ig einschlossen, als der 
Professor meinen Arm packte. Der groBe, wuchtig gebaute 
Mann, er mochte in der M itte der Fiinfziger sein, war sehr 
aufgeregt. «Ich muB m it Ihnen sprechen!» stieB er heraus. 
«Ich habe sonst niem and, m it dem ich dariiber sprechen 
капп.»

W ir gingen auf den Gang zu, der sich zwischen dem langge- 
streckten Oval der Holzbaracken und der fiinffachen Stachel- 
drahtum zaunung rings um das Lager zog. Die «StraBe der 
Diskussionen» nannten  wir diesen Gang. Tag fur Tag umkreis- 
ten hier In tern ierte  das weite Rondel! des Lagers, erzahlten 
sich «ihren Fall»,' schim pften auf dies und jenes im Lager 
oder «klarten» in hitzigen Auseinandersetzungen dieW eltlage.

W ir hatten  bald ein Stuck des Weges h inter uns gebracht, 
doch der Professor ging schweigend neben m ir her, den Blick 
auf die Berge gerichtet, auf die Berge dunstig blau in der 
Fem e. «Nur n icht das erste W ort sprechen», dachte ich, Ich
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konnte m ir denken, was w ahrend der sogenannten Reihenun- 
tersuchung in dem Professor' vorgegangen war. Ich wufite, 
er war eiri beruhm ter Chirurg der W iener U niversitatsk lin ik . 
Doch warum  schwieg er jetzt? H atte  ihn vorhin plotzlich  
der Lagerkoller 1gepackt? Die K rankheit der m eistenG efange- 
nen? H a tte  er sich nun, hier draufien, wieder gefafit? Schon 

■ moglich. H ier suchte ich oft selbst Ruhe und K onzentration, 
■wenn ich iiber etwas nachdenken, wenn ich dem Larm en der 
vfelen Menschen in  den Baracken entgehen wollte. Hob man 
den B lick tiber die S tacheldrahtzaune, so war nur der glasklare * 
kanadische H im m el da, eine riesige, blafiblaue K uppel. 
Die W eite des Landes verlor sich in ihr, und alles darin  wurde 
zu Punkten: die Menschen und selbst die einzelnen hohen 
P appeln , die vor dem H intergrund der fernen Berge standen.

Der Professor unterbrach meine Gedanken, Er blieb ruckar- 
tig , wie auf Kommando, stehen. Sah m ich an.

«Ich kann nicht mehr! Soli ich mich hier auch erniedrigen 
lassen!? Da mu8 m an sich von so einem uniform ierten Schno- 
sel 2... W ie auf dem Viehmarkt!» Der Professor atm ete in 
kurzen StoBen. In seinen Augapfeln waren rote Aderchen. 
«Wissen Sie, Menschen aus der ganzen W elt sind zu m ir gekom- 
men, um sich von m ir operieren zu lassen! Auch Lords aus 
England. Und was ist nun aus m ir gewqrden? Ach...!» Der 
Professor m achte. eine verlorene Handbewegung. Dann ging 
er m it groflen Schritten  weiter. ■

J e tz t war ich es, der schwieg. «Was kann ich ihm nur sa- 
gen?» grubelte ich. Wie gut verstand ich ihn. Und doch: Der 
Professor gehorte zu den In tellektuellen  im Lager, die um 
sich eine Mauer errich tet hatten , eine Mauer aus den Gewohn- 
heiten und G edanken ihrer besseren Tage. H inter dieser imagi- 
naren Mauer suchten sie vor alien W iderw artigkeiten im Lager, 
ja  vor den Geschehnissen in  der W elt Schutz. Sie waren unab- 
lassig bem uht, sich von allem  und alien abzugrenzen. Ihrer 
M einung nach war dies der einzige Weg, eine Personlichkeit 
zu bleiben. Vergebliches Bemiihen! Gerade weil sie Einzel- 
ganger w aren, stiefien sie sich bei den geringsten Anlassen 
innerlich wund. W ir funfundzwanzig aktive A ntifaschisten 
im Lager hatten  auch hier gemeinsame Aufgaben, so grundver- 
schieden wir waren: antifaschistische Seeleutej die die E nglan
der von auslandischen Schiffen geholt hatten , Spanienkam p- 
fer, politische Em igranten. Doch ob Seeleute, Soldaten der 
F reiheit, Professoren, Schriftsteller oder Schlosser, uns alle 
einte ein grofies Ziel. So war es immer gewesen, in der H eim at
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und nun erst recht in der Fremde. «Was walzt du Probleme!» 8 
dachte ich. «Ein verzweifelter Mensch w artet auf ein gutes 
Wort!»

«Alle im Lager schatzen S ie ,'H err Professor. Alle wissen 
doch, wer Sie sind!» begann ich. «Sie mussen das Treiben 
hier n ich t so tragisch nehmen. Was hier geschieht, ist doch 
in unserem Leben nur eine Episode. Keine angenehme, das 
gebe ich zu.»

«Und die Schiefierei vor zwei Tagen! Alles mogliche kann 
hier noch passieren!» ereiferte sich der Professor.

Ich antw ortete n ich t. Auch der Professor schwieg, lief 
verbissen neben m ir her. H ier ging es rauh zu, das stim m te.

Es war am  friihen N achm ittag gewesen, als wir plotzlich 
Schiisse hdrten und zu den Barackenfenstern sturzten. Auf 
dem riesigen P la tz  zwischen unseren Baracken stand der 
Sergeant-M ajor, der Oberfeldwebel des Lagers, und schiittelte 
drohend die Faust zu einem der W achtturm e hinauf. Das war 
alles, was zu sehen war. Den Anlafi zu dieser Schiefierei erfuh- 
ren w ir bald. Der W achposten auf diesem Turm h a tte  den 
Oberfeldwebel tiber den Lagerplatz gehen sehen und w ollte 
die Gelegenheit ntitzen, dem Sergeant-M ajor einen Denkzettef 
zu geben, w ollte ihm einige Schiisse durch die Schirmmiitze 
jagen, wie er spater aussagte. Der Sergeant-M ajor ha tte  ihm 
tags zuvor den Ausgang verweigert. Fur deri Soldaten war dies 
aber ein besonderer Ausgangstag gewesen. E r wollte sich m it 
seinem Madchen treffen, das ihn nur alle paar Wochen besuchen 
konnte. Die Schirmmiitze und auch der dazugehorige Sergeant- 
Major -waren unversehrt geblieben. Der Schutze bekam fur 
seinen mifigluckten Racheakt vierzehn Tage Arrest.

«Es g ib t fur mich einen Weg, hier herauszukommen...», 
begann da der Professor wieder neben mir.

Seine Augen baten um Verstehen.
«Ich mufi hier heraus, sonst gehe ich innerlich kapu tt, iqh 

ftihle das.» Der Professor schwieg einige Atemzuge lang und 
fuhr dann schnell fort: «Ich melde mich fur den D jenst in 
M alaya 4! Dafiir nehmen sie auch Internierte. Weil sie dort 
dringend Arzte brauchen!»

«Sie wollen sich ...?  Herr Professor? Da mussen Sie sich 
doch auf Jah re  hinaus verpflichten!»

Der Professor n ickte m it dem K opf.-«Ja, nattirlich. Auf 
fiinf Jahre.»

«Das steht n ich t fest. Sie werden doch vereidigt und unter- 
stehen dann englischen M ilitargesetzen, W ann Sie entlassen
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werden, hangt dann n ich t von Ihnen ab. Man kann Ihre Dienst- 
zeit ohnew ei teres verlangern, indem m an erk la rt, Sie seien un- 
kom m lich. — Vergraben Sie sich nicht in M alaya, Herr 
Professor!»

Der Professor antw ortete nicht.
«Und man wiirde Sie sicher zu irgendeinem gottverlassenen. 

Dschungelposten 5 schicken. Wer geht da schon hin?» bedrangte 
ich ihn erneut. «Ob das Ihre Gesundheit aushalt? Sie sind 
n ich t mehr der Jiingste.»

Der Professor hob hilflos die Schultern. «Was bleib t m ir 
. anderes iibrig?» Er setzte eindringlich hinzu: «Wissen Sie, was 

es heifit, wenn ein Chirurg jah re lan g 'u n ta tig  ist? Was dann 
aus seinen Handen w ird, die ein Skalpell fuhren, sollen?»

«Der Krieg kann n icht ewig dauern, Herr Professor. Und er 
b ring t das Ende der N azim acht, das ist so sicher wie das Amen 
in  der Kirche!» Ich griff nach dem Arm des Professors, zwang 
ihn stehenzubleiben. «Ihre H eim at, O sterreich, w ird Sie dann 
brauchen, notiger als jem als zuvor. Sie miissen davon ganz 
fest iiberzeugt sein: Sie werden wieder am O perationstisch 

f: in der W iener U niversitatsk lin ik  stehen! W erden Menschen 
durch Ihre arztliche K unst re tten , werden anderen die G esund
heit zuriickgeben, sie wieder zu lebensfrohen Menschen 
machen.»

Im  Gesicht des Professors zuckte es. «Sie m einen es gu t... 
Doch nach allem , was geschehen ist, kann m an daran kaum  
noch glauben», antw ortete er leise.

Viel Gram  und Leid sprachen aus dem Professor. Ich 
suchte nach W orten. '

«Doch, Herr Professor! Sie werden wieder in W ien sein. 
G lauben Sie mir!» beharrte ich.

Ich fuhlte, wie aufgewiihlt der Professor war. Jedes weitere 
-“W ort war je tz t zuviel. Auch er schien der W orte miide, denn 

lange war Schweigen zwischen uns. A ls er in seine Baracke 
zuruckging, nickte er m ir lachelnd zu.

Tief in Gedanken setzte ich den Gang um  das Lager fort. 
Die N&zis hatten  Zehntausende ermordet. Und viele > оп  
denen, die ihr Leben zu re tten  vermochten, waren innerlich  
zerstort und zerm^hlen. Auch durch das, was nachher kam.

. Der Professor hatte  geglaubt, in England ein  neues Leben 
beginnen zu konnen. Doch seine arz tliche A p p ro b a tio n 8 
gait dort n icht. Der w eltbekannte Chirurg h a tte  neue Priifun- 
gen ablegen miissen. In englischer Sprache. Der Krieg kam. 
Die Naziwehrm acht uberrannte Frankreich. England bereitete
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sich auf die Abwehr einer Invasion vor. Das Inselreich wurde 
von einer fieberhaften Erregung geschiittelt. In dieser S itua
tion  begannen einfluBreiche reaktionare Kreise, die jahrelang 
m it den Nazi's sym pathisiert hatten , eine «Haltet-den-Dieb»- 
T aktik . Ihre groBen Zeitungen starteten  eine Kampagne gegen 
die in England lebenden Fliichtlinge, verdachtigten sie, 
po ten tielle  Nazispione zu sein. «Interniert sie alle!» schrien 
diese Zeitungen. ^Zehntausende Fliichtlinge wurden verhaftet, 
Tausende bei Nacht und Nebel nach Ubersee verschleppt. 
Nach K anada und sogar bis auf die andere Seite der W elt, 
nach A ustralien. So wurden wir Antifaschisten die ersten 
Kri.egsgefangenen der Englandei;. Sie hatten . uns ja , mtihe- 
und gefahrlos, in ihrem  eigenen Land einbringen konnen. 
Und in Ubersee w urden w ir tatsachlich als Nazispione empfan- 
gen. Und dem entsprechend ■ behandelt. Wenn w ir dagegen 
protestierten , hieB es, unsere Zivilkleidung bestatige den 
V erdacht nur. Viele der In ternierten , die diese Zusammenhan- 
ge n icht begreifen konnten, standen dem erneut tiber sie herein- 
gebrochenen Ungluck fassungslos gegenuber, hatten  jeden 
G lauben an Gerechtigkeit und Menschenwurde. verloren. 
«Soil ich mich hier auch erniedrigen lassen!?» hatte  der Profes
sor ausgerufen. «Ich mufi ofter m it ihm zusammen sein, ruhig 
und geduldig m it ihm sprechen», sagte ich mir.

Schon am nachsten Tag, m ittags, richtete ich es so ein, 
daB w ir bei der Essenausgabe zusammentrafen.

«Wie geht’s, Herr Professor?»
Der Professor sah mich m it einem schnellen Blick an. •
«Sie haben mich in meinem EntschluB wankend gemacht. 

J a ,  das haben Sie erreicht», antw ortete er, ohne jeden Uber- 
gang.

W ar das ein Vorwurf? Oder wollte er einem  neuen Gesprach 
ausweichen? Er lieB mich jedenfalls stehen, ging schnejl au f 
eine G ruppe-M anner aus seiner Baracke-zu und setzte sich 
zu ihnen. «Ich mufi ihm  Zeit lassen, seiner inneren Verwirrung 
Herr zu .werden», dachte ich.

Zwei Tage vergingen. Ich lag auf meinem Feldbfett und 
las, als ich horte, wie jem and am Eingang der Baracke nach 
m ir fragte. Es war der Professor. Je tz t kan fer den Gang zw i
schen den doppelstockigen Feldbetten entlang, blieb dann vor 
mir stehen.

«Kommen Sie b itte . Sofort!» bat er.
W ahrend wir durch die Baracke gingen, m usterte ich ihn 

verstohlen. Sein Gesicht war gerotet. Und er suchte mich
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■auf? Das h a tte  er noch nie getan. Etw as Ungewohnliches muSte 
geschehen sein.

W ir waren kaum  im T reien , als der Professor erregt begann: 
«Ich habe die Froschhand gesehen! — Hier im Lager!»

Ich sah ihn verstandnislos an.
E r-fuhr sich m it der H and tiber die S tirn . «Ach so, ja,..»
Er blieb einige Schritte  lang stum m , als tiberlege er, wie 

und wo beginnen. W ir hatten  inzwischen die «StraSe der Dis- 
kussionen» erreicht. W ie gestautes Wasser, dem der Weg 
freigegeben w ird, ubersturzten sich je tz t die W orte des P ro
fessors.

«... in  der Efibaracke, heute m ittag . Kaum sitz ich am 
Tisch, da ist m ir, als trifft mich ein elektrischer Schlag. 1st das 
n ich t...!?  Ich starre zu dem jungen Burschen hiniiber, an der 
anderen Tischseite, zwei P la tze w eiter. Er ist m ir vollig fremd. 
Aber ich erkenne die Hand wieder. Seine rechte Hand! Ja! 
Das ist die Froschhand! Ich kann nichts anderes denken, 
n ichts tun , ich kann immer nur diese’Hand beobachten. Wie 
sie das Messer h a lt, es fiihrt, wie sie sich hin und her bewegt. 
So mtihelos, so sicher, so vollig unbeschwert! Doch dann denke 
ich plotzlich: «Starre n icht so! D u fa lls t auf!» Der Professor 
unterbrach sich. Sah mich an. «Aber Sie konnen ja  unmoglich 
verstehen, wortiber ich rede. Entschuldigen Sie, b itte . — 
Sehen Sie, das war eine sehr riskarite O peration. Der Junge 
h a tte  eine angeborene MiBbildung, eine sogenannte Frosch
hand. Je  zwei seiner Finger waren zusammengewachsen. 
Man w arnte mich. Jede Offnung einer Sehnenscheide oder 
Gelenkkapsel bei der O peration konnte zu einer Infektion 
fiihren und dam it zu einer Versteifung. Die Funktion der 
Hand als G reifhand ware dann ganz und gar verlorengegangen 
und alles noch schlimrrter geworden, als es schon war. — Es 
war meine P flicht, dies der M utter des Jungen klarzum achen. 
Ich selbst zogerte, die O peration vorzunehmen, und zog meine 
Entscheidtm g hinaus. Denn die Verantw ortung war w irklich 
sehr grofi. Doch die Mu4ter des Jungen liefi m ir keine Ruhe. 
Sie kam im mer wieder und bat mich, ihren Jungen zu operie- 
ren. «Gerade die rechte H and, Herr Professor!» jam m erte sie. 
«Der Junge w ird seines Lebens nie froh werden!» — Ich 
operierte den Jungen. Und die O peration gluckte! Schon 
nach einigen Wochen konnte der Junge alle Finger der Hand 
bewegen, zwar noch schwerfallig, aber er konnte sie bewe- 
gen. Er blieb noch kurze Zeit bei uns in Behandlung. Dann 
verlor ich ihn aus den Augen.»



Der Professor h ielt mich fest. In seinen Augen war ein 
feuchter Glanz. «Und hier, im fernen kanadischen Internie- 
rungslager, nach so vielen Jah ren , sehe ich diese Hand wie
der! — Verstehen Sie, was mich bewegt?»

Ich nickte stumm.
W ir gingen lange schweigend nebeneinander her. Die Sonne 

stand schon tief, war eine riesige rubinrote Kugel geworden. 
Sie setzte den Himmel in Brand, uberzog ihn m it einem flam- 
m enden, scharlachroten Schleier, so weit das Auge reichte. 
Die Berge am H orizont leuchteten. Die einzelnen hohen Pap- 
peln  im  Vordergrund aber schienen aus dem fiinffachen Stachel- 
d rah tzaun  zu wachsen.

W ie schon war diese Erde! W ie gliicklich konnten Menschen 
sein, wenn sie n icht nur an sich dachten, sondern auch fur das 
W ohl anderer lebten und arbeiteten!

Ich lenkte meine Gedanken zuruck. «Sind Sie sicher, dafl es 
dieser Junge ist, Herr Professor?»

«Ja, ja , ich habe mich inzwischen erkundigt, ganz vorsich- 
tig . Es stim m t alles. Der Junge ist aus Wien! Neunzehn ist 
er je tz t, dam als war er sechs Jah re  alt. Als ich seinen Namen 
erfuhr, habe ich m ich auch daran wieder erinnert. Es stim m t 
alles, ganz genau!»

«Und m it ihm selbst haben Sie n icht gesprochen?»
Der Professor fuhr herum. «Nein! Verstehen Sie doch, b itte . 

Der Junge muB ganz unbefangen sein, wenn ich ihn beobachte. 
Die H and mu8 sich ganz frei bewegen. Ich w ill sie arbeiten 
sehen. Vor dreizehn Jah ren  operiert! — B itte , erzahlen Sie 
niem andem  davon. Zu Ihnen konnte ich dariiber sprechen. 
Ich bin so... so froh.»

J a , in Professor Siebert wurde der friihere selbstbe- 
wufite Mensch wiedergeboren. Alles, was ihn bedriickte, 
was seine Seele in den S taub getreten hatte , versank je tz t 
um ihn.

In der L agerm itte, auf dem riesigen P la tz  zwischen den Ge- 
fangenenbaracken, trieben w ir Sport, um unseren Korper nicht 
einrosten zu lassen. D ort sah ich zum erstenm al den Schutz- 
ling des Professors. Es war ein groSer, schlanker Bursche m it 
dichtem  rotem  Haarschopf und Sommersprossengesicht. Man 
spielte B all. U nter den Zuschauern stehend, verfolgten w ir in 
dem h in  und her gehenden Spiel, unter den vor- und zuriick- 
laufenden, ausweichenden, sich duckenden und wieder hoch- 
schnellenden Spielern nur einen: den Jungen  m it dem roten 
Haarschopf.
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«Sehen Sie nur! W ie seine Hand je tz t den Ball packt!» 
fliisterte m ir der Professor zu. «Und nun — wie er wirft! 
K raftig , gut gezielt, m it sicherem Schwung!» Das Gesicht 
des Professors strahlte.

Vieles im Lager bekam je tz t fiir den Professor ein anderes 
Gesicht.

Begeistert berichtete er m ir: «Heute h a tte  ich mich zum 
Kartoffelschalen gemeldet. Zu der G ruppe, in der der Junge 
war. — Sie h a tten  ihn sehen sollen! Er war der Beste von 
alien. Un'd er m erkte es gar n icht, es schien ihm  selbstverstand- 
lich zu sein. Ganz dtinne Schalen schalte er,. rundherum , rund- 
herum , in Kringeln!» Der Professor lachte lau t auf: «Doch 
mich nehmen -sie wohl nie wieder zum K artoffelschalen 
an!»

Tags darauf sal3 ich m it dem Professor in der sogenannten , 
R ecreation-hut des Lagers, einer Baracke, die w ir selbst 
errich tet hatten . Dort konnte m an etwas ungestorter lesen 
oder schreiben, Schach und andere B rettsp iele spielen. Der 
Professor h a tte  m ich dahin d irig iert. Aus gutem  Grund. Als 
wir kam en, nahm  er neben dem dort sitzendeft rotblonden, 
ahnungslosen Jungen  P la tz ,

Der Junge schrieb an einem Brief, wie d iem eisten  im Raum . 
H eute war Ablieferungstag fiir unsere Post. Immer wieder 
hob der Professor die Aiigen von seinem Buch und lachelte 
mich gliickselig an. «Wie er den H alter umfaBt! Und was 
fiir eine schone, klare Schrift er schreibt!» schien sein stum mer, 
beredter B lick zu sagen.

Als w ir gingen, war der Professor sehr bewegt. «Was immer 
hier noch geschieht, es w ird m ictTnicht mehr treffen», begann 
er endlich. «Vergraben Sie sich nicht in Malaya!» haben Sie 
m ir mal gesagt.» Er atm ete tief und befreit aus. «Nein, nein, 
daran denke ich n ich t m ehr. Ich bin je tz t wieder ich selbst. — 
Und nun werde ich auch m it dem Jungen sprechen. Heute 
noch!»

/
Texterl&uterungen
1 Lagerkoller — W ahnsinn, durch das Leben in H aft verursacht
2 der Schnosel — dummfrecher j unger Mensch
3 Problem e w alzen — iiher Problem e nachdenken, diskutieren
4 M alaya — Staatenbund im  Siiden der, H alb insel M alakka
s ein  gottverlassener Dschungelposten — ein sehr entfernter, einsamer 

Ort im Dschungel 
« arztliche Approbation Erlaubnis fiir Arzte ihren Beruf auszii- 

iiben
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Obangen
I. Beantworten Sie folgende Fragen: ■

1. Welche Erinnerungen erw ecktejn  Jan Petersen die Zei- 
tungsnotiz> tiber das Korreferat auf dem Chirurgenkongrefi in 
Wien?

2. Wie stellte sich Petersen zu dem Wunsch des Profes- 
sorsf sich fiir den Dienst in Malaya zu melden?

3. Was erzShlte der Professor nach zwei Tagen?
4. Was m&chte den Professor wieder zu dem friiheren selbst- 

bewufiten Menschen?

II. Beschreiben Sie das Leben in dem Internierungslager. Ver- 
wenden Sie dabei folgende W orter und Ausdriicke:

funffacher Stacheldraht; Umzaunung; hohe Ecktiirme; riesiger 
Lagerplatz; mit Maschinengewehren bestiickt; Baracken; Lehm- 
boden; Wachtturm; Wachposten; Ausgangstag; Ausgang haben 
(verweigern); Essenausgabe; die EBbaracke; Reihenuntersuchung.

III. Beschreiben Sie die Episode m it der Schiefierei.

IV. Erzahlen Sie, w ie es geschehen war, daB die F liich tlinge aus 
D eutschland in England zu K riegsgefangenen wurden.

V. W as konnen Sie von der Operation der Froschhand erzahlen?

VI. Geben Sie eine Charakteristik des Professors.

V II. Erklaren Sie auf deutsch die Bedeutung folgender W orter 
und Ausdriicke:

der Unruhestifter; in Einzelreihen antreten; die Schildmfltze; 
die Offizierswiirde; im Nebel tappen'; die Auseinandersetzung; 
die Weltlage №klSren“; ein Stuck des Weges hinter sich brin- 
gen; er blieb ruckartig stehen; sich wund stofien an etwas; den 
Ausgang-verweigern; unabkommlich sein; bei Nacht und Nebel 
nach Obersee verschleppen; (seiner Verwirrung) Herr werden; 
etwas verstohlen mustern; z6gern, die Operation vorzunehmen; 
in BehandLung bleiben.

V III. O bersetzen Sie ins Russischer

Reihenuntersuchung durchfuhren;, splitternackt; pattsbackig; Milch- 
gesicht; breitbeinig; in kurzen Abstanden; er lieS es willenlos 
geschehen; ich konnte min denken; sich fassen; die Widerwar- 
tigkeit; etwas tragisch nehmen; etwas zugeben; jemandem einen 
benkzettel geben; ich melde mich fiir den Dienst in Malaya; 
etwas dringend brauchen; sich verpflichten; auf Jahre hinaus;
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dem Militargesetz unterstehen; es zuckte in seinem Gesicht; es 
gut meinen mit jemandem; jemanden in seinem Entschlufl wan- 
kend machen; die Entscheidung hinausziehen.

IX a Cbersetzen Sie ins Deutsche: '

делать содоклад; колючая проволока; быть около 55 лет от 
роду; по команде; происшествие; искать защиты; неустанно 
стараться; ценить кого-нибудь; сторожевая башня; выходной 
день, увольнение; быть твердо в чем-то уверенным; вторже
ние; подтвердить подозрение; выдача (питания); бросаться 
в глаза; рискованная операция; ответственность; лисать хоро
шим почерком; многозначительный взгляд.

X. Suchen Sie im. Text W orter und Ausdriicke, die den folgenden  
gleichbedeutend sind: '

auskleiden gestern
vorwarts gehen zerbrechen
rund von alien Seiten starten
umgeben > einem GesprSch aus dem
ergreifen Wege gehen
rund herum um etwas liber die Stirn streichen
neblig (mit der Hand)
nachdenken ungeschickt
ganz anders * unentschiedenes Spiel

XI. B ilden Sie Satze m it den Wortern: rechnen, der F all, der 
Ausgang,*, treiben, fassen. Gebrauchen S ie  dabei die W orter in ihren 
verschiedenerr Bedeutungen.

X II. In welchem  Zusam m enhang werden folgende W orter und 
Ausdriicke im  T ext gebraucht: ■

gelegentlich verstreut
klopfen packen
Kuppel gestautes Wasser
erniedrigen starren
EmzelgMnger Infektion
aussagen Versteifung
treffen Schutzling
aufgewiihlt sich ducken
Naziwehrmacht ■ Haarschopf
reaktionare Kreise sich vergraben
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X III. Was konnen Sie von den folgenden im  T ext vorkom m enden
W ortern sageri:

XIV. Setzen Sie, wo notig , das Bestim m ungswort ein:
Tags darauf safi ich mit . . .  Professor in . . .  sogenannten 

Recreation-hut des Lagers, . . .  Baracke, die wir selbst errichtet 
hatten. Dort konnte man ungestort lesen oder schreiben, . . .
Schach und __  Brettspiele spielen. . . .  Professor hatte mich
dahin dirigiert. Aus . . .  gutem Grund. Als wir kamen, nahm 
er neben . . .  dort sitz'enden rotblonden, ahnungslosen Jungen

. . .  Junge schrieb . . .  Brief, wie . . .  meisten in . . .  Raum. 
Heute war . . .  Ablieferungstag fiir . . .  Post. Immer wieder hob 
. . .  Professor . . .  Augen von . . .  Buch. „Wie er .. . Halter umfafit! 
Und was fiir .. * schone, klare Schrift er schreibt!“ sehien . . .  
stummer, beredter Blick zu sagen.

XV. Setzen Sie die fehienden Prapositionen ein:
Wir hatten bald ein Stuck des Weges . . .  uns gebracht, 

doch der Professor ging schweigend . . .  mir her, den Blick . . .  
die Berge gerichtet, . . .  die Berge dunstig blau . . .  der Perne. 
Ich konnte mir denken, was . . .  der Reihenuntersuchung . . .  dem 
Professor vorgegangen war.

In der Lagermitte, . . .  dem riesigen Platz . . .  den Gefange- 
nenbaracken, trieben wir Sport, um unseren Korper nicht ein- 
rosten zu lassen. Dort sah ich . . .  erstenmal den Schiitzling 
des Professors. Es war ein grofier, schlanker Bursche . . .  dich- 
tem rotem Haarschopf und Sommersprossengesicht. Man spielte 
Ball. . . .  den Zuschauern. stehend, verfolgten wir . . .  dem hin 
und her gejienden Spiel, . . .  den Spielern nur einen: den Jun
gen . . .  dem roten Haarschopf.

blutjung
glasklar
blafiblau

scharlachrot
splitternackt
pausbackig
Milchgesichtgrundverschieden

Platz.

Judith Brandt

Ф ' MARCUS LAVENDEL

Marcus Lavendel stand vor dem Schaufenster seines Ge- 
schaftes in einer der verkehrsreichen StraBen von Frankfurt 
^m  M ain und betrachtete die Auslagen. Er war sich iiber



die V orteile eines geschmackvoll dekorierten W arensortim ents 
durchaus im klaren. Selbst in schlechten Zeiten ha tte  er die" 
Ausgabe fiir den Dekorateur n ich t gescheut. Nkin h a tte  er 
plotzlich von diesem seinem Prinzip als Geschaftsmann 
A bstand genommen. Als es ihm zum Bewufitsein kam, war 
er fast ein wenig erschrocken tiber seine G leichgultigkeit. 
E r versuchte zu ergriinden, warum  er nun, nach langen J ahren, 
von einer Gewohnheit lieB, die er als niitzllch erkannt hatte. 
Aber er wuBte es nicht.

Ubrigens h a tte  sich die V erkauferin als recht geschickt 
erwiesen. Die groBen, teuren Ledertaschen standen im H inter- 
grund des Fensters. Vornehm, zuriickhaltend. Difc Preisschild- 
chen, an sich schon von geringerem Form at, als den darauf 
befindlichen Zahlen eigentlich zukam, waren teils wie zufal- 
lig um gedreht oder durch eine andere Tasche verdeckt. Vorn, 
in der M itte  des Schaufensters, lagen die vielgekauften kleinen 
B oxintaschen. D irekt neben der Tur aber befand sich auf rotem  
Sam t nur ein einzelnes Stuck. Auf dem Schild stand: «Unser 
Schlager! Auf Seide gefuttert m it Spiegel und passendem 
Portem onnaie DM 3,95». Die K undschaft mufite ja, fasziniert 
von diesem Preis, das Geschaft betreten!

Trotz dieser Spekulation auf die Psyche der Kaufer war der 
Laden leer. Herr Lavendel durchquerte den Verkaufsraum  
und b e tra t die Ladenstube. Dieses GelaB von zwei Meter 
B reite und vier Meter Lange wurde durch ein nach dem Hofe 
gehendes, verg ittertes Fenster sparlich erhellt. Es en thielt 
auBer einem  alten  Schreibsekretar und dem dazugehorigen 
Sessel, der mehr einem ausgetretenen Schuh glich, So sehr 
war er dem Besitzer in der Form entgegengekommen, kein 
M obiliar. E ine verstaubte Lampe m it grunem Schirm und 
der Spirituskocher, der taglich  zur gleichen Zeit die' mitge- 
brachte Suppe der Verkauferin w arm te, vervollstandigten die 
E m richtung.

Sonderbarerweise fiihlte sich Lavendel hier mehr zu Hause 
als in  seinem eleganten P rivatkon tor im Betrieb. In diese ab- 
geschiedene S tille  drang kaum ein Gerausch. H alb dunkel, ein 
wenig m uffig, um fing ihn das fleckige Gemauer.

E r h a tte  das Jack e tt abgelegt und saB vor dem m it Notizen 
vollgestopften Sekretar. Doch heute bedeckte er keines der 
weiBen B latte r m it seiner exakten kleinen Schrift, auch rech- 
nete er n ich t, was selten geschah. Er hatte  den Kopf in die 
linke Hand gesttitzt und uberlieBsich denG edanken, die immer 
w iederkehrten. Bis in den-Schlaf hinein. Was sollte er tun?
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E r, der sonst jede Entscheidung seines Lebens m it Sicherheit 
getroffen, fiihlte sich ratios. Was h a tte  ihn so verandert? 
W aren die B erichte daran schuld, die B erichte iib e rd ie  Riick- 
kehr faschistischer Offiziere? Manche von ihnen h a tten  noch 
die alten  Uniformen an. Sie liebten Symbole — er h a tte  sie 
auch so erkannt. Und dann waren sie em pfangen worden von 
G eistlichkeit und Regierung ... Die Zeitung ,$teckte noch 
zusam m engefaltet in  seiner Tasche. Aber war es das? W ar er 
iiberrascht? Er h a tte  es doch wissen konnen, lange schon. 
E r h a tte  es gewuSt. Er h a tte  sie getroffen, da und dort, noch 
hie lten  sie sich zuriick, aber sie w aren da. E r h a tte  sich fast 
dam it abgefuriden. Was sollte er auch tun? Zum zweiten Mal 
das Land verlassen, in  dem er geboren war? Derinoch er- 
schreckte ihn diescham loseO ffenheit, m it der m an sich offiziell 
zu den Faschisten bekannte. E r, der 1935 unter Verlust eines 
grofien Teiles seines Vermogens, m it Frau und Kind in die 
Schweiz em igriert war, und so aus nachster Nahe die Entw ick- 
lung in  D eutschland h a tte  verfolgen konnen, h a tte  dam als 
trauernd  und entsetzt seine schlim m sten E rw artungen . iiber- 
troffen gesehen. Lea, seine Frau, l i t t  unsaglich bei dem G edan- 
ken an ihre Fam ilie. Marcus war es endlich gelungen, seinen 
Schwager bei einem  Geschaftsfreund in  Frankreich. unterzu- 
bringen, die E ltern  seiner Frau fielen der Gestapo in die Hande.

Man lebte in  der Schweiz n ich t unter schlechten Bedingun- 
gen. Nach einigen Jah ren  war Lavendel auch hier ein angesehe- 
ner Geschaftsm ann. E r fuhr im eigenen W agen, betrieb 
seinen Handel m it der U m sicht und T atk raft, die ihm  eigen 
war, und ern tete im H erbst die Apfel im G arten seines Hauses. 
Seine Frau h a tte  ein Leberleiden, er liefi sie von den bekannte- 
sten Spezialisten behandeln; der Junge gedieh prachtig . 
M arcus war zufrieden. Es ging ihm gut; er h a tte  es n ich t anders 
erw artet. E r baute auf seine K raft, seinen schnellen V erstand. 
E r war n ich t fromm, doch h ie lt er, gleichsam m it einem  freund- 
lichen Lacheln, an den alten  Brauchen fest. E r las viel und 
freute sich, bei seinem Knaben die gleichen Interessen zu 
finden ,”So lasen sie oft gemeinsam; und obschon flfer Inhalt 
m anchen Buches fiir den kindlichen G eist Stefans noch zu 
schwer war, begriff er doch vieles, und es m achte den Vater 
stolz auf den Sohn, der sich so sichtlich m iihte, denken zu 
lernen, um  ein Mensch zu werden. Es waren, tro tz  allem , gute 
Jah re .

M it verschlossenen Augen und Ohren h a tte  M arcus sich 
gliicklich nennen konnen, doch er sah  und horte.
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Anfangs w artete er nur auf den Tag, da H itler geschlagen 
sein wurde. J e  naher aber dieser Tag rtickte, urn so mehr wurde 
er ihm  zum  Tage der H eim kehr. E r schlofi keine langfristigen 
V ertrage mehr ab, er begann sein Geld aus den Investitionen 1 
zu ziehen. Er riistete sich fiir die H eim at besser, als er es vor 
zehn Jah ren  fiir die Fremde hat-te tun  konnen. Er gedachte m it 
R uhrung der Strafien und P la tze seiner V aterstad t F rankfurt 
und m alte sich in Gedanken das W iedersehen aus. Bald sah er 
alles so, wie er es verlassen, bald als S ta tte  der Trtimmer und 
des Grauens. Endlich wollte er es Lea sagen. Ihre Gesundheit 
war in  le tzter Zeit sehr schlecht, und er h a tte  sie n ich t aufregen 
wollen. An einem  Sonntagabend begann er vorsichtig: «Ich 
m ochte wieder nach Hause». Sie tiberhorte die Frage 
in  seinem Ton uncf erw iderte ruhig: «Ich weifi!» Marcus war 
en ttausch t. E r begann zu erklaren: «Wir alle wollen gehen, 
wir werden n ich t arm  sein. W ir werden unser altes Haus 
wieder aufbauen!» Die F rau hob abwehrend die Hand. 
«Ich bleibe hier», sagte sie erregt. «Was soil ich in  einem  
Land der Trtimmer und der Toten? Ich wurde n ich t einm al 
das Grab m einer E ltern  finden! Und was erw artest du von, 
Deutschland? — Unsere Nachbarn werden "die Morder von 
gestern se in / und sie werden bedauern, dafi sie uns entkom - 
men lieBen.»

M arcus erinnerte sich jeder E inzelheit. Lea h a tte  in  dem 
Licht des Abends eigenartig  fahl ausgesehen. Der E lfenbeinton 
ihrer H au t war einem ungesunden Gelb gewichen. Die schweren 
L ider iiber ihren, je tz t tiefschwarz erscheinenden Augen waren 
u m schattet. E r fand U bertreibung in ihren W orten. Es ist 
ihre K rankheit, h a tte  er dam als gedacht. H eute wufite er, 
dafi es mehr gewesen war.

E r h a tte  m it Verwustung gerechnet, er h a tte  sie vorgefun- 
den. J a ,  das E rhaltene m achte ihm  die Zerstorung nur noch 
mehr bewufit. Er baute auf den Triim mern ein neues Haus. 
Lea war in  einem  Sanatorium  in der Schweiz, er hoffte, dafi 

's ie  nachkam e, sobald es ihre G esundheit erlaubte. Er schrieb 
ihr ausfuhrliche B erichte iiber Land und Leute, so wie viel- 
leich t Kolum bus sie geschrieben h a tte , Oder S indbad der 
Seefahrer. «Wir haben K annibalen erw artet und fanden einen 
S tam m , der sich nun, da sein H aup tling  ihn verlassen hat, 
der E kstase scham t, in  die jener ihn  v erse tz te ... Von den 
Leuten, die w ir fruher beschaftigt haben, wollen alle, die 
ich darum  fragte, wieder bei uns arbeiten. Jeder hier, aufier 
den  friiheren Bonzen 2 natiirlich , a tm et auf, dafi sich die
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Zeiten endlich wieder norm alisieren. Du hast Dir also diesm al 
zuviel Sorgen gem acht...»

M arcus erhielt auch w irklich in dieger Zeit von deutschen 
und am erikanischen D ienststellen manche Hilfe und viele 
Versprechungen fiir die Zukunft. Als erster s tellte  er aus irgend- 
einem  steifen WerkstOff Taschen her, sie waren haSlich und 
teuer und fanden reifienden Absatz. "

Dann war Lea gestorben. Das geschwachte Herz h a tte  den 
Dienst versagt. P lotzlich, sagte Marcus, unerw artet. In W irk- 
lichkeit h a tte  sie sich langsam, fast unm erklich imfner mehr 
vom Leben en tfern t, bis sie ganz in der S tilie  zu Hause war. 
Der Lebenswille h a tte  ih r gefehlt, der Arzt wufite es, aber 
er schwieg. Marcus h a tte  es leicht als Vorwurf auffassen kon
nen. So brachte er von dieser Reise nur den Sohn m it in das 
neue Haus.

E r fand ihn verandert. V ielleicht glaubte er, h in ter der 
Verschlossenheit des K naben Abwehr zu spiiren. Abwehr gegen 
das Land, das er als K ind verlassen mufite und das ihm des- 
halb fremd geblieben war, Abwehr gegen das Haus, dem die 
M utter fehlte, und nicht zuletzt Abwehr gegen ihn, den Vater.

Marcus krainkte sich tiber den Sohn. Selbst das, was ihn 
fruher m it Stolz erfu llt hatte , dafi sich Stefan tiber alles 
eigene Gedanken m achte, wurde ihm nun zum VerdruS. Die 
Zeit verging ihm n icht schnell genug, bis Stefan das A bitur a 
h in ter sich gebracht h a tte  und er ihn in der Fabrik  und dam it 
mehr unter seinem Einflufi wuBte. Doch den Jungen drangte 
es durchaus nicht, im Betrieb seines Vaters zu arbeiten. So 
schlossen sie einen Kompromifi: Stefan lieG sich, fiir einjge 
Semester, wie M arcus vorsichtig form ulierte, an der ju risti- 
schen F a k u lta t .in  Bonn im m atrikulieren \  Der W unsch des 
Sohnes war es gewesen, Philosophie zu studieren, er war 
aber dam it bei seinem V ater auf heftige. Ablehnung gestofien. 
W as h a tte  e in F ab rik an t auch m it wissenschaftlichen Ausein- 
andersetzungen tiber Schopenhauer, Hegel oder Feuerbach 
anfangen sollen?- Juristische. Kenntnisse indessen waren 

v einem  Geschaftsm ann immer von Vorteil. -
Lavendel war der W issenschaft und den K unsten nicht etwa 

abhold. E r besafi eine schone und reichhaltige B ibliothek und 
war stets bestreb t, die E inrichtung seines Hauses um gute Bil- 
der und w ertvolle Kunstgegenstande zu bereichern. Marcus war 
ein M ann, der, wenn er am Tage genug verdiente, gern des 
Abends seinen Geist an schonen Dingen erfreute. Bisher hatte  
er sich dieses Vergnugen auf recht einfache A rt zu verschaffen
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gewufit. M it einem Buche und einem Glas guten W eines, oder 
auch beim B etrachten einiger neuer B latter, die er fiir seine 
G raphiksam m lung gekauft h a tte .5 Seit der Sohn ihn jedoch 
verlassen hatte , w ollte ihm das n icht mehr gentigen. E r ertapp- 
te sich dabei, daB er iiber die Zeilen h inlas, ohne ihren Sinn 
zu begreifen. E r ha tte  sich in  solchen Stunden gern m it einem  
Menschen unterhalten , der ihrrt nahestand.

Bei Bekannten lernte er eine junge Dame kennen. Sie war 
sehr zart, sehr blond und h a tte , der geringen Zahl ihrer Jah re  
nach, Marcus Tochter sein konnen. Er lieB sich ihr vorstellen, 
■sie hiefi Cornelia. Er versuchte, m it ihr ins Gesprach zu kpm- 
men, es war n ich t leicht. Sie zeigte in allem  das Benehmen 
eines etwas schiichternen jungen Madchens aus burgerjichen 
Kreisen. Schliefilich sprachen sie iiber Musik. Sie w urde etwas 
lebhafter, und Marcus erfuhr, daB sie Gesang stud iert hatte  
und an der hiesigen Biihne als Choristin oder Chorsolistin, 
Wie sie sagte, verpflich tet sei.
- «Vorige Woche sollte ich eigentlich ‘meine erste Solopartie 

singen, das «Blondchen» in  der «Entfiihrung», gestand sie ihm, 
«aber m an hat es vereitelt. Diese In trigen am  Theater!»

Im Laufe des Abends, an dem etwas H ausm usik getrieben 
wurde* sang Cornelia einige Lieder von Schubert. Ihre Stimme 
war n icht sehr um fangreich, doch kamen die Tone klar, und, 
Wie es Marcus schien, m it vifel Em pfindiing. — Sie liebt die 
Musik, dachte er, mein G ott, wo nim m t sie das her? Dieser 
Schmerz ist doch echt, das kann sie doch n ich t — sie ist doch 
noch so jung.

Sie stand  neben dem Fliigel, schmal und in leidvoller 
H altung. M arcus b e g r i f f d a B ein so junges und sehsibles 
Wesen sich in K unstterkreisen, von den err er zwar nur eine 
verschwommene, aber recht abenteuerliche V orstellung besaB, 
n ich t allein  durchsetzen konnte. — K orruption, wie liberal!, 
dachte er, dazu braucht m an Beziehungen, Erfahrung, einen 

■Manager 6. Er erinnerte sich, sie in «Wildschiitz» gesehen 
zu haben. Sie h a tte  das reizende Landm adchen zu verkorpern 
gehabt, dem Kamm ersanger Schonboom, der Graf, so zartlich 
unters K inn gegriffen, hatte . Der Gedanke war ihm  unange- 
nehm. :

Beim Abschied sprach er die Hoffnung aus, ihre Bekannt- 
schaft konnte von langerer Dauer sein. «Ich interessiere mich 
fiir Sie», sagte er, «als K unstlerin  nattirlich  — vielleicht kann 
ich ihnen niitzen, ich kenne verschiedene Leute hier, die 
EinfluB haben auf alles mogliche.»
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Sie sahen sich in unregelmafiigen Abstanden. M anchmal 
vergingen Wochen, ehe sie sich trafen. Sie erzahlte von an- 
strengender Probenarbeit, iibernervos, m it flatternden 'H anden. 
Sie blieb nie lange, ein bifichen en ttausch t sah er sie gehen.
Er fuhlte jedesmal eine sonderbare Leere in  sich, wenn sie 
ihn  verlieB.

Langsam wurde sie m itteilsam er, weicher. Sie sprach zwar, 
wie immer, von sich, aber anders, suchend, erinnernd. So ent- 
stand  vor ihm  ihre K indheit. Die Schule. Das E lternhaus. Der 
V ater, ein kleiner Gerichtsbeam ter, fiel im Kriege. Die M ut
ter, bescheiden, nichtssagend, lebte seitdem  von ihrer W itwen- 
rente. Sie konnte die, Tochter kaum unterstiitzen , trotzdem  
studierte  Cornelia Gesang, wie es ihr W unsch und der ihres 
V aters gewesen war. Es war n ich t leicht. Sie muSte sich 
vieles versagen, bis sie endlich als C horistin  auf der Biihne 
stand .

M arcus safi zuriickgelehnt und horte ihr zu. Ihr Vertrauen 
, riih rte  ihn, und er dachte wieder: W ie jung  sie ist! Als sie 

endete, sah sie ihn an, als w ollte sie sagen: Bis dahin, aber wie 
soil es nun weitergehen? V ielleicht h a tte  er die Antwort gefun- 
den, aber er schwieg. P lotzlich  waren seine Gedanken bei 
S tefan, und er begann, ohne Ubergang, von dem Sohn zu ' 
sprechen.

Er b lick te auf und sah sie in dem groBen Sessel sitzen. Nur 
der Tisch stand zwischen ihnen, und doch saB sie da, allein wie 
in  einer W tiste. Die schmalen Schultern hochgezogen, klein und 
verloren. Da schwieg er betroffen und sptirte heiBes M itleid fiir 
das fremde Madchen.

Geschafte veranlafiten Marcus, einige Tage zu verreisen. Im 
Zuge h a tte  er ein  Erlebnis, das ihn nachdenklich stim m te. Zwei 
M itreisende un terh ie lten  sich iiber die allgem einew irtschaft- 
liche Lage Und den verm eintlichen Anspruch der Deutschen 
auf ihre ehemaligen Kolonien. «Wie konnten w ir heute da- 
fetehen,; h a tte  H itler sich rechtzeitig  dazu verstanden, m it den . 
W estm achten Friederi zu schlieBen», erk larte  der eine. Sein 
B egleiter stim m te ihm  zu: «RuBland hatten  w ir dam als schnell 
erled ig t...»

Sie lauschten sinnend dem K lang ihrer W orte nach. Da 
fragte M arcus:

«Und die S itua tion  in  Deutschland selbst? Die Verbrechen 
der Nazis?» Die beiden m usterten ihn, den sie vorher n icht be- 
achtet h a tten , iiberrascht und m it m erklichem  Befremden. 
Dann sagte der eine, m it einer V erbindlichkeit, die einer
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Verhohnung gleich kam : «Ach, Sie meinen die Judenfrage? 
A llerdings, das w ar ein  taktischer Fehler!»

M arcus erw ahnte diese Dinge im Gesprach m it seinen 
Kolner G eschaftsfreunden, aber die Verhandlungen der nach- 
sten Tage erforderten seine ganze A ufm erksam keit, und der 
Zwischenfall verlor fur ihn  seine alarm ierende Bedeutung. 
-Er kehrte m it einer Tasche voller A uftrage zuriick.

Nach seiner R iickkehr suchte er Cornelia das erste Mai in 
ihrer W ohnung auf. Sie w ohnte in einem  alten , m it Stuck 
uberladenem  Hause zur U nterm iete e. Er traf sie u n ta tig  
und sehr niedergeschlagen, doch hellte sich ihre S tim m ung 
bei seinem Kommen sichtlich auf. Es h a tte  neuen Arger gege- 
ben. Der In ten d an t h a tte  sie rufen lassen und ih r unverscham te 
Angebote gemacht, Wenn sie ihn endgultig  zuriickwies, war 
m it einem  Engagem ent als S olistin  n ich t mehr zu rechnen, 
ja , ihr V erbleiben an dem Theater tiberhaupt in F ragegestellt. 
M arcus em porte sich tiber solche Methoden. Sie zuckte die 
A chseln  und go8 ihm Tee ein. Scheinbar gleichgultig h ielt 
sie seinem Blick stand, um  dann plotzlich in Tranen auszu- 
ЬгесЬёп. «Was soil ich denn tun?»

E r nahm  sich ihrer Angelegenheiten an, er hiefi sie, ihren 
V ertrag  zu losen, ef gab ihr Geld, und, zuletzt, seinen Namen. 
Er h ie lt es selbst fiir eine Torheit, doch er glaubte, sich nach1 
einem  Leb^n des iiberlegten Planens, der V erantw ortlichkeit, 
der Sorge und des Erfolges auch*eine Torheit leisten zu konncn. 
Cornelia stellte  sein Haus auf den Kopf, sie war zartlich  und ver- 
sp ielt. Es m achte ihm Vergniigen, sie so zu sehen, und er war 
ihr dankbar, dafi sie die ftinfundzwanzig Jah re  n ich t zu bemer- 
ken schien, die sie von ihm trennten.

Stefan schrieb kuhle und..hofHche Briefe. Die Schwierig- 
keiten, m it denen M arcus gerechnet hatte , hlieben aus. Diese 
G leichgtiltigkeit seines Sohnes traf ihn  fast noch starker.

Im  Spatsom mer reiste er m it ihr nach  Ita lien . Stefan fuhr, 
studienhalber, wie er schrieb, nach O stdeutschland. In die 
«Zone», sagte Marcus, achselzuckend. E r h a tte  es aufgegeben, 
den Sohn aus der Fem e zu dirigieren. — V ielleicht, so hoffte 
er, wird ihn das kurieren, was er dort sieht.

Bei seiner Riickkehr fand Marcus den Bescheid seines 
Sohnes; er habe sich entschlossen, in  der Deutschen Demo- 
kratischen R epublikzu  bleiben.E r stand, nochim  Reisem antel, 
den Brief in der H and, und las und las, und wufite doch 1 angst, 
dafi er den Sohn verloren hatte; endgultig  verloren. Fiir ihn 
war Stefans Entscheidung ein V errat an sich und der W elt,
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in der er lebte. Er mufite an Lea denken. Sie h a tte  gelachelt: 
Der Junge geht seinen Weg.

Er war plotzlich von Zorn erfiillt. «Gott s traft mich», sag- 
te er, der Unglaubige, «Gott s traft mich hart.» -

Cornelia fand Marcus Trauer tibertrieben. «Schliefilich 
lebt er und ist freiw illig.gegangen. Wem fticht zu ra ten  ist, 
dem ist nicht zu helfen, nicht wahr?» und da er schwieg: «Oder 
glaubst du, ich h a tte  ihn vertrieben?» Sie stand abw artend 
da. Er sah sie schweigend an. «Mit m ir ist doch wirklich 
auszukom m enb sagte sie, nach einem Blick in den Spiegel.

Marcus sprach nie mehr von dem Sohn.
Die Geschafte verlangten bald Lavendels ganze Tuchtig- 

keit. Sein H aushalt war kostspieliger geworden, Cornelia 
ging ihren Launen nach* und er h in d e rte 's ie  n ich t daran. 
Es ware ihm wie eine Unfairness 7 erschienen, ihr den Luxus 
vorzuenthalten, auf den sie durch ihre H eirat Anspruch zu 
haben glaubte. Von N atur m ifitrauisch, begann Marcus mehr 
und m ehr an einer tieferen Neigung Cornelias fur ihn zu 
zweifeln. Sie h a tte  bald begonnen, ihre zahlreichen Bekannt- 
schaften und Freundschaften zu erneuern und befand sich 
dauernd in einer A rt S trudel: Er blieb abends langer in der 
Fabrik. Er entschuldigte sich anfangs, er habe noch zu arbeiten. 
Sie strich lachelnd und fluchtig  iiber seine Hand. «Du A rm erb 
sagte sie, und gleich darauf: «Wir, gehen heute ins Theater.» 
Er fragte n ich t, wer die anderen waren.

In dieser Zeit wurde ihm das Angebot gem acht, die gesam- 
ten W arenbestande einer angesehenen F irm azu  iibernehmen. 
Die W are lag weit unter Preis, und Marcus erkannte dieG ele- 
genheit, die sich ihm hier bot, m it einem Schlage eiczuholen, 
wozu er sonst vielleicht Jah re  brauchen wurde. Er kaufte 
die Bestande und begann sofort m it der P roduktion.

Er war in der Lage, billiger zu verkaufen als die Konkur- 
renz, doch der Absatz war trotzdem  nur stockend. RegelmaGig 
und von n icht gerkiger Hohe waren jedoch seine Verpflich- 
tungen. E r konnte es sich n icht langer verheim lichen, dafi er 
in eine schwierige Lage gekommen war.

Dank seiner Beziehungen bot sich Lavendel noch eine, lind 
wie er anfangs glaubte, die grofite Chance. Seine F irm a sollte 
fiir die Bundeswehr K artentaschen und Koppelzeug liefern. 
Die V erhandlungen waren zwar noch nicht abgeschlossen, 
doch sprach alles dafiir, daB er den A uftrag bekommen wiirde, 
Lavendel sah sich, sein Geschaft und sein Vermogen geret- 
te t.
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Er erwachte jah aus seinen Illusionen. Die Menschen, die 
fiii ihn das Bose schlechthin verkorperten, die V ernichter aller 
K ultur, die SS-Henker, deren «Juda verrecke» ihm noch in 
den Ohren gegellt ha tte , als er schon auBer Landes gewesen 
war, diese Unmenschen kehrten also zuriick. Er wuBte, was 
das bedeutete. Erinnerung stieg in  ihm auf, hier und dort 
von alten Faschisten gehort zu haben, die wieder in Am t und 
W iirden standen. Er h a tte  es, wenn auch m it tiefem Unbe- 
hagen, hingenommen. Doch nun war n ichts mehr zu vertu- 
schen. Er begriff, welche Ziele diese Arrriee hatte , haben mufite 
fur die sein Betrieb da arbeiten sollte.

E r stand vor der Frage, bankro tt zu machen oder m it dem 
Teufel zu paktieren. E in D rittes gab es nicht.

Marcus saB noch immer in seinem Sessel vor dem Sekretar. 
Die Verkauferin war nach Hause gegangen; er h a tte  es nicht 
bemerkt. Der Laden war dunkel.

Er saB tmd sanrt. Im Damrnerlicht; das durch das Fenster 
fie!, verschwammen die Gesichter auf der Zeitung vor ihm . 
Sie verloren H aut und Fleisch, und unter den Feldm iitzen 
hervor grinste ihn die F ratze des Todes an.

Marcus stohnte. Endlich fand er die K raft, die Lampe ein- 
zuschalten. Er offnete ein Fach des Sekretars. Es en th ielt e in i
ge Briefe seiner Frau und kleine, wertlose Dinge. Einen Loscher, 
einen Rest B riefpapier, d ieFeder, m it dersiegeschrieben hatte . 
Er legte alles vor sich hin. D ann 'entnahm  er einem K astchen 
eine winzige Glasrohre; betrachtete sie, h ielt sie eine W eile 
zwischen den Fingern und legte sie wieder zuriick. Darauf 
schrieb er einige Briefe, verschlofi und versiegelte sie sorgfal- 
tig  und legte den an seinen Sohn gerichteten zuoberst.

Zuletzt verbrannte er die Briefe, die Lea ihm geschrieben 
hatte . Er sah zu, wie das Papier aufflam m le- und verkohlt 
in sich zusamm enfiel. Es blieb ihm  nichts mehr zu tun.
, E r sah nach der Zeit, es war drei Uhr morgens. Er loschte 

das Licht und taste te  im Dunkeln nach der Rohre.
Texterl&uterungen
1 die Investition  — K apitalan lage
2 der Bonze — hier: faschistischer Nazibeam ter
3 das A bitur — Reifepriifung
1 sich im m atrikulieren lassen — Student werden, in die L iste  der 

Studenten eingetragen werden
5 der Manager ['mened33r] — Unternehm er, Entrepreneur
6 zur U nterm iete wohneri — nicht selbst die W ohnung m ieten, sondern

bei einem  Mieter in einem  Zimmer wohnen
5 die Uniairness (e n g l .) etwas U nedles
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Obangen
I. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Was bewog Marcus Lavendel, seine Heimat zu ver- 
lassen?

2. Warum war Marcus Lavendel dagegen, dafi sein Sohn 
Stefan Philosophie studiere?

3. Was bewog Marcus Lavendel Cornelia zu heiraten?
4. Wie verhielt sich der Sohn zur zweiten Ehe seines 

Vaters?
5. Welche Geftihle loste in Marcus Lavendel der Entschlufi 

des Sohnes, in der Deutschen Demokratischen Republik zu 
bleiben, aus? .

6. Was machte Lavendels Haushalt nach der zweiten Ehe 
so kostspielig?

7. Warum wurde seine zweite Ehe zu einer Mifiehe?
8. Welche Umstande stellten vor 'Marcus Lavendel das 

Problem, entweder bankrott zu machen oder mit dem Teufel 
zu paktieren?

9. Was veranlafite Marcus Lavendel, seinen letzten Schritt 
zu tun? ,

10. Welche’ Mafinahmen hatte Marcus Lavendel vor seinem 
Selbstmord getroffen?

II. Teilen Sie die N ovelle  in 5—6 A bschnitte. Geben S ie  jedem  
A bschnitt einen T itel. '

III. Geben Sie anhand des T extes eine Charakteristik:
a) Marcus Lavendel c) Stefan
b) Lea Lavendel d) Cornelia

Gebrauchen Sie dabei auch folgende W orter und Ausdriicke:

a) mit Umsicht und Tatkraft den Hajjdel betreiben; ein 
angesehener Geschaftsmann; Kraft; Verstand; fromm; stolz sein 
auf den Sohn; Vertrage abschliefien; sich rilsten; auf den Trtim-. 
mern bauen; aufatmen; der Wissenschaft und der Kunst nicht 
abhold sein; sich ein Vergnugen verschaffen; sich етрбгеп; 
Mitleid spiiren; fflr eine Torheit halten; dankbar sein; mifi- 
trauisch; zweifeln; einholen; verheimlichen; sein VermOgen retten; 
aus den Illusionen erwachen; bankrott machen; stOhnen; ver- 
siegeln; verbrettnen;

b) der Gestapo in die HSnde fallen; leiden; ein Leberleiden 
haben; erregt sein; abwehren; fahl aussehen; tiefschwarze Augen; 
schwere Lider; das Herz versagt den Dienst; sterben; sich vom 
Leben entfernen; der Lebenswille; .
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c) prachtig gedeihen; sich bemiihen; denken lernen; veran- 
dert sein; Abwehr; fremd bleiben; das Abitur; sich an der 
juristischen Fakultat immatrikulieren lassen;'Philosophie studie- 
ren; nach Ostdeutschland fahren; sich entschliefien; seinen Weg 
gehen;

d) schuchtern; aus biirgerlichen Kreisen; als Choristin ver- 
pflichtet sein; eine nicht sehr umfangreiche Stimme; Haltung; 
sensibles Wesen; sich durchsetzen; tibernervos; mitteilsam; 
weich; Gesang studieren; ■ sich vieles versagen; unverschSmte 
Angebote machen; in Tranen ausbrechen; das Haus auf den Kopf 
stellen; zartlich; verspielt sein; Launen nachgehen; sich in 
einer Art Strudel befinden; alte Bekanntschaften erneuern.

IV. Erklaren Sie folgende W orter und Ausdriicke auf deutsch:

sich im klaren sein; Abstand nehmen von . . .  ; von einer Ge-' 
wohnheit lassen; etwas als niitzlich erkennen; sich' als ge- 
schickt erweisen; das Preisschildchen; der Schlager; die Kund> 
schaft; der Ve’rkaufsraum; die Ladenstube; '  exakte Schrift; un- 
saglich leiden; jemanden unterbriogen; ein angesehener Ge
schaftsmann; etwas (hier den Handel) mit Umsicht betreiben; 
auf seine Kraft bauen; an den Brauchen festhalten; langfristiger 
Vertrag; reifienden Absatz finden; den Dienst versagen; von 
Vorteil sein; der Kunst abhold sein; etwas verei^eln; ein sen
sibles Wesen; in unregelmaBigen Abstanden; die Witwenrente;. 
sich etwas versagen; etwas erledigen; jemanden mustern; Zwi- 
schetifall; sich aufhellen (von der Stimmung); in Frage stellen; 
in Tranen ausbrechen; das Haus auf den Kopf stellen; studien- 
halber; wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen; mit 
jemandem auskommen; den Launen nachgehen; auf etwas An- 
spruch haben; mit der Produktion beginnen; in der Lage sein; 
die Verhandlungen abschliefien; das Damnrerlicht; Haut und 
Fleisch verlieren; jemanden angrinsen; wertloses Ding.

V. In w elchem  Zusammenhang werden folgende W orter in der 
N ovelle  gebraucht?

Abstand muffig unterbringen
Ausgabe .unsagliCh Tatkraft
Schlager Lebenswille Ablehnung
alte Brauche Verschlossenheit abhold
Grauen Abitur Mitleid
Elfenbein Fratze
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VI. Cbersetzen Sie ins Russische^
die Ausgabe scheuen; von seinem Prinzip Abstand nehmen; die 
Verkauferin hatte sich als recht geschickt erwiesen; sie waren 
von Geistlichkeit und Regierung empfangen; er liefi sie von 
den bekanntesten Spezialisten behandeln; er war nicht fromm, 
doch hielt er an den alten Brauchen fest; er ertappte sich 
dabei, dafi er iiber die Zeilen hinlas, ohne ihren Sinn zu be- 
greifen; man hat es vereitelt; ein so junges und sensibles Wesen 
konnte sich in Kiinstlerkreisen nicht durchsetzen; Korruptio^; 
die Verhandlungen erforderten seine ganze Aufmerksamkeit; mit 
einer Verbindiichkeit, die einer VerhShnung gleich kommt, etwas 
sagen; ein mit Stuck iiberladenes Haus; es war mit einem 
Engagement als Solistin nicht mehr zu rechnen; sich der Ange- 
legenheiten von jemandem annehmen; nun war nichts mehr zu 
vertuschen; 'mit dem Teufel paktieren.

V II. Obersetzen Sie ins Deutsche:

1. Он не боялся затрат на украшение магазина-2.Этот человек 
иногда отступал от своих принципов.. 3. В витрине были вы
ставлены „боевики" сезона. 4. Сумка была подбита красным 
шелком. 5. Лучшие врачи лечили эту женщину. 6. Он рассчитывал 
только на свои силы. 7. В своих письмах он посылал подроб
ные сообщения о стране и о людях. 8. Мальчик принес домой 
свидетельство об окончании школы. 9. Здесь необходим был 
большой опыт. 10. Я знаю человека, который имеет влияние на 
директора театра. 11. Мы видимся нерегулярно (с неравными 
промежутками). 12. Отец поддерживал дочь, пока она училась.
13. Девушка должна была во многом отказывать себе. 14. С этим 
делом покончено. 15. Поездка прошла без приключений. 16. Я не 
люблю бездеятельных людей. 17. У меня опять много неприятно
стей. 18. Я окончательно отказываюсь от вашего предложения. 
19. Она неожиданно разразилась слезами. 20. Мы решили растор
гнуть договор. 21. Равнодушие сына задевало его больше всего. 
22. Он решил окончательно остаться в Германской Демократиче
ской Республике. 23. Муж не препятствовал жене ни в чец. 24. В 
ящике лежали вещи, не имеющие ценности. 25. Он достал из 
коробочки стеклянную трубочку. 26. Он тщательно запечатал 
письмо. 27. Бумага ярко вспыхивала и, обуглившись, падала.

V III. Suchen Sie im  T ext gleichbedeutende W orter fur:

das Zimmer, der Raum der Entrepreneur
der Schreibtisch stark weinen
moderig die Dummheit

58



sich erinnern an 
die Stelle, der Ort 
blafi
das Klavier 
verstehen

kokett
die Antwort, der Beschluft
sehr klein
die Zahne fletschen

IX . B estim m en Sie die H aupfm om ente i'm Lavendels Leben.

X. S tellen  Sie kurze B erichte zusammen fiber:

XI. B ilden Sie Satze m it den Wortern: Stam m , A bsatz. Gebrau- 
chen Sie dabei die Worter in ihren verschiedenen Bedeutungen.

X II. Setzen Sie, wenn notig, ein B estim m ungsw ort ein:

Endlich fand er . . .  Kraft, . . .  Lampe einzuschalten. Er 6ff- 
nete . . .  Fach . . .  Sekretars. Es enthielt . . .  Briefe . . .  Frau. 
. , .  Loscher,- , . .  Rest Briefpapier, . . .  Feder, mit der sie geschrie- 
ben hatte. Dann entnahm er . . .  Kastchen .-..winzige Glasrohre; 
hielt sie . . .  Weile zwisehen . . .  Fingern und legte sie wieder 
zuriick, Darauf schrieb er . . .  {3riefe und legte den an . . .  Sotm 
gerichteteu zuoberst.

Zuletzt verbrannte er . . .  Briefe, die Lea ihm geschrieben 
hatte. Er sah zu, wie . . .  Papier aufflammte und verkohlt in 
sich zusammenfiel. '

Er sah nach . . .  Zeit, es war drei Uhr morgens. Er 16schte 
.... Licht und tastete im Dunkeln nach . . .  Rohre.

Man hielt G. fur einen Sonderling, und manche nannten 
ihn, wenn er es nicht horen konnte, einen Spinner. Er war 
der schweigsamste und verschlossenste Mensch in unserer 
Lagerbaracke. F ragte ihn jem and etwag, so sah er so abwe- 
send drein, als miisse er seine Gedanken von weit herholen,

a) Lavendels Geschaft

b) Lavendels Haus

c) Das Gesprach im  W agen auf dem  Weg 
nach Koln

d) Lavendels Lage als G eschaftsm ann

Jan Petersen

D ER FRACK

(gekiirzt)
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um  antw orten zu konnen. E r war auch der einsam ste Mensch 
unter uns. Er w ollte es sein und ta t  alles, dafi es so blieb. 
Dafiir h a tte  er seine Grtinde. In  unserer Baracke lebten 
funfzig Menschen eng zusammengepfercht. Wenn G. bei den 
taglichen kurzen Zusam m enkunften, in denen der «Baracken- 

.dienst» besprochen und eingeteilt wurde, fehlte, so sagte 
sicher ein  W itzbold:«Der sitz t wieder im Trockenraum und 
pafit auf, dafi niem and unsere Wasche stiehltl»

In diesem kleinen rechteekigen Raum  entging man dem 
standigen H in und Her, dem Stim m engewirr in unserer 
W ohnbaracke. Schnure durchzogen ihn kreuz quer, auf denen 
W aschestucke trockneten. Die zwei kleinen Tische darin, 
gegen das Fenster. geschoben, waren gewissermafien unsicht- 
bar, denn reihenweis hangende nasse, tropfende Wasche 
entzog sie alien Blicken. Von uns funfzig h a tte  immer jem and 
W aschtag,

H ier safi G. oft, s till und in sich gekehrt. Seine Blicke 
eilten  iiber die P a rtitu r , die vor ihm ausgebreitet lag, und 
nur seine Ha'nde bewegten sich. Im R hythm us unhorbarer 
Musik. E r war grofi und iiberschlank, sein voiles dunkles 
H aar, das ihm bis in den Nacken reichte, um rahm te ein 
blasses, geistvolles Gesicht. Seine em pfindsam en, feinglied- 
rigen H ande, fur einen Mann ungewohnlich schmal, verrie- 
ten seine Sensib ilita t. E inst hatten  sie, sicher urid beherr- 
schend, m ahnend und anfeuernd oder behutsam  damp fend 
den Taktstock gefiihrt, dem Spiel des Orchesters bezwingende 
Z artheit und mitreifiende K raft gegeben, Tongemalde m it 
leuchtenden Farben und strahlender Schonheit erfiillt. G. 
h a tte  viele Jah re  die W iener Philharm oniker d irig iert. 
J e tz t,  hier im kanadischen Internierungslager, war er wie 
wir alle zur U n tatigkeit verurteilt.

Auf seinen Spaziergangen hielt sich G. stets allein. £ang- 
samen Schrittes um kreiste er den Lagerplatz, den B lick ge- 
radeaus und in so aufrechter H altung, als habe er einen 
Stock verschluckt. Eines Tages iiberholte er mich dort und 
fragte hoflich: «Darf ich mich Ihnen anschliefien?»

«Aber natiirlich , gern», forderte ich ihn auf, etwas tiber- 
rascht. W ir hatten  einander stets gegrufit, doch zu einem 
Gespraclx war es nie gekommen. Ich h a tte  immer das Ge- 
fiihl gehabt: .«Drang dich nicht auf!»

«Ich bin eben zum K om m andanten gerufen worden», 
begann er, wahrend w ir weitergingen. «Wir sollen Musikin- 
strum ente bekommen! Und ich soil dann im  Lager ein Orche-
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ster aufbauen!» E r war aufgeregt und sah mich erwartungs- 
voll an'. E in ganz anderer Mensch ging plotzlich neben m ir. • 
Bevor ich antw orten konnte, setzte er jedoch hinzu-: «Wissen 
Sie, derGedanke, ein Gefangener zu sein, stort m icht n ich t mehr 
allzusehr. Ich habe dagegen angekam pft, m i t . intensiver 
A lbeit. Man darf sich eben nie verlieren...»  E r sah mich 
wieder an. «Du mufit jeden Tag m it' deiner M usik leben, 
ihr innerlich fest verbunden bleiben, dann kann dir die 
Z e it .im  Lager n ich ts anhaben!» habe ich m ir gepredigt.

Ich nickte ihm" zu.
Einige Tage danach kam  ein Sergeant in unsere Baracke 

und fragte nach G. Jem and schickte den Sergeanten in den 
Trockenraum. Gleich darauf gingen beide auf das Komman- 
danturgebaude zu. G. sah n icht nach rechts und links und 
m achte so grofie Schritte, daB ihm  der Sergeant kaum  folgen 
konnte. Lange .b lieb 'e r fort, und ich vergafi ihn iiber tlem 
Buch, in dem ich las, bis er plotzlich vor m ir stand. «Ich 
m ochte Ihnen etwas zeigen», flusterte er aufgeregt und griff 
nach meinem Jackenarm el. Ich stand auf. Was hatte  er? 
Voller H ast und ohne ein weiteres W ort fiihrte er mich zur 
R ecrea tio n -h u t1 des Lagers. D ort offnete er einen Abstell- 
raum , knipste Licht an und rief: «Hier! Fur das Orchester! 
Und ich bin  dafiir verantw ortlich!» Die kleine Kammer 
war m it M usikinstrum enten angefullt. Trom peten glanzteri 
goldgelb, ein Saxophon hellsilbern, ein dicker Brummbafi 
stand dort und viele Instrum entenkasten. G. biickte sich, 
hob einen der K asten hoch, offnete ihn, strich  zartlich  uber 
die Geige darin. • .

Dann war es endlich soweit. E in grofies P lak a t, das einer 
unserer Zeichner entworfen hatte , kiindigte das erste Kon
zert an. An diesem Tag, schon am friihen Morgen, kam G. 
zu m ir. E r wolle m it m ir etwas W icMiges besprechen; er- 
k la rte  er. «Aber allein, b itte , drau8en!» Ich folgte ihm ver- 
w undert.

«Es handelt sich...», begann er draufien. E r zogerte. «Um 
meinen Frack! E r ist in meinem Gepack und ... Ich mufi 
ibn fiir heute abend haben! Sonst — sonst werde, ich nicht 
dirigieren!» Ich sah ihn verdutz t an. Und da kam  er zu mir? 
Dann ging m ir erst rich tig  auf, was G. gesagt hatte . Davon 
wollte er abhangig machen, ob er..; Von seinem Frack!

«Aber ich b itte  Sie!»' sagte ich briisk. «Alle im Lager 
freuen sich auf das Konzert. Und Sie wollen es nun ausfallen 
lassen!»
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«Ohne meinen Frack ist es fur mich keine Premiere!» 
antw ortete G. verbissen. «Ich — ich w ill mal wieder Mensch 
sein! Konnen Sie das n ich t verstehen?»

«Doch, doch, schon...», sag te 'ich  gedehnt, nur um  etwas 
zu sagen. W ir h a tten  bei unserer Ankunft im  Lager unser 
Gepack und unsere Z ivilkleidung abgeben mussen. Alles 
wurde in eine besondere Baracke gebracht und eingeschlos- 
sen. Das sollte Fluchtversuche erschweren. Aus dem gleichen 
Grund mufiten w ir grell gestreifte Gefangenenkleidung tra- 
gen." Trotzdem! Er redete von einer Premiere? Hier, im 
Gefangenenlager? Bis in dieses Camp h a tte  er also seinen 
Frack m itgeschleppt. W o z u , eigentlich? Fur offentliche 
Konzerte? Als Gefangener? Was es doch fiirM enschen gab... 
Aber v ielleicht h a tte  ich unrecht? Seine P artitu ren  und 
auch sein Frack waren fur ihn so w ichtig  wie fur mich meine 
Schreibm aschine. H atte  ich sie n icht ebenfalls bis hierher 
geschleppt? Und jedes Mal, wenn w ir «gefilzt» wurden, um 
sie gekam pft? Im  Camp in England, auf der Insel Man, 
auf dem Schiff, das uns iiber den A tlan tik  brachte, und in 
drei kanadischen Internierungslagern?

«Uberlegen Sie es sich noch einm al, ich b itte  Sie», w andte 
-ich mich wieder an ihn. «Das konnen Sie doch w irklich n icht 
machen!»

Doch er blieb storrisch: «Ich habe es m ir (iberlegt. Es 
bleib t dabei!» Einige Augenblicke vergingen. Dann beugte 
er sich vor und sagte leise: «Konnten Sie n icht beim Lager - 
kom m andanten ein gutes W ort fur mich einlegen? Sie ver
stehen doch m it Menschen zu reden. Ich nrcht...»

Der Lagerkom m andant wies mich kurz und biindig ab, 
als ich ihm G .’s Wunsch vortrug: «Das ist unmoglich! Es 
verstofit gegen die Vorschriften fiir Internierte.»

«Dann mufi das Konzert leider ausfallen, Sir.»
 ̂ «Wieso mufi es denn ausfallen!» brauste der Kom m andant 

auf und m achte einen Schritt - auf mich zu.
«Wieso?» w iederholte ich ruhig. «Weil er n ich t dirigieren 

w ill — ohne' seinen Frack!»
Die nachtdunklen Augen des K om m andanten begannen 

zu funkeln. «Das ist doch...!» Er stam m t sicher von India- 
nern ab, dachte ich. Er war groG und sehnig, bewegte sich 
schwerelos und geschmeidig, hatte  eine Adlernase, und sein 
Gesicht war dunkel getont. Je tz t war es noch um einen Schein 
dunkler geworden. W ir wufiten: er und alle Offiziere des 
Lagers hatten  bereits ihre Frauen eingeladen. In dieser



Abgeschiedenheit und E intonigkeit bedeutete das Konzert 
auch fiir sie Freude und Genufi. «Ich werde.m it ihm  sprechen!» 
sagte er je tz t scharf. Es klang wie ein Befehl.

Es wurde Abend. Die R ecreation-hut war im Handum- 
drehen so iiberfiillt, daB die Stiihle darin  n icht ausreichten 
und viele fortrannten, um sich schnell ihre selbstgebauten 
Hocker zu holen. Sie quetschten sich dam it zwischen dje 
bereits Sitzenden. Doch auch das half n icht viel. Bald muB- 
ten andere, dicht. an dicht, in den Gangen stehen, und selbst 
auf den Fensterbrettern  saBen Zuhorer. Die erste Stuhlreihe 
war fiir den Kom m andanten, die anderen Offiziere des La
gers und fiir ihre Frauen reserviert worden. Sie war ebenfalls 
«ausverkauft». Auf der kleinen Biihne stim m ten die Musiker 
leise ihre Instrum ente. H in und wieder horte man verhal- 
tenes W ispern oder ein unterdrucktes Hiisteln. Dann wurde 
es s tiller im Raum . Alles war bereit. Doch wo blieb der 
D irigent?

Er stand neben m ir. Bei einer kleine'ft offenen Tur, die- 
vom ruckw artigen Teil der Buhne ins Freie fiihrte und den 
Menschen im Zuschauerraum  durch einen VorhaHg verbor- 
gen blieb. W ir spahten beide ins Lager hinaus. G. warf mir 
einen verzweifelten Blick zu. Seine Finger trom m elten ner- 
vos auf dem Tiirrahmen.

Je tz t! Driiben von d er 'B arack e , in der unser Gepack 
eingeschlossen lag, loste sich eine G estalt. E in Soldat. Er trug 
ein dickes Paket un ter dem Arm. W ir sahen es deutlich. Er 
brachte den Frack! «Endlich!» flusterte G. aufatm end und 
wie erlost.

Ich half ihm, sich um zukleiden. Er war sehr nervos, 
nestelte m it fahrigen Handbewegungen bald hier, bald dort 
an dem Frackhem d herum . Als er dann aber in den Hand- 
spiegel schaute, den ich ihm  h inh ie lt, lachelte er gluckselig. 
Wiihrend der ganzen Zei't, stand  der S oldat, ein Sergeant, 
d ich t neben uns. M it todernster Miene und wie angenagelt, 
G .'s  Gefangenenkleider tiber dem Arm. E r h a tte  strik ten  
Befehl, auf der Buhne zu bleiben, den Frack sofort nach 
Beendigung des Konzerts in Em pfang zu nehmen und ihn 
in die Verschlufibaracke zurtickzubringen. «So kann gar 
n ich ts passieren», h a tte  ich dem , K om m andanten ausein- 
andergesetzt. «H inter- dem D irigenten steh t eine Wache, 
und vor ihm sitzen Sie selbst, Sir.»

«Fertig! — Vielen Dank!» raunte G. je tz t. Er griff nach 
seinem Taktstock, n ick tem ir lachelnd zu, schob den Buhnen-
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-'vorhang etwas zur Seite und schliipfte hinaus. Unten im 
Raum  wurde es andachtsvoll st-ill.

Ich taste te  mich vorsichtig  zu einer Seitenkulisse und sah 
h inunter. Es war ein seltsam er A nblick. H underte Gefangene 
in blauen Drilliehanziigen 3 m it den roten Interniertenzei- 
chen und den aufgenahten «Generalstabsbiesen» 4. G estreift 
und gescheckt saSen sie da. Schulter an Schulter. Ihre innere 
Spannung entlud  sich in kleinen, nervosen Bewegungen. 
Und in der vordersten S itzreihe die Khakiuniform en m it 
den silbernen Sternen, die gewollt vornehme Steifheit der 
Offiziere und ihrer Damen. Sie safien hochgereckt, die Schirm- 
miitzen auf den K nien, und spielten m it ihren kurzen, dicken 
Holzstockchen, den Symbolen ihres Ranges. Die Damen, 
in buntgebltim ten duftigen K leidern und breitrandigen  
Som m erhuten, liefien die Arme m it den langen, weifien, 
durchbrochenen Handschuhen auf dem Schofi ruhen. Und 
ganz dicht vor m ir, auf der Biihne, auch Gefangene im  rot- 
gesprenkelten D rillich. Die Orchesterm itglieder. Sie saSen 
im  Kreis. Die Streicher h a tten  ihre Geigen sorgsam auf die 
Knie gestiitzt. A lle sahen erw artungsvoll auf ih ren -D iri-  
genten. H ochaufgerichtet stand  er vor ihnen. In tadellosem  
Frack, m it steifem H em d, weiBer Binde und Lackschuhen. 
So kannte ihn keiner von uns. Und doch: nun, da er die 
Gefangenenkleider abgestreift hatte , horten auch w ir auf, 
nur Gefangene zu sein. Denn er war einer von uns.

Einige Augenblicke lang stand er regungslos da. Den 
Kopf stolz erhoben. M it geschlossenen Aligen. Sein Gesicht 
leuchtete.

J e tz t hob er den Taktstock. Das Konzert begann.

TexterlUuterungen
1 R ecrea tio n -h u t— Erholungsraum
2 D rillichanziige — Arbeitsanzuge aus festem  • B aum w ollstoff 
8 Generalstabsbiesen — G eneralstabsstreifen

Obungen

I. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Was veranlafite die Mitinternierten G. fiir einen Sonder- 
ling zu halten und ein wenig zu bespOtteln?

2. Welches Ereignis erregte ^G.?
3. Welches Hindernis war noch zu beseitigen, damit das 

erste angekiindigte Konzert stattfindet konnte?
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4. Warum argerie sich der Dirigetit bei dem Beginn des 
Konzerts, obwohl die Recreation-hut schon iiberfullt war?

5. Welchen Anblick boten Zuhorer und Zusehauerraum, 
als G. den Taktstock hob?

II. Schildern Sie den D irigenten G. Gebrauchen Sie dabei folgende  
Worter und Ausdrucke:

iiberschlank, voiles dunkles Haar, das Gesicht umrahmen, in 
den Nacken fallen, geistvoll, blafi, schmal, sensibel, schweig- 
sam, verschlossen, in sich gekehrt, aufrechte Haltung, hochauf- 
gerichtet, tadellos, steifes Ilemd, weifie Binde, Lackschuhe, re- 
gungslos, der Taktstock.

III. Schildern Sie das B ild , das der Konzertraum bot. Gebrauchen  
. S ie  dabei folgende W orter und Ausdrucke:

Gefangene, Drillichanziige, gestreift, gescheckt, buntgesprenkelt, 
Spantiung, sich entiaden, die vorderste Sitzreihe, Khakiuniform, 
vprnehme Steifheit.

IV. S eb en  Sie auf russisch wieder: .

abweserid dreinschauen; der Witzbold; das Hin urid Her; den 
Taktstock fiihten; sich keine -ruhige Minute gonnen; fijr den 
Hausbedarf; es maeht sich; es handelt sich urn; sich urn etwas 
геШеп; kurz und biindjg abweisen; das Konzert fiillt aus; star- 
riseh; strikter Befehl; in Empfang nehmen.

V. Geben Sie auf deutsch wieder:

дежурнцй по бараку репетиция
сушилка кивнуть утвердительно

VI. Drflcken Sie m it anderen W orten aus:

d€r Spinner; der Sonderling; der Witzbold; in sieh gekehrt; sich 
jemaiidem anschliefien; sich jemandem aufdrangen; sich verlieren; 
jemandem etwas zutrauen; im Nu; etwas hort sich gut an; 
e-twas' geht einem . richtig auf;. fiir jemandem ein gutes Wort 
einlegen; gegen die Vorschrift verstoBen; im Handumdrehen; die 
gewollt vornehme Steifheit; die Kleider abstreifen.

кладовка 
создать оркестр 
включить свет

настраивать
щенот
легкое покашливание 
сохранить места (в театре,неутомимо

неустанно в вагоне)
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V II. B ilden Sie Sfitze m it den WSrtern: entziehen, anhaberi. 
Gebrauchen Sie die Worter in ihren verschiedenen Bedeiitungen.

V III. In welchem  Zusam m enhang sind im  T ext die folgenden  
W orter gebraucht?

blasen
fl6ten
fiedeln

schnitzen
schmirgeln
polieren

beherrschen
mahnen
anfeuern
mitreifien

Walter Gallasch

E IN  STUCKCHEN HIMMEL

(g e k ilrz t)

Wenn ich hier an dem kleinen runden Holztisch sitze 
und zum Fenster hinaussehe, steh t vof m ir die graue, ver- 
w itte rte  Ziegelwand, die den H interhof abschliefit. Die 
W and ist ganz nahe vor meinen Augen, ich erkenne jede 
Erhebung des trockenen M ortels und jeden Sprung. Sie ist 
hoch, sehr hoch. So hoch, daB ich nur ein ganz kleines Stiick 
vom Him m el sehe, und dieses Stuck Himmel ist von D rah- 
ten durchzogen, kreuz und quer. E lektrische Leitungen und 
Antennen teilen meinen Himmel und zerhacken ihn , aber 
dennoch liebe ich dieses Stiick Fenster, das m ir den Himmel 
zeigt. Ich sehe die Sonne fiir eine kurze-W eile, morgens um 
halb  zehn-U hr, und m anchm al sehe ich eine W olke, weifi 
oder grau, und m anchm al einen B litz. Aber das ist selten, 
denn es ist eben riur ein ganz kleines Stuck Himmel.

Durch das ge6ffnete Fenster kom m t der Geruch des Essens 
herein, das die M ieter iiber urtd neben m ir kochen. Meistens 
riech t es nach Kartoffeln, aber an Sonntagen m ischt sich der 
Duft von gebratenem  Fleisch dazwischen. Sonntags ist es 
auch viel lau ter im Haus als an den W ochentagen, es pol- 
te rt auf den Stiegen und auf dem Korridor,, und ich hore 
K inder lachen und rufen. Heute ist Sonntag. Am V orm ittag 
horte ich die Orgel in der Kirche spielen und  Menschen 
singen. Die Kirche ist n ich t w eit von deirt' H aus entfernt, 
in dem ich wohne, und ich kann den Text der Lieder ver- 
stehen, die dje Menschen singen. Dann, gegen M ittag, zog
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der bekannte Geruch gebratenen Fleisches in mein Fenster, 
und die M ieter tiber m ir kamen von der Kjrche nach Hause. 
Teller k lapperten , und Stim m en sprachen. Ich weifi, dafi die 
M ieter neben m ir zum M ittagessen Besuch hatten , denn 
es waren fremde Stim m en, die sich un ter die bekannten 
mischten. Sie lachten sehr v iel, und spater horte ich Glaser 
klirren. Ich m alte m ir aus, was sie tranken. Ich konnte m ir 
gut vorstellen, wie sie um den T isth  safien und gerade Mosel- 
wein tranken, denn an der Mosel bin ich auch gewesen und 
W ein habe ich auch dort getrunken:

J e tz t  ist es s till im Haus. Die M ieter iiber m ir sind fort-, 
gegangen, wahrscheinlich zu den Grofieltern der K inder, 
die n icht weit von hier einen Gemuseladen haben und im 
Stock we* к dariiber wohnen. Der Besuch' der M ieter neben 
m ir ist auch fortgegangen, und aus der Kiiche hore ich das 
K lappern der Teller, die abgespult werden. Ich weifi alles 
iiber die Menschen dieses Hauses, denn hier weifi jeder alles 
von jedem. Urtd dennoch bin ich m ir dariiber klar, dafi kei- 
ner w irklich etwas vom anderen weifi. N iem and weifi, warum  
der M ieter tiber m ir oft spat nachts heim kom m t, n ich t gerade 
gerauschlos, und warum  er trin k t. W ir wissen, dafi er trin k t, 
das ganze Haus weifi das, und das ganze H aus spricht dar- 
uber, aber niem and weifi auch nur im  geringsten, warum  
er es tu t. Oder die M ieterin, (tie m ir gegenuber wohnte: eines 
Tages stand  die Polizei vor ihrer Tiir und nahm  sie m it. 
W ir waren sehr erstaun t, denn alles in ihrem  Leben schien 
so geregelt. Sie erh ielt eine U nterstu tzung vom S taa t und 
wohnte schon dreizehn Jah re  in diesem Haus, im  selben 
Zimmer. Aber was w irklich in ihr war, wufite keiner. Oder 
ich selbst: Kein Mensch im H aus kann sich erklaren, warum  
ich den ganzen Tag im Zimmer sitze und zum Fenster hinaus- 
sehe, auf mein kleines Stuck Him m el, das wie ein Wasche- 
stuck aussieht, das man zum Trocknen auf die Leine gehangt 
hat. A lle wufiten, dafi ich endlich eine A rbeit gefunden 
hatte , eine gute A rbeit in einem grofien W arenhaus, und 
alle  freuten sich m it m ir. Aber plotzlich safi ich wieder wie 
friiher zu Hause, den ganzen Tag, die ganze Woche, den, 
ganzen M onat. Sicher zerbrechen sich alle den Kopf daj- 
tiber, ob ich etwas in meiner F irm a angestellt habe. Wenn 
die Fliege in meinem Ohr nicht ware, konnte ich einm al 
dariiber nachdenken, konnte m ir ganz dariiber k lar werden, 
warum  ich eigentlich gekiindigt habe. Aber die Fliege in 
meinem Ohr sum m t und sum m t, und ich hore sie, sobald
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ich an meine F irm a denke, und ich sptire sie, wenn sie ihre 
Fliigel bew6gt, immer schneller und schrieller.

J e tz t  hat der M ieter, der das Zimmer bewohritj irl deni 
die Frau dreizehn Jah re  larig gewohtit h a t s das Radio atlge- 
stellt?  E f 's te llt  seinen A pparat imrrter laUt ein, weil er schwer 
h ort, aber w ir aridere M ieter beklagen uns n icht darubef* 
deilrl w ir haben keirten R adioapparat, Uild so horen Wit 
auch frianchnlal ein biBchen M usik. Eine tiefe MSnnerstimmfe 
singt: «...der eine, det kann reiten, der andre hat das Pferd...» 
Es is t ein  schones Lied, und es gefallt m ir, weil ich glaube, 
da@ es Wahr ist. Ich liebe Musik, Und niem als wurde ich das 
Fenster schlieBen, wenn von irgendwoher Musik erklingt. 
M anchmal spielt der Jurige uber m ir Trornpete. Er s te llt' 
sich ans Fenster und blast k ra ftig  in seiii Itlstrurtient, und 
die N achbarschaft hat sich schon toft beschw ert, weil er so 
laUt Uhd so falsch b last. Frulier spielte er nleistens: «Afh 
Brunrten vor dem Tore», das w ar sehr riihrend. Ab^r je tz t 
versucht et das Troriipetensblo aus «Vetdattimt in alle Ewig- 
keit» zu blaseh, immer und imrrier wieder. Ich wtirde inieh 
riie uber den Larm  beschweren, denn er versucht eS 23h Uhd 
imrrter von neuem, und ich h6re ihrt rnatlchmal fluchen, 
Wenrl Wieder ein Ton danebengegartgen ist.

Ich sitzfe an dern kleirierl ruilden Ilolztisch und sShfe 
meineti Hitltinel. H ln ter meinem Riicken steht das dunkel- 
gebeizte Holzregal m it den ЁисЬёгп, die ich sehr НёЬё. Ich 
habe frtiher, bevor ich zU rrieiiier Fiftfia kam, seht viel ih 
ihtlen gfeleserl, abet- je tz t stehen sie ttiit da Uhd seheh iiiich 
ari. b iejenigen Autoren, die ich liebe, habe ich links gestellt, 
die anderen stehen rechts. Links stehen der RemarqU6 tinfl 
der E rich K astner, dann kommeri die sieben Bande Heiftilig- 
way, drischlieBehd der Saint-ExUpery. Abet ganz HhkS stfiht 
Saroyan, griifbereit. UnlSngst habe ich versucht, w iS to  
eififflai iii meinen fiflfcherii zu blMttern, aber gleifch Ьё|ЙпП 
die Fiiege in itieirterti Ohr zti suintnen u nd  rtiit den Flugfelh 
tu  schlageii, Und ich habe die Bucher ins Regal zurtiekge- 
sfellt und Wetter zum Himmel hiftaufgesehen. Ich g3be etwas 
darum , konnte ich die Fiiege alls nieineiii O ht herausbriilgerl, 
denn es ist unangenehm, wenn sie Larm  m acht, uhd ihre 
Fliigel k ltzeln  fflich.

Es ist eine komische Sache m it def FHege. Vdr einem 
j a h t  safl ich abends ah rtleinetti Tisch, das Fehstёr war bfferi, 
die N achtluft karh herein, wunderbar frisch uhd kiihl, uber 
m ir ubte der Junge auf seiner Trornpete, utid ich las das
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i!£ueste Buch von John Steinbeck. P lotzlich safl m ir die Fliege 
irn Ohr und summte. Ich versuchte sie herauszubekommen, 
aber sie ha tte  sich so tief im Gehorgang verirrt, dafi sie n ich t 
rhehr zuriickfand. Ich versuchte es langej sie zu entfernert, 
aber es gelang mil- nicht. Wenn sie m it den Fltigelh schlug* 
kitzelte es, und ich hStte ein Gerausch wie bei einem  starken 
S turm . Ich ging m itten  in der Nacht in die KJinik, der Arzt 
kam  rtiit eineiii lattgenj diinneri Instrum ent, an dem eine 
elektrische B itne branntes Er schaute in das Ohr hineiri 
und sagte: «Aha.» Er setzte zwei- oder dreim al ah, dann 
sagte ёг: «Ein schSnes Exemplar», danrt sagte er: '«Werden 
w ir gleich haben:»; ёэ ta t  ein ganz kleinfes bifichen weh-, 
dahh sagte er: «Erledigt. Ich habe sie.» Er warf etwas ih 
deri Papierkorb, der neben ihm  stand, urid ich fragte nach 
der Rechnung. «Es kostet nichts», sagte er. Ich war gleich 
eitt bifiehen miBtrauisch, aber die Fliege in meineni Ohr 
waf still, keiil Fltigelschlag regte sich. V ielleicht hat er 
Sie Wirklich h£raUsgebracht, dachte ich Und gtng nach 
Hause.

Ich habe nichts itiehr von der Fliege gespiirt* zehn M ohate 
latig n icht; Abfer nachdein die Safche m it m einer F irm a # d r, 
fiilg sie Wieder an zu stlmtiieii iittd m it den Fliigeln zu schla*- 
gen, und ёэ war manchhial ein betaubender O rm * den sie 
vollfuhrte. Heiite weifi idh* dafi det A rzt die Fliege n ich t 
herausgebracht hat. Sie ist irtiiner noch in  ffieinertt Ohr und 
mochte sich befreiert. Del- A rzt wollte sich nur n ich t vor 
m ir blami'eren und m ir gestehen* dafi er sie n ich t entfernen 
kortrtte, deshaib warf er ifgferid etwas anderes; ih den Papier- 
ktirb urid ndhrtl kein Qeid von m it. So w eit w ar er ja  Wfehig- 
stens ehtlich* daB er kein Geld verlahgte.

Man sagt von dieser S tad t, in der ich lebej sie sei eine 
s6hr schone S tad t. GfeWifl, sife hat НоЬё Н Зизйч die m an ih 
den letzten Jaliren  gebaut hat, viele Briicken, die tiber den 
grdflen Strom  ftihrgfij und viele Mefistheto; Aber der Larm  in 
den StraBen der Stad t ist gewaltig, dre StraBenbahneti tjuiet- 
scheri, die Mdtoren der schwerett Autos brlillett Uhd die Ma- 
schinen bei dert NgubaUtgn ra tte rn , dafi man kaunt sfeifl giggnes 
W ort versteht. An jedem  Haus in  dieser S tad t b l i t i t  bei 
k ac h t die Leuehtreklam e, gelb, blau, ro t, g tiin , wiё aiif dem 
Rutinnelplatz Frliher girtg ich irtanchfflal, Wenn t s  duftkel 
Wurde, dUrch die Sttafifen urtd sah m ir die AtiSlagert an, Und 
rrtit B rig itte  gihg itih oft dtirch die erleilchteten Strafien, 
denn sie liebte die S tad t, Aber je tz t.se it ich alleiti bin, gehfe
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ich kaum  mehr aus dem Haus. Ganz selten gehe ich einm al 
h inun ter zum Flufi und setze mich auf einen S tein am Ufer 
und lausche dem Wasser, in dem sich die Leuchtreklamen 
spiegeln. Ich denke dann an B rig itte , aber die Fiiege in 
meinem Ohr beginnt gleich zu summen und zu larm en, und 
ich muB aufhoren, daruber nachzudenken.

B rig itte  war der erste Mensch in dieser S tad t, der mich 
wie einen Menschen behandelte, der erste Mensch, der sich 
freute, als er m ich sah. Ich habe niem als, in keiner S tadt 
der W elt, viel m it M adchen zu tun  gehabt, denn sie mogen 
mich nich t, weil ich sehr hafllich bin; aber in dieser S tad t 
hat m ich, glaube ich, kein einziger Mensch angesehen. B ri
g itte  war der erste M ensch, den ich in meiner F irm a kennen- 
lern te , und sie gefiel m ir gleich sehr gut. Ich ha tte  damals 
lange nach einer A rbeit gesucht und keine gefunden. Meine 
K leider sahen schon sehr alt und getragen aus, und ich hatte  
bereits eine Menge von meinen Biichern verkatift, um .leben 
zu konnen. Jeden Tag safi ich in meinem Zimmer und schrieb 
Bewerbungsschreiben und w artete auf die Post, aber die 
Post kam  und brachte meine Bewerbungsschreiben zuriick, 
und ich schaute ein biBchen auf mein Stiick Himmel und 
schrieb neue Bewerbungsschreiben an die Firm en dieser 
S tad t. Gewifi, ich kann n icht v iel, denn ich habe nichts 
gelernt. Ich weifi ein biBchen m it der L itera tu r Bescheid, 
weil ich sehr viel gelesen habe. Dam als, nach dem Gym na
sium, kam  ich gleich in  den Krieg, und als ich zuriickkam , 
war n ich ts mehr von dem da, das w ir einm al besessen h a tten , 
und m eine E ltern  und meine Schwester waren to t, und meine 
H eim at war verloren. Ich zog viel im Land um her, weil 
ich einfach nirgends mehr bleiben konnte, ich reiste von 
S tad t zu S tad t, arbeitete da ein biBchen und dort, und dann 
muBte ich w eiter, weil ich es nirgendwo aushielt. Ich suchte 
n ich t, jedenfalls weifi ich n ich t, daB ich etwas suchte. Dann 
kam  ich in diese S ta d t . und schrieb unter meinem Fenster 
die Bewerbungsschreiben, immer gleich dutzendweise, und 
leg te  die Lebenslaufe und die L ichtbilder dazu, aber alle 
kamen zuriick. In dieser S tad t, in der so viel gebaut w ird, 
konnte m ich kein. Mensch brauchen. So viele neue Biiros 
und Geschafte wurden eroffnet, aber keiner h a tte  Lust, mich 
seine W aren verkaufen zu lassen oder m ir in seinem Btiro 
ein Buch zu geben, in das ich Zahlen schreiben konnte. Ich 
war dam als w irklich verzweifelt, denn ich wuBte, daB ich 
verloren war.



Und dann, es war an einem  Tag, an dem das Stiickchert 
Himmel ganz lichtblau in m ein Fenster fiel, kam ein Brief 
von einem W arenhaus. Der Brief war diinn, und ich war 
verwundert, denn alle Briefe, die ich zuriickbekommen 
ha tte , waren dick gewesen, weil sie meine Bewerbungs- 
schreiben und den Lebenslauf enth ielten . Ich legteden diinnen 
Brief vor mich h in  und w ollte ihn offnen und redete mir 
ein, dafi es nur ein Prospekt sei, eine Drucksache oder sonst 
irgendeine Sache, die mich n ich ts anging. Mein Stiickchen 
Himmel war so lichtblau , ich schaute hinauf und iiberlegte 
m ir, dafi es ein Prospekt sein miisse, wenn in den nachsten 
fiinf M inuten eine W olke, weifi oder grau, sich auf den blauen 
Fleck legen wiirde. Ich w artete fiinf M inuten, aber der Him m el 
blieb b lau , ganz fleckenlos blau. Ich rifi den Brief auf und 
las ihn. Er war vom Personalchef des Warenhauses untfer- 
zeichnet. Ich las ihn ein paarm al, bevor ich verstand, dafi 
ich bei ihm vorsprechen sollte wegen einer Beschaftigung.

Ich  rann te  iiber die Briicke in die S tad t hinein, aber ich 
mufite noch einm al um kehren, weil ich vergessen hatte , m ir 
eine K raw atte tjmzubinden und mich zu rasieren. Knapp 
vor M ittag  tra t  ich in das grofie H aus der F irm a und ging 
die Stjifen hinauf zum ersten Stock, weil ich mich n icht 
trau te , m it dem Fahrstuhl zji fahren. An einer Tiire las ich 
das Schild «Personalchef» und ging hinein. E in  Madchen 
safi auf einem hellen Biirostuhl und tip p te  auf der Schreib- 
maschine. Das Madchen gefiel m ir sehr.

«Ich habe einen Brief», sagte ich und gab ihn ihr.
«Setzen Sie sich bitte», sagte sie und nahm  meinen Brief. 

' Ich setzte mich und w artete. Sie las den Brief und lachelte. 
Ich lachelte z.uriick, denn sie gefiel m ir sehr gu t, aufierdem 
war es das erste Lacheln in dieses S tad t, das m ir ga it oder 
das ich auf mich beziehen konnte.

«Herr Fiederer, w ird gleich kommen», sagte sie, «ich 
hoffe, dafi Sie eine Beschaftigung bei uns finden.»

Sie brachte m ir eine Zeitung, und ich ta t, als lase ich.
Aber ich beobachtete sie, wahrend sie tipp te . Sie w ar nicht 

schon, aber ih r G esith t war wie ein Lacheln, warm  und vori 
Herzen. Sie vertipp te sich dreim al, wahrend ich neben ihr 
safi, und jedesmal nahm  sie den Radiergum m i und radierte 
s^uberlich. Der B leistift fiel ihr herunter, und ich hob ihn 
auf und gab ihn ihr. Sie wurde rot, als ich ihn ihr hinreichte, 
und sie sagte: «Ich weifi n ich t, was heute jm it m ir los ist. 
Alles geht schief.»
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Dann kam  der Personalehef herein, und sie gab ihm den 
Brief. Der Personalehef nahrn mich m it in sein Zimmer, 
ich warf noch einen B lick auf das M adchen zuriick, bevor 
ich hineinging, und sah, daB sie m ir nachblickte. Sie hob 
beide Fauste und zeigte m ir, dafi sie m ir die Daumen drtiek- 
te  In diesem Augenblick wuBte ich, daB es n icht mehr 
sehiefgehen konnte m it einer Anstellung. Ich ging froh in 
das Zimmer des Personalehefs, versank tief in einem Polster- 
sessel und s ta rrte  auf das B ild, das iiber dem Riicken 
des Personalehefs hing. Ich war verlegen und tappiseh, 
aber ich war sieher,, dafi ich hier A rbeit finden wurde, weil 
m ir das M adchen draufien die Daumen hielt. Und so war es 
auch. Ich bekam eine Beschaftigung in der W erbeabteilung 3, 
weil ich etwas von L itera tu r verstehe und es vielleieht, fer* 
tigbringe, einen kleinen W erbetext 4 aufzusetzen. Mein 
G ehalt betrug 300 M ark im M onat. Als ich diese Riesensumme 
horte, ware ich H errn Fiederer, dem Personalehef, beinahe 
um  den H als gefallen, aber ieh unterliefi es, w eil er so streng 
schaute. V ielleieht h a tte  ich dem Madchen draiifie-n um den 
H als fallen konnen, aber das getraute ich, mich erst recht 
n ich t. H a tte  ieh dam als-schon gewufit, dafi es B rig itte  war, 
h a tte  ich mich vielleieht getrau t. Aber dam als kannte ieh 
sie ja  noch n ich t.

Ich durfte am naehsten Tag schon anfangen zu arbeiten. 
Ich kam  in eines der Zimmer, dessen W ande aus Glas waren, 
und meine Arbeitskollegen nannten es Glaskafig. Man konnte 
vpn auBen sehen, w ieviel Leute im Zimmer waren und was 
jeder vpn ihnen gerade ta t. V ielleieht ist es n ich t sehr schon, 
darin  zu arbeiten, aber dam als gefiel es m ir, weil das Zim 
mer hell war und m an ein groBes Stiick Himmel sehen konnte, 
viel groBer als das Stuckchen bei m ir zu Hause.

Ich arbeitete einen M onat lang, ohne das M adchen aus 
dem Vorzimmer des Personalehefs wiederzusehen. Ich ver- 
suchte-es, sie wiederzusehen, ieh m achte m ir viel auf dem 
Gang zu schaffen, aber ich konnte n ich t in  ihr Zimmer hinein- 
gehen, weil ich n icht gewufit hatte , was ich sagen sollen 
ha tte . Ihr Zimmer war gleichfalls aus Glas, aber der Tisch, 
an dem sie saB, war von einem Schrank m it Ordnern ver- 
deckt. -Ich versuchte es in diesem M onat ein paarm al sie 
zu sehen, aber es gelang m ir n icht, auch nur ein Stuckchen 
ihres Kleides zu erspahen. Dann, einm al beim  M ittagessen, 
kam  ich in die K,antine, und da saB sie allein  an einem Tisch. 
Ich setzte mich zu ihr, und wir sprachen davon, dafi w ir

72



uns beide freuten, dafi es m it m einer Anstellung bei der 
F irm a geklappt hatte .

«H alten Sie jedem die Daumen, der bei der F irm a an- 
fangen will?» fragte ich und sah in meinen Suppenteller.

«Ja, jedem», sagte sie und w urde ro t, «ausriahmslos jedem.» 
Aber ihre Augen lachten, und ihr Gesicht lachelte.

Ich wufite dam als noch nicht, dafi ich sie schon liebte, 
und sie sagte mir spater, dafi sie es dam als auch noch nicht 
gewufit h a tte , dafi sie mich liebte, aber es war wohl so. Ich 
sagte ihr n icht, dafi ich versucht hatte , sie wiederzusehen, 
aber ich sagte: «Wir sollten heute zusammen ins Kino gehen.»

«Man sieht es nicht gern», sagte sie verlegen, «wenn zwei 
aus der F irm a zusammen ausgehen.»

«Das habe ich 'n ich t gewufit», sagte ich. Mir war protzlich 
sterbenselend. Ich war so allein und verlassen in jenem 
Augenblick, wie ich nie'mals allein und verlassen gewesen 
war an meinem Holztisch m it der Ziegelmauer vor meinen 
Augen. «Dann naturlich ,..» , sagte ich.

«Wir konnen aber trotzdem  zusammen ins Kino gehen, 
wenn Sie gern wollen», sagte sie leise.

Ich sagte gar nichts mehr. Ich sah nur zum Fenster, dem 
grofien, hohen Fenster, das fast die ganze Front der Kantifte 
einnahm , und draufien war Him m el, soviel ich wollte.

W ir trafen uns am Abend zum Kino. Es war kein sch6ner 
Film , den w ir sahen, aber w ir kamen trotzdem  gut ins Ge- 
sprach, als w ir nachher hoch irgendwo ein Bier tranken. Ich 
erzahlte ihr von meinen Biichern, nur von meinem Stuckchen 
Him m el erzahlte ich ihr dam als noch nichts. Ich sprach von 
Tucholsky, dessen Schriften ich sehr liebe, und sie bat mich, 
ihr seine Bucher zu bringen. Gegen M itternacht brachte 
ich sie nach Hause. Es war, als ware ich neu geboren, als 
h a tte  ich eine neue H aut angeZogen, als hatten  sich neue 
K rafte in meinem КоГрег ausgebreitet.

W ir sahen uns von da an jeden zweiten Tag, und 
dann, als uns k lar geworden war, dafi w ir einander 
liebten, jeden Tag nach Biiroschlufi. W ir m achten zusam*- 
men iiber Sonntag Ausfluge, gingen ins Kino oder Theater, 
oder w ir lasen. W ir lasen sehr viel. Sie begann meine 
Dichter zu lieben und auch sonst m eine ganze kleine 
W elt. Ich habe doch niem als in meinem Leben, seit ich 
aUs dem Krieg zuriick bin, eine H eim at gehabt, eine 
S ta tte , wo ich bleiben wollte, einen O rt, an dem es mich 
geduldet hatte . H ier spiirte ich, dafi ich bleiben konnt®.
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Hier h a tte  ich eine H eim at gefunden, einen Boden, ein Zu- 
hause. B rig itte  war alles das, was ich vermifit hatte. Es kiim- 
m erte mich nicht mehr, daB niem and vort den Madchen mir 
ein Lacheln schenkte, denn ich h a tte  B rigitte. Ich weifi 
n ich t, ob sie sah, dafi ich hafilich bin, sie sprach niemals 
dariiber, und beinahe glaube ich, dafi sie mich vielleieht 
n icht so hafilich fand wie die anderen.

An einem Morgen, der grau war und ohne ein bifichen 
Sonne, wurde ich zum Personalehef gerufen. Er fragte mich, 
ob ich B rig itte naher kennen wurde. Ich sagte: «Ja.» Er 
fragte, ob ich wiifite, dafi es unerwiinscht sei, wenn zwei 
A ngestellte des Unternehm ens sich aufier dem Hause trafen. 
Ich sagte, ich h a tte  es einm al gehort. G ut, sagte 'er: wenn 
ich das wiifite, sei es gut. Und wenn er noch einm al erfuhre, 
dafi ich mich m it B rig itte  trafe, wyrde er B rig itte  oder mich 
entlassen.

An diesem Abend, als wir uns trafen, war B rigittes Ge- 
sicht verw eint. «Er war so gemein, so gemein», sagte sie. 
Ich bifi m ir auf die Lippen. Es h a tte  gentigt, finde ich, nur 
m it m ir dariiber zu sprechen. Und aufierdem: Konnte er 
verlangen, dafi ich alles, was ich liebte, aufgabe, nur um die 
Regeln der F irm a nicht zu verletzen?

«W ilist dû , dafi w ir uns trennen?» fragte ich B rigitte.
Sie sah mich nur lachelnd an, und ich wufite, dafi alles 

gut war. • - ■
B rig itte  fuhr allein nach Hause, weil ich noch einige 

T extarbeiten  fiir die F irm a zu machen hatte . Ich kam erst 
spat in mein Zimmer, der Nachthim m el stand zwischen dem 
Fenster und der Mauer, und zwei Sterne blitzten aus dem 
D unkel. Was kann uns geschehen, dachte ich, solange wir 
einander haben? Und es g ib t nichts, das uns trennen konnte.

Ich safi am nachsten Morgen in meinem Glaskafig und 
versuchte zu arbeiten. Ich konnte nichts denken, ich konnte 
n ich ts tun. Gegen elf ging ich auf den. Gang, denn ich hoffte, 
B rig itte  zu sehen und ihr sagen zu konnen, sie sojle den Myt 
n ich t verlieren. Aber ich sah sie nicht. In ihrem  Zimmer 
standen viele Menschen, aber ich konnte B rig itte  nicht 
entdecken. V ielleieht beim M ittagessen, dachte ich und ging 
zuriick in meinen Glaskafig.

Kurz vor zwolf kam der Arbeitskollege, der an der ande
ren Seite meines Tisches sitz t, herein und sagte, B rig itte  
sei gestern abend von einem Auto totgefahren worden. Ich 
verstand ihn n icht, ich sah nur immer auf die Zeichnung,
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die auf meinem Schreibtisch lag und deren grelle Farben 
ineinanderflossen.

«Warum lachst du?» sagte der Kollege.
«Ich lache gar nicht», sagte ich, aber dann horte ich 

selbst mein Lachen und erschrak davor.
In dieser S tad t werden tag lich  Menschen iiberfahren. 

Manche sind to t, manche nur verletzt. B rig itte  war eben 
eines der Opfer unserer modernen Zeit. Es war vielleicht 
nichts Zwingendes in B rig ittes Tod, n ichts, das einen groBen 
Zorn rechtfertigen konnte. Aber da war etwas in m ir, das 
schrie, schrie gegen diese F irm a, gegen diesen Personalchef, 
dem der Ruf der F irm a das W ichtigste in der W elt war, 
ohne daran zu denken, daB die F irm a aus Menschen besteht, 
die morgen v ielleicht schon to t sein konnen.

Als ich in die rotierenden Farbklexe hineinsah, begann 
die Fliege in meinem Ohr m it den Fliigeln zu schlagen und 
zu summen, und das Gerausch wuchs zum Gedrohn, wurde 
so lau t, wie die Strafien dieser S tad t sind, in  der ich lebe. 
Immer, wenn ich daran denke, w ird die Fliege lebendig, sie 
brum m t und sum m t, und ich bedaure, dafi der Arzt sie n icht 
horen kann, der dam als behauptete, er h a tte  sie aus meinem 
Ohr herausgebracht.

Ich sitze vor meinem kleinen runden Holztisch und sehe 
hinauf in mein Stuckchen Himmel. Die D rahte zerreiBen 
den Himmel in viele Teile, und wenn ich n icht wufite, daB 
es D rahte sind, wurde ich glauben, es seien eiserne S tabe vor 
dem Fenster eines Gefangnisses.

!
TexterlHater ungen
1 der R u m m elp la tz— Vergniigungsplatz
2 j — ш den Daumen driicken — j-щ Erfolg wiinschen
3 die W erbeabteilung — R eklam eabteilung
4 der W erbetext R eklam etext *

Obungen

I. Erzahlen S ie  dariiber:

1. Was der ErzShler vor Augen hat, wenn er zum Fenster 
hinausschaut.

2. Was im Hause vorgeht.
3. Welche Gedanken der ErzShler sich iiber die Mieter des 

Hauses macht.
4. Wie sein Zimmer eingerichtet ist.
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6. Was Sie von seinem Vorleben wissen.
6. Wie sein Krankheitszustand vertauft.
7. Wie er sich um eine Anstellung bewirbt.
8. Wie щ Brjgitte kennenlernt.
9. Wie sich ihre Freiindschaft entwickelt.

10. W ie eg zu fieni tragischen Ende kom m t.

11. Beschreiben Sie anhand des Textes:

a) E ine  Grofistctdt,
b) Das Leben in einer M ietskaserne,
c) Das Leben im  Biiro.

Gebrauchen Sie dabei folgende p o r te r  und Ausdrucke:

a) hohe Hauser, Briicken, Strom , Larm, Straflenbalmen quiet% 
sehen, A utos briillen, M aschinen rattern,. Leuchtreklam e b litzt, 
erleuchtete A uslagen, W arenhauser, Kino, Theater, G aststatte;

b) der Geruch des Essens, Duft von gehratenem Fleisch, 
Gepolter auf den Stiegen, auf dem Korridor, Teller klappern, 
Stimmen sprechen, Glaser klirren, Teller abspulen, das Radio 
anstellen, die Mieter, sich beklagen, ein Instrument spielen, 
Trornpete hlasen, sich beschweien;

c) mit dem Fahrstuhl fahren, Schild, Personalehef, Biiroan- 
gestellter, Schreibmaschine, tippen, sich vertippen, Radiergummi, 
radieren, Beschaftigung bekommen, in der Werbeabteilung, einen 
Werhetext aufsetzen, Haus der Firma, Wande aus Glas, Arbeits-? 
kollege, Vorzimmer, Gang, sich zu sehaffen machen, Schrank 
mit Ordnern, Kantine, Biiroschlufl, die'Regeln der Firma, entlas- 
sen, kiindigen.

III. Erklaren Sie auf deutsch, was folgende W orter urjd Ausdnicke  
bedeuten:

verwittert; es poltert auf den Stiegen; sich etwas ^usinalen; 
sich etwas.. vorstellen; sicli tdar uber etwas sein; (lie Bucher 
stehen griffbereit; sich vor jemandem blamieren; etwas unter- 
lassen; sich etwas zu sehaffen machen; jemanden nach Hause 
bringen; das Bewerbungsschreiben; der Lebenslauf; das Lichtbild; 
knapp vor Mittag; etwas geht schief; das Prospekt; die Druck- 
sache.

IV. O bersetzen Sie ins Russische:

zum Fenster hinaussehen; die Teller ahspiilen; auch nur im ge- 
ringsten; das Waschestfick; etwas darum geb.en; Larm machen; 
Bescheid wissen; verzweifelt sein; bei jemandem vorspreehen; 
sich nicht trauen; sich vertippen; sauberlich radieren; die An-
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stellung; sich an etwas zu schaffen machen; es hat geklappt; 
atisgehen; ins Gespriich ковдтеп; jemanden qgch Hause bringen; 
die Textarbeiten; fiber etwas r.achdenken; sich efwas einreden; 
etwas auf sich bezieften.

V. Obersetzen S ie  ins Deutsche:
пахнет картофелем; запах жареного мяса; к обеду пришли 
гости; гости ущли; повесить что-нибудь на веревку сушить; 
ломать голову над чем-нибудь; включить радио; произво
дить оглушительный шум; рассматривать витрины (мага
зинов); я почти не выхожу из дому; броситься кому-нибудь 
на шею; уволить; иметь с кем-нибудь дело; одежда была 
поношенной; выдержать что-нибудь; дюжинами; подписать 
(письмо); повязать галстук; подняться вверх по ступеням.

VI. B ilden Sie Satze m it den Wortern: ausgehen, herausbrin- 
gen, anstellen . Gebrauchen Sie dabei die Worter in ihren> verschie- 
denen Bedeutungeri.

VII. In welchem  Zusammenhang werden im  Text folgende Worter 
geb'raucht?

klappern verlegen

tappisch
V III. Suchen Sie im  Text gleichbedeutende W orter und Aus- 

drucke zu den folgenden Wortern:

klirren
summen
blasen
riihrend
z'ih

die Statte 
der Ort 
fleckenlos 
verweint 
gemein 

* iiberfahren 
rotieren 
vermissen 
der Farbklex 
das Gerausch 
das GedrOhn

quietschen
briillen
rattern
blitzen
larmen
versinken

der Rifi
eine kurze Zeit 
sich beklaggn 
anfangen 
.gemacht! fertig! 
fitiden
begleiten (nach Hause) 
ein Heim

jemanden nicht gern haben 
die Autobiographie 
die Photographie 
kurz vor Mittag 
einschalten
unterschreiben (einen Brief) 
die Stiege
angestrengt nachdenken 
wagen
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IX . Setzen Sie, wo notig, das Bestim m ungswort ein:

Ich rannte uber . . .  Briicke in . . .  Stadt hinein, aber ich 
mufite noch einmal umkehren, weil ich vergessen hatte mir . . .  
Krawatte umzubinden. Knapp vor . . .  Mittag trat ich in . . .  grofie 
Haus . . .  Firma und ging . . .  Stufen hinauf zu . . .  ersten Stock, 
weil ich mich nicht traute mit . . .  Fahrstuhl zu fahren. An .... 
Tiir las ich . . .  Schild „Personalchef0 und ging hinein.. . .  Mad
chen safi auf . . .  Burostuhl und tippte auf . . .  Schreibmaschine.
. . .  Madchen gefiel mir sehr.

X. Setzen Sie die passenden Prapositionen ein:

Jetzt ist es still im Haus. Die Mieter . . .  mir sind fortge- 
gangen, wahrscheinlich . . .  den Grofieltern der Kinder, die nicht
weit __ hier einen Gemiiseladen haben und im Stockwerk dar-__
iiber wohnen. Der Besuch der Mieter . . .  mir ist auch fortge- 
gangen, und . . .  der Kiiche hore ich das Klappern der Teller. 
Ich weifi alles . . .  die Menschen dieses Hauses, denn hier weifi 
jeder alles . . .  jedem.

Ich sitze . . .  dem kleinen runden Holztisch, . . .  meinem 
Riicken steht das dunkelgebeizte Holzregal . . .  den Buchern, 
die ich sehr liebe. '

Und dann, es war . . .  einem Tage, . . .  dem das Stiickchen
Himmel ganz.lichtblau . . .  mein Fenster fiel, kam ein B rief__
einem Warenhaus. Ich legte den Brief . . .  mich hin und wollte 
ihn fiffnen.

Er war . . .  Personalchef des Warenhauses unterzeichnet, ich 
sollte . . .  ihm vorsprechen . . .  einer Beschaftigung.

Katharina Hammer

WEG OHNE WAHL

Es fiel in der langen hastvollen Strafie 1 nicht auf, daB 
ein junges, kaum erwachsenes Madchen bereits das dritte 
Mal zogernd vor «inem der hohen Hauser, stehenblieb. Sie 
blickte den Menschen nach, die das Haus gleichgiiltig und 
ohne Feierlichkeit betraten, bis sie begriff, daB fur jene das 
Haus nur ein gewohnliches Haus war, dann ging sie weiter, 
noch einmal langsam die StraBe auf und ab.
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In Trauer gekleidet und in sich gekehrt, schritt sie durch 
das abendliche Getriebe. Die hellen Lampen, die bei den 
anderen Menschen die Farben leuchtender machten, liefien 
bei ihr das Schwarze noch dunkler und das Helle noch bleicher 
w irken.

Trotzig und finster war sie, weil zu fruh verlassen, und 
wer sie sah, der konnte dazu kommen, dem Menschen, um 
den' sie Trauer trug, wegen seines Weggehens Vorwurfe zu 
machen.

M anchmal kam  etwas Brennendes in ihre Augen, immer 
dann, wenn ihr eine junge M utter m it einem Kind begegnete. 
Ahnungslos gingen die M utter vorbei, herzten ihre Kinder 
oder schalten sie, und das M adchen dachte bei jeder: Viel- 
leicht bist du so eine wie meine M utter, vielleieht verlafit 
du schon morgen dein K ind, um  leichter und lustiger ohne 
Kind zu leben. In ihrer Freudlosigkeit sah sie nur, wie grau 
und hafilich die Grofistadthauser waren, wie dunstig der 
Himmel und wie schm utzig die Strafie. В lasse Menschen 
rannten um ein biBchen Feierabend. Und sie freute sich, 
dafi es hier in der Strafienschlucht 2̂ von O stberlin  n icht 
anders war als zu Hause in Hamburg.’' In einer W elt, in  der 
M utter ihre Kinder verliefien, konnte es nirgends anders 
sein.

Sie war zufrieden dam it, weil sie um so starker ftihlte, 
jdaS sie ein Recht auf ihren HaB hatte .

Dann betra t sie das Haus, ,vor dem. sie schon dreimal 
gezogert hatte , um nun ihre M utter aufzusuchen, von der 
sie vor sechzehn Jah ren  verlassen worden war.

Das W artezim m er der A rztin Dorothea Kranz war groB, 
auf viel Leid und Hoffnung eingerichtet. Ringsum auf den 
§tuhlen  safien w artem ude Menschen, manche in abgetragenen 
K leidern aus schlechten Stoffen, manche in guten Sachen 
nach modernem Schnitt. Aber alle Gesichter zeigten Spuren 
von A rbeit, und die in den guten Sachen hatten  auch Arbeits- 
hande.

Das Madchen wunderte sich dariiber. Das war " zu 
Hause in Ham burg nicht so. Aber schlieBlich zeigte das 
nur, dafi es ihre M utter n icht weit gebracht hatte: Kassenarz- 
tin  3 in  einem Ostberliner A rbeiterviertel. Und sie em pfand 
voll Genugtuung die teure Eleganz ihres eigenen schwarzen 
Kosttims, die kostspielige G epflegtheit ihrer H aut und dey 
blonden H aarhelm s. In diesem Schleier von Luxus war die 
Z artlichkeit ihres Vaters, des Vaters, der nun to t war.
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Vor ihren Augen b ildete  sich wieder das G esichf des Va- 
ters, in seiner letzten Atemnot von einer plotzlichen Angst 
verzerrt, m it entsetzensweiten Augent Und sie horte wieder 
seine verloschenden W orte: «Oh — deine M utter — verflucht,» 
Seitdem  war fiir das Madchen von der W elt n ichts rtiehr 
ubriggeblieben als dieses Sterben. Fiir dieses einsame Sterben 
w ollte sie je tz t die M utter zur Rechenschaft ziehen.

J e  mehr sich das W artezim m er leerte, um so mehr erlosch 
das blasse G esichtlein. Nur die Augen lebten in einer wilden 
Enschlossenheit. Dabei atm ete das Madchen kaum  noch, 
als ob sie den Atem fiir die nachsten M inuten aufsparen 
w ollte.

Als die Sprechstundenhilfe meldete, dafi als Letzte noch 
ein junges Madchen auf Behandlung w arte, liefi die Afztin 
am Schreibtisch einen Herzschlag lang die Feder sin ken. 
Seit einigen Jah ren  stockte bei jeder ahnlichen Meldung 
ihr B lu t. Und beim Anblick des schwarzgekleideten Madchens 
wufite sie: Nun ist es so weit. Friedrich ist to t, je tz t komrnt 
sie zu m ir. J e tz t kann ich aufstehen, sie in meine Arme 
nehm en und sagen: K ind, mein liebes K ind, darauf h a b \  
ich sechzehn Jah re  gew artet.

Im  Zimmer roch es nach A ther. Der Geruch war strenge 
W irklichkeit, und zwei feindkalte Augen liefien sich nicht 
ubersehen. So nahm  die A rztin  nur ein B la tt Papier in die 
H and, legte es wieder weg, nahm  es noch einm al und legte 
es wiederum  weg, weil es verriet, wie stark  ihre H and zit- 
terte.

Ihre Augen sogen sich fest an der dunklen Madchenge- 
s ta lt, suchten den Nebel von sechzehn Jah ren  zu dUrchboh- 
ren, doch da war kein Weg; am Ende mufite die A rztin  nur 
feststellen: Sie hat meine Augen, aber Friedrichs Blick.

Und die straffe G estalt in dem weifien K ittel wurde etwas 
weniger straff.

Die Sprechstundenhilfe fragte nach den Personalien.
C hristine Hoppenstedt. J a ,  das war also C hristine НорреП- 

s ted t geworden. Was fur eine rauhe, herrische Stim m e sie 
h atte .

E inen Krankenschein h a tte  sie nicht, sie kam  ja  aus West* 
deutschland, aber • sie wiirde die B ehandlung bezthlen .

Die A rztin  nickte. Geld h a tte  Friedrich immer gettug 
gehabt, seine Tochter wiirde auch immer genug Geld hftbert.

E ine graugrune niichterne K arteikarte  wurde vof die 
A rztin  gelegt. Das war so ublich, dann schickte die A rztin
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ihre Sprechstundenhilfe nach Hause. Sie starrte  lange auf 
die K arteikarte. Von dem Madchen her kam schweigendes, 
erbarmungsloses A btasten.

So sah die Frau also aus, b reit und vollbusig, wie eine 
richtige M utter; m it duriklem Haar, g la tt gescheitelt und 
schmucklos zu einem Knotett gebunden, wie bei einer rich- 
tigen M utter, die n ich t mehr an die eigene Schonheit denkt; 
die H ande warerj stark  und gut — alles wie bei einer rich- 
tigen M utter.

Die ArZtin w andte ihr Gesicht dem Madchen zu, ein 
grofies, einfaches- G esicht, noch n icht alt und nur von we* 
nigen Furchen durchzogen, aber die waren tie!, als ob immer 
ein und dieselbe Sorge sich an ein und derselben Stelle ein- 
gefressen hatte .

«Warum sind Sie gekommen?» fragte sie langsam. Das 
Madchen verlangte ein Rezept fiir ein Schlafm ittel; es war 
ein sehr starkes M ittel, aber das Madchen bestand darauf, 
«Mein Vater ist gestorben, vielleieht konnen Sie verstehen, 
dafi m an da n icht gut sChlafen kann!»

Ihre Blicke trafen sich.
. «Ja, aber sicher haben Sie noch eine M utter.»

«Nein!»
Das zerschnitt m it seiner Scharfe die Hoffnung. Dorothea 

Kranz blickte weg. Von w ejt herholend sagte sie: «Ich habe 
viele m utterlose Kinder behandelt, manchen habfe ich eine 
Pflegem utter besorgt.»

Das Madchen zog die Augenbrauen zusammen und dufch- 
lebte in einem Moment noch einm al die tausend Momente 
ihrer K indheit, in denen sie zusehen mufite, wie andere 
K inder von ihren M uttern geliebkost wurden. Und sie dachte: 
Das is t noch lange kelne Entschuldigung, dafi sie dafiir fremde 
K inder geheilt hat. Ihfe schwarzen Augenbrauen zogen sich 
noch dichter zusamm en,v dafi sie wie ein s tlh le fn er Riegel 
wurden.

Trotzdem  h a tte  ihre Feindseligkeit etwas Hilfloses, so 
dafi die M utter an sich halten  mufite, um  dieses verkram pfte 
Kind n ich t in ihre Arme zu nehmen. Aber bertihren wollte 
sie es wenigstens, einm al ihr K ind wieder bertihren. Ein 
triebhaftes Verlangen beherrschte die Frau, als sie sagte: 
«Da mufi ich erst Ihr Herz untersuchen, ehe ich Ihnen das 
M itte l verschreiben kann.»

Verwundert und etwas zogernd m achte das Madchen den 
Oberkorper frei. Ihre W asche war luxurios, unw ahrschein-
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lich dtinn und m it noch dunneren Spitzen verziert. E inm al, 
vor mehr als sechzehn J ahren, h a tte  Dorothea K ranz kleine 
weifie Leinenhemden fiir das K ind genaht. Die Leinenhemden 
hatteri" ein mageres Kinderkorperchen eingehtillt, an der 
B rust h a tte  man die R ippen zahlen konnen.

Dann horte sie das Herz. Sie zahlte die Schlage, dann 
zahlte sie die Schlage nicht mehr. Sie schloB die Augen und 
sah das Herz, sah jeden Muskel, sah jede Ader und jede Herz- 
kam m er, aber was sie sehen w ollte, konnte sie n ich t sehen. 
Sie safi m it ihrem  modernen Instrum ent und alien Kennt- 
nissen ihrer W issenschaft vor dem Herzen ihres Kindes und 
konnte n icht erkennen, ob es ein gutes oder boses Herz war.

Sie fafite das M adchen an den Oberarmen; die Arme 
waren noch kindhaft dtinn und der Rticken g la tt und seidig 
wie bei einem jungen Tier. Die Frau strich m it der Hand 
dariiber, und sie spiirte, w ie das Madchen erschauerte.

Bis es, eben m it abgewandtem Gesicht, sagte: «Wenn man 
von seiner M utter verlassen worden ist, dann kann man 
doch n ich t sagen, dafi m an noch eine M utter hat, nicht wahr?»

Die A rztin  liefi , die H ande sinken. «Das kommt darauf 
an. 4 Es kann ja  G runde geben...»

«Nein!»
Langsam w andte sich die Frau wieder zum Schreibtisch, 

so langsam, daB die E nttauschung in ihr niederfallen konnte 
und n ich t mehr auf ih rem 'G esich t zu sehen war. Es war 
to rich t, en ttausch t zu sein, aber, die Enttauschung fragte 
n ich t danach, sie war da und liefi das langst GewuBte um 
einen schmerzlichen Grad deutlicher wissen: das ist F ried
richs Sieg.

Kein W under, dieser Sieg.
Er begann, als vor sechzehn Jah ren  der Zug aus der Bahn- 

hofshalle fuhr, und ein groBer, sta ttlicher Mann m it einem 
kleinen Madchen an der Hand zurtickblieb. —г Der Mann 
trug  eine duster-e schwarze Uniform und das K ind ein licht- 
weifies Pelzm antelchen. Als das Kind weinen wollte, blickte 
der Mann es streng an, so daB die Tranen sich n ich t hervor- 
wagten. '

Trotzdem  sagte Christine H oppenstedt je tz t: «Mein Vater 
war sehr gut.»

«So.»
«Er h a t fiir alles gesorgt. Ich habe die M utter uberhaupt 

nicht vermifit.» ,
«So.»
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'«Ich h a tte  ein Kindermadchen und ein Dienstm adchen, 
ich durfte Auto Sahren und reiten  Und Tennis spielen; ich 
hatte  immer viele lustige Freunde.»

«So.»
«Mein Vater war ein grofier Mann in unserer S tadt. — 

Sie hatten  die Trauerfeier m iterleben sollen — die vielen 
Blumen und die hohen Gaste — und seine Leute haben am 
Grab Salut .geschossen — , er war Oberst — bei der Poli- 
zei.»

«Ach. — Also wieder bei der Polizei.» Seltsam  starr und 
leblos wurde das Gesicht der Frau. «Da konnte er wieder 
eine Uniform tragen, und er h a tte  viele Menschenleben in 
der Hand.» P lotzlich lachte sie auf, als sei ihr soeben erst 
der Vergleich aufgegangen: «Ich habe auch viele Menschen
leben in der Hand.»

«Mein Vater hat immer wieder Ruhe und O rdnung in 
unserer S tad t hergestellt.» ,

«Ja. Dafur hat er nur m anchmal m it einem Federstrich 
Hunderte ins Gefangnis gebracht.»

E rstaun t hob C hristine H oppenstedt die dichten Brauen. 
«Sie scheinen n icht zu wissen, w ie schwer das bei uns driiben 
ist, fiir Ruhe und O rdnung zu sorgen. Es gibt viele Lumpen

* und V errater, Juden  und —»; sie stockte einen Moment, 
blickte auf die M utter und sagte dann noch: «— und Kom-

•- m unisten.» Ruhig schien die helle Lampe w eiter, das Glas 
: in den weifien Schranken b link te wie immer, silbern und 

kiihl blieben die Instrum ente, und von der StraBe herauf 
larm te die S tad t. Manch einer ging da unten, den h a tte  die 

: A rztin  Dorothea Kranz wieder gesund gemacht, einige gab 
es, denen h a tte  sie im Gefangnis und im K onzentrationslager 
das Leben gerettet, und viele Menschen lebten, denen sie

* den -Weg in ein menschlicheres Leben gewiesen hatte , in
* vielen Reden, an vielen Abenden, in rauchigen Versammlun- 
. gen.

Je tz t wurden sie alle von der A rztin n icht mehr geliebt. 
W ahrend sie in der lastenden S tille  safi, unter den unbarm- 
herzigen W orten des Madchens, schmolz der Frau das Leben 

„ zusammen zu einem  sinnlosen Klumpen. K lar blieb dabei 
r nur: wahrend sie sich um  Tausende bemiiht hatte , war ihr 
; K ind Fleisch von ihrem  Fleisch und Geist von des Mannes 
: Geist geworden.
I Und sie erschrak, denn sie glaubte sich in dieser S tunde 

fahig, die Tausende gegen die eine zu tauschen.
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Die Tausende waren von ihr fortgegangen, waren doch 
Fremde geblieben, aber die eine h a tte  zu ihr gejiort wie der 
W ind zum Regen und die Sonne zur Blfite. Die eine wiirde 
je tz t n icht m it verachtlichem  Gesicht auf sie blicken, son- 
dern driiben in dem einsamen Zimmer auf sie w arten, wurde 
ihre warme, weicheW ange an sie schm iegenund sagen: SphQn, 
dafi du endlich kommst, M utter. —

W ahrend sich der Schmerz tiefer in die Frau wiihlte, hob 
sie den Kopf hdher, das h a tte  sie sich in den vergangenen 
Jah ren  s q  angewohnt. Ihre Augen wurden glasklar und su- 
chend, das war der Moment, in dem andere Menschen beteten. 
Dann kam  die Entschlossenheit wieder, die immer fiber sie 
kam, wenn das Leben anderer Menschen von ihr abhing,

Sie stand auf und zog ihren weifien K itte l aus. In dem 
schlichten blauen Kostiim und der hellen Bluse sah sie noch 
m iitterlicher aus, so unauffallig, sich selbst sq wenig be- 
tonend.

Das i^adchen fand es erstaunlich, dafi ihr schoner, ele- 
ganter Vater diese Frau niem als ganz vergessen hatte . Auf 
seinem Schreibtisch h a tte  bis zuietzt eine Zeitung gelegen, 
in d er 'd ie  Frau abgebildet war, wahrend sie auf einem Frier 
denskongrefi sprach. C hristine H oppenstedt erzahlte das, 
diese M utter sollte wissen, wie der V ater ihr die-Treue gehab 
ten h a tte , tro tz  allem. War er n icht ein wunderbarer Menseh?

Die A rztin  blieb darauf stum m , sie offnete die Tiir zum 
Nebenzimmer und sagte: «Wenn Sie wollen, erzahle ich Ihnen, 
w ie es kommen-kann, dafi man einen solchen Mann verlassen 
mufi.»

W ar es der niichterne Ton oder der durchdringende glas- 
klare Blick, oder was war es, weshalb C hristine H oppenstedt 
auf dem Weg zur Ttir stehenbleiben mufite? Das G esichtlein 
unter dem H aarhelm  wurde bleich, und die schmalen Augen
weiteten sich atigstvoll. Ihre.Kehle schniirte sich zu, dafi
sie m it der H and danach greifen mufite, und sie stam m elte 
geprefit: «Nein, lieber nicht.»

Doch sie ging m it in das W ohnzimmer. Dieses Zimmer 
uberraschte. Es war reich m it Polsterm obeln un(LTeppichen, 
m it Kissen und W andbehangen ausgestattet; alles schien 
von der Sehnsucht nach W arme und W eichheit zusammen- 
getragen.

Die A rztin  ging zu einem  Schrank und kram te etw as aus 
einem entfernten W inkel hervor. B ilder. E in Mannerkopf, 
schmal, gut: geschn itten .m it einem liebenswiirdigen Lacheln
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in  den Auger) und einem lejchtsinnigen Mund; ein Kinder- 
gesicht, rund, weich, grqfiaugjg, langlockig — engelskopfig; 
und ?in Mann und eine F rau , die F rau war viel kleiner als 
der Mann, er legte liebeypll beschiitzend den Arm ищ sie, 
§ie blicklen sich vqjl Zartlighkeit an.

Die Bilder lagen auf dem kleiflen Tisch.
Die Mutter sag davor, das Kind safi davor, qnd der lie- 

benswiirdig lachelnde Matm war nicht mehr tot.
Rofothea Kranz deptpte auf das Bild m it dem Mann und 

der Frau. «Man sjeht, dafi sich cjie beiden lieben, n ich t watir?»
«Ja.»
«Sie waren auch sehr gliicklich, E r h a tte  gergde eine Stel- 

lung bekpmmen, bei der Polizei, das war 1932, und sie gab 
ihr M edizinstudium  auf, weil er eitie Frau haben wqlTte, 
die nur fiir ihn da war. Sie w pllte auch nur fur ihn 
dasein.» ,

l.ebhaft fuhr das Madchen dazwi sehen: «Ich habe auch 
einen Verlobten, der w ill auch, dafi ich nur fiir ihn da bin-* 
Sie sprach van ihrern Verlobten so, wie alle sehr jvjngen M ad
chen sprechen, als qb es eine grofie T at sei, bereits, einen 
Verlobten zu haben.

Die A f?tin  schjen davqn n ich t weiter beeindruckt, viel- 
leicht war sie auch zu sehr in der E rm nerung versunJtpn. 
Sie safi auf dem Rand ihres Sessels und blickte auf die B il
der. <<E§ ging den beiden gut, der Mann wurde schnell be- 
fordert, er wqrcje Offizier, denn er war sehr hefahigt. Er }iat 
m it grofier Um sicbt § treiks und Dem onstrationen von A rbeb 
tern niedergesjphlagen. E inm al fragte ihn die Frau: Und 
wenn die A rbeiter nun reeht haben? J5ann nahm  e r 's ie  in 
seine Arrne und beruhigie sie; «Das Recht hat immer zwei 
Seiten, am besten, rqap denkt nicht dariiber nach und kam pft 
fiir das Recht auf der Seile, auf der m an gerade steht.» Die 
Frau liefi sipb dami.t beruhigen.

Sje bekam ешец Pelzm gntel und schotie Kleider, sie 
durfte Auto fphren und reiten ynd Tennis spielen, und sie 
war sehr angesehen.

Dann wurde er dadurch ausgezeichnet, daB er in  die SS 
H itlers ein treten  durfte. D art wurde er noch schneller befor- 
dert. Er wurde Qffizier in einer W achm annschaft im Kon- 
zentrationslager Buchemvald. Mit den H afilingen h a tte  er 
n icht viel zu tun , er mufite nur ab und zu einen Befehl unter- 
schreiben, wenn von seiner M annschaft Leute gebraucht 
wurden, um einige H aftlinge zu erschiefien.



Als seine Frau dariiber erschrak, beruhigte er sie wieder: 
«Das ist no tig  fiir die Ruhe und die O rdnung in unserem 
S taa t, wenn D eutschland leben w ill, miissen sie sterben, 
das sind alles Lumpen und V errater, Juden  und Kommu- 
nisten.» Die Frau freute sich nun aber n icht mehr iiber die 
schone, behagliche Dienstwohnung. Die W ohnung lag weit 
ab vom Lager, docji manchm al zogen unter dem Fenster die 
Haftlingskolonnen vorbei. In endlosen Reihen, scljwarz 
und weifi gestreift, schleppten sie sich vorbei. Niemals itonnte 
es in einem Land so viel Lum pen und V errater geben. Wenn 
einer um fiel, wurde er erschossen. Das ta ten  die Leute aus 
der M annschaft des Mannes. Der Mann sagte: Ich h ab ’ das 
auch n ich t gern, w ir bleiben nur ein Jah r hier, bis du dein 
Auto hast.

Da m erkte die Frau, dafi sie kein Auto mehr haben wOllte.
E inm al, sie fiihrte ihr dreijahriges K ind spazieren, sprach 

sie m it einem  weiblichen H aftling . Die Gefangene hatte  
erloschene Augen, aber wenn sie das K ind ansah, glomm 
darin ein unheim licher Hafi auf, und plotzlich ro llten  aus 
dem Hafiglimmen zwei grofie Tranen hervor.

Die Gefangene h a tte  dem Kind tiber die Locken ge- 
strichen und gefliistert: Du kleiner Engel, sie werden einen 
Teufel aus dir machen, und du w irst mich auspeitschen 
lassen. '

Sie war Lehrerin.gewesen und h a tte  ein judisches Madchen 
in ihrer W ohnung verborgen, sie h a tte  das K ind ernahrt und 
versorgt, weiter h a tte  sie n ichts verbrochen.»

In ihrem  Sessel, klein und zusammengesunken, fuhr sich 
C hristine H oppenstedt tiber ihr Haar, als konnte sie dam it 
das Streicheln der Gefangenen ausloschen, und sie sagte 
heiser: «Wer weifi, ob das alles wahr ist.»

Die Frau blickte das M adchen fest und fordernd an und 
sprach sehr langsam weiter: «Wenn ich dich ansah, mufite 
ich an die verlassenen judischen Kinder denken, wenn ich 
die Liebe zu dir fuhlte, mufite ich den Schmerz der fortge- 
rissenen judischen M utter daneben ftihlen, und ich mufite 
nun wissen, ob ich wollte oder n icht, dafi es nur ein M en- 
schenrecht g ib t und dafi w ir im Unrecht lebten.

Ich beschwor den Mann, m it m ir fortzugehen. Er sagte, 
das ginge n icht mehr, er wiirde sofort als Verrater betrachtet. 
Dann sollte er m it m ir fliehen, ich war zu allem  bereit, um 
aus der entsetzlichen Schuld zu kommen. Er ging n icht dar- , 
auf ein. Da m erkte ich, dafi er n icht mehr wollte. Er war
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schon vergiftet. Der Rausch, Herr uber Leben und Tod zu 
sein, h a tte  ihn vergiftet.

In der Nacht, als der Mann m ir Zartliches zuflusterte, 
sagte ich: Sprich lauter, dafi ich die Schreie n ich t hore. 
Es war aber ganz ruhig. .Ich flehte: Schrei doch,dafi ich die 
Fluche n icht hore. Man konnte aber keinen Laut vernehmen. 
Da schrie ich: Horst du n icht die entsetzlichen Anklagen? 
Die unschuldig Toten klagen dich an. Oh, sie werden alle, 
alle eines Tages wieder vor dir stehen — in deiner Sterbe- 
stunde werden sie alle von dir Rechenschaft fordern.

Er rie t m ir, in Zukunft S chlaftabletten  zu nehmen.
Das war unsere letzte Umarmung.»
E ntsetzt starrte  das Madchen auf die M utter, leise flehend: 

«Horen Sie auf, b itte  horen, Sie auf.» Sie sagte n ich t mehr: 
Wer weifi, ob das alles wahr ist. Sie sah wieder das Gesicht 
des Vaters vor sich, in seiner letzten Atem not von einer furcht- 
baren Angst verzerrt; da Waren sie ihm  also erschienen —■ 
die Toten. Und sein Fluch ha tte  n icht der M utter gegolten. 
Wem dann?

In die aufgerissenen Gedanken hinein wieder die ruhige, 
beinahe unbeteilig te Stim m e der A rztin: «Ich bin dann 
fortgegangen. Es blieb m ir keine W ahl. Das ist das Sonder- 
bare in  unserer W elt, wer in seinem J-nnersten von dem erlo- 
schenen, hafigluhenden, weinenden Blick gequalter und 
unterdrtickter Menschen getroffen ist, der mufi m it ihnen 
gehen, bis in die F reiheit. Das ist das Sonderbare in unserer 
W elt, v ielleicht besteht sie blofi deshalb noch.

Ich bin gegangen, um  die W unden zu heilen, die der Mann 
schlug.»

«Und warum  h ast'd u  —», das Madchen erschrak und stock- 
te, w iederholte aber: «— hast du mich n ich t mitgenom- 
men?»

«Es gab fiir mich keinen R ichter. Sollte ich den Nazi- 
gerichten meine Not ins Gesicht rufen? Ich wurde als eine 
ehr- und pflichtvergessene Frau geschieden. E iner solchen 
F rau  sprach man kein K ind zu.»

E in erschrocken hervorgebrachtes Du stand zwischen der 
M utter und ihrem K jnd, aber es*war zu schwach und ging 

; wieder ein. Die beiden kamen nicht aufeinander zu, sie umarm- 
ten sich nicht, sie blieben steif und stumm und sich fern.

Das blasse Gesicht des Madchens war leer geworden, 
der Hafi war weg und der Hochm ut, aber auch die w ilde 
Zartlichkeit, die bei jedem Gedanken an den Vater drin
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gewesen war. E ine ode H iille aus H au t und Fleisch war das 
kleine Gesicht geworden.

M it dem m etallisch harten Aufklappen ihrer Tasche 
zerrifi das Madchen die S tille . Sie begann sich zu pudern. 
U nter dem Puder blieb die Leere. '

D ie A rztin stand auf, sie war ruhig, denn sie wufite, da8 
sie ihrem  K ind den grofiten Liebesdienst erwiesen hatte . Sie 
b lickte zum Fenster hinaus in die sternenlose Nacht, als sie 
fragte: «Was werden Sie nun tun?» Sie fragte es m it einem 
Schimmer HoffnUng.

W ied er'h a rtes  und fnetallisches Zuklappen der Tasche. 
Christine H oppenstedt erhob sich ebenfalls. «Ich habe ja  
noch meinen Verlobten. Ich werde heiraten. Er ist fflei- 
nem Vater ahnlich, auch so groS und schlank und schon; 
genauso tuchtig . Er w ird je tz t sein Nachfolger im Amt 
werden.»

«Nein!» Die ruhige Frau fuhr jah  herum. Sie sah aus, als 
blicke sie in  einen fiirchterlichen Abgrund, «Das kann nicht 
sein! Sag, dafi es n icht wahr ist.»

«Doch. Es ist das beste fur m ich, da braucht sich nichts 
in meinem Leben zu andern. Ich kann sogar in unserer scho- 
nen DienstwohnUng bleiben,»

«Und der Mann w ird schnell befordert werden, weil er 
m it grofier Um sicht die D em onstrationen def Arbeiter nieder- 
schiagt , weil  er n icht nach dem Recht frag t—, und er 
w ird dich verwohnen, und du w irst ein gutes Leben haben — 
und eines Tages — w ird er vielleieht wieder in  einem Kon- 
zentfationslager...»

«Schweigen Sie! Seien Sie doch still! Geniigt es Ihtten 
noch riicht, dafi Sie m ir den V ater genommen haben? Sehwei-' 
gen Sie! Meinen Verlobten w ill ich behalten! Schweigen Sie 
doch!»

Dorothea K ranz schwieg schon lange, sie sah n ich t mehr, 
dafi das kleine Gesicht wieder kram pfhaft bos geworden war, 
sie h a tte  die Augen m it ihren H anden bedeckt. Als sie auf- 
blickte, war sie allein.

Schwerfallig g ingsieindasSprechzim m er. A ufdem Schfeib- 
tisch lag ein R^zept fiir Christine H oppenstedt. Sie zerrifi 
es. Die Schnipsel verbrannte ^sie. Und sie dachte: W arum 
gerade ich? Viele Stunden dachte sie: W arum  gerade ich? 
Gestern der Mann, heute das K ind, und noch nicht genug. 
Sie fror. N icht nur vor Einsam keit. Die K alte kam von dem 
U nerbittlichen. Was blieb ihr noch zu tun?



Sie griff nach ihrem Buch und trug  die Patien ten  ein, die 
am Tage besucht werden mufiten. Als der Morgen graute, 
k lingelte es. E in Mann stand drauflen, noch in Arbeitsklei- 
dern.' von der Nachtschicht verbraucht 5; zu Hause h a tte  er 
eine verzweifelte Frau, und das K ind noch kranker als am 
Abend angetroffen, es bekam keine Luft mehr. W iirde die 
A rztin  mitkommen?

N attirlich. ■ - ' '
Beinahe erleichtert nahm  Dorothea Kranz ihre Tasche. 
W ahrend er hastig  vom Verlauf der K rankheit berich- 

tete, nahm  sie sein gutes, einfaches Gesicht in sich auf, 
angstgepeinigt war es je tz t, und sie war dazu bestim m t, 
die Angst von diesem Gesicht zu nehmen. Sie lachelte ihm  zu. 

«Wird das K ind noch zu re tten  sein?» fragte er.
«Ich denke schon, von der K rankheit schon. Dafi es Ihnen 

die Menschen nicht wieder wegnehmen, dafur mtissen Sie 
dann selber sorgen.»

Der Mann blickte scheu auf die A rztin , er verstand sie 
n ich t.

E inige Woehen spater, naehdem  Dorothea K ranz ihre 
Tochter in einem Brief aufgefordert hatte , fiir immer zu ihr 
zu  kommen, erh ielt sie eine kraklige, konfuse N achricht von 
C hfistine H oppenstedt.

Das M adchen schrieb: «Ich weifi nun n ich t, was m it mir 
warden soil. Alles kommt m ir so verandert vor. M it meinem 
Verlobten verstehe ich mich auch n icht mehr. Ich w&rde 
etwas lernen. Aber ich bin  unglticklich. W arum  bin ich zu 
Ihnen gegangen? Es war erst 6 viel schdner auf der Welt. 
V ielleicht werde ich Sie einm al besuchenv J e tz t weifi ich 
n ich t, ob ich Sie segnen oder verfluchen soil.»

Die Frau zerkniillte den Brief und glattete* ihn wieder, 
er verschw am m  vor ihren Augen, und sie fliisterte: 

«Meinetwegen verfluchen — aber komm wieder.»

Texterlauterungen

1 e in eh a stv o lle  Strafie — eine Strafie, m  der alles zu eilen  und zu hasten
schien

2 die Stra6ensch4ucht — eine GroBstadtstrafie, die an eine von hohen
_ Wiinden um gebene Schlucht erinnert

3 die K assenarztin — A rztin an einer staatlichen  P o lik lin ik
4 das kom m t darauf an ... — es hangt davon ab
6 er war von der N achtschicht verbraucht — er war erschopft, ermudet 

von der Arbeit wahrend der Nachtschicht 
0 erst =  h ier:  friiher



Obungen

I. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Warum blieb Christine Hoppenstedt bereits das dritte 
Mai vor einem der hohen Hauser stehen und warum zogerte 
sie einzutreten?

2. Welche Gedanken kamen Christine,' als sie das Wartezim- 
mer der Arztin, ihrer Mutter, betrat?

3. Was erregte die Arztin so, als die Sprechstundenhilfe ihr 
meldete, dafi noch ein junges Madchen auf Behandlung warte?

4. Welche Erinnerungen kamen der Arztin bei der Unter- 
suchung des Madchens?

5. Was erzahlte die Arztin ihrer Tochter von dem Zusam- 
menbruch ihrer Ehe?

6. Worin bestand der grofle Liebesdienst der Mutter, den sie 
ihrer Tochter erwiesen hatte?

II. Driicken Sie folgende der Erzahlung entnom m ene Redewen- 
dungen m it anderen W orten aus:

das Wartezimmer der Arztin war auf viel Leid und Hoffnung 
eingerichtet; die kostspielige Gepflegtheit ihrer Haut und ihres 
blonden Haarhelms; entsetzensweite Augen; jemanden zur 
Rechenschaft ziehen; auf Behandlung warten (im Wartezimmer 
eines Arztes); ihr Blut stockte; ein schweigendes erbarmungs- 
loses Abtasten; von weit herholend; die Mutter mufite an sich 
halten, um das Kind nicht in ihre Arme zu nehmen; in den 
Augen glomm unheimlicher Hafi auf;/ sie beschwOr ihren Mann; 
er war von der Nachtschicht verbraucht.

III. Erzahlen Sie:

1 . Von dem Gesprach, das sich im Sprechzimmer der Arztin 
entspann.

2. Von der Kindheit Christines.
3. Davon, wie sich das Zusammenleben der Eltern anfangs 

gestaltete.
4. Wie es zum Bruch kam.
5. Wie sich das Leben des Vaters nach der Trennung ge

staltete. ■
6. Wie sich das Leben der Mutter nach der Trennung ge

staltete.
7. Wie sich das Leben der Tochter nach dem Besuch bei 

der Mutter gestaltete.



IV. Finden Sie im  T'ext a lle  Ausdriicke, die fiir die Charakterzfige 
und fiir das Ansehen a) des Vaters, b) der M utter, c) der Tochter bezeich- 
nend sind.

V. Cbersetzen Sie ins Deutsche und bilden Sie dann Satze:

больничный лист 
карточка (в картотеке) 
осмотреть больного

добиться чего-нибудь 
бранить
иметь право на что-нибудь 
привлечь кого-нибудь к от 

ветственности 
часы приема 
ожидание приема 
белый халат

прописать лекарство 
принять снотворное 
оказать кому-нибудь друже

скую услугу

VI. Obersetzen Sie ins Russischei

zogern
dunstig
der Felerabend 
in Angst versetzen 
die straffe Gestalt 
das Haar glatt gescheitelt 
das Haar zum Knoten gebun- 

den
(etwas) jemanden yermissen

jemandem trotz allem die Treue 
halten

die Kehle war ihr wie zuge- 
'  schniirt

etwas geprefit stammeln 
etwas hervorkramen 
ein Schimmer Hoffnung 
das Kind bekam keine Luft 

mehr ?

■ VII. W as w ollte  die A rztin m it den folgenden W orten sagen und 
wann wurden sie  gesprochen?

1. „Das ist Friedrichs S ie g .. /
2. „Ich habe auch viele Menschenleben in der H and/
3. „Da merkte die Frau, dafi sie kein Auto mehr haben 

wollte." , ‘
4. „Sie werden alle, alle eines Tages vor dir stehen — in 

deiner Sterbestunde werden sie alle Rechenschaft von dir for- 
dern.“

5. „Ich wurde als eine ehr- und pflichtvergessene Frau ge- 
schieden/

6. „Meinetwegen verfluchen — aber komm w ieder/

V III. Finden Sie im  T ext Synonym e zu den Wortern:

liebkosen . einf ach
besuchen der Gefangene
nicht bemerken begabt
gemiitlich sehr bitten



IX . In w elchem  Ztisarnitienhang wferdert im  Text folgende Worter 
gebraucht?

der Klumpen 
der Raiisch 
diister 
Iichtwei8 
metallisch

vermissen 
Polstermfibel 
Entschlossenheit 
das Amt 
die Stellung

X. Bildfen Sie Satze m it den Worterri: befSrd^rtt, ufierslftesfl, 
versetzen. Gebrattchen Sie dabei die Worter in  ihren verschiedeh^ii Be- 
deutungen.

X I. Setzen Sie, wo notig , das passende Bestlmmungswoirt ein:

, . ,  Arztin ging zu . . .  Schrank und kramte etwas aus . . .  
entfernten Winkel hervor. , , ,  Bilder. . . .  Mannerkopf, schmal, 
gut geschnitten, mit . . .  liebenswtirdigen Lacheln in . . .  Augen 
und- . . .  leichtsinnigen Mund; . . .  Kindergesicht, rund, Wfeictt, 
groBaugig, langlockig; uhd . . .  Mann und . . .  Frau, . . .  Frau War 
viel kleiner als . . .  Mann, er legte liebevoll besclliilzend . . .

* Arm um sie, sie blickten sich voll . . .  ZartlichkSit an. . . .  Bil
der lageri aiif . . .  kleiiien Tisch.

DIE ANNA UND PER M ANNERSTREiK

Sie konnte vor Miidigkeit kaum rtiehr aus den Augen 
sehen, die funfundzwanzigjahrige Biirgermeisteriri Anna 
Berger aus L. Da war die Wintersaat, die in den Boden hniiBte, 
da waren die Listett der Ablieferungsquoten \  der Holz
schlag 2 im Wald, die Schotterung der LandstraBe 3 und der 
Neubau des Schulhauses. Vom Morgendammern bis zur 
Dtinkelheit waf die Anna auf den Beinen. Sie triig uber 
ihrem Jackenkleid, das sie noch aus ihrer Berliner Z6 ii  als 
Buchhalterin eines Baubiiros besaB, eine fehemals elegante, 
jetzt von Wind und Wetter vollig verschossene Lederjacke. 
Ja, friiher sah man die Anna stets tipptopp in Schale l. 
Aber nun frafi die Arbeit ihres heimatlichen Dorfes sie vQllig 
auf. Ihr «Luxtls» bestand heute darin, dafi sie jederi АЬёгЩ 
sich in einem grofieri K,tibel heifien Wassers schrubbte uiid 
wusch; dann fiel sie itls Sett, oft zu mtide zum Essen.

F f i t d r i t h



Sie war nicht zittiperiich, die Anna; sie h a tte  auch friiher 
h art herangertiufit. Doch heiite h a tte  die Arbeit einen neuen 
Sinn.

Nun karri dieseh M ittag ein Anruf aus der K feisstadt von 
dem Heimkehrer 5 H erbert Schwerik: er wo lie den Btirger- 
m eister sprechen. Anna h ie lt einen Augenblick dett Aterii 3П: 
Der Biirgerm eister sei arri A pparat.

Wieso? Das sei dbch eitie FraUenstimme.
NUn ja ...  eben das B iirgerm eisteram i, die Sekretarih.
ЁГ bitte» seinein Bruder ausztirichtfeti} daS er iiiorgen 

komriie.

So war es. Und was lag alles dazwischeri in jerien ver- 
gangenert sechs Jah ren , seitdem  m an den H erbert m it seiner 
Panzertruppe an die Front geworfen hatte! Das Leben in 

, wo sie von S tenotypistin  zur B uchhalterin  aUfge- 
war, dann die Zerbombung ihres Biiros, die Evakuie- 
jfs Land — es fiel ihr n icht schwer, da sie von Bauern 
te, sie hattfe sich sogar noch um geschult aufs M aurer- 
efk,. hier stand sie m it beiden FiiBeii auf dem Boden. • 
karti der Zusammenbruch. Sie selling sich zu ihrem 
tdotf dtifch* wb sie detn A ltburgerrheister die Bucher, 
und Tabelleil fiihrte'. Was sie anfaflte, das klappte. 

ngs der A ltbtirgerm eister wdllte alles besser wissett.
' es manchen K racli. bis die Anna eines Tages sagte, 
le lieber auf ihr Feid und werde tlebenbei als Maurer 
:n. Aber das ttiachte die Qeineinde, die zti siebzig 
t aiis F taueii bestand, iiicht m it. So wurde die junge 
ur Burgerm eisterin gew;ahlt. Es gab fiir sie noch mahchfe 

D oth  sie ward auch dathit fettig.
п ш  heute rrlittag bei H erberts Telefonanruf h a tte  sie 

etwas getah, was n icht Stirtimte. Weshalb eigentlich hatte  
sie dem H erbert, ihrem  Jugendfretm d, n ich t gesagt, daB sie 
Biirgermeister war? Er rttuSte es morgeri ja  doch erfahren. 
SchlieBlich war ihre Freundschaft aUCh wShrend des Krieges 
tiieht erkaltet. Sie h a tte  ihm Packchen urid Briefe geschiCkt. 
Und als er sie wahrend seiiies letzteh UrlaUbs in Berlin Ьё- 
sticht hatte , Wutiderbafe Tage Waren das geweserl. t i n e  
Ewigkeit muBte es her seih. Weshalb blofi h a tte  sie heute 
iftrert Freund belogen?

*
Nuri, die Sache war nicht so tragisch. H erbert — etwas 

abgemagert, aber noch der lebensiustige draufgangerische

93



Junge von fr tih e r— , H erbert lachte «das Fraulein  Burger- 
m eister»einfach aus. Und als sie ihn bat, morgen aufsGemeinde- 
am t zu kemmen, zur E intragung seiner Personalien e, 
da rifi Herbert m ilitarisch  seine Knochen zusammen 7 und 
sagte: «Jawohl, Fraulein Biirgermeister! Zu Befehl, Herr 
Feldwebel!»

Herbert war glucklieh, zu Hause zu sein. Man gonnte 
ihm  gern die Ruhe. M achtig viel h a tte  der H erbert von den 
letzten sechs Jah ren  zu erzahlen. Abends versam melten sich 
die jungen Leute im Hause seines Bruders, ihm zuzuhoren. 
Nur die Anna h a tte  so wenig Zeit, das «Fraulein Biirgermeb 
ster». Das w urm te ihn. So ging er noch spat zu ihr, Sie 
horte ihm eine W eile zu; dann m einte sie: «Ach, H erbert, 
laB einm al den Krieg! Denk an unsre Arbeit hier; da ist 
auch ein standiger Kampf, aber fiir eine Sache, die sich 
lohnt.»

Der Neubau des-Schulhauses mufite beschleunigt werden. 
Es sollte yor W inter unter Dach. Auch H erbert war fiir die 
B auarbeiten eingeteilt. E f kam nicht. Als man ihn aufs 
Gem eindeam t vorlud und die Btirgerm eisterin ihn wegen 
seines Fernbleibens befragte, erw iderte er: Erstens habe er 
noch seine Feldarbeit zu verrichten, und zweitens interes- 
siere ihn die Schule einen Dreck, zumal er selbst keine K in
der haben werde und weder ein Tagelohner noch Maurer sei. 
Er gehe in seiner F reizeit lieber in die S tad t und kaufe sich 
ein paar Flaschen Rotwein; das brauche er zur Kraftigung 
nach sechs Jahren  Krieg und Gefangenschaft, u nd  dam it 
basta! s

Die Biirgerm eisterin h a tte  ihn ja  in Strafe nehmen konnen. 
Aber sie sagte bloS: «Wie du m einst.» Dann schrieb sie weiter 

' in ihren A brechnungslisten, als sei er eine NulJ und gar 
n icht vorhanden.

H erbert war w utend. E r ging bei seinen Kriegskameraden 
um her und wiegelte sie auf, sich nicht langer «von einem 
Weiberrock» kom m andieren zu lassenl Nach fiinf Tagen kam 
keiner der M anner mehr zum Schulbau.

Die N achbarin der Anna rie t ihr, eine Gemeinderatssit- 
zung zu berufen, in der die Frauen die M ehrheit hatten , und 
dann nach Beschlufifassung die Sache an den Landrat wei- 
terzugeben, Doch die Anna war dagegen. Die M anner hStten 
ihnen den Kampf angesagt; sie, die Frauen, w ollten den 
Kam pf m it eigener K raft ausfechten. Ob die dreifiig Frauen,



die am Bau arbeiteten, sich zu trau ten , m it U'bef stun den 
und schneller Anlernung, der jungen Madels als Handlanger 
die. Sache durchzufuhren? Frauen h a tten  schon schwierigere 
Aufgaben bew altigt. Sie sprach so feurig und uberzeugend, 
dafi alle begeistert waren.

Am nachsten Tag erschienen tiber ftinfzig Frauen und 
Madel auf dem Bau. Sie schufteten wie die Teufel. Die Btir- 
germ eisterin selbst, die ja  das M aurerhandwerk erlernt hatte , 
wies die jungen Madel an, wie der M ortel zubereitet wurde, 
wie man in einer «Kette» die Ziegelsteine anreichte; sie 
iiberwachte die A rbeit und griff tiberalL selbst m it an. Die 

. M anner gingen vorbei und machteri .ihre W itze. Sie stu tzten  
allerdings, als die Frauen m ittags n icht heim kam en und auch 
n icht das Essen ftir sie bereiteten. Vielmehr hatten  die Frauen 
einen alten  Herd in den Bau gestellt und kochten dort in 
einem grofien Kessel gemeinsam fiir sich und die Kinder. 
J e tz t schm unzelten die schmausenden Frauen tiber ihre 
M anner, die sich selbst das Essen herrichten m ufiten.Einzelne 
H austyrannen rtickten an und w ollten sich ihre W eiber heim- 
holen. Aber die ftinfzig A rbeiterinnen standen m it ihren 
M ortelkellen bereit. Und die Manner hatten  keine Lust, 
sich m it feuchtem Lehm einseifen zu lasseri und sich dem 
Gelachter auszusetzen.

Dieser Stellungskrieg dauerte eine Woche, dauerte zwei 
Wochen.

Die M auern der neuen Schtile wuchsen empor. *£in Gltick, 
•dafi das Gertist bereits stand! Anna tiberlegte, ob sie nicht 
doch etwas untiberlegt gehandelt hatte? Wer sollte spater 
den Dachstuhl setzen und das Dach decken? W enn die Zim- 
m erleute und Dachdecker es m it den M annern hielten? Ihr 
Kopf schmerzte beim Nachdenken. Den ganzen Tag tiber war 
sie jede freie M inute auf dem Bau. Von dem geheizten Dienst- 
raum  in Gemeindeamt rannte sie, so wie sie war, ins Freie 
zur Baustelle bei W ind und W etter. Die Schreiberei ihres 
Btirgerm eisteram tes mufite sie dann bis in die spate Nacht 
erledigen.

Das war selbst fiir ihren kraftigen Korper ztiviel.

I Eines Morgens schtitte lte es sie. Unsinn! Sie ging auf den 
j Ban. Nun erst recht! Doch plotzlich erfafite sie ein  Schwindel.

Sie mufite sich setzen, ihre Zahne klapperten vor Frost. Man . 
1 brachte sie zu B ett. Der Arzt s te llte  tiber vierzig Grad Fieber
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fest und eine beiderseitlge Lungenentzundung._ Sie lag auf 
Leben und Tod. Sie phantasierte immer von der neuen Sehule: 
«... die Schule ist so w ichtig  wie die Felder ... Das Beste, 
das A llerbeste fiir die Kinder!»

Die Frauen pflegten Anna w ie ihre Schwester. Tag und 
Nacht wachten sie bei ihr und wechselten einander ab. E in 
mal standen nacHts zwei Flaschen Rotwein vor der Haustiir, 
Kein Zettel war darangeheftet. Man konnte nicht wissen, 
wer sie hingestellt hatte ..

Anna genas. Sie w ollte zu gem  gleich zur B austelle. Abet 
m an h ie lt sie zuriick. Die Frauen befolgten streng die Anord- 
nung des Arztes. So verging Woche um Woche.

E ndlich, es war an einem sonnigen W intertag, fiihrte 
m an sie hinaus. Anna schaute auf den Bau. Dann b liek te sie 
nach oben: der Dachstuhl saB auf dem obersten Stoekwejk, 
und auf dem Giebel hing an einer Stange der R iehtkranz 8 
aus Tannenzweigen m it bunten W im peln. Auf dem Dach- 
first 8 aber saB m it den Zim m erleuten der Herbert. Und unten 
standen die anderen M anner des Dorfes und schauten froh- 
lich auf ihre Biirgerm eisterin.

Abends m eint die-Anna zu H erbert: «Weifit du, was mir 
sehr geholfen hat bei der Krankheit?»

«Was?» /
«Der Rotwein.»
Der H erbert sehaut sie an und lachelt.

Texterlauteriingen

1 d ie Ablieferungsquote t -  Setrag der P fliehtablieferuftg land w ift-
schaftlicher Erzeugpisse an d$a Staat

2 der polzschlag — H olzfallen
3 die ’S chotterung  der LandstraBe — Befestigung von Strafien m it

zerkleinerten Steinen
4 tipptopp (in  Schale) sein —> sehr sorgfaltig, ordeotlieh , akkurat, fein

gekleidet sein
5 der Heimkehrer — ein aus der K riegsgefangenschaft, lange Zeit ver-

mifiter, verloren geglaubter heim gekehrter Soldat 
8 die E intragung der Personalien — schriftliclie  Angaben uber Lebjens- 

g a n i und personliehe V erhaltnisse eip.es M ensdien . 
r er rifi die Knp,chen zusammen — er riahtji m ilitarische H altung ан

* 8 der R iehtkranz — ein  Teil der D achkonstruktion
0 der D achfirst =  die obersie, waagerechl verlaufende D achkante
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Obungen
I. Beantworten Sie folgende Fragen:
1. Wie verhielt sich Anna zu ihrer Arbeit?
2. Wer rief aus der Kreisstadt an und welches GesprSch 

eritspann sich? Welchen Vorwurf machte sich Anna?
3. Womit hatte Anna das Vertrauen der Gemeinde erworben, 

daB man sie zum Biirgermeister wahlte?
4. Was klappte nicht, als Herbert zu Hause war?
5. Wie stellten sich die Manner zu dem, daB das neue Schul- 

haus schon vor Winter unter Dach sein mufite?
6. Was geschah mit Anna?
7. Was ereignete sich wahrend Annas Krankheit?

II. Geben Sie mit anderen \Vorten wieder:

die Wintersaat muBte in den Boden; d e r ' Neubau des Schul- 
'hauses; vom Morgend2mmern bis zur Dunkelheit; sie hatte auch 
fruher herangemufit; sie war von der Stenotypistin zur Buch-* 
halterin aufgeriickt; was sie anfafite, das klappte; es gab man- 
chen Krach; es mufite eine Ewigkeit her sein; das wurmte ihn; 
die Btirgermeisterin hatte ihn in Strafe nehmen кбппеп; nach 
Beschlufifassung die Sache weitergeben; jemandem den Kampf 
ansagen; den Kampf ausfechten; die Haustyrannen riickten an; 
die Schreiberei mufite sie in der Nacht erledigen; sie lag auf 
Leben und Tod (krank); sich etwas zutrauen.

III. Obersetzen Sie ins Deutsche und bilden Sie Satze mit dem 
Obersetzten: x

за что бы она ни бралась, все ей удавалось; иногда бывали 
скандалы; это его злило; его можно было' бы оштрафовать; 
объявить кому-нибудь войну; созвать собрание; отчет (пись
менный); предписание врача; поправиться (после болезни); 
двустороннее воспаление легких; острить. . .

IV. Obersetzen Sie ins Russische:

eine verschossene Lederjacke etwas nicht mittun (wollen, 
schrubben und waschen konnen)
zimperlich sein es stimmt (nicht)
der (Telefon) Anruf jemandem (die Ruhe) gOnnen
den Atem anhalten etwas beschleunigen
jemandem etwas ausrichten vors Amt (Gericht) vorgeladen 
zerbomben werden
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umschulen 
der Zusammenbruch 
einen Kampf ausfechten 
der Stellungskrieg 
jemanden aufwiegeln

eine Ratssitzung berufen - 
genesen
sie lag auf Leben uird Tod 
es verging Woche um Woche 
bei Wind und Wetter

V. Beschreiben Sie:

a) Anna,
b) Annas Arbeit als Biirgerm eisterin,
c) D ie Arbeit auf dem Bau,
d) Annas K rankheit,
e) Den Stellungskrieg.

Gebrauchen Sie dabei folgende W orter und Redewendungen:

a) von Bauern abstammen, Buchhalterin eines Baubiiros, ein 
Jackenkleid, eine ehemals elegante Lederjacke, stets tipptopp 
sein, der Luxus, schrubben und waschen, nicht zimperlich sein, 
hart heranmiissen, mit beideti Fufien auf dem Boden stehen, das 
Maurerhandwerk erlernen, zur Burgermeisterin gewahlt werden, 
mit allem fertig werden;

b) die Wintersaat, die Ablieferungsquoten, die Abrechnungs- 
liste, der Holzschlag, die Schotterung der Landstrafie, der Neu- 
bau des Schulhauses, von friih bis spat auf den Beinen sein, 
der neue Sinn der Arbeit, manche harte Nufi, die Schreiberei 
erledigen, schuften, mit angreifen, die schwierige Arbeit bewSl- 
tigen; _

c) am Bau 'arbeiten, Oberstunden, *Anlernung der, jungen 
MSdels als Handlanger, schuften wie die Teufel, den M6rtel 
zubereiten, die Ziegelsteine anreichen, den Dachstuhl setzen, das 
Dach decken, alle mit angreifen;

d) aus dem geheizten Dienstraum ins Freie, bei Wind und 
Wetter auf der Baustelle, die Zahne klappern, der Arzt, feststel- 
len, hohes Fieber, pflegen, wachen, einander abwechseln, beider- 
seitige Lungenentzundung, genesen;

e) vorbeigehen, stutzen, Witze machen, mittags nicht heim- 
kehren, schmunzeln, schmausen, das Essen herrichten, keine Lust 
haben, sich dem Gelachter aussetzen, der Haustyrann, lange 
dauern.

VI. Finden Sie im  T ext sinnverwandte Ausdrucke fiir:

es argerte ihn, er war bose, jemandem den Krieg erklaren, das 
Essen bereiten, den Kampf austragen, mit etwas fertig werden, 
mit angreifen, mit Appetit essen.
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VII. B ilden Sie Satze m it den Wortern: stim m en, pflegen, austragen. 
Gebrauchen Sie dabei die Worter in ihren verschiedenen Bedeutungen.

V III. Setzen Sie, wo notig, das Bestim m ungswort ein:

. . .  Nachbarin . . .  Anna riet ihr, . . .  Gemeinderatssitzung zu 
berufen, in der . . .  Frauen . . .  Mehrzahl hatten, und dann nach 
. . .  Beschlufifassung . . .  Sache an . . .  Landrat weiterzugeben. 
Doch . . .  Anna war dagegen. . . .  Manner hatten ihnen . . .  Kampf 
angesagt; sie . . .  Frauen, wollten . . .  Kampf mit eigener Kraft 
ausfechten. Ob . . .  dreifiig Frauen, die an . . .  Bau arbeiteten, 
sich,zutrauten, mit . . .  Oberstunden und . . .  schneller Anlernung 
. . .  jungen Madels als . . .  Handlanger . . .  Sache durchzuftihren?

Kurt Tiirke

DER GELDSCHRANK

Jeden Abend studierte A lbin H auke die zwei Zeitungen, 
die er sich hielt, und wenn er etwas besonderes gefunden zu 
haben m einte, las er es seiner Frau vor und besprach’s wo- 
moglich lange und ausfuhrlich m it ihr, ganz gleich, ob es 
sich da nun um die P o litik  oder v ielleieht um eine maschi- 
nelle Verbesserung in der LandwirtsChaft handelte.

Doch eines Abends im Spatherbst legte er die Tabakspfeife 
n icht weg, obwohl er, im Anzeigenteil der Bezirkszeitung, 
schon zum zweitenmal folgendes gelesen hatte: «Geldschrank 
fiir 250 DM preisw. zu .v e rk . 1 Interessenten wenden sich 
an E lla verw .2 Dutzschke, H irschgarten-A nbau 56.»

A lbin Hauke sagte deswegen nichts, weil er beschlossen 
ha tte , diesen Geldschrank zu kaufen.

Zwei Tage spater, am Sonnabend, nach der A rbeit, ra- 
sierte ef sich sorgfaltig, zog saubere K leidung und Schuhe an, 
band sich einen Schlips um und setzte sogar den schwarzen 
H ut auf.

«Wohin geh t’s denn eigentlich?» fragte seine Frau.
«Ich bin zum  Abendessen wieder hier. Dann weifit du 

m ehr. W arte, auch w enn’s spater werden sollte.»
Wenn er so antw ortete, war nichts weiter zu erfahren.
Also liefi die Frau ihn auf seinerh Fahrrad davontre- 

ten.
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Er h a tte  zwei Dorfer h in ter sich zu bringen, und als er 
den Eichenwald vor Hirschgarten-Anbau erreichte, dunkelte 
es bereits. Beim G asthaus «Hubertus» h ielt er an, ging h in 
ein und trank  im Stehen vor der Theke einen doppelten 
Doppelktimmel. Keine zwei M inuten spater zwang er sich 
schon wieder auf den Sattel.

Dutzschkes V illa stand in einem grofien Garten. Aus einem 
Vorderfenster fiel das Licht in die Edeltannen. Dort drin 
sitzt sie, Dutzschkes zweite Frau, und wartet auf den 
Interessenten, dachte der Bauer grimmig. Dazu hatte er Grund 
genug.

Die v illa war in dem Jahre gebaut worden, in dem er, 
Hauke, sechs Monate gesessen hatte, im Herbst 1932 genau, 
vor achtundzwanzig Jahren, zu einer Zeit, da sich Armut 
und Elend auch unter den Bauern rasend vermehrt hatten. 
M ancher war damals um Haus und Hof gekommen. Aber der 
V iehhandler Erw in Dutzschke hatte  sich damals diese teuere 
V illa errichten lassen konnen! Vom Elend hat der sein Wohl- 
leben gefiihrt, dachte A lbin Hauke. W ir haben M argarine 
aufs Brot geschmiert und die B utter verkauft, und der hat 
gehandelt, prozessiert und die Leute begaunert, wo er nur 
konnte, und mich h a t er zu aller Schande auch noch hinter 
die G itte r gebracht!

Dutzschke h a tte  A lbin Haukes Getreide auf dem Halm 
pfanden lassen, denn Hauke h a tte  durch Ungliick im Stall 
eine junge ostpreufiische Herdbuchkuh 3 gegen hohe Viertel- 
jahreswechsel kaufen miissen und war dann schon beim ersten 
Falligkeitsterm in zahlungsunfahig gewesen. B itten  um Auf-' 
schub hat nichts genutzt. Doch um die am tliche Pfandung 
h a tte  sich Hauke in seiner grofien Not und Verstorung nicht 
geschert, h a tte  einfach das Getreide eingefahren, gedroschen 
und verkauft. Freilich h a tte  er sich iiber das Unrechtmafiige 
seines Handelns nicht im Unklaren sein diirfen, und das 
war auch nicht so ganz der Fall gewesen, aber der Zorn dar- 
tiber, dafi die Kuh gar keine echte Ostpreufiin, sondern eine 
fiinf jahrige Mischrassige m it abgefeilten Hornern — um we- 
niger Jah re  vorzutauschen — gewesen war, diese traurige 
Erntichterung erst h a tte  ihn zum Gesetzverletzer werden 
lassen. Den Betrug des V iehhandlers jedoch h a tte  der Vier- 
lener A m tsrichter m it einer Handbewegung abgetan. Es war 
zu keiner Verhandlung gekommen.

Heute, in unserem neuen Staatswresen konnte das gar 
keinem Bauern mehr passieren, dachte Albin Hauke. So,
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und je tz t werd ich an die Palastpforte klopfen. Jedenfalls 
kaufe ich den Geldschrank, wenn er in Ordnung ist! W ir 
brauchen ihn ganz notig; der B uchhalter liegt m ir dam it seit 
M onaten in den Ohren.

Er k lo p ftean d ieH au sttir . Es dauerte ziemlich lange, ehe 
Licht durch die Scheibe.schien.

«Wer ist draufien?» fragte eine hohe Stimme, die wie 
versoffen klang. «Geht denn die KHngel nicht?»

«Ein Interessent ist draufien.» A lbin H auke waren K lin- 
geln etwas so Ungewohntes, dafi er iiberhaupt nicht daran 
gedacht h a tte  nachzusehen, ob hier eine vorhanden sei.

«Ich mache nicht fiir jeden auf.»
«Aber ich w ill ihren Geldschrank kaufen!»
«Ach so. Gleich, gleich.»
Ergeben w artete Hauke.
Als geoffnet wurde, m erkte er, dafi die V iehhandlers W itwe, 

eine grauzottige verlebte Frau, Ende Fiinfzig, tatsachlich 
getrunken haben mufite, denn ihre glanzenden Augen und 
der Likorhauch verriete»  genug.

«Herein!» sagte sie forsch: «Wer Geld^bringt, herein! Ich 
habe immer noch was zu verkaufen! Blofi an den S taat gebe 
ich n ichts, guter Mann!»

«Ich komme auf die Annonce hin», sagte A lbin Hauke.
«Welche? Ich gebe jede Woche Verkaufsannoncen auf.»
«Geldschrank», brachte Hauke nur hervor. Likoratem  und 

Parftim geruch benebeltert ihn.
«Herein!» sagte die Dutzschke und raffte ihren fleckigen 

Schlafrock, bevor sie voranging. «Ein guter Tropfen Kirsch 
steh t fiir den Kaufabschlufi da; so h a t’s der seelige Dutzschke 
immer gehalten.»

Sie lachte m erkwurdig wohlklingend. Es war wie ein 
Lachen aus besseren Tagen.

Vom Sessel, auf dem Albin Hauke P la tz  nehmen sollte, 
mufite er die strupp.ige K atze  vertreiben, die buckelte und 
nachher ihre K jallen  in dem Teppich scharfte.

«Zuerst allem al ein Glaschen?» sagte E lla, verwitwete 
Dutzschke. «Dann fangen w ir gleich an, mein Guter.»

Bei dieser Rede fiel dem Bauern ein, dafi Dutzschkes 
zweite Frau K ellnerin im Vierlener «Fuchsbau», einer 
verrufenen Kneipe, gewesen war.

«Ich will blofi den Geldschrank», sagte er darum vorsichts- 
halber. «Wissen Sie denn iiberhaupt, m it wem Sie es zu tun 
haben, Frau Dutzschke?»
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«Ich frage nicht danach, wer m ir Geld bringt. W ir haben 
uns nie gesehen, oder doch?»

«Nein, dam als lebte seine erste Frau noch. Mein Name ist 
Hauke Albin; ich wohne driiben in Kautz. Er hat mich wegen 
einer Wechsel- und Pfandungsgeschichte sechs Monate h in 
ter schwedische G ardine 4 gebracht, aber zuerst hatte  er 
mich m it einer Kuh schwer begaunert.»

«Dutzschke hat immer Prozesse gefiihrt», antw ortete die 
W itwe. «Prozesse waren ihm das halbe Leben. Wechsel und 
Pfandung sind Spezialitaten  von ihm gewesen. Ich habe mich 
n ich t weiter drum  gektimmert. Wozu auch? — J e tz t scheint’s 
Ihnen ja  viel besser zu gehen als anno dazumal.»

«Ja, das kann m an getrost sagen.»
«Sonst brauchten Sie keinen Geldschrank, meine ich.», 

Sie lachte heiser, guckte verschm itzt und deutete auf den 
Schrank.

«Dort steh t er! Mein Dutzschke hat viel Geld und W ert- 
sachen drin  gehabt. Tausende, guter Mann, ach, was sage 
ich: Zehntausende!»

«Darf ich ihn mal naher ansehen?»
«Selbstverstandlich. Der Schliissel steckt. Es ist nichts 

drin je tz t. Aber Dutzschke hat viele Zehntausende drin ge
hab t. Das Tresorfach 5 ist nicht grofi, blofi so, dafi es fiir 
die besonderen W ertsachen reicht.»

Albin H auke stand auf und sah sich den Schrank an.
«Wie er da steht, bare zweihundertftinfzig — das ist 

halb geschenkt, guter Mann. Er soil ihnen recht vie.l Gluck 
bringen — toi, toi, toil»

«Ich kaufe ihn!» sagte der Bauer. «Schreiben Sie m ir eine 
Q uittung, Frau Dutzschke, w enn’s keine Um stande macht.»

Die W itwe holte sich vom Fenster T inte, Federhalter., 
Stem pel, Stempelkissen und efnen Bogen Papier und begann 
zu k ritzeln . Hauke ha tte  sich wieder gesetzt und rtihrte sich 
nicht.

1 W ahrend sie das Papier m it dem Viehhandlungsstem pel 
ihres verstorbenen Mannes stem pelte und zum Trocknen 
schwenkte, sagte 'sie: «Weil S ie’s sind und weil mein Seli- 
ger gegen Sie gesundigt hat, habe ich zehn Mark nachgelas- 
sen, Herr Hauke. Zweihundertvierzig also zahlen Sie mir! 
Und viel, viel Geld in die Facher! Das ist mein guter 
Wunsch.»

H auke faltete die Q uittung und legte sie in seine Brief- 
tasche, der er Geldscheine entnahm .
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«Ich bin kein ViehhSndler», sagte er. «Solche-Leute haben 
wir bei uns nicht mehr. Fiir mein Geld brauche ich auch 
keinen eisernen Schrank, F rau Dutzschke; mein Geld liegt 
sicher auf der Bank. Das, was m ir Ihr Mann getan hat, w ird 
nie wieder jem andem  von uns passieren! Die Zeiten haben 
sich geandert.»

M ifitrauisch blickie sie ihn an und ro llte  ein  kiinstliches 
graublondes Schlafenlockchen um  den Federhalter.

«Mit einem W ort: W ir brauchen den Geldschrank fiir 
unsere Genossenschaft, Frau Dutzschke! Ich bin Vorsitzende. 
Hier ist Ihr Geld! Den Schrank, den lasse ich bei Gelegenheit 
m it abholen.»

Voller Genugtuung verabschiedete sich A lbin Hauke, 
setzte seinen schwarzen H ut auf und liefi E lla , verw itw ete 
Dutzschke, ganz verbliifft zuriick.

Sie betrachtete an diesem Abend den Geldschrank noch 
haufiger und eririnerte sich wehmiitig ihrer besseren Tage, 
wobei sie die> Literflasche m it K irschlikor leerte.

TexterlHuterungen
1 preisw. zu verk. — AbkHrzurigen: preiswert zu verkaufen
a verw. — A bkiirzung: verw itw ete
8 die Herdbuchkuh — das Herdbuch (oder Zuchtbuch) — Abstam m ung  

und Leistung naehweisendes Verzeichnis der Zuchtliere
4 schwedische Gardine — Gefangnis
6 das Tresorfach Geldschrankfach

Obungen

I. Beantworten S ie  folgende Fragen:

1. Wie las Albin Hauke Zeitungeti?
2. Wie reagierte Albin Hauke auf die Annonce fiber „den 

Verkauf des Geldschrankes?
3. Welche Gedanken kamen Albin Hauke, als er^vor Dutzsch- 

kes Villa stand?j ■ ■
4. Wie wurde Albin Hauke in der Villa empfangen?
5. Wie verlief die Verhandlung und wie wurde sie abge- 

schlossen?

II. Obersetzen Sie ins Russische:

die maschinelle Verbesserung; sich auf den Sattel schwirigen; 
der Interessent; hinter die Gitter bringen; der Vierteljahrswech- 
sel; sich eine Zeitung halten; der Falligkeitstermin; sich nicht
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scheren; das Getreide einfahren; dreschen; sich im (un)klaren 
sein; das war nicht der Fall gewesen; er hat es immer so ge- 
halten; keine Umstande machen.

III. Erklaren Sie a u f  deutsch:

auf dem Fahrrad davontreten; ein doppelter Doppelkummel; der 
Interessent; von Haus und Hof kommen; das Getreide auf dem 
Halm pfanden; zahlungsunfahig sein; verstort sein; etwas mit 
einer Handbewegung abtun; in den Ohren liegen; grauzottig; 
forsch; die verrufene Kneipe; kritzeln; die Genossenschaft; etwas 
abholen lassen.

IV. Finden Sie im  T e x t  Synonym e zu folgenden Wortern:

das Inserat; stehend; zornig; betriigen; in alter Zeit; der Safe 
[.serf].

V. In welchem  Z usam m enhang sind im  T ext folgende W orter 
gebraucht?

Rasend; dreschen; notig; forsch; struppig; getrost; passieren; 
nachlassen; oder doch?

VI. Sbersetzen S ie  i n s Deutsche:

отдел объявлений (в газете); обращаться (к кому-нибудь); 
повязать галстук; попросить отсрочки; по объявлению; из 
предосторожности; наличными; с полным удовлетворением; ко
оператив; сбавить цену; это не случится ни с кем из нас; 
разве звонок не звонит?

V II. Charakterisieren Sie:
a) A lb in  Hauke
b) Erwin D utzschke
c) E lla  Dutzschke

V III. S tellen  Sie z w ei Erzahlungen zusam m en, gebrauchen Sie  
dabei die angefuhrten W orter  und Ausdrucke:

1. W ie  A l b i n  H a u k e  h i n t e r  s c h w e d i s c h e  
G a r  d i n e  ka m.  A rm ut und Elend unter den Bauern; von 
Haus und Hof kommen; Margarine aufs Brot schmieren; das 
Getreide auf dem Halm pfanden; Ungluck im Stall haben; eine 
Herdbuchkuh kaufen; zahlungsunfahig sein; - verst9rt sein; das 
Getreide einfahren; dreschen; verkaufen; unrechtmafiig handeln; 
sich nicht scheren; das Gesetz verletzen; zu aller Schande; ins 
GefSngnis gebracht werden.
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2. W ie  D u t z s c h k e  A l b i n  H a u k e  b e g a n n e r t e .  
Vom Elend sein Wohlleben fiihren; eine teure Villa errichten; 
handeln; prozessieren; gegen hohe Wechsel verkaufen; schon 
beim ersteri Falligkeitstermin keinen Aufschub gontien; die 
unechte Herdbuchkuh; sich als mischrassig erweisen; die Нбгпег 
abfeilen; weniger Jahre vortauschen; der Amtsrichter; den Betrug 
mit einer Handbewegung abtun.

E. R. Greulich 

NICHT NUR BEI HA FFN ERS

Als sie die letzte Kartoffel zerschnitt, kam  er herein. 
Ohne zu grufien, sagte er: «Da stehen die Koffer. Kannst dei- 
nem Fraulein  Tochter sagen, ich w ill sie nicht mehr sehen.»

Luise Haffner sta rrte  erschrocken. So h a tte  sie ihn selten 
gesehen. Sein Gesicht war fahl, und es schien ihr, als straube 
sich jedes H aar seiner buschigen Brauen einzeln. Mechanisch 
lieB sie die zerschnittene Kartoffel ins Wasser fallen. Miihsam 
setzte sie an: «Heinrich, mochtest du nicht wenigstens er- 
k laren...?»

«Das tu t sie besser selbst. Ich bin ja  n icht objektiv.» 
H art w andte er sich um und ging ins Wohnzimmer.

Sie ging ihm nach. W ahrend sie die nassen H ande an der 
Schtirze trocknete, bat sie: «Heinrich, ich muB doch wenig
stens wissen...»

Sie fuhren herum wie uberrascht. Die Wohnungskl ingel 
gellte. Luise Haffners flehender Blick sagte, b itte  n ich t vor 
fremden Leuten... Zogernd ging sie offnen.

Wolfgang tra t  freundlich griiBend ein. Luise Haffner suchte 
nach einer Ausrede, ihn fortzuschicken. «Jaja, aber Cam illa 
ist gar n icht da, und w ir w ollten heute, w ir haben...»

«Immer herein, junger Mann», rief H einrich Haffner, 
«besser du erfahrst je tz t die Charakterziige deiner B raut, als 
zu spat!»

Uberrascht sah W olfgang die M utter an. Sie hob ergeben 
die Schultern und ging in die Kuche. Geistesabwesend berei- 
tete sie das Abendessen. Sie hatte  Angst, je tz t im W ohnzim 
mer zu sein; dennoch lauschte sie angestrengt. Wolfgangs 
leises, behutsam es Sprechen war kaum  zu verstehen, die
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heftigen W orte Heinrich Haffners iibersprudelten sich l . 
«Immer der Meister! Die Seifert-Methode noch nicht 
eingefiihrt, der M eister hat schuld! Zu hoh.e Verlustzeiten, 
der Meister hat schuld! M onatsplan n icht erfiillt, wie kommt 
das, Meister? Und nun heute das. Der polytechnische Unter- 
rich t fiir die Junglehrer k lappt in unserer A bteilung nicht. 
Wer pustet sich am meisten auf? 2 Meine Tochter, Seminar- 
vertrauensm ann. Als ich ihr die Meinung geige 3, erzwingt 
sie eine Aussprache m it dem Parteisekretar.»

W ieder die besanftigende Stim m e Wolfgangs.
Der A lte polterte von neuem. «Jawohl. So was trag t man 

in  der Fam ilie aus, wenn solch ein Kticken schon glaubt, sie 
weifi es besser als ich.»

Bedriickt, zerfahren trug  die M utter auf. W enn doch nur 
C am illa n icht kame, n ich t je tzt. Morgen wiirde alles anders 
aussehen. Sie kannte Heinrichs Dickschadel, den der Toch
ter n ich t minder.

Das Gerausch eines Schlussels im  Schlofi, betretenes 
Schweigen zwischen den drei Menschen, angstvolle Blicke 
der M utter zur Tur. Cam illa kam ins Zimmer und grufite 
unbefangen. E in Hauch von Frische war im Raum. Burschi- 
k o s 4 rupfte sie die klei-dsame W ollmiitze vom K opf, schiittelte 
ordnend das blonde Haargewuschel. «Kinder, ist das eine 
herrliche Luft draufien!»

«Bitte, nim m  P la tz , Wolfgang», sagte die M utter in die 
bedriickende’S tille  hinein. Die drei liefien sich zogernd, um- 
stand lich  zum Essen nieder. Cam illa stand vor dem Spiegel 
und  rief vom Korridor: «Nach dem Regen wieder Sonne, 
W olfgang, und w ir fahren am Sonntag zum Muggelsee 5!»

«Ich mufi noch Nufiol 6 kaufen», beeilte sich der Verlobte 
zu erwidern, Iroh  iiber das neutrale Thema.

Gesunden A ppetits, schnuppernd und erwartungsvoll 
setzte Cam illa sich an den Tisch. Nachdem sie kostend gelobt 
ha tte , sah sie hinuber zum Vater. Ihre grauen Augen zwin- 
kerten  in  leichtem  Spott. «Heiner, du b ist m ir wohl immer 
noch bose?»

Verbissen sabelte der V ater an einem Stuck Fleisch. M it 
H einer begannen ihre Gesprache, wenn sie ihn um den Finger 
w ickeln w ollte. Diesmal n icht. E r h a tte  sie verwohnt, weil 
er vernarrt war in dieses quicklebendige, hubsche Ding, das 
seine Tochter war. S taunend, unsicher h a tte  er erlebt, wie 
aus dem Madel ein Madchen wurde, aus dem Madchen eine 
junge Frau. Haufiger war sie eigene Wege gegangen, ihre
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Wege. Das war m it dem Studium  so gewesen, m it der Berufs- 
wahl und spater m it der W ahl des Freundes. Nur gut, dafi 
der nicht so eigensinnig war. Da fiel das Teilen in die Toch- 
terliebe n ich t so schwer. M it dem Teilen h a tte  er sich noch 
abgefunden. Aber in letzter Zeit h a tte  sie sich ofter gegen 
ihn gestellt. Am iibelsten heute. Die Szene stand wieder 
vor ihm, und der Zorn m achte ihm die H ande zittern .

«Paps' schweigt, wegen Mangel an Argumenten», sagte 
Cam illa.

Heinrich Haffner warf Messer und Gabel hin. «Ab heute 
sind wir gesehiedene Leute, deine Koffer stehen draufien.»

Die Gabel, m it der sie eben eine Kartoffel zerdriickte, 
blieb eine Sekunde regungslos, langsam hob Cam illa den 
Blick. «So iibel nim m st du ehrliche Genossenkritik?»

«Genossen», um H einrich Haffners vollen Mund waren 
Falten  der B itterkeit, «Genosse war ich schon, als an  dich 
noch niem and dachte.»

«Ich m einte euern Parteisekretar.»
«Du hast ihn doch erst aufgeputscht 7. Selbst Wolfgang 

m eint, ein fundiertes Bewufitsein darf n icht dazu fuhren, 
den eigenen Vater zu denunzieren.»

«Denunzieren?» U nglaubig w iederholte sie das Wort.. 
Ihr Blick ging vom Vater zum Freund, fragte fordernd: Hast 
du das gesagt?

Wolfgang sah nicht von seinem Teller auf. «So kann m an 
doch nicht diskutieren.»

«Eben.» Cam illa legte Messer und Gabel auf den Tisch. 
«Trotzdem mochte ich wissen, ob du ...»

Beschworend unterbrach sie der Freund: «Ich habe gesagt, 
vielleieht hfittest du erst m it Vater un ter vier Augen...»

«Das habe ich in der M eisterbqde getan. Vater hat dann 
gebriillt, dafi alle aufmerksam wurden. Bis schliefilich War- 
lich dazukam und ich ihm den Grund unserer Auseinan- 
dersetzung m itteilte.»

«Und das war unbedingt notig, wie?» schnaubte H ein
rich Haffner.

«Ja, Vater, G rundsatzfragen werden n ich t im stillen  
Kam m erlein diskutiert.»

«Da habt ihr sie», fauchte H einrich Haffner, «sonst noch 
ein bifichen Schulung zur Hand, Frau Oberlehrer?»

Camillas Wangen brannten. Sie beherrschte sich, sagte 
versohnlich: «So konnte es doch nicht weitergehen, Vater. 
Als junge Lehrer im nachsten Jah r sollen wir die. K inder
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anleiten. Aber ihr — Beschaftigungstheorie, Sollerfullung. 
Weil euch der «neumodische Kram» n ich t pafit.»

Der Vater fuhr hoch. «Wir sind Produktionsbetrieb, keine 
L ehranstalt.»

«1st das auch deine Meinung, Genosse Kerner?» wandte 
sich Cam illa an den Freund. Ihr Hohn gegen seine bisherige 
Zuruckhaltung war unuberhorbar.

Wolfgang sah sie n ich t an. «Ich kenne das alles, bei uns 
ist es ahnlich. Vor Produktionssorgen kommt keiner so recht 
dazu, die Jungen anzuleiten. Da miissen eben beide Seiten...»

«Weil es Schwierigkeiten m acht, miissen also beide Seiten 
den polytechnischen U nterricht ablehnen?» Zwei senkrechte 
Striche standen zwischen den dunklen Augenbrauen Cam il
las.

«Sie lafit niem anden ausreden», s tellte  Heinrich Haffner 
fest. Deine Tochter, dachte Luise Haffner und bemtihte sich 
um  Sanftheit. «Ihr helft doch dem. polytechnischen U nter
rich t n icht, wenn ihr euch zerstreitet.»

«Es geht um die Sache, n icht darum, wer recht hat», 
setzte W olfgang den Gedankengang fort.

«Sehr gut», sagte Cam illa.
«Nichts ist gut», schrie Heinrich Haffner, «ihr kommt 

au s’m Mustopp 8 in den Betrieb und spielt den Neunmal- 
klugen 9!» Er sprang hoch, rifi die Klappe desSchreibschranks 
auf, w iihlte in Papieren und warf mehrere Dokumente auf 
den Tisch. «Da, Bestarbeiter; hier, A bteilung IVa, Gewinner 
der W anderfahne im Berufswettbewerb; da, zum erstenmal 
A ktivist; da, V erdienter A ktiv ist. Das zahlt alles nicht. 
M eister Haffner hat brav zuzuhoren, und htibsch nach eurer 
Pfeife zu tanzen. Ihr, die ihr von uns lebt, die man oben und 
unten  m it Zucker bestreut.»

Ruhig bleiben, befahl sich Cam illa. Langsam sagte sie: 
«Ich m ochte gern, dafi du etwas dazu sagst, Wolfgang.» «Gut, 
wenn du es haben w illst: F am ilienstreit ist hiffilich.» «Damit 
druckst du dich vor der Stellungnahme.»

«Sie mufi die Zirkellehrerin herauskehren.» A thzend warf 
sich Heinrich Haffner in die Couchecke.

«Ich soil w ichtige Dinge n icht ausdiskutieren, nur weil 
ein V erantw ortlicher zufallig mein Vater ist?»

«Camilla», die M utter hob b ittend  die H ande, «so darfst 
du m it V ater n ich t sprechen.»

Es ta t H einrich Haffners Zorn wohl, in den er sich hin- 
eingew utet hatte . «Sie redet kaltschnauzig, ohne Achtung»,
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klagte er. In wieder hochquellender, verletzter V aterau toritat: 
«Darum ist es wohl am besten, sie nim m t ihre Koffer.»

Um Camillas kleinen Mund huschte ein verlorenes Lacheln, 
eher erstaunt als beleidigt. Sie stand auf. «Schade». M it 
schnellen Schritten ging sie in ihr Zimmer, begann zu packen.

«Sie w ird doch nicht gehen?» flusterte Luise Haffner ver- 
sto rt.

«Du kennst doch Camilla», sagte Wolfgang.
«Bitte Heiner, h o i’ sie heruber», flehte Luise Haffner.
«Ich h a b ’ das n icht zum SpaB gesagt», beharrte Hein

rich Haffner storrisch. Er sah mtide aus, verb itte rt. Je tz t 
wufite er qualend genau, dafi sie unrecht h a tte  in der Form 
und recht in der Sache. Das schmerzte ebenso wie die E n ttau- 
schung.

«Sag du ihr, sie soli es n icht auf die Spitze treiben», suchte 
die M utter Hilfe beim Freund.

Als C am illa sich die Miitze aufstiilpte und den Mantel 
uberzog, ging Wolfgang zu ihr. «Bitte Cam illa, du bist so 
aufgeregt. Vater hat es bestim m t nicht so gemeint, und...» 
Die W orte gerannen ihm  in der Kehle. Sie mafi ihn m it 
einem Blick, als sahe sie ihn zum erstenm al. Dann sagte sie 
von der Schwelle des W ohnzimmers «Auf W iedersehen, M ut
ter; M ach’s gut, Vater. E inm al werden w ir in Ruhe dariiber 
sprechen konnen.» Ihre Stim m e zitte rte  fast unm erklid i, das 
Gesicht war weifi, der Muhd ein schmaler roter Strich. Ener- 
gisch packten ihre H ande die Kofferhenkel, die Ttir klappte.

\ «Warte doch, Camilla!» Uberranrtt, verw irrt, warf sich 
W olfgang den M antel tiber, verschwand ohne Grufi.

S till war es nun im Zimmer, schmerzhaft still. M it leerem 
Kopf lauschte Heinrich Haffner, als mtisse sich gleich w ie
der ein Schltissel im Schlofi drehen. Die Schritte  im Treppen- 
flur verklangen, qualender wurde die S,tille. Er hatte  sich 
da in  eine Riesendum m heit hineingewiitet. Er war der Altere, 
er h a tte  iiberlegener sein mtissen. Wofiir war Cam illa denn 
so halsstarrig . E tw a fiir einen Firlefanz 10? Kam pfte sie nicht 
verbissen fiir eine gute Angelegenheit, die auch die seine, 
war, ihrer aller? Erntichtert griibelte er, wie dieser unsch6ne 
Fam ilienkrach ruckgangig zu machen ware.

Luise Haffner las die Gedanken in seinem Gesicht. Sie 
wuBte, daB sie das erste gute W ort sagen muBte. Sie lieB ihn 
noch ein wenig zappeln und iiberlegte sich ’s genau.

Auf der Treppe h a tte  Wolfgang Cam illa eingeholt. «Gib 
die Koffer.»
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Sie ta t, als bemerke sie ihn nicht. Fast gewaltsam bemach- 
tig te  er sich der Koffer. «Wo w illst du denn jetzt hin?»

Sie spielte Selbstsicherheit. «Man hat Freunde. Bis ich 
eine eigene Bude habe, w ird s ich ’s schon irgendwcj kampieren 
lassen.»

«Ich werde m it meiner W irtin  sprechen.»
Grtibelnd, weifigesichtig lief sie weiter. Es war dunkel 

geworden. Kein K inderjubel mehr auf der Strafie. Klageton 
ferner Autohupen, eine Strafienbahn kreiscbte weinerlich 
in  der Kurve.

Sie blieb an der B ushaltestelle stehen. «Das ware eine 
ubereilte Ehe.»

Er stand klein, verstort und wagte n icht, die Koffer ab- 
zustellen. «Aber w ir w ollten doch sowieso...»

Sie lachte tonlos. «Man soil n ich t sowieso heiraten.»
«Und gerade du behauptest immer, in unserer Gesell- 

schaftsordnung gibt es keine Tragodien.» Er m einte es tief- 
ernst. Seine Stim m e klang traurig , und er ta t  ihr leid. Sie 
erwiderte: «Ich sage, es existieren keine zwingenden Not- 
wendigkeiten zu Tragodien.»

«Schon wieder deine Prinzipienreiterei n .»
«Du versuchst, dich an P rinzipien vorbeizuschlarigeln. Mit 

Vater, das geht irgendwann wieder klar, aber m it uns bei den .. .»
Sie erschrak, wie er unter diesen W orten zusammenzuckte, 

Angstvoll sah .e r ihr in die Augen: «Camilla, es ging mir 
doch heute abend um — um dich — um eure Fam ilie. Deine 
M utter ist doch auch anders als Vater.»

R atios suchte sie nach einem Argum ent gegen die heifie 
zartliche W elle, die in ihr hochflutete. Ihr war elend zumute. 
W arum  liefi sie sich so leicht hinreifien zu tiberspitzen? Der 
guten Sache war dam it keineswegs gedient. Sie sah den Om
nibus kommen. E rlost griff sie nach dem Koffer. «Tschiifi ia, 
Wolfi, w ir miissen uns das beide tiberlegen.»

Der Om nibus hielt. Fest h ielt Wolfgang die Koffer und 
tra t einen Schritt zurtick. «Bleib hier», sagte er verbissen.

Staunend erlebte sie die Entschlossenheit in  seinem Ge
sicht und dachte wehmtitig, wenn er heute abend einm al 
so aufgetreten ware.

Verw’undert schuttelte der Schaffner den Kopf und drtickte 
den .Summer. Langsam verglomm das rote Schlufilicht im 
Dunkel der Strafie.

«Ich lafi dich doch je tz t nicht allein loszotteln», sagte 
Wolfgang.
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Wieder fuhlte sie eine.W elle  in sich hochkommen und 
re tte te  sich in Gegentrotz. «Zu dir gehe ich nicht.»

,  Er setzte endlich die Koffer ab. «Schon — iibernachten 
wir hier.»

Jem and kam in eiligen Trippelschritten . Cam illa erkannte 
sie zuerst und lief ihr entgegen. «Muttchen — du?» Sie drtickte 
die M utter, als h a tten  sie sich lange n icht gesehen. Luise 
Haffner atm ete heftig vom schnellen Laufen. Sie w ischte 
sich m it dem Schal uber das G esicht, die heifie S tirn  und 
sprach hastig  weiter: «Vater ist — er war ganz erschrocken, 
dafi du gingst. Du m achst es ihm  ja  manchm al auch schwer, 
einzulenken. Aber was sagst du — wenn ich dich zuriickhole, 
w ill er bestim m t vefniinftig uber die Sache sprechen.»

Ohne ein W ort nahm  C am illa den Arm der M utter. Eng 
nebeneinander gingen sie. In kaum  zu ztigelnden Schritten 
lief Wolfgang Kerner vor ihnen her. Trotz der Koffer hatte  
er das Gefiihl, seine Arme seien Fliigel. Kurz vor -der H austiir 
sagte C am illa, und er horte das Glucksen in ihrer Stimme: 
«Wie war das, Wolfgang? — Tragodien sind n icht unbe*
dingt notwendig.» (

f
T exterltiaterungen
1 seine W orte iibersprudelten sich — er sprach sehr schnell, hasfig
2 Wer pustet sich am m eisten  auf? — Wer macht sich am m eisten

w ichtig?
8 Als ich ihr die Meinung geige — als ich ihr recht scharf m eine Mei- 

nung sage
I burschikos — jungenhaft
5 der M uggelsee — die zum  See verbreiferte Spree bei Berlin  
e Nufiol — aus W alnussen geprefites 01 , ein Speiseol
7 jemanden aufputschen — aufhetzen
8 ihr kom m t aus’m (aus dem ) Mustopp (M ustopf) in den Betrieb — ihr

' kom m t noch ganz jung und unerfahren in den B etrieb
* Ihr sp ie lt den Neunm alklugen — ihr b ildet euch ein , d ie k lugsten zu 

sein
10 F irlefanz — K inderei, Torheif
II Prinzip ienreiterei — starres Besfehen aufgrundsatzlichen Anschauun-

gen -
12 TschtiB — verstiim m eltes Adieu (Lebewohl)

Obangen
I. Beantworten Sie folgende Fragen:

*l 1. Woruber war Haffner so zornig?
2. Wie verhielt sich Frau Haffner zum Streit zwischen Vater 

/ * und Tochter?
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3. Wie verhielt sich Wolfgang zum Streit zwischen Vater 
und Tochter?

4. Welchen Standpunkt vertrat Camilla?
5. War die Auseinandersetzung nur ein einfacher Familien- 

streit?
6. Wer gab nach und wie wurde der Streit rtickgangig, 

gemacht?
7. Was unterscheidet in dieser Erzahlung die Lebensan- 

schauung der Slteren Generation von der Lebensanschauung der 
jiingeren Generation? ..

II. Erklaren Sie auf deutsch die folgenden dem T ext entnom m enen  
W orter und Redewendungen:

sie erzwingt sich eine _Aussprache; sie trug auf den' Tisch auf; 
ihr Hohn gegen seine blsherige Zuruckhaltung war nicht iiber- 
h6rbar; man kommt nicht recht dazu (etwas zu tun); jemanden 
(nicht) ausreden lassen; nach jemandes Pfelfe tanzen; etwas auf 
die Spitze treiben; es wird sich schon irgendwo kampieren las
sen; es ware eine flbereilte Ehe;,sich an etwas vorbeischlSn- 
geln; etwas iiberspitzen; einlenken; etwas riickgangig machen; 
wir sind geschiedene Leute.

III. Obersetzen Sie folgende Worter und Redewendungen:

напряженно слушать; осторожно говорить; быть виноватым 
в чем-нибудь; неловкое молчание; гнетущая тишина; владеть 
собой; быть (не)правым в чем-нибудь; сделать (сказать) что- 
нибудь , в шутку; идти своим путем; обидеться на что-нибудь; 
рассердиться на кого-нибудь; с глазу на глаз; спорить; по
ссориться.

IV. B ilden Sie Satze m it 'den W6rtern: iiberlegen, driicken. 
Gebrauchen Sie dabei die W orter in  ihren verschiedenen Bedeutungen.

V.. In welchem  Zusammenhang, sind in der Erzahlung folgende  
W orter gebraucht?

Der Koffer; fahl; uberrascht; geistesabwesend; behutsam; der 
Monatsplan; der polytechnische Unterricht; die Genossenkritik; 
ein fundiertes Bewufitsein; die Grundsatzfrage; die Sollerfullung; 
der Bestarbeiter; die Wanderfahne; das Argument; verniinftig.

V I. B ilden Sie Satze m it folgenden Wortern und Redewendungen 
und ubersetzen S ie  sie dann ins Russische:

hohe Verlustzeiten; etwas klappt (nicht); besSnftigen; einen 
Streit austragen; (un)befangen sein; jemandem etwas ubelneh-1
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men; jemandem bose sein; jemanden denunzieren; er sah nicht 
vom Teller auf; die Auseinandersetzung; (un)versohnlich sein; 
das zahlt alles nicht; sich drycken (hier: vor der Stellungnahme); 
halsstarrig sein; verstort sein; Produktionsbgtrieb— keine Lehr- 
anstalt; unrecht in der Form und recht in der Sache/ haben.

VII. Suchen Sie im  T ext Synonym e und ahnliche Ausdriicke fur:

blaB ungezwungen
schrill lauten der Starrkopf
unschliissig blinzeln
die Ausflucht verliebt <
demiitig sich zufrieden geben
zuhoren die Wut
gespannt bis zum auBersten treiben
stiirmisch ihr war nicht wohl
servieren traurig

V III. Beschreiben Sie,:

a) Cam illa,
b) Heinrich Haffner,
c) Luise Haffner.

Gebrauchen Sie dabei folgende W orter und Redewendungen:

a) ein Hauch von Frische; burschikos; das blonde Haarge- 
wuschel; gesunden Appetits; graue Augen; in leichtem Spott; 
quicklebendig; hubsch; eigene Wege gehen; die Berufswahl;

, eigensinnig; sich beherrschen; der Hohn; dunkle Augenbrauen; 
niemanden ausreden lassen; Selbstsicherheit spielen; weiBgesich- 
tig; grtibeln; wehmdtig; sich in Gegentrotz retten;

b) fahl; buschige Brauen; poltern; Dickschadel; verbissen; 
verwohnen; vemarrt sein in . .. ;  sich abfinden mit . . . ;  der Zorn; 
zittern; Bestarbeiter; Gewinner der Wanderfahne; im Berufswett- 
bewerb; Verdiehter Aktivist; achzend; sich in den Zorn hinein- 
wiiten; verletzte Vaterautoritat; stSrrisch beharren; verbittert; 
miider sich in eine Riesendummheit hineinwiiten; ernuchtert; 
griibeln; den Familienkrach riickgangig machen;

c) flehender Blick; erschrocken; bedrtickt; zerfahren; sich bemiih- 
en; sanft; heftig atmen; sich iiber das Gesicht wischen; zuruckholen.

IX . Setzen Sie, wo notig , das entsprechende B estim m ungswort ein:

* . . .  Gabel, mit der sie eben . . .  Kartoffel zerdrtickte, blieb 
. . .  Sekunde regungslos, langsam hob Camilla . . .  Blick. Sie 
hatte unrecht in . . .  Form und recht in . . .  Sache. Als Camilla
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sich . . .  Mtitze aufstiilpte und . . .  Mantel iiberzog, ging Wolf
gang zu ihr. . , .  Worte gerannen ihm in . . .  Kehle. Sie mafl 
ihn mit ... Blick, als sahe sie ihn zum erstenmal. Dann sagte
sie von . . .  Schwelle__ Wohnzimmere: „ Auf Wiedersehen, Mutter.
Einmal werden wir in Ruhe dariiber sprechen konnen.“ . . .  Stimme 
zitterte fast unmerklich, . . .  Gesicht war weifi, . . .  Mund . . .  
schmaler roter Strich. Energisch packten . . .  HSnde . . .  Koffer- 
henkel, . . .  Tiir klappte.

M argarete Neumann 

DER M ENSCHENFEIND

Seit ich das kleine, abgelegene Haus ausfindig gem acht 
hatte , in das sich Friedrich m it seinen Farbtuben und P in- 
seln zurtickgezogen hatte , war ich dreimal dort gewesen. 
Jedesm al h a tte  ich, den Grasweg herauskommend, im  Fenster 
des Giebels 1 sein langes, hageres Gesicht h in ter den Schei- 
ben gesehen, unbeweglich, den Blick geradeaus gerichtet, in  
die ziehenden Wolken vielleieht oder in die Wipfel der 
Apfel- und Pflaum enbaum e, die sich aus dem benachbarten 
G arten  unter sein Fenster schmiegten. Klopfenden Herzens 
w ar ich die drei Stufen hinaufgestiegen und h a tte  schon 
in Gedanken vorweggenommen, wie er n u n  wohl den Blick 
aus den fernen Wolken zuriickna'hme, wie er die Treppe hin- 
ablaufen und freudig uberrascht die Tiir offnen wtirde. 
Aber wie lange ich auch, geduldig, auf den Klingelknopf 
driickte und schlieSlich sogar m it den Knocheln gegen die 
Tiir schlug, riihrte sich doch nichts im Hause. Weder knarrte 
die Treppe unter seinem Schritt, dem wohlbekannten, ener
gisch federnden, noch konnte ich sonst irgendein Gerausch 
auffangen. Als ich dann schlieSlich en ttauscht, traurig , ja  
argerlich wieder fortging und mich noch einm al nach dem 
Hause um sah, bem erkte ich h in ter der Scheibe, wie vordem, 
unbeweglich sein schmales Gesicht.

Ich dachte: er w ill mich nicht haben. Er will ungestort 
sein. Es ist also so, dafi ich ihn store. Ich beschlofi, nie mehr 
den Versuch zur Fortsetzung unserer langjahrigen Freundschaft 
unternehm en zu wollen, wie sehr mich danach auch verjan- 
gen mochte. Ohne Zweifel war der von m ir seit langem geliebte
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Freund, der Zauberer, der wie kein anderer ehrfurchtgebie- 
tende Wiirde, anm utigen E rnst und selbstgeniigsame H eiter- 
keit im Abbild vonB aum enund  W olken, im Spiel von Sonne 
und Schatten wiederzugeben vermochte, vollends zum Men- 
schenfeind und -verachter geworden. Und, obwohl ich 
m ir selbst den Vorwurf n ich t ersparen konnte gewifi zu dieser 
Entw icklung mein Teil beigetragen zu haben, h inderte mich 
doch mein Stolz daran, noch einm al zu ihm  zu gehen.

Aber gegen Ende des Sommers sah ich ein B ild von ihm  
ausgestellt, das mich in  meiner Annahme, er sei nun vollends 
vereinsam t, so sehr bestark te , dafi ich alle Uberlegung iiber 
Bord warf und mich noch einm al auf den Weg m achte. D ies- 
mal sah ich sein Gesicht n ich t h in ter dem Fenster.

Zogernd drtickte ich auf den K lingelknopf. Ich war tm  
Grunde sjcher, dafi m ir auch diesmal kein Einlafi gewahrt 
werden wiirde. Ich h ie lt m ir jedoch jenes B ild des einsamen 
Baumes, das ich in der A usstellung gesehen h a tte , den nack- 
ten, weitab gestreckten Arm, in  dem endlos weiten Himmel 
nach H alt tastend, vor Augen und zwang m ich, stehenzublei- 
ben, wahrend das Schrillen der Klingel im Haus w iderhallte .

Eilige Schritte; Die Ttir sprang auf! Uber Friedrichs Ge
sicht flog Freude wie Sortnenlicht iiber einen G arten. Er legte 
den Arm um meine Schulter und zog mich in die Veranda. 
«Endlich», sagte er, «kommst du einmal!» Ich w ollte antwor- 
ten ? aber ganz unsinnige, verspatete, langst iiberfallige 
Tranen verstopften m ir den Hals.

Friedrich zeigte m ir das Haus von Fufi bis Kopf. Zuerst 
mufite ich den Keller in Augenschein nehmen: den Kohlen
berg fiir den W inter, K artoffeln ujid  Regale voller Glaser 
m it eingeweckten 2 Johannisbeeren, Kirschen und Pflaum en, 
den* Krug m it Apfelwein. Dann kamen die Erdgeschofi-Raume 
heran: Veranda, Kiiche und Bad. Sauber geweifite W ande 
ringsum  und blanke Fufiboden, bunte G ardinen und flaum ige 
Kissen. SchliefiliCh fiihrte er mich die Treppe hinauf ins 
A llerheiligste. Da war ein breites Fenster, darunter der 
Arbeitstisch, den ich noch von friiher her kannte, das Zei- 
chenbrett und die unzahligen Farbtuben und Pinsel, sauber 
nebeneinander gereiht. S tifte  und Kreiden, Tisch und Sessel 
luden zum Hinsetzen ein. W ahrend Friedrich Tee und Marme- 
ladebrot holte, h a tte  ich Zeit, die B ilder zu betrachten, die 
die W ande bedeekten. Wie war das mdglich? Was fiir neue, 
frische Farben! W ar das noch der alte Friedrich? Besonders 
ein Kindergesicht ta t  es m ir an, das in den verschiedensten
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Phasen erfafit war: Aufm erksam ernst, dann wieder iiber- 
m utig, im Schlaf gelost und tro tzig  in angestrengter Selbst- 
behauptung. Es gab auch verschiedene S tu d ie n 8 krafti- 
gen hauslichen Lebens: Scheuernde Frauenarm e, flatterndes 
Haar, ein G esicht, lachend, iiber dampfendem Waschtrog, 
ein  Madchen, im G artenbeet kniend, in das es selbstvergessen 
Kohlpflanzchen setzt.

Als er m it dem T able tt zuruckkam , h a tte  ich ihn am lieb- 
sten sogleich m it Fragen iiberfallen, aber ich furchtete, ihn 
leich tfertig  zu verletzen.

«Schade», sagte er, wahrend er m ir den Tee eingofi, «du 
h a tte s t eher kommen sollen. Im  Ju li etwa. Da hattest du das 
Beste hier in Augenschein nehmen konnen.» M it ausladender 
Bewegung deutete er aus dem Fenster.

«Ich w ar einm al hier», begann ich vorsichtig. «Im August, 
g laube ich...»

«Im August? W ie dumm! Ausgerechnet, als ich verreist 
w ar...»

W ieder stiegen die dummen Tranen m ir in den Hals.
«Verreist w arst du nicht», sagte ich. «Ich habe dich am 

Fenster sitzen sehen. Aber du hast mich vielleieht nicht 
erkannt, oder die Klingel hat nicht funktioniert...»

«Am Fenster?» fragte er und wurde vom Hals aufsteigend 
rot wie ein Schuljunge. «Etwa an diesem?»

Ich nickte.
E r sprang so heftig auf, dafi er den Hocker umrifi, auf 

dem er gesessen hatte . «So vielleieht?» fragte er, indem er 
sich' h in ter den Zeichentisch setzte, den Kopf erhoben und 
geradeaus gerichtet, als blicke er in die Fem e oder in die 
W olkenberge, die sich iiber den Horizont schoben.

«Genau so, gewifi!»
«Und du hast geglaubt...»
«N attirlich. DaB du mich nicht haben w illst.»
«Sieh mal da hinaus», sagte er, und als ich mich neben ihn 

stellte , legfe er seine H and auf meine Schulter. «Hier gleich 
nebenan...»  Ich sah eine kleine, rot gestrichene Laube mit, 
weifien Fensterladen. Aus dem Schornstein quoll blaulicher 
R auch.

«Wohnt dort jemand?» fragte ich.
Friedrich nickte. Dann btickte er sich und zog eine iiber- 

volle Mappe aus einem  Seitenfach des Tisches, die er m it 
raschen Handen aufband. «Das W etter ist je tz t schon unfreund- 
lich», sagte er, «deshalb sieht man sie nicht mehr oft, und
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bald werden sie ganz in die S tadt fahren. Aber im Friihjahr 
kommen sie wieder. Hier, das W ichtigste habe ich festgehal- 
ten.» E r nahm  das Seidenpapier heraus, das zwischen die B lat
ter gelegt war, dam it die Pastellfarben sich nicht verwischen 
sollten, und breitete seinen Schatz vor m ir aus.

«Mann und Frau», sagte er, «und die Grofimutter, und 
dann hier das K ind. Manchmal kommt noch ein junges M ad
chen, die Schwester der Frau. Anfangs storten  sie m ich. Ich 
hatte  dieses Haus gemietet, weil es keine Nachbarn hatte . 
Ich w ollte allein  sein. Du weifit, wie es war. Dann kam eines 
Tages m it Sack und Pack diese ganze Fam ilie. Ich safi am Fen
ster und w ollte zeichnen. E inen Baum und die W olken. Aber 
ich kam nicht dazu. Das Hauschen ist klein, alles geschah 
vor der Ttir: Waschen und Essen und Kartoffelschalen. Ich 
konnte die Leute nicht fortjagen, obwohl ich das zunachst 
am ’ liebsten getan hatte . Sie liefien -mich einfach nicht zeich
nen. Immerfort irrte  mein Blick, der doch auf W olken und 
auf Geast ruhen wollte, auf ihren W aschtrog und auf ihr 
G artenbeet ab. Hier, siehst du, ist die W anne und wie das 
Kind darin  zappelt, hier ist der W asserhahn, an dem sie Ge- 
schirr spiilen. Ich ertappte mich immer ofter dabei, dafi aus 
der Wolke, die ich festhalten wollte, so goldgerandert sie 
war, der Waschekorb wurde, der da im Gras stand, der ge- 
schwungene Riicken der Frau, die sich dariiber beugte. Hier, 
siehst du: Das K ind reifit sich von der Hand der Grofimutter 
los, oder hier: Wie verliebtAier Mann in den Weg ist, den er 
ausgestochen hat! Schliefilich konnte ich den ganzen Tag 
dam it zubringen, dafi ich ihnen zusah. Am Ende wollte mir 

v scheinen, ich h a tte  von meinem Fenster aus die grofite Ent- 
deckung meines Lebens gem acht. Obwohl ich noch kein ein- 
ziges W ort m it den Leuteh gewechselt hatte, kannte ich sie 

5;. schon ganz genau. Ich wufite, was sie taten , dachten und 
|  fuhlten, und ich fu llte  m it ihren Gesichtern und ihren Gebar- 

den B la tt um B latt. Sie hingegen bemerkten mich nicht, 
^  und ich war angstlich darum bemiiht, dafi ich mich nicht 

unversehens verriete.»
I «Besonders», fuhr Friedrich fort, «achtete ich auf das 
5 K ind. H ier: Die Frau sp ie lt m it ihm Verstecken, oder hier: 

Sie liegen zusammen auf einer Decke und schauen in die son- 
nendurchleuchteten B latte r iiber sich, bis ihnen die Augen 
zufallen. Aber haufig war die Frau auch unbedacht und libel- 

f gelaunt. Dann war-das Kind uberalI im Wege, zertram pelte 
f  den frisch geharkten Weg oder rifi Blumen ab, die es nicht
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abrelfien durfte, oder es panschte dafe Kleidchen nafi. Einmal, 
als es jam m ed ich schrie, weil die Grofimutter es aus dem 
Erbsenbeet zerrte, in das es unversehens getreten war, konnte 
ich njcht mehr an mich halten  und mischte mich ein. Die 
Grofimutter, als sie mich so plotzlich horte, h ielt erschrocken 
ein und liefi das Kind los. Verlegenheit und Arger kampften 
in ihrem guten, breiten Gesicht.

Zunachst war ich sehr ungehalten: Wie konnte ich. mich 
so gehen lassen! Tatsachlich horte das unbefangene Leben 
un ter meinem Fenster je tz t auf. Aber ich machte in den fol- 
genden Tagen eine andere Entdeckung: Das Kind, Wurde es 
hart angelassen, erhob ein jam merliches Protestgeschrei 
und sah dabei, als miisse ihm von dorther H ilfe kommen, zu 
m ir nach oben. Grofimutter, M utter und Vater warfen dann 
rasch einen priifenden Blick hinauf, und entdeckten sie 
m ich .d o rt, zupften sie sich m it der zum Schlag erhobenen 
H and verlegen im H aar und hatten  sogleich auch ein anderes, 
besseres M itte l gefunden, das Kindchen zu lenken. Im tibri- 
gen w ar das Hauschen auf die Dauer doch viel zu klein, um 
so viel kraftiges .Leben zu beherbergen, und bald sah ich zu 
m einer Freude, wie der Efitisch wieder unter den Birnbaum  
getragen wurde, die W aschwanne auf die Bank aus Birken- 
stangen zurtickwanderte und sich der ganze Tagesablauf wie?- 
der un ter dem freien Himmel abspielte ohne Rucksicht darauf, 
ob ich etwa zusahe oder n ich t. Allein in bezug auf das K ind 
sch'ienen sie sich m einer zu erinnern.

Ich sah gin, dafi die Rolle, die m ir da so unverm utet zu- 
gefallen war, ernst genommen sein w ollte. Wenn ich in der 
Ktiche, im K eller oder in der Veranda war und das K ind 
schreien horte, m achte ich m ir Vorwurfe, meinen Posten ver
lassen zu haben. Ich rich tete mich schlieSlich so ein, dafi ich 
m eine hauslichen Verrichtungen auf die frtihen MorgenStufi- 
den oder auf die Zeit legte, in der mein Schiitzling M ittags- 
ruhe h ielt.

Ausgerechnet in diese Zeit fiel die E inladung der Prager 
F reunde .'Ich  trennte mich ohnehin schwer von meinem Fen
ster. Der Gedanke aber, daS meine neuen Freunde ohne mich 
vielleieh t aufhoren konnten, ihr V erhalten zu dem kleinen 
K ind standig  zu kontrollieren, dafi vor meinem leeren Fen- 

' s ter wieder der rasche Unbedacht Uberhand gewinnen konnte, 
beunruhigte mich sehr. Ohnehin war der kleine Gegendienst, 
den ich ihnen erweisen konnte, gering genug gegen den gro- 
Sen, den sie m ir, freilich ohne darum zu wissen, geleistet
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hatten . Ich kam m ir bei dem Gedanken an meine Reise ego-; 
istisch und undankbar vor.

So bin ich denn auf den E infall gekommen, wahrend der 
Zeit m einer Abwesenheit einen S tellvertreter hinter das 
Fenster zu stellen...»  ,

Friedrich biickte sich und holte aus dem unteren Fach ein 
auf Pappe gezeichnetes und in den Umrissen ausgeschnittenes 
S elbstportrat hervor, das er wie einen Rasierspiegel in einen 
S tander und auf den A rbeitstisch stellte . Es biickte nun 
ruhig geradeaus, in die fernen Wolken oder in die Baumwip- 
fel.

«Nimm’s nur weg», sagte ich hastig. «Wenn jetzt jemand 
von ihnen hersieht, stehst du doppelt da und sie merken 
etwas...»

Friedrich lachte. «Lafi nur», sagte er, «sie sind sowieso 
bald dahintergekommen, und nun spielen wir manchmal 
Verstecken. Dreimal durfen sie raten , ob ich es w irklich bin 
oder n icht. Wer gewinnt, spendiert den Wein zum Abend.»

Friedrich sah auf die Uhr. «In einer halben Stunde kommt 
der Mann yon der Schicht, Was m einst du? Soil ich sie rufen? 
Der Apfelwein w ird schon reichen...»

Texterl&uterungen
1 der Giebel — hier: ein M ansardenzimmer
2 eingew eckte Beeren — konservierte Beeren
8 die Studie — этюд, набросок с натуры

Obungen
Г. a) Suchen Sie im  T ext a lle  W orter zum  Thema «Im A telier  

eines Malers» heraus.
b) Beschreiben Sie ein  A telier, gebrauchen Sie dabei passende  

Worter aus dem Text.

II. Beschreiben S ie  das H aus, wo Friedrich w ohnte, gebrauchen  
Sie dabei auch folgende W orter und Redewendungen:

Keller, Regale, Glaser, Kruge, ErdgeschoS, Veranda, Bad, Kuche, 
Fufiboden, flaumig, geweiSt, blank, von FuB bis Kopf.

III. Erklaren Sie auf de'utsch, was heiBt:

etwas ausfindig machen; in Gedanken etwas vorwegnehmen; 
einen Versuch unternehmen; ein Menschenverachter; alle Ober- 
legung fiber Bord werfen; nach Halt tasten; von Fufi bis Kopf; 
etwas leichtfertig tun; etwas in Augenschein nehmen; eine aus- 
ladende Bewegung; ein Hocker; mit Sack und Pack; Worte wech-
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sein; eine goldger&iderte Wolke; jemanden (hier: ein Kind) len- 
ken; unvermutet; Oberhand gewinnen; ein Stellvertreter; etwas 
(z. B. den Wein zum Abend) spendieren.

IV. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Was bewog den Verfasser zum vierten Mai das abgele- 
gene Haus seines Freundes zu besuchen?

2. Warum wollte der Maler den Nachbarn seine Anwesen- 
heit nicht verraten?

3. Wie kam es, dafi er sich doch verriet?
4. Warum horte das unbefangene Leben vor seinen Fen- 

stern jetzt auf?
5. Wie reagierte jetzt das Kind, wenn es hart angelassen 

wurde?
6. Worin Sufierte sich der Einflufi des Malers auf das Le

ben der Familie in der Laube?
7. Was malte Friedrich' zu jener Zeit?
8. Welchen Dienst leistete der Maler der Familie und wel- 

cher Gegendienst wurde ihm geleistet?
9. Was machte der Maler, als er nach Prag reisen mufite, 

um seine Abwesenheit zu verbergen?
10. Was fiir ein Spiel spielten die Nachbarrt spater mit- 

' einander?
11. Wie erklaren Sie die Oberschrift der Novelle?

V. Suchen S ie  im  T ext ahnliche,A usdriicke fiir:

aufgeregt sein; sich etwas vorstellen; langmiitig; endlich; sich 
bewegen; bose; der Larm; zuriickschauen; horen; versuchen; 
streben; sich etwas vorwerfen; storen; die Voraussetzung; ver
lassen sein; der Glockenton; leichtsinnig; gerade dann; das 
Gartenhauschen; mit seinen Siebensachen; Srgerlich sein; un- 
gezwungeti; unerwartet.

VI. Obersetzen Sie ins Deutsche:

лестница скрипит; представить себе в мыслях; я не слышал 
никакого шума; он he хочет, чтобы ему мешали; внести свой 
вклад; отбросить все сомнения; самозабвенно что-то делать; 
забросать вопросами; нечаянно обидеть, задеть; переполнен
ная папка с рисунками; смущение и раздражение отражались 
на ее добром лице; сделать открытие; бросить испытующий 
взгляд на кого-либо; обнаружить правду.



VII. Stellen  Sie verschiedene Satze zusam m en und gebrauchen  
Sie dabei folgende Worter und Redewendungen:

ausfindig machen; sich zuriickziehen; klopfenden Herzens; freu- 
dig tiberrascht; ungestOrt sein; den Versuch unternehmen; sich 
etwas ersparen; tiber Bord werfen; etwas in Augenschein neh- 
men; unzahlig; sich losreiBen; sich einmischen; unbefangen; 
leichtfertig; in bezug auf...; sich Vorwiirfe machen; einen Ge- 
gendienst leisten; den Wein spendieren; wird schon reichen.

V III. B ilden Sie Satze m it den W ortern: anlassen, reichen. 
Gebrauchen Sie dabei die Worter in ihren verschiedenen B edeutungen.

IX . Setzen Sie, wo notig, ein Bestim m ungsw ort ein:

Mein Freund zeigte mir . . .  Haus von . . .  FuB bis . . .  Kopf. 
Zuerst muBte ich . . .  Keller in . . .  Augenschein nehmen: . . .  
Kohlenberg fiir . . .  Winter, . . .  Kartoffeln und . . .  Regale voller 
Glaser mit . . .  eingeweckten Johannisbeeren, . . .  Krug mit . . .  
Apfelwein. Dann kamen . . .  ErdgeschoB-Raume heran: . . .  Ve
randa, . . .  Kiiche und . . .  Bad. Schliefilich fiihrte er mich .. 
Treppe hinauf in . . .  Allerheiligste. JDa war . . .  breites Fenster, 
darunter . . .  Arbeitstisch, den ich noch von friiher her kannte. 
. . .  Zeichenbrett und . . .  u n z^ ig e n  Farbtuben und Pinsel.

6

%eonhard Frank
f

M E I ^ ^ U T f E R

(Auszilge)

Michael war das sorgenvermehrende, unerwunschte vierte  
K ind.gew esen. Sein Vater, ein Schreinergeselle, der' PaTKeFf- 
boden legte und glatthobelte  — zehn Stunden am Tag auf 
den K nien, die S tirn  nahe dem Boden, den er hobelte, hartes 
Buchenholz — , verdiente achtzehn Mark in der Woche. Am 
Efitisch ряЬ ps ffrn f u  Angpn unrl l^binp R issen. Acht M onate 
im Jah r liefen die vier Kinder, zwei Buben bind zwei M ad
chen ,^k^ineSchuhsohlen durch. Aber im W inter, wenn Schnee 
lag und der M ain zugefroren war, konnten sie nicht mehr 
barfiifiig in die Schule gehen.

Dafi die M utter es vollbrachte, Geld fiir Holz und Kohlen 
abzuzwacken, dem schwer arbeitenden Vater jeden Morgen 
Vespergeld zu geben, Schuhe und W interkleider fiir zwei
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Erwachsene und vler K inder belzuschaffen und dennoch die 
M iete zu bezahlen und taglich zwei Mai Essen fiir sechs auf 
den Tisch zu stellen, alles von achtzehn Mark in der Woche, 
war ein Wunder, vergleichbar m it dem des W undertaters 
Jesus, "der m it funf Broten und zwei Fischen funftausend 
H ungrige speiste \  '

E ine n icht vorauszuberechnende und unvermeidliche Geld- 
ausgabe h a tte  diese schlaue. kampfgewotffite und sjegrekhs. 
M utter, die aus Resten, die von' anderen m den Mullkiibel 
geworfen werden, ein schmackhaftes Essen machte und aus 
Lum pen etwas, das kleidsam war, wahrend der ganzen Kind- 
he it Michaels n icht wieder einzusparen vermocht. Er war 
an D iphtheritis  erkrankt, und sie hatte , um den jDoktor und 
die M edizin bezahlen zu konnen, den Sonntagsanzug des Va
ters im Leihhaus fiir funf.M ark versetzt, an einem Mittwoch, 
und ihn am Samstag m it ffinf Mark von des Vaters Wochen- 
lohn wiederausgelost. Infolgedessen waren am nachsten M itt
woch kein Pfennig und kein Bissen Brot mehr im Haus 
gewesen. Sie h a tte  den Sonntagsanzug wieder versetzt. Und 
so war es weitergegangen, diese funf M ark h a tte  die M utter 
tro tz ihrer Schwarzkunst 2 n ie wieder einzusparen vermocht. 
Jeden M ittwoch war kein Brot mehr im Haus gewesen — 
Jah re  um Jah re  hindurch den Anzug ins Leihhaus und am 
Sam stag wieder heraus und am Mittwoch kein Brot mehr 
im Haus. Der Langsbalken des Kreuzes, das die tapfere M ut
ter wahrend ihres ganzen Lebens auf ihrem Rucken schleppte, 
war lang.

Aber fiir Michael gab es in den Jahren, bevor er in die 
Schule kam, trotz allem auch M inuten reinen Glucks. Die 
M utter kommt m it dem grofien Henkelkorb voll Kartoffeln 
und Gemiise vom M arkt zuriick. Er fragt erwartungsvoll 
gespannt nur m it den Augen, und sie schuttelt betriibt den 
Kopf. «Nichts! Dazu h a t ’s nicht gereicht!» Der Funfjahrige 
kann die Hoffnung nicht aufgeben, er sucht m it der H and 
in den Bohnen und Kartoffeln, den Blick uber den M arkt- 
korb hinweg ins r~Hafinungsland gerichtet, findet plotzlich 
die funf Zwetschgen, emgewickelt in ein S ala tb la tt, und 
sie lacht Tranen, weil es ihr gelungen ist, ihn so zu iiberra- 
schen, dafi seine Augen noch grofier werden und die Lippen 
sich offnen.

Michaels M utter, eineschone Frau, dunn, m it grofien Feuer- 
augen, liebte ihren Mann ..und war ihm so uber-
legen, dalj er es in seinem ganzen Leben niem als bemerkte.
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Im Herbst 1913 kam die M utter zu Besuch. Sie war nach 
Jena gefahren, ans K indbett - ihrer Tochter, die einen Zeifi- 
Mecha-niker 3 geheiratet hatte . Nach W urzburg zuruckzukeh- 
ren, ohne den Sohn gesehen zu haben, je tzt, da sie ihm so 
nahe war, ha tte  sie trotz der M ehrausgabe von zwei Mark 

^achtzig nicht iiber sich gebracht.
Michael h a tte  die M utter acht Jah re  nicht gesehen. Sie 

w a re is g ra u  geworden. Die Geftihlsbeziehung zwischen ihr 
und Lisa entstand sOfort bei der Begriifiung. M inuten spater 
sagte die M utter, begltickt und noch erstaunt, zu Michael: 
.«Du hast ja eine Dame geheira te t. U nd gutherzig ist sie. Das 
hat)’ ich~aber' glek-fTl-iem t . Ja , sip.''hя Г  eiTT^TrliS^H'erV.. 
Und das T eben  ist ja so hart.»

Sie safi in-seinem Zimmer im Sessel. Er h a tte  ihr ein Ka- 
pitel aus der «Rauberbande»4 vorgelesen. Sie schilttelte, ohne 
ihn anzusehen, ganz fiir sich allein den Kopf und sagte: «Woher 
du nur diese Gedanken b a s t 1 ----- -—.—

Das scharfe Auge der M utter, die aus lebenslanger Erfah- 
rung die Zeicheri'der Not kannte, war nicht zu tauschen?sie 
sah die schwere Not. Sie sagte kein W ort, Aber. nach drei 
Wochen bekam Michael von der M utter einen Brief, der m it 
dem Satz begann: «Ich habe mich entschlossen, auch einen 
Roman zu schreiben, um Euch vor W intersnot zu schiltzen.»

M ichael ging hinuber zu Lisa, reichte ihr den Brief und 
lachelnd auch gleich sein Taschentuch. Sie las und wischte 
zwischendurch die Tranen ab.

Er sagte: «Sie w ird erzahlen, wann sie geboren wurde, wo 
sie in die Schule ging, dafi sie D ienstmadchen war, den Vater 
kennenlernte, wann sie ihr erstes K ind bekam, ihr zweites, 
ihr drittes, und mich, das letzte, und dann ist der Roman 
zu Ende — zwei Seiten. Ich schreibe ihr, sie soil es n icht tun.»

Lisa war dagegen. «Es wiirde sie kranken." Sie hat sicher 
in den drei Wochen ununterbrochen dariiber nachgedacht, 
wie sie helfen konnte, und schliefilich ist ihr als einziges ein- 
gefallen, einen Roman zu schreiben. Daran kannst du sehen.» 
Lisa w einte weiter und afi dabei m it grofiem A ppetit. Die 
Tranen tropften in den Teller. Auch wenn Lisa tief ungliick- 
lich war, konnte sie wpinpn in  p i n e m

Ein paar Tage spater kam  aus W urzburg ein Paket, fiinf- 
zehn blaue Schulhefte, jedes B latt auf beiden Seiten dicht 
m it B leistift beschrieben — der Roman der M utter,
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bisa fand, dafi Michael nicht sehr klug aussah — sein 
Mund stand offen. Sc.liiicfelicli"sagte er, wShrencTer den £tofi 
Hefte in Handen w5gr<<Das ist ja ein Tanges Kuch. Was~tfat

HQ. rmr-pe^hripbfflb^ “
Er las die erste Seite und liefi erstaunt das Heft sinken: 

«Sie dichtet, Lisa, sie dichtet, sie schildert ihre Geburt — 
ihre M utter im K indbett, den Schein der Petroleumlampe, 
den Sturm wind, der heulend iiber die Felder jagt. Was sagst 
du! Das kann sie doch nicht selbst erlebt haben.» Es wurde 
ihm vor Staunen nicht bewufit, dafi er Dummheiten redete. 
«Sie hat doch nicht gesehen, was l?ei ihrer Geburt vorging.»

«Nicht gut moglich», sagte Lisa lachelnd. Michael las 
weiter und schtittelte zwischendurch den Ko'pf. «Ganz in 
meiner A rt. Es ist, wahrhaftig, es ist, als h a tte  auch sie sich 
vorgenommen, so zu schreiben, dafi der Leser sieht und hort, 
ivas er liest. Aber das kann sie sich doch nicht vorgenommen 
haben. Woher soil sie es denn wissen? Ich verstehe nichts 
mehr.»

Sie lasen den ganzen Tag. Alle Kommas fehlten. Aber jede 
Seite war gegliedert .durch Absatze, wie sie sich im Flusse 
der Erzahlung von selbst ergeben hatten . Es war die Geschich- 
te ihres Lebens. Auf dem weifieri Papierschild des Heftes 
Nummer 1 stand der T itel, in den sie auch das Pseudonym 
geschmuggelt hatte: «Marie W egrainer. E in Lebensgang. Von 
ihr selbst geschrieben.»

, - ^ D i e  M utter war vierundsechzig Jahre alt. Sie hatte  nie 
ein lesenswertes Buch gelesen, nur hin und wieder eine Ro- 
m anfortsetzung in «Fels zum Meer» oder «Der Gartenlaube» s, 
wenn zufallig eine alte  Nummer in die Wohnung geraten oder 
eine Seite vom Metzger als Einwickelpapier benutzt worden 
war.

Sie ha tte  den Roman heimlich geschrieben, tagsuber am 
Kochherd, solange der Vater aufier Haus auf der Arbeit gewe
sen war. Er dtirfe es nicht wissen und nie erfahren. Niemand 
in W urzburg dtirfe erfahren, dafi sie einen Roman geschrieben 
habe. Der V ater wurde sich zu Tod schamen vor den Nach- 
barri und seinen F reundenf stand J m  lW le ith n e t .  l 
' «Aber ich habe zuerst geschrieben. Sie hat erst nach m ir 
zu schreiben angefangen. Das ist der \Jnterschied. In der 
Regel ist es umgekehrt.» Michael war tief bewegt. «Was ich 
bin, kommt von ihr.»

Er anderte nichts an dem Buch. Er m achte ein paar tau- 
send Kommas und schickte die fiinfzehn blaue Schulhefte an
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den Delphi n-Verlag, der Michaels Mappenwerk herausgege- 
ben hatte.

(Der Roman erschien. Die M utter bekam achtzehnhundert 
Mark, die sie unbem erkt vom V ater im Laufe von Jahren  
allm ahlich in den H aushalt tropfen liefi. Der Vater hat von 
der Schande, dafi seine Frau die A utorin eines Romans war, 
nie etwas erfahren.)

Michael h a tte  in den neun Jahren , seit er von W urzburg 
aus flufiaufwarts ins blanke N ichts gewandert war, durch- 
schnittlich  fimfmal im Jah r zu M ittag gegessen und sich un- 
zahlige Male hungrig ins B ett gelegt. Er war schon infolge 
seiner A rm utskindheit innerlich vorbereitet gewesen, eine 
Art rebellischer Gefiihlssozialist zu werden. Je tz t bekam 
dieser Gemiitszustand neue N ahrung durcb die Tatsache, 
die er immer noch nicht begreifen konnte — daS die M utter, 
eine lebenslang von Qeldsorgen schwer uberbiirdete F rau , 
der vom ^ b i^ U a l  jppfippg M oglichkeit, ilire uaben  atl'SZu- 
hilden. versaet worden war, als Vierundsecflzigiannge, aieses
Rurh ppsfbripbpn hattp. " " *
' Michael sagte sich, daS sie ohne ein paar grofie W under 

das Buch n icht hatte  schreiben konnen. Aber m it W undern 
konne m an nicht rechnen. Er sagte sich, daS kostbarste 
Volkskrafte von unerrechenbarem W ert durch die tibergrofie 
Arm ut im Keim erstickt wurden, in einer Gesellschaftsord- 
nung, die nur dem Kinde wohlhabender E ltern erlaube zu 
werden, was es sei. Wer konne bestreiten, dafi die M utter 
unter giinstigeren Verhaltnissen vielleicht eine bemerkenswert 
gute Schriftstellerin  geworden ware?

Texterl&aterangen
1 der W undertater Jesus, der m it fiinf Broten pnd zv^ei Fischen fflnf-

tausend Hungrige speiste — eine Legende aus der b ib lischen Ge- 
sch ich te ’

2 die Schwarzkunst — die Zauberkunst
3 der Zeifi-Mechaniker — M echaniker in der w eltbekannten optischen

Fabrik von ZeiB (jetzt volkseigener Betrieb)
4 «Rauberbande» — Roman von Leonhard Frank
5 «pels zum Meer» und «D ie G artenlaube» — Zeitschriften Spie-

gelb ild  kleinburgerlich-spieBiger Sentim entalitat

Obiih^en '

I. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Was veranlaBt den Autor zu sagen: „Michael war ein 
unerwiinschtes Kind"?
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Was bringt den Schriftsteller auf den Gedanken, die 
Mutter ipit dem Wundertater Jesus zu vergleichen und von, 
ihrer Schwarzkunst zu reden?

3. Wie kommt die Mutter auf die Idee, zur Feder zu grei- 
fen und einen Roman zu schreiben?

4. Warum muBte die Frau von ihrem Mann verheimlichen, 
daB sie einen Roman schrieb, und wie gelang es ihr, ihn zu 
tSuschen?

5. Was versteht Leonhard Frank darunter, wenn er schreibt: 
„Michael sagte sich, dafi seine Mutter ohne ein paar grofie 
Wunder das Buch nicht hatte schreiben konnen?

> / l .  Stellen  S ie zwei Erzahlungen zusam m en, gebrauchen Sie dabei' 
die angefiihrten W orter und Ausdriicke: -

1. D a s  L e b e n  d e r  S c h r e i n e r g e s e l l e n f a m i l i e .  
Zehn Stunden Arbeit; groBe Augen, kleine Bissen; Geld fiir 
HSIz und Kohle abzwacken; Vespergeld mitgeben; Kleider, 
Schuhe und Essen beschaffen; Miete bezahlen; eine nicht vor- 
auszuberechnende und unvermeidliche Geldausgabe; im Leihhaus 
versetzen; auslosen; von Geldsorgen schwer iiberbiirdet; sich 
hungrig zu Bett legen; Armutskindheit.

2. Der .  R o m a n  d e r  M u t t e r ,  • 
Die Zeichen der Not sehen; der Entschlufi den Roman zu schrei
ben; ein Paket; ankommen; ein Stofi Hefte; dicht beschreibene 
Blatter; durch Absatze gliedern; keine Kommag; das Papier- 
schild; der Lebensgang; der Begleitbrief; geheimhalten; sich 
zu Tode schamen; der Verlag; herausgeben; erscheinen; Geld 
bekommen; giinstige Verhaitnisse; gute Schriftsteilerin werden; 
das Schicksal; versagen; die Gabe; ausbilden.

Suchen Sie im  Text a lle  Worter und Ausdriicke heraus, die
a) den Vater, b) die Mutter,; c) M ichael, d) Lisa charakterisieren.

IV. Obersetzen Sie ins Russische:

vollbringen; die Miete bezahlen; vorausberechnen; kleidsam; 
der Henkelkorb; iiberlegen sein; etwas nicht iiber sich bringen; 
sich in etwas bewufit sein (werden); aufier Hause sein; ver
sagen; das Kindbett.

V. Erklaren Sie auf deutsch:

das Vespergeld; versetzen; das Leihhaus; die Hoffnung nicht 
aufgeben; er war ins blaue Nichts gewandert; von unberechen- 
barem Wert sein; es ist ihm eingefallen; einschmuggeln; sein 
Kreuz schleppen (tragen).
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*Vl. Finden Sie Im T ext Synonym e zu den folgenden W ortern:

fertigkriegen; der Miilleimer; gut zu Gesicht stehen; traurig; 
weichherzig; der Lehnstuhl; das Elend; betrugen; beleidigen; 
der Lebenslauf; iiberlastet sein; jeder. x

V II. B ilden Sie Satze m it den Wortern: sich ergeben, b estreiten , 
der StoB, die Gabe. Gebrauchen Sie dabei die Worter in  ihren ver- 
schiedenen Bedeutungen.

tTbersefzen Sie ins Deutsche:

босиком; неизбежно; заложить; смеяться до слез; читать 
кому-нибудь вслух; обидеть; непрерывно; умереть со стыда; 
как правило;. в среднем.

J u r i j  Brezati

CHRISTA

(gekiirzt)

Christa und die M utter bereiteten in der Kiiche Johannis- 
beeren zum Einkochen vor, als. die Postbotin  die Zeitung 
brachte. - ,

Die M utter wollte immer gleich wissen, was Neues drin 
stand. H eute aber h a tte  sie die Finger so voll von dem kleb- 
rigroten Saft, dafi sie bat: «Lies m ir vor, Christa! Du hast 
reinere Hande.»

C hrista wahlte nur solche Nachrichten aus, von denen sie 
glaubte, sie wurden die M utter interessieren. Dabei stiefi sie 
auf einen Bericht iiber koreanische W aisenkinder, die nach 
M oritzburg gekommen waren.

«Die armen Kinder!» .seufzte die M utter m itleid ig . «Erst 
haben sie Vater und M utter verloren und nun wachsen sie so 
vveit von der H eim at auf.»

«Ich denke, Mutter», m einte Christa nachdenklich, «fiir 
sie ist es besser, wenn sie zu uns kommen. Daheim sehen sie 
immer nur das ganze Elend, alles verbrannt und verwiistet.»

Schweigend zupften sie eine W eile die Beeren von den 
Stielen. Dann fragte die M utter: «Wenn du eine solche W aise 
warst, mochtest du dann von daheim weg, Christl?»

«Ja», entgegnete Christa, schrankte aber gleich ein: 
«Ich weifi nicht, M utter.»
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Nach einer W eile erklarte sie: «Fur Kinder ist es v iel
leicht gut, dam it sie ruhig leben konnen. Sonst wurden sic 
ja nie spielen und lachen mogen. Aber wenn m an erwachsen 
ist, damj ist das, denke ich, anders,»

«Warum ist es dann anders?»
«Weil», es war schwierig fiir Christa, in W orten das aus- 

zudriicken, was sie empfand, «siehst du, M utter, wenn ich 
so ein koreanischesM adchen ware, ich meine, genauso alt, wie 
ich je tz t bin, dann will ich doch wissen, warum meine Eltern 
gestorben sind oder wer sie gemordet hat. Und iiberhaupt alles 
w ill ich von ihnen wissen.»

«Warum mufit du denn das wissen, Christl?» fragte die 
M utter m it einem solchen Interesse, dafi Christa sie erstaunt 
ansah.

«Aber das ist doch klar, Mutter!» entgegnete sie fast un- 
geduldig. «Ich will doch wissen, woher ich komme! Wenn ich 
weifi, woher ich komme, dann weifi ich doch viel besser, was 
ich w ill. Verstehst du denn das nicht?»

«Ich verstehe es schon», die M utter nickte. Sie dachte, 
ich werde ihr nur das Notigste erzahlen.

«Christl», begann sie nach einer Weile, «hast du eigent
lich nie dartiber nachgedacht, wie es kommt, dafi du soviel 
jtinger bist als deine Schwestern und dein Bruder?»

C hrista errotete tief und schwieg.
> «Einmal», m urm elte sie dann m it gesenktem. Kopf, «es 

war voriges Jahr, als wir Kartoffelkafer gesucht haben, hat 
eine Frau einer anderen gesagt — sie hat nicht gedacht, 
dafi ich es hore — da hat sie gesagt...»

«Was hat sie gesagt?» fragte die M utter leise.
«Dafi ... dafi ich ... eigentlich ... dafi ich gar nicht euer 

K ind bin.»
«Hat sie auch, ich meine, hat die Frau gesagt, wessen 

K ind du seist?» m urm elte die M utter und blickte die Tochter 
n ich t an.

«Ja.» Schweigen. «Dafi Lena meine M utter ist.»
Die vier Hande, die zwei alten  und die zwei jungen, zupf- 

ten die Beeren so schnell und hastigvon  den Stielen, als hange 
davon alles ab.

«Hast du Lena lieb?» flusterte die M utter.
«Ja», entgegnete Christa gleicherweise. «Sie war immer 

sehr gut zu mir.»
«Lena», erklarte die M utter langsam, «ist nicht deine M ut; 

ter. Deine M utter ist gestorben, mein Kind.»
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Die eben noch so eifrigen Hande vergafien die Beeren.
«Am neunten November 1938», fuhr die Frau leise, aber 

m it fester Stimme fort, «haben die Nazis jtidische Geschafte 
und Hauser geplundert und viele Menschen in die Lager ver- 
schleppt. Deine M utter, und deinen Grofivater auch. Dort 
hat man sie umgebracht.»

Christa hob den Kopf und richtete die Augen grofi und 
dunkel auf die Frau. «Meine M utter war Judin?»

«Ja», antw ortete die Frau. «Und Lena diente bei deinem 
GroBvater. Sie brachte dich am nachsten Tage zu uns.»

«Und wer ist mein Vater? Wo ist er?» ■
«Er lebt», entgegnete die M utter. «Es ist der Herr Hagen. 

Ef war einm al bei uns, vor einem Jahr.»
Christa entsann sich des Mannes. «Ich weifi», sagte sie. 

«Warum bin ieh nicht bei ihm geblieben?»
M utter Lensch dachte, wozu soli ich dem Kind sagen, dafi 

er ein Lump ist?
Sie holte eiri leeres Einweckglas 1 vom Bord.
«1st er auch Jude?»
«Nein», entgegnete sie. E ine barmherzige Luge ist keine 

Luge, dachte sie. «Er meinte, es ware nicht gut, wenn er dich 
behalten hatte.»  Schnell fiigte sie hinzu, als sie die erstaunt 
fragenden Augen des Madchens bemerkte. «Bei uns aber konn
te dir nichts geschehen. Du galtest ja  als unser Kind.»

* *
*

J e  mehr sich Jakob Lensch seinem Hause naherte, um so 
zorniger wurde er. E r machte sich Vorwtirfe, dafi er Christa 
nicht einfach am Arm genommen und vom' Tanzboden weg 
nach Hause gefuhrt hatte . Er kannte nam lich den Fremden. 
Es war ein Bursch aus dem Nachbardorf, der seit Jahren  
einen der Personenwagen des Kreisratsam tes fuhr. Man sagte 
ihm nach, die Madchen flogen auf ihn wie M otten nach dem 
Licht. Verbiirgt war, daB er der Vater von drei unehelichen 
K indern war — zwei von den Madchen-Miittern waren sogar 
Schwestern — und dafi er m it Vorliebe ganz jungen, unerfah- 
renen Dingern den Kopf verdrehte.

Jakob Lensch sorgte sich tffn Christa und argerte sich 
iiber sich; sein Zorn aber wandte sich gegen das Madchen.

Er horte Christas schnelle Schritte nicht und fuhr erst 
herum, als h in ter ihr die G artentiir zuklappte.
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1 «tch werde dich lehren!» grollte er sie an und schlug ihr 
seine schwere Hand ins Gesicht.

«Unsere Kinder waren keine Herumtreiber!»
Erst unter diesem Schlag zuckte C hrista zusammen. Sie 

stieg die Treppe hinauf; weder langsam noch schnell stieg 
sie, sondern ruhig und sachlich, wie m an in einem fremden 
Hause eine gleichgiiltige Treppe zu einem sachlichen Behufe 
emporsteigt. Sie verriegelte die Tiir ihrer Kammer. Ihr Herz 
klopfte nicht schneller, als sie vernahm, wie der Vater vor 
dieser Tiir den Schritt verhielt, und als sie sah, dafi er die 
K linke hinunterdrtickte.

Die Tiir war zu.
Christa setzte sich an den Tisch, stu tz te  die Ellbogen 

auf und legte das bleiche Gesicht in die geoffnete Muschel 
der Hande.

Die Hande waren kalt. Und aus den Augen, die in die Dun- 
kelheit starrten, rannen keine Tranen, die warmen konnen 
und die Starre zu losen vermogen.
- Am nachsten Morgen, noch bevor Christa aufgestanden 
war, h ielt vor dem Hegerhaus 2 der froschgrune IFA 3 Hans 
H agens. . ' ■

Nicht einen Augenblick lang suchte Christa in Gedanken 
Nahe imd Warme bei Hans Hagen.

Erst als sie die W agentur zuschlagen horte und, sich aus 
dem Fenster beugend, den M-lfen erkannte.^durchfuhr sie 
heifi eine bose D ankbarkeit, dafi er auf der W elt, dafi er da 
war.

Sie wusch sich lange und grtindlich, immer wieder hielt' 
sie die offenen, mtiden Augen in das kalte Wasser, bis sie 
grofi und hell glanzten.

Ohne zu iiberlegen, holte sie ihre beste Unterk lei dung aus 
dem Schub der alten  Kommode, streifte m it ungewohnlicher, 
achtsam er Geduld ihre schonsten Perlonstriimpfe auf die lan- 
gen Beine, g la tte te  ihren Sitz so lange, bis die dunkle Naht 
gerade und genau von der Ferse iiber die braunen Waden in 
die helle Kehle des Kniegelenks verlief, und w ahlte m it schlaf- 
wandlerischer Sicherheit aus der kleinen Anzahl ihrer gu- 
ten K leider das beste: das, welches sie in der E infachheit 
des Hegerhauses am fremdesten erscheinen liefi.

Das H aar, das sie sonst, «stolz auf seine Lange, in einem 
Zopf verflochten iiber die linke Schulter nach vorn trug, steck- 
te  sie in einem schweren strengen Knoten im Nacken zusam
men, was ihr einen neuen reiferen Liebreiz verlieh.
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Schliefilich kram te sie aus der Schachtel den heimlich 
gekauften, noch niebenutzten Lippenstift hervor und schmink- 
te sich, nicht eben ungeschickt, die Lippen.

Sie ging hinunter.
M utter Lensch tra t eben m it einem Teller Kuchen aus 

der Kuche, als Christa die Treppe hinunterlief. Die M utter 
offnete den Mund, um etwas zu sagen — von dem friihen Be
such w ahrscheinlich'— , als sie Christas festlich-fremdes 
Aussehen gewahrte. Sie erschrak, legte die Hand auf die Stu- 
bentiirklinke und fliisterte schnell: «Er h a t’s ja nicht so ge- 
meint,-. der Vater...»

Christa schaute durch die offene HaUstiir auf den frosch- 
grunen Wagen.

«Gehort das Auto meinem Vater?» fragte sie, als h a tte  sie 
M utters gefliisterte Worte nicht vernommen.

M utter Lensch sah das Madchen an, murmelte «Wird 
wohl» — und gab die Tiir frei.

Hans Hagen saB dem schweigenden Heger gegeniiber am 
Tisch, sagte: «Ja, ja — schlechte Zeiten, sozusagen, unsere 
Zeiten!» und schob ein grofies Stuck Mohnkuchen — das letzte 
vom ersten Teller — in den Mund.

C hrista stockte einen winzigen Augenblick an der Tur, 
rief dann, laut und lustig: «Guten Morgen, Papa!» und reichte 
dem Kaufmann, der erstaunt und fast unsicher die anschei- 
nend sichere Erwachsenheit des Madchens erkannte, die Hand.

Er schluckte zusammen m it dem Mohnkuchen hastig sein 
zwiespaltiges Erstaunen hinunter, erhob sich schnell und 
schlofi Christa in seine langen, diinnen Arme.

Christa, darauf nicht vorbereitet und laute Bezeugung von 
Gefiihlen tiberhaupt nicht gewohnt, versuchte sich zu befreien. 
Hagen lockerte seine Arme, hob ihr Gesicht empor und ktifite 
sie auf die S tirn. «Mein Kind!» fliisterte er und schlofi dabei 
die Augen. «Mein endlich wiedergefundenes Kind!»

Christa, zutiefst ungliicklich, uberreizt und ihrer selbst 
unsicherer denn je, verlor auf einmal alle Fassung und weinte 
jahlings los, stofiend wie ein Kind.

Dafi es die Brust des fremden Vaters war, an der sie weinte, 
kam ihr gar n icht zu Bewufitsein. Sie fuhlte nur ein schlagen-; 
des, lebendiges Herz und zwei Arme, die sie hielten.

Der Kaufm ann genofi Christas W einen m it dem Gefiihl, 
das er immer ubrig h a tte  und d asih m  sozusagen auf der H aut, 
aber n icht im Herzen safi. E r fuhlte sich auf einer Biihne ste; 
hen — und fuhlte sich wohl dabei.
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Aufierdem war das weinende Madchen die beste Legitim a
tion  fiir das, was er vorhatte. Er hatte  sich alles Mogliche 
ausgemalt, was geschehen wiirde, wenn er von seinen unver- 
aufierlichen Vaterrechten zu sprechen beginnen wiirde. Eine 
einzige Moglichkeit hatte  er nicht in Betracht gezogen: daB 
ihm Christa weinend in die Arme fallen wiirde.

W ahrend er dem Madchen beruhigend den Riicken strei- 
chelte.schaute er sich trium phierend nach seihen Zuschauern 
um.

Jakob Lensch ha tte  sich umgedreht und sah zum Fenster 
hinaus.

Seine Frau, die einen Herzschlag lang fassungslos vor dem 
unerwarteten Geschehnis m itten  in der Stube stehengeblieben 
war, stellte  gleichmiitig ihren Kuchenteller auf den Tisch 
und goB Hagens Kaffeetasse erneut voll.

Sie tun, als ob sich tagtaglich Vater und Tochter, jahre- 
lang getrennt, in solch riihrender Weise in ihrer niedrigen 
Stube wiederfinden, dachte Hagen ein wenig erb ittert iiber 
die scheinbar geringe Teilnahme seines Publikum s. Laut 
sagte er, bemiiht zu sprechen, als ob er an m annlich unter- 
driickten Tranen schlucke: «Wein nicht langer, liebes Kind!
Du kehrst ja nun ins Vaterhaus zuriick.»

Christa weinte schon nicht mehr, sie blieb an seiner Brust, 
einfach, weil sie sich schamte, aufzublicken und sich m it den 
E ltern  an den Tisch zu setzen.

Der Kaufmann holte ein dezent gem ustertes und dezent 
duftendes Taschentuch aus der Innentasche seines Jacketts.

«Wisch dir die Tranen ab, Christelchen», sagte er.
Das fremde Tuch brachte Christa wieder .den fremden 

Mann in Erinnerung. Sie wies das Tuch zuriick. «Ich habe 
meins», m urm elte sie m it sproder Stimme, befreite sieh von 
Hagen und suchte ihr Tuch. Sie hatte  keines bei sich.

Jakob,Lensch, der sich wieder zum Tisch gewandt h a tte  
und scheinbar ruhig Kuchen aB, zog sein Tuch, grofi, 
bunt und ein wenig nach Priem  4 riechend, aus der Hosen- , 
tasche.

«Da!» brum m te er.
C hrista nahm das Tuch, wischte sich die Tranenspuren 

von den Wangen und schneuzte sich so kraftig, daB Hagen, 
ein wenig indigniert \  dachte: Das muB sie sich natiirlich 
abgewohnen.

Christa reichte das Tuch zuriick und fliisterte: «Danke!»
Die M utter sagte: «Nun setz dich und iB!»

132



Gehorsam setzte sich Christa auf ihren P la tz  rechts der 
M utter, Hagen gerade gegeniiber.

H astig und m it niedergeschlagenen Augen — nur m anch
mal warf sie einen scheuen, schnellen Blick unter halb gesenk- 
ten Lidern nach dem Mann, den sie vor wenigen M inuten 
Papa genannt hatte  — afi sie ein Stuck nach dem anderen 
vom Kuchenteller, wobei sie schon wieder darauf achtete, 
dafi sie von dem nicht ganz gleichmafiig geratenen Kuchen 
solche Stiicke bekam, auf denen der Mohn, der Q uark oder 
die Pflaum en besonders dick lagen.

Nach einigen mifigliickten Versuchen, sich m it Christa 
zu unterhalten , sprach der Kaufmann gelaufig und ohne 
Antwort weder zu erw arten noch zu bekommen von der Not 
des M ittelstandes und vom dauernd schlechten W etter. Bei 
jedem Stuck Kuchen, den er unterdes eifrig weiter vertilg te , 
unterbrach er sich selbst und sagte: «Also, w irklich, Frau 
Lensch, wunderbar, Ihr Kuchen! Sozusagen einfach prima!»

Dann afi er weiter und sprach weiter von den schlechten 
Zeiten.

Vater Lensch, der langst seine Sonntagszigarre rauchte, 
brum m te einm al dazwischen: «Aber einen Wagen haben Sie 
sich doch gekauft!»

Hagen wurde einen Augenblick lang unsicher. Den beiden 
Alten hatte  er ja  ohne weiteres bewiesen, .dafi sogar der Besitz 
eines solchen Wagens ein Beweis seines N otleidens sei, ande- 
rerseits war er aber gezwungen, dem M adchen sein neues 
Elternhaus recht schmackhaft zu machen. So lachte er kurz 
auf.

«Mein lieber Mann», sagte er, «wer w irklich was kann, 
etwas auf dem Kasten hat e, sozusagen, der kommt natiirlich 
durch. Kommt auch heute durch! Durch und voran!»

Dann erzahlte er von seinem Geschaft, wie er laufen, ren- 
nen, schleichen, aufpassen miisse, wie seine Frau den Mode- 
salon fiihre — «sogar aus Dresden kommen Kunden zu ihr, 
ausgezeichnete Kunden, solche, die noch von fruher K ultur 
haben, verstehen> Sie» — tja, wahrscheinlich wurden sie sich 
nachstens ein kleines Landhaus bauen, ja  m it G arten und so, 
vor allem Rosen, er sei ja ein grofier Rosennarr 7.

Als er bemerkte, dafi Christa hierbei aufhorchte, spann 
er seine G artenplane weiter aus und schwarmte von der «Glo
ria Dei». '

«Die schonste Rosenschopfung», ereiferte er sich. «Gottes 
Ruhm — der einzige Name, den diese Rose tragen darf.»
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«Wie sieht diese Rose aus?» fragte Christa m it halber Stimme. 
Sie schaute dabei Hagen zum erstenm al voll an. Er war 
klug genug, ihr Zeit zu geben, sich an sein Gesicht zu gewoh- 
nen, und sah zum Fenster hinaus, als ob dort die Rosestunde, 
die er beschrieb, so gut er sie aus einem zufallig erlauschten 
Gesprach zweier w irklicher Rosenfreunde im Gedachtnis 
hatte . «Von ihr habe ieh drei Stuck», schlofi er seinen Bericht.

, Christa fragte erstaunt: «Ich denke, du willsf den Garten 
erst anlegen?» ■ '

«Ja, den G arten schon», verbesserte Hagen seinen Fehler, 
«aber wir haben ja schon einen, einen kleineren zwar, aber 
prim a, erste Klasse sozusagen!»

Um naheren Fragen nach diesem G arten vorzubeugen, 
erzahlte er von anderen Rosen, wobei er Namen wie auch 
Aussehen erf and.

Christa bem erkte bei m ancher dieser beschriebenen Ahn- 
lichkeiten m it Rosen, die ihr bekannt waren, und sagte 
einm al: «Die sieht ja  der «Comtess Vandale» sehr 
ahnlich.»

«Ja, ja, das stimmt», vers'icherte Hagen, «nur 1st die neue 
Sorte vollbliitiger und w interharter. Aber leider viel zu teuer 
und auch bei uns in der Zone gar nicht zu haben. Ich habe 
sie von drtiben.»

Hier erhob sich Vater Lensch und ging in die Kuche, wo 
seine Frau schon langst wieder am H erd stand, um das Mit- 
tagessen vorzubereiten.

Der Kaufm ann nahm  des Hegers Abgang zum willkom- 
menen Anlafi, die Rosen, die ihn vor dem rosenkundigen Mad- 
chen langsam in Bedrangnis brachten, zu verlassen.

«Nun ja», schlofi er das Gesprach, «du w irst es ja  selbst 
sehen.»

Christa sah zu, wie er ejn  silbernes Zigarettenetui, das 
auf dem Deckel eingraviert seinen Namenszug trug, aus der Ta- 
sche holte, eine Z igarette herausnahm und sie anziindete. 
Sie m ochte aus irgendeinem Grunde lieber, wenn Manner 
Z igaretten s ta tt Zigarren rauchten. Es sch'ien ihr eleganter 
zu sein.

U berhaupt fand sie den Papa, wie sie Hagen nun schon 
ungescheut nannte, sehr n e tt. Seine K jaw attepafite ausgezeich- 
net zu Hemd und Anzug und war nicht so ein zusammenge- 
wursteltes Etwas, wie es sich der Vater sonntags um den Hals 
zu schlingen pflegte.

Der Kaufm ann betrachtete nachdenklich sein E tu i.
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«Das hat mir deine liebe M utter geschenkt», erklarte er 
m it dunkler Stimme, «als wir uns verlabten.»

Christa schob wortlos b ittend  die H and uber den Tisch. 
Hagen gab ihr das E tu i.

Stumm, wie ihr Mund war, wurden ihre Augen, wurde ihr 
Gesicht. Nur die H ande schwiegen nicht. Sie liebkosten das 
silberne E tui, sie sprachen m it ihm, dem ersten Ding, das C hri
sta von der toten M utter beruhrte, m it kleinen zartlichen 
W orten, die so zartlich  sind, daB man sie n icht sprechen 
kann.

Der Kaufm ann sah des Madchens Gesicht und seine Hande, 
die liebkosend m it leichten Fingern das Silber streichelten; 
ihm war nicht wohl dabei, aber es gab keine M oglichkeit 
mehr, Christa zu sagen, daB das E tui nicht langer in seinem 
Besitz sei als seit dem Tag der Grundung des «Modehauses 
Haplu». *

«Ich habe daheim noch viele Fotos», sagte er; seine Stim m e 
z itte rte  ein wenig dabei, nicht aus Ruhrung, sondern weil 
er schon wieder in das glaubige Madchenherz hineinlog. Er 
schamte sich und entschuldigte sich also gleich vor sich selbst 
m it der N otwendigkeit, das Madchen weich zu stim m en. 
«Viele Fotos von deiner M utter, auch von dir.»

«Bitte, bring sie m ir einm al m it, Papa», bat Christa und 
sah ihn voll an. Sein Gesicht schien ihr nah und v ertrau t. 
«Und erzahl m ir von ihr. Ich weifi gar nichts.»

Er ist lieb, dachte es in ihr. M utti hat ihn geliebt. Ich 
mufi ihn liebhaben.

«Als wir heirateten», begann Hagen leise und schob die 
Krumel auf der Tischdecke zusammen, «brachte deine M utti 
ihr Madchenzimmer m it. B ett, Schrank, eine nette  Kom- 
mode, ein Tischchen m it aufklappbarer P la tte , darinnen 
der Spiegel, zwei Sttihle und ein Sesselchen — alles aus 
ganz heller, feingemusterter Birke.» E r m achte eine Pause. 
«Das Zimmer steh t leer, Christelchen.» W ieder schwieg er 
einen Augenblick. «Es gehort dir.»

Langsam schob er seine H a n d e , uber den Tisch, nahm  
Christas Hande, die ihm unbewufit entgegenkamen, in die 
semen und schloB: «Ich bin gekommen, dich heirnzuholen.»

Er fuhlte, wie die kuhlen M adchenfinger zusammenzuck- 
ten. Er sagte: «Auch meine Frau, deine neue M utti, wird dich 
sehr liebhaben.» Er m erkte nicht gleich, dafi er einen Fehler 
begangen hatte . Christa wurde sich ihrer Hande wieder bewufit 
und zog sie aus den seinen.

135



«Hast du ein Foto m it von ihr?» fragte sie, ufid er hfirte 
nicht, daB ihre Stim m e z itte rte  in  dem wilden, jahen Wunsch, 
er moge keines haben.

«Doch, natiirlich», sagte er eifrig, holte die Briefmappe 
aus der Tasche und reichte ihr einige Fotografien iiber den 
Tisch.

Christa nahm  sie und betrachtete  sie, wie man Fotos Frem- 
der anschaut, denen m an zufallig auf einer langen Eisenbahn- 
fahrt gegeniibersitzt. - .

Und von der M utti hat er n ich t eines, dachte sie.
«Deine Frau ist hubsch», sagte sie hoflich und gab ihm 

die B ilder zurtick.
«Und gut, w irklich gut!» beteuerte Hagen, als ob Christa 

irgendwelche Zweifel geaufiert h a tte . P lotzlich lachelte er 
fast einfaltig  stolz. «Und elegant! Die Dame — sozusagen — 
der S tadt 3»

Er war richtig  froh, endlich wieder etwas W ahres sagen 
zu konnen.

«Wenn du», Christa betonte das W ort stark, «gem w illst, 
komme ich einm al zu Besuch.» Sie stand  auf und begann das 
Tischtuch zusammenzunehmen. «Jetzt kann ich nicht fort, 
ich mufi doch morgen wieder zur Schule.»

Daran, dafi der K aufm ann wieder verheiratet sein konnte, 
ha tte  sie nie gedacht. Je tz t stand diese Frau plotzlich zwi- 
schen ihr und dem Vater. Sie sptirte, daB er nicht mehr an ihrer 
M utter hing.

Da sie das Tuch hinaustrug,, um es im Hof den Spatzen 
auszuschiitteln, bem erkte sie n icht, wie der Kaufm ann bis 
unter die dunnen S tirnhaare rot wurde. Er fiihlte, dafi er irgend- 
einen Fehler gemacht h a tte  und daB das Madchen ihm ent- 
g litten  war. Er wurde zornig. «Ein paar hinte'r die Loffel!» 8 
knurrte  er vor sich hin . «Der G o re !9 Und los — eingepackt!»

Zugleich war ihm bewufit, daB das hier und je tz t nicht 
anginge. H ier n icht, sagte er sich, aber... U nd’ immerhin, 
schliefilich ist ja  das Gesetz auf meiner Seite!

Als C hrista wieder e in tra t, holte er ein Paketchen aus 
der Sofaecke, wo sein M antel lag.

«Ich habe dir etwas mitgebracht», sagte er, bem erkte aber 
sofort, dafi Christa m it dem ersten Blick und Griff die m indere 
Q u a lita t des Stoffes erkannte, und setzte eilig hinzu: «Ein 
Schulkleidchen w ird ’s wohl geben. Es war ja  gar nicht fur 
dich gedacht, weil wir ja  glaubten, du kam st gleich m it. 
Den Stoff sollte ein Madchen haben — sie wohnt unweit
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von hier—, war vor Jahren Dienstmadchen bei uns, sehr 
fleifiig, wirklich, hat morgen Geburtstag.»

E r redete so sicher, dafi Christa ihm glaubte. Sie gab ihnr 
die Hand, bedankte sich und wufite nichts weiteres m ehr 
m it ihm anzufangen. Der Papa, der ihr schon so nah gewesen 
war, war wieder ein Fremder geworden. Sie legte den Stoff 
auf den hohen runden Rticken der alten Nahmaschine am Fen- 
ster -und lief aus der Stube.

Hagen, der auch nichts Rechtes m it sich zu beginnen wufite, 
ahnte den Mifierfolg seiner Reise, setzte sich unm utig wieder 
ah den Tisch und wartete, dafi Christa zurtickkame.

Als Christa in die Kuche tra t, safi Vater Lensch m it run- 
dem Rticken auf dem verrufiten Bankchen am Ofen und Ней 
die Hande zwischen den Knien hangen. Die M utter zog eben 
den grofien eisernen Topf m it den Futterk'artoffeln aus dem, 
Ofen.

Christa sagte: «Ich bringe ihn hinaus», und langte nach 
der alten Schiirze, die als Topflappen diente.

Die M utter wehrte ab. «In dem Kleid?»
«Ich ziehe m ich 'schnell um!»
Christa rannte die Treppe hinauf, zog sich das K leid tiber 

den Kopf, fuhr in ihr dunkelbraunes Schulkleidchen und 
brachte m it fliegenden Handen ihre H aare in die ge- 
wohnte Ordnung, Die M utter sah sie erstaunt an, sagte aber 
nichts.

Christa trug den schweren Topf in den Schweinestall, 
zerstam pfte die Kartoffeln und fullte den Topf gleich von 
neuem.

Als sie ihn in der Kuche abstellte und genugend Wasser 
zugofi, sagte sie: «Er wollte mich mitnehmen.»

Sie richtete sich auf und sah die beiden Augenpaare ge- 
spannt ihr entgegenschauen. Sie fuhlte die drangende Frage 
und erklarte leichthin: «Ich wtirde ja vor Heimweh krank 
werden.»

P lotzlich wurde sie ro t. «Darf ich zur M arianne, Mutter?» 
M arianne, die Tochter des Schmiedes, war ihre beste Freun- 
din und wohnte im Dorf. v

«Lauf!» sagte die M utter frohlich. «Aber komm nicht zu 
spat zum Essen!»

«Sonst esse ich deinen Pudding m it auf», brum m elte der 
Vater.

«Machst du ja  doch nicht!» C hrista lachelte ihn an und 
' lief in den Schuppen nach ihrem Fahrrad.



Jakob Lensch schaute ihr nach, ziindete sich seine erkal- 
tete Zigarre wieder an und sagte: «Da werde ich wohl hin- 
eingehen miissen.»

«Er w ird sicher bald gehen», antw ortete die Frau.
Der Heger stand auf und ging in die Stube.

Der Kaufmann hatte , allein  in der Stube sitzend, genti- 
gend Zeit gehabt, sich vorzustellen, was seine Frau sagen 
wiirde, kame er ohne das D ienstm adchen Christa nach Hause.
Er h a tte  sich entschlossen, das Madchen auf jeden Fall mitzu- 
nehmen.

Als der Heger in die Stube kam und sich auf die Ofenbank 
setzte, wechselte Hagen seinen P la tz  und liefi sich auf das 
Sofaeck nahe am Ofen nieder.

«Ёб fangt an, sich aufzuklaren», m einte der Heger.
«firm , antw ortete der Kaufm ann. «Hat Ihnen Christa was 

erzahlt?»
«Och», der Heger lachte ein wenig belustigt auf, «vom 

W etter versteht sie w irklich nichts.» -
«Nein», Hagen wurde argerlich, «ich meine davon, was 

wir m iteinander besprochen haben.»
«Nee, hat sie n icht. Kein W ort hat sie erzahlt.» Der Heger • 

stiefi eine dicke Rauchwolke aus, und Hagen setzte sich weiter 
ab. E r holte eine neue Z igarette aus dem Silberetui und be- 
gann:

«Sie wissen ja, Herr Lensch, dafi ich Ihnen sehr viel Dank 
schulde, daS Sie sich die langen Jah re  hindurch um meine 
Tochter gekummert haben...»

«Da brauchen Sie m ir gar nicht zu danken», entgegnete 
der Heger. «Das Wurm 10 konnte ja schliefilich nicht ohne 
V ater und M utter aufwachsen. Und so sind w ir eben seine 
E lte rn  geworden. Nee», w iederholte er, «da ist nichts zu 
danken.»

«Doch, doch», beharrte .der Kaufmann hartnackig. «Ich 
bin Ihnen und Ihrer Frau zeitlebens zu Dank verpflich- 
te t. Diese Schuld will ich nicht noch weiter ansteigen 
lassen.»

Da der Heger schwieg, setzte er fort: «Ich habe mich also 
entschlossen, Christa nach Hause zu nehmen.»

«Zu Hause», brum m t^ der Heger, d s t  sie hier.»
«Ja, nun ja», wand sich der Kaufmann, «das stim m t ja 

im gewissen Sinne, ihr zweites Zuhause ist bei Ihnen, das ist
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Soztisagen ganz richtig. Aber schliefilich bin ich ja doch der 
Vater.»

«Hrn», machte Lensch. Es schien, dafi er nicht ganz dieser 
Meinung war.

«Deswegen nehme ich sie jetzt zu m ir. S ie lind  Ihre F rau  
sind ja rechtschaffene, gute Leute — das kann ich iiberall 
und immer bestatigen—, und Sie werden sicher dem Gliick 
des Madchens, das endlich heimkehren kann, nichts entgegen3 
setzen.» .

«Nee», der Heger schiittelte den Kopf, «dem Gliick des M ad
chens, wie Sie das so sagen, werden wir nichts entgegensetzen.»

Der Kaufm ann atm ete erle ichtert auf. Es ging alles viel 
einfacher, als er sich das vorgestellt hatte . Er vergewisserte 
sich noch einm al: «Sie haben also nichts dagegen, wenn ich 
Christa gleich heute heim nehme?»

«Wir haben nichts dagegen, daB Sie unsere Christa m it: 
nehmen. Wenn sie m itgehen w ill, meine ich.»

Der Heger sah den Kaufmann an, und dem schien es, als 
ob der andere spottisch h inter seiner Zigarrenwolke lachelte. 
Er beeilte sich zu behaupten: «Ich habe sie gefragt. N a tu r; 
lich will sie.» 4

«So?» m einte der Heger. «Wir haben sie n icht gefragt. 
BloB, sie hat uns gesagt, sie w ill hierbleiben.»

Der Kaufm ann White sich der Liige uberfuhrt und wurde 
argerlich. «Solche Goren», 'sagte er, «wissen ja m eist nicht, 
was sie wollen. Da mufi m an sie zwingen zu...»

«Hm», der Heger unterbrach ihn und wiegte bedachtig den 
Kopf. «Manchmal weiB es solch ein Madchen n icht, was es 
w ill. Das stim m t. Aber manchmal weifi es, was es w ill. Heute 
friih, da wufite es Christa n ich t. Aber je tz t wei6 sie es.»

«Und ’ne S tunde spater wird s ie ’s wieder nicht wissen!» 
hohnte Hagen, crffensichtlich zornig geworden.

Der Heger f.uhr ruhig fort: «Und zwingen — zwingen darf 
m an ein K ind nur, wenn es etwas Dummes tun w ill. Und m an 
selber ganz sicher ist, daB m an das Klugere weiB.»

Der Kaufm ann griff erneut nach seinem E tu i, zerbrach 
drei oder vier Streichholzer und rauchte dann hastig, 
schweigend ' und erbost.

'Schliefilich stieB er feindselig hervor: «Sie wollen also 
das M adchen n icht hergeben?»

«Wir haben keine Not», antw ortete der Heger, «und sind — 
wie Sie gesagt haben — rechtschaffene Leute, Die geben ohne 
Not n ich t ihre K inder weg.» ■
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«Ihr Kind!» schrie der K aufm ann in hellem  Zorn. «Es han: 
delt sich h ie r 'u m  mein Kind!»

«Nein!» sagte der Heger h art.
«Was? Sie wollen bestreiten , daB Christa mein Kind ist?» 

Der K aufm ann verschluckte vor E rstaunen fast seine Ziga- 
re tte . ' -

«Ja, das w ill ich», entgegnete der Heger.
E inige A ugenblicke lang s ta rr te  der Kaufm ann unglaubig 

in  das holzern einfache und h arte  Gesicht des alten  W aldar- 
beiters. «Ich habe keine Lust», erk larte  er dann k a ltr «mich m it 
Ihnen iiber vo llig  klare, einwandfreie Dinge zu streiten. Ob 
Sie wollen oder n ich t, ob C hrista w ill oder n icht — ich nehme 
das M adchen zu m ir. Da Sie sich im guten n icht m it m ir 
verstandigen w ollen, mache ich von meinem gesetzlichen 
Recht Gebrauch. Denn G ott sei Dank ist die Gore noch m in
der jahrig!»

«Sie haben kein Recht auf das Kind», entgegnete der He
ger. «Das haben Sie verspielt.»

W ie unter einem Schlag zuckte der Kaufm ann zusammen. 
«Ich bin der Vater!» E r h a tte  Muhe, seinen erneut aufsteigen- 
den Zorn zu bandigen.

«Nein!» versetzte der Heger. «Christas Vater bin ich!»
«Haben Sie sie gezeugt oder ich?» schrie der Kaufm ann.
«Sie haben sie verstofien, ich habe sie aufgenommen.»
«Aber gezeugt habe ich das Kind!»
«Ich habe ihm  zu essen gegeben.»
«Aber ich bin der Vater!»
«Ich habe ihm K leider gekauft;»
«Mann», tobte der Kaufmann, «was andert das daran, daS 

m eine Frau das K ind geboren hat? Ich habe ihm das Leben 
gegeben!»

«Wir haben ihm das Leben erhalten.»
«Aber ich», der Kaufm ann sprang auf, schlug sich an die 

BrUst und schrie, «ich — verstehen Sie — ich habe es gezeugt!»
«ich habe fiir sie gearbeitet.»
«Schliefilich habe ich zwei Jahre lang fur das Gor bezahlt!»
«Vorher haben wir das K indvierzehn Jah re  liebgehabt.»
«Fur diese Jah re  werde ich Ihnen noch einen U nterhalts- 

beitrag aussetzen lassen. Ich lasse m ir nicht durch Ihre unvfir- 
schamten Forderungen mein Vaterrecht~nehmen.»

«Das Geld», sagte der Heger, «das Sie geschickt haben, 
steh t in Christas Sparbuch. Und m it Geld kann m an keine 
K inder kaufen.»
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«Ihre Belehrungen konnen Sie sich sparen», schnarrte der 
Kaufm ann so, wie er es einst als Stabszahlm eister lange und 
fleifiig geiibt hatte. «Das Recht jedenfalls steht auf m einer 
Seite, und ich gede'nke,’ mich daran zu halten.»

«Das Recht w ird Ihnen nicht helfen, Christa unrecht zu 
tun», erhob nun auch der Heger seine Stimme. «Und dann 
heifit C hrista auch Christa Lensch.»

Er b lick te offen trium phierend den Kaufmann an.
«Nun, mein lieber Mann», Hagen lachte hohnisch, «jetzt 

'w ill ich Ihnen einm al etwas in Ruhe sagen: wenn Sie nam- 
lich mein K ind nicht freiw illig hergeben, zeige ich Sie an — 
wegen urkundlichem  K indesraub und Urkundenfalschung!»

Der Heger schwieg betroffen. Zwar wuBte er n icht, was 
«urkundlicher Kindesraub» sei, auch war er sich nicht ganz 
klar, ob er eine UrkundenfSlschung begangen hatte . Aber 
rich tig  war, daB er ein fremdes Kind als sein ^igenes h a tte  
eintragen lassen und daB diese Eintragung niem als rtickgan- 
gig gemacht worden war. Moglicherweise gab es da ein Gesetz, 
das solches bestrafte.

Der Kaufm ann las die Gedanken auf dem Gesicht des He- 
gers ab und glaubte, am Ende doch noch gewonnen zu haben. 
E r setzte sich wieder auf das Sofa, vor den Heger, und sagte 
fast freundlich:

«Sehen Sie, Sie wollen ja schliefilich auch n ich t auf Ihre 
alten  Tage ins Zuchthaus», plotzlich fiel ihm ein guter Gedanke 
ein, «und Ihre Frau auch nicht, wegen M ithilfe und Verheim- 
lichung eines Verbrechens», hier schien ihm, als ob der Heger 
zusammenzucke, «ich meine, eines Verbrechens nur im Sinne 
des Gesetzes, aber im m erhin ... W ir einigen uns gutlich, und 
was war, ist vergeben und vergessen. C hrista kommt zu uns, 
und Sie konnen m it ruhigem Gewissen weiter Ihrer A rbeit 
nachgehen.»

Er h ie lt dem Heger die H and hin. Der schien die ausge- 
streck te H and nicht zu sehen. Er schaute geradeaus durch das 
Fenster, vor dem sich Christas H erbstastern immer wieder 
herniederduckten und immer wieder ihre leuchtenden Kopfe 
hoben.

Es wiirde schwer sein, h in ter Zuchthausm auern zu sitzen, 
dachte er.

«Und wenn sie mich einsperren», sagte er langsam m it 
sproder Stim m e, «ich jage Christa n ich t aus dem Haus.»

Der Kaufm ann erkannte, daB er den Kampf um das M ad
chen verloren h a tte .
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«Wie Sie wollen», bem erkte er k a lt, wahrend er aufstand 
und nach seinem M antel griff, «ich habe Sie gewarnt und ...»

Der Heger unterbrach ihn: «Ja, und ich 'm ochte, da8 Sie 
n ich t m ehr herkommen, solange C hrista unsere Tochter ist. 
W ir haben ihr n ich t die ganze W ahrheit gesagt. Sie weifi 
n ich t, dafi ihr V ater an Frau und K ind gehandelt hat — wie 
ein Lump!» ,

Der Kaufm ann zuckte zusammen.
Der Heger b lieb  auf der Ofenbank sitzen und sah dem 

grufflos Davongehenden auch n ich t nach, als dieser durch 
den G arten zu seinem griinen Wagen stelzte und m it aufheu- 
lendem Motor abbrauste.

E rst als der H erbstw ald das Gerausch verschluckte, erhob 
er sich ein wenig schwerfallig und ging in die Kuche. M arta 
Lensch safi auf dem Kiichenstuhl und pu tzte  m it wildem 
Eifer einen alten  A lum inium topf, der wofihenlang ganzlich 
verrust und halb verbrannt m it Wasser gefullt in der Ecke 
un ter dem AusguS gestanden hatte . Der Topf glanzte wieder 
silbrig-hell.

«Ihr hab t ja  so geschrien», sagte sie aufgeregt, «ich habe 
es kaum noch ausgehalten. Was ist denn nun?»

«Geschrien hat er», sagte der Heger und setzte sich auf 
das H erdbankchen. E r lachelte, halb beruhigend, halb ver- 
legen, und erklarte: «Einsperren will er mich lassen.s

E r h a tte  erw artet, die Frau wtirde vor Schreck den Topf 
fallen lassen. S ta tt dessen stand sie auf, ihren Topf fest in 
der H and, und erregte sich: «Einsperren? Weswegen denn?»

«Weil wir C hrista haben auf dem Standesam t...»
«Wir hatten  sie wohl den Nazis geben sollen?» Sie war 

rich tig  bose. «Einsperren! Das wollen w ir ja mal seheri!»
«Christa braucht das n icht zu wissen», m einte er bedach- 

tig . «Aucji das von dam als' nicht, denke ich. Das K ind ist 
schwierig. Sie m eint schliefilich noch, wir w ollten sie gegen 
ihren Vater aufhetzen.»

«Da hast du recht.» Die Frau nickte- zum E inverstandnis. 
Dann sagte sie: «Setz dich auf den Stuhl, ich brauche den 
P la tz . Oder geh lieber in den G arten, v ielleicht findest du 
noch eine Gurke. Ich mu8 mich um den B raten  kummern.»

«Riecht gut», sagte er, und wahrend er in den G arten 
ging, eine letzte Gurke zu suchen, freute er sich auf den Enten^ 
braten , der seit einigen Jahren s ta tt  des friiher ublichen 
Kaninchenbratens am Kirmessonntag zu M ittag auf den 
Tisch kam .
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Textert&aterungeti,
1 Einweckglas — Glas zura Bewahren (Konservieren) von eingekochtem

Obst und Gemiise
2 Heger — W aldarbeiter
8 IFA — eine Automarke 
4 Prlem — Tabak, K autabak
6 ind ign iert — un w illig , b e le id ig t, ungehalten
• etw as auf dem Kasten haben — etwas verstehen, efwas konnen, 

klug sein
7 ein Rosennarr — Rosenfreund, (vernarrt sein in etwas, etwas sehr

gern haben)
8 ein paar h in ter  die Loffel — eine Ohrfeige verabreiehen
0 Gore — Madel

das Wurm kleines K ind

Obungen

I.- Beantworten Sie folgende Fragen:

I. Welche Gedanken erweckte in Christa und ihrer Pflege- 
mutter der Zeitungsbericht iiber die koreanischen Waisenkinder?

•, 2. Was erfufyr Christa von Шгёг Herkunft?
3. Was fuhrte zu der Entfremdung zwischen Christa und 

ihrem Pflegevater?
4. Welche Geftihle 16ste in Christa der Besuch ihres Vaters 

aus und Wie empfing sie ihn?
5. Wie nahmeu Frau Lensch und ihr Mann den Besuch auf?
6. Was fuhrte zu dem Umschwung in Christas Verhalten 

zu ihrem Vater?
7. Wie zeigte es sich in Christas Benehmen, dafi sie sich 

als Kind ihrer Pflegeelfern ftihlte und ihrem leiblichen Vater 
fremd war?

8. Was hatte Hagen bewogen, AnnSherung zu seiner Toch- 
ter zu suchen?

9. Wie wollte er seine Rechte gelten machen?
10. Woran scheiterten Hagens Anspriiche, seine Tochter 

fur sich zu gewinnen?

II. Stellen  S ie D ialoge zusammen:

1. Zwischen Mutter Lensch und Christa:
a) in der Kuche (vor dem Besuch des Vaters),
b) am Kaffeetisch,
c) in der Kuche (nach dem ersten Gesprach mit dem Vater).

2. Zwischen Christa und Hagen: ^
a) iiber das Etui,
b) uber die Rosenzucht,
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c) iiber die Fotos,
d) iiber das Geschenk,

3. Zwischen Hagen und Lensch.

III. Erklaren Sie auf deut'sch, w as folgende W orter und Ausdriicke 
bedeuten:

jemandem den Kopf verdrehen; er fuhr herum; Herumtreiber; 
(hervor) kramen; sie gab die Tiir frei; zwiespaitig; die beste 
Legitimation; dezent gemustert; dezent gefarbt; dick liegen (von 
der Kuchenfullung); der Kuchen ist prima.

IV . Suchen Sie im  T ext nach gleichbedeutenden W ortern und 
Ausdrficken:

einen Fehler machen; begreifen; pl6tzlich; unverkauflich; sich 
die Nase putzen; bald; achtlos umgebunden; einschreiben; furcht- 
los; unzufrieden; ehrlich; das Regal; der Tanzplatz; sich jah 
umdrehen. 4

V. Obersetzen Sie ins Russische: ^

Beeren einkochen; Beeren von den Stielen zupfen; du galtest 
als unser Kind . ..;  einen Personenwagen fahren; mit Vorliebe 
etwas tun; jemandem den Kopf verdrehen; die Ellenbogen auf- 
stiitzen; die KHnke herunterdrticken; schlafwaiideln; das Haar 
zu einem Knoten zusammenstecken; er hat es nicht so gemeint; 
Geftihle bezeugen; etwas kommt einem zu Bewufitsein; etwas 
ubrig haben fiir etwas (jemanden); einen Herzschlag lang; etwas 
nicht bei sich Haben; Plane weiter ausspinnen; um ngheren 
Fragen vorzubeugen; etwas zum Aulafi nehmen; jemanden weich 
stimmen; eine aufklappbare Platte; an jemandem hangen; das 
geht hier nicht an; seiner Arbeit nachgehen; gegen , jemanden 
aufhetzen.

VI. Obersetzen Sie ins Deutsche:

упрекать; заботиться о чем-нибудь (ком-нибудь); заплетать 
волосы в косу; придавать очарование; потерять самооблада
ние; намереваться что-то сделать; принять что-нибудь во вни
мание; удаваться, получаться (о пироге, торте); разбить сад; 
привести в замешательство; он очень мил; облегченно вздох
нуть; воспользоваться своим правом; деньги находятся в сбер
кассе; на кого-нибудь донести; подлог документов; поступить 
подло; оспаривать что-нибудь.
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VII. In welchem  Zusammenhang werden im  Text folgende Worter 
gebraucht?

klebrig 
' - gleichweise 

mogen 
pliindern 
verschleppen 
umbringen 
die Muschel 
ohne zu iiberlegen 
die Unterkleidung 
sitzen 

'schieben

V III. Geben Sie eine Charakteristik von:

1. Jakob Lensch 3. Christa
2. Frau Lensch 4. Hans Hagen

IX . B ilden Sie Satze m it den Wortern: voll (beachten Sie  
dieses W ort im  T ext), verleihen , losen, geraten. G ebrauchen Sie  
dabei d ie Worter in ihren versch iedenen  Bedeutungen.

X. Setzen Sie, wenn notig, das fehiende Bestim m ungswort ein:

Christa rannte . . .  Treppe hinauf, zog sich . . .  Kleid fiber. . .  
Kopf, fuhr in . . .  dunkelblaues Schulkleidcheti und brachte mit 
. . .  fliegenden Handen . . .  Haare in . . .  gewohnte Ordnung. . . .  
Mutter sah sie erstaunt an.

„Als wir heirateten, brachte . . .  Mutti . . .  Madphenzimmer 
mit. . . .  Bett, . . .  Schrank, . . .  nette Kommode, . . .  Tischchen 
mit . . .  aufklappbaren Platte, darinnen . . .  Spiegel, . . .  Stfihle 
und . . .  Sesselchen . . .  alles aus ganz heller, Jeingemusterter 
Birke.“ Er machte . . .  Pause. „. . .  Zimmer steht leer.“ Wieder 
schwieg er . . .  Augenblick. „Es gehort dir.“

Hans Fallada

LIESCHENS SIEQ

Die Eltern wollten diesmal in der Sommerfrische vollige, 
Ruhe_haben, darum nahmen sie die Oma m it. Oma, Landpa- 
storenwitwe aus dem Hannoverschen \  bei ihrem letzten Besuch

anscheinend 
sicher 
fiberrelzt 
strelcheln 
lassungslos 
sprode 

. abgewohnen 
unterhalten 
vorankommen 
Heimweh



vor drei Jah ren  war sie von den begeisterten K indern «Brum- 
melchen» getauft worden. Orna konnte den E ltern  gut und 
gerne einm al die neunjahrige H elga und den sechsjahrigen 
D ieter abnehmen.

Leider erwies Oraa sich als N iete, mehr noch, als Belastung. 
Der Vater geriet schon innerlich ins Kochen, wenn er die 
Qhrfeigengesichter seiner Sprofilinge betrachtete, die den 
Marchen una  bagen aus Oraas M unde lauschen sollten. Und 
dann hatten  die K inder eine verfluchte Manier. m it den_en- 
geltiafle^len  Gesichtern  des T iim m els Omas hannoversche 

'  Aussprache nacfizuahmen. Mit liphpvol.lst.er Besorgtheit erkun- 
digten sie sich nach «OmasTlmschlagetuch», nem , verbesserte 
Helgfl, nach ihrem «School» 2.

Am sechsten Tage brach Oma zusammen und loste sich 
nb dpr Hpr.?Trv<;igl î t  dieser modernen Kinder in Tranen auf; 
"aTs^dann am achten Tage ein versulztes Q uallennest in ihren 
Zugschuhen gefunden wurde,. reiste sie ab.

Frei stand  es den E ltern , zu iiberlegen, wie in den letzten 
drei Wochen der Erholungszeit das noch unter den Berliner 
S tandard gesunkene Nervenniveau des Vaters zu heben sei. 
Nach dem Satz «Kinder werden am besten von K indern erzo- 
gen» wurde am zehnten Tage ein vierzehnjahriges F isc h e 
ma dchen a us dem nahen Dorf als Spielgelahrte und Aufsicht 

T u r Helga und Dieter eingestellt. In  dieser Nacht kamen die 
K inder schlecht zum Einschlafen. Erstens war ihnen eine 
richtige Fischerstochter versprochen, m it Namen Lieschen 
Ahlf, zweitens war sie auch noch ein Stiefkind, denn ihr Vater 
hiefi A lbert Bienenweg. Es war das erste S tiefkind im Leben 
der K inder, nach so vielen Stiefkindern der M archen, und ein 
Fischer, der Bienenweg hiefi, eroffnete neue Horizonte.

Lieschen Ahlf stellte  sich ein und war eine grenzeniose. 
E nttauschung. M it ihren derben, wolle.nen Striim pfeq, einem 
schwarzwedlkarierten SonntagsrocK. einem PattpnTnpf im 
I\acken (strongem), stand sie ziemlich verlegen vor ihren '  
Schiitzlingen. W enn nicht ihre. grelle.n. scharfen Aueen gewe- 
sen waren, h a tten 'd ie  E ltern  gleich wieder den Kampf auf-' 
gegeben. So aber erk larte der Vater: «Am besten iiberlassen 
wir die drei sich" selbst.» Und die E ltern  m achten endlich 
einm al einen langen Fufimarsch ganz fur sich allein .

«Kratzt dich denn die Wolle nicht?» h a tte  Helga gefragt 
und auf die braunen Storchenbeine gezeigt.

«Naa», hatte  Lieschen schon pommerisch breit geantwor-
tet.
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«Warum tragst du denn keine Florstrumpfe?» war die 
zweite Frage gewesen.

«Dat is W ull von u n s’ Schoap!» 3
«Von uns’ Schoap!» haften die Kinder gejauchzt und unter 

gellendem Kriegsgebrull einen rasch erfundenen Schafstanz 
um Lieschen ausgefiihrt. . x

Dann waren sie, unbekiimmert um ihre Behiiterin, an 
den S trand gestiirzt und hatten  sich um Verscharfung de.s 
Kriegszustandes m it einer Reihe «einfach grafilicber K inders. 
bem uht. Sie hatten , stets gefolgt von dem schweigenden Lies- 
c h e r^ in einer verhafiten Burg m it ihren schwac.hm^ r a f l агГ* 
einen Strandkorb umpestiirzt. sie hatten  dig schon aus schwar- 

~zen und"wglfien WnsctTetfi gelegte InschrHt «Nymphenburg» 
etTIer bayrischen'TFeste zerstort, und LiescHen w are beinane 
daftir von einem zornroten E lternpaar in  Stiicke gerissen 
warden. Sie re tte te  sich durch Dooftun und P lattsprechen.

H atten  die E ltern  bei ihrer abendlicben Riickkehr nur 
einen kleinen Teil all dieser und mancher andern Schandtaten 
erfahren, ware es wohl rasch m it Lieschens H iiterrolle und 
Geldverdienst zu Ende gewesen. Da aber Lieschen und die. 
K inder schwiegen, ging es weiter. Immer das gleiche Lied: £tvei 
unbandige Rangen und ein schweigend To 1 gen des Lieschen.

b is  sie emes Yages sagte: «Morgen k6mm ick nich.»
«Nase!» ha tte  der hoffnungsvolle Dieter geantw ortet.
«Wat?» h a tte  Lieschen gefragt.
Und m itleid ig  ha tte  Helga erklart: «Du hast wohl die 

Nase voll von uns?»
«Ich mufi zu Hause bleiben, unsere Kuh w ird ein  Kalb 

kriegen.»
Stiltewerden. Stum m heit. Schweigen. CiectaiTkenvolle Ruhe 

von Helga und Dieter.
U nd am nachsten N achm ittag w urden die E ltern  m it 

rtihrender Besorgnis zum Schlaf geleitet, die K inder wurden 
auf dem G rasplatz Ball spielen, bis Lieschen kame.

Den dreiviertelstundigen Weg zum Fischer dorf legten 
Helga und D ieter in  einem fast nioht im lprbrnrhm en Tralne 
zuriick. Dann erkundeten sie ktihn, sich H and an H and hal- 

*1ёпЗ, Beim Kriiger des menschenleeren Q rtes das H aus vom 
Fischer A lbert Bienenweg, besahen es sich fiinf M inuten von 
der andern Strafienseite.

Aber nichts riihrte sich. Sie k link ten  an der Tiir. Aber 
sie war verschlossen. Sie trau ten  sich auf den Hof. Aber d o rt 
wareh nur Hiihner,
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«Wie findst du das?» fragte Helga emport.
«Hat uns betrogen», antw ortete D ieter. «1st doch ausgeris^ 
sen.» ■

Dann horten sie das M uhen einer Kuh, wagten sich an die 
S ta lltiir — und standen vor Lieschen.

Aber es war ein sehr verandertes Lieschen, Lieschen nur 
in -fcinpm Hemd, in einem~~griinges'trickten U nterro^LmFTTn 
uLffeJn. "Lieschen war S tall wache, c!enn V ater' ifienenweg 
war zum Aalstechen auf dem Modden, und M utter Bienenweg 
muBte unbedingt K artoffeln hacken. M it Lina wiirde es wohl 
erst in der Nacht soweit sein.

«Da sind sie ja», h a tte  das veranderte Lieschen nur gesagt. 
«Das habe ich m ir alles gedacht. Setzt euch dort ganz still 
auf den Stalleim er.»

Und siehe da, Helga un(^ Dieter, die sonst so Uberlegenen, 
setzten sich w irklich fein still auf die umgeKehrten Stall- 
eim er und sahen sich nur m it grofien Augen jm S tall um , der 
schon sommerlich von~FIiegen durchburrt ~war. b irek t vor 
ihnen stand  die grofie schwarzbunte Kuh, schlug m it dem 
Schweif nach ihren Flanken, warf dann und wann den Kopf 
leise m uhend hin und her und tra t standig von einem FuB 
auf den andern. , .

'Nach einer W eile schien es Helga an der Zeit, Erkuqdi- 
gungen einzuziehen. «Wo hat sie denn das Kalb?» fragte sie,

«Du Schafsm ichel!» sagte Lieschen. «Im Bauch».
Von keinem Menschen h a tte  sich Helga widerspruchslos 

Schafsmichel titu lieren  lassen, je tz t nahm sie es wie selbst- 
verstandlich hin. «W ie kann es denn d ’raus? Schneidest du 
sie m it dem Messer auf?»

Г «D osbartel!» sagte Lieschen nur, aber eine tiefe Verach- 
tung lag darin. «Nun schw eige,still. Du storst Lina bloB.»

Sicher saBen die E ltern  je tz t langst am Kaffeetisch, aber 
es war natiirlich kein Gedanke daran, aus diesem geheimnis- 
vollen S tall fortzugehen, in dem immer wieder die Kuh sich 
unruhig nach den K indern umsah. Leise fliisterte Lieschen: 
«Mutter muB gleich kommen!»

Und Lina drehte den Kopf zu Lieschen und m uhte zuruck,
Aber sie w artete doch nicht. Plotzlich h a tte  sie den 

Schwanz steil in die Hohe gereckt...
«Dort ist es all!» rief Lieschen aufgeregt. «Nun mussen wir, 

das Kalb holen, Komm her, Helga, faS an!»
Und ehe Helga noch wufite, was eigentlich los war, stand 

sie in ihrem weifien K leid an der Kuh, die ihr ungeheuer
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grofi vorkam, h a tte  einen wachsgelben, unendlich zarten 
Kalberhuf in der H and... Und nun kam eine zarte dulle- 
Schnauze zum Vorschein, dieblauen Augen, der ganze Kopf...

Helga schrie auf, aber nicht vor Schreck, sondern aus ir- 
gendeinem aufgeregten Gluck heraus — und dann war ganz 
schnell etwas unendlich Langes, Schwarz-Weifies, Seidiges da 
und schlenkerte zwischen den K indern zur Erde.

Da lag das Kalbchen zwischen ihnen — atm end m it 
hastigen Flanken — : «Lauf, hoi Wasser, Dieter! Was mufit 
du auch tun!» rief Lieschen, «Komm, Helga, wir miissen das 
Kalb vorher zu der Kuh tragenb

Und sie faBten es an und zogen die sechzig Pfund K alb  
an den Kopf der Kuh und liefen dann selbst nach Wasser, 
denn Dieter versagte vollkommen vor lauter Aufregung. ' 
Und sie wuschen dem Kalb das Maul aus: «Das erstickt sonst!» 
Und sie streuten es m it Salz ein: «Das muB Lina auflecken, 
sonst gibt sie nicht genug Milch.» Und es war ein Gelaufe 
und eine Aufregung und frische Streu holen und wieder War- 
ten, bis nach einer halben Stunde das Kalb nun w irklich zum 
ersten Male torkelnd auf seinen Beinen stand und zum ersten 
Male nach dem Euterstrich der KuH schnappte. !

W olken hingen uber des Vaters Stirn, als die K inder nach 
Haus kamen am spaten Abend, bose sah Mama aus und noeh 
boser, als sie Helgas K leid sah — aber welch andere Heim- 

vkehr als nach den Streichen sonst! Es war nur ein Augenblick, 
und das Bosesein war verflogen, und die W olken waren ver- 
gangen. Und es war wieder ein Augenblick, und die bedenk- 
lichen Mienen der E ltern  lachelten. Die K inder erzahlten 
dnd fragten, fragten und erzahlten. Und spat erst kamen sie 

.ins B ett.
Aber als die E ltern  dann noch spater schlafen gingen, 

tauchte ein weiBer Schemen neben M utters B ett auf.
«Darf ich zu dir kommen, Mama?» fragte Helga, und das 

war seit ein oder zwei J^hren nicht mehr passiert. So lange 
war es her, daB die M utter es n icht einm al m ehr wuSte. Vater 
schlief dartiber ein, so viel hatten  die beiden noch m iteinander 
zu iliistern.

P lotzlich war die W elt ganz anders geworden, aus einer 
Bresche in der W and herkomm lichen Lebens war L icht gefal- 
len auf das Kind, ein geheimnisvolles Licht, aus einer geheim- 
nisvollen Zukunft leuchtend.

Und als dann am nachsten Tage, als sei alles wieder im 
; alten  Gleise, Lieschen Ahlf, S tieftochter des Fischers Bienen-
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weg, bei den Kindern auftauchte, mit den kratzigen wolle- 
nen Strumpfen, mit dem schwarzweiBkarierten Rock und dem 
Rattenschwanz im Nacken — da faBten die Kinder beide 
diesesselbe Lieschen bei der Hand und liefen mit ihr gegen 
den Wald, voll des Entschlusses, sich von ihr Geschichten 
erzahlen zu lassen, andere Geschichten, als Brummelchen 
erzahlt hatte — dieselben uralten Geschichten, nur in anderei- 
Fassung.

DasMarchen war zu ihnen gekommen, plotzlich waren die 
sinnlosen Streiche und Zankereien weit weg. Irgend etwas 
fUeues war eingetreten in ihr Leben, es konnte mit Helga 
wachsen, man konnte dessen nicht iiberdriissig werden, es, 
ging immer m it— . Dieter freilich war noch zu klein, er wiirde 
es wieder vergessen.

Texterl&tttemngen
1 aus dem Hannoverschen —  aus dem Bezirk Hannover (N iedersachsea)
2 School — der Schal
3 Dat is W ull von uns’ Schoap! — D as ist W olle von unserem Schafl

I. Beantwortert Sie folgende Fragen:

1. Was machten die Eltern, um im Urlaub Ruhe zu haben?
2. Warum erwies sich die Oma aber als Belastung? Warn 

reiste sie ab und was gab Anlafi dazu?
3. Wie benahmen sich die Kinder am Strand und wie ret- 

tete sich Lieschen vor dem Zorn der® Feriengaste?
4. Was taten die Kinder, am ins Fischerdorf gehen zu 

кбппеп?
5. Wie benahmen sich die Kinder im Stall?
6. Warum kormten die Eltern den Kindern nicht bose 

sein?
7. Warum war die Welt um Helga ganz anders gewor-

rklaren Sie auf deutsch folgende Worter und Redewendungen:

die Sommerfrische; sich als Niete erweisen; er genet inner- 
lieh ins Kochen; der Sprofiling; der Spielgefahrte; sich einstel- 
len; ein Rattenzopf; Verscharfung des Kriegszustandes; die 
Schandtat; sich durch Dooftun retten; unbandige Rangen; die 
Nase voll haben; den Weg im Trabe zurticklegen; an der Tiir 
klinken; Erkundigungen einziehen; sich in Tranen auflosen; alles 
ist wieder im alten Gleise. ' ,

den’
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III. W elche Substantive konnen durch folgende Adjektive bestim m t 
werden?

modern grell geheimnisvoll
grenzenlos derb bedenklich
kariert menschenleer sinnlos
strohgelb - . f t  gestrickt schwarzbunt

W t f '
Suchen Sie im  T ext passende A ttribute zu folgenden Substan-

tiven:
Ruhe Striimpfe Ort Zukunft
Oesicht Augen Rock Streich
EnttSuschung Besorgnis KSlberhuf

M u s t e r :  eine gliickliche Z u ku n ft;  eine frohe Z u ku n ft; eine geheim- 
n isv o lle ,lisvolle jZ u k tm ft.

\ ^ .  Gebrauchen Sie folgende Verben in Satzen:

nachahmen; versprechen; aufgeben; ausfuhren; umsturzen; zer- 
stfiren; erfahren; besehen; anfassen; ziehen.

V l  Beschreiben Sie:

a) Lieschens Aufiere, »
b) D ie Szene im  S ta ll,

, c) D ie Ruckkehr der Kinder.

Gebrauchen Sie dabei folgende W orter und Ausdriicke:

a) derb, kratzig, ein Rattenzopf, veilegen, platt, die Stief- 
4ochter;

b) das Muhen der Kuh, die Fliegen, von einem Fufl auf den 
anderen treten^ der Eimer;

c) bose, die Heimkehr, vergehen, lacheln, ‘ spat, ins Bett 
kommen, fliistern, ein geheimnisvolles Licht.

VII. O bersetzen Sie ins Deutsche:

1. Бабушка могла на время отдыха родителей избавить 
их от заботы о детях.

2. Отец кипел от негодования.
3. Дети слушали сказки внимательно.
4. Они подражали произношению бабушки.
5. Она разразилась слезами.
6. В эту ночь дети долго не могли заснуть.
7. Это было ужасное разочарование.
8. Они сели на перевернутые ведра.
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Johannes R . Becher

D IE  GEHEIM NISVOLLE STIMME

Es war im D eutschunterricht, als der Lehrer das Gedicht 
«Schwabenstreiche» vortrug  und besonders die Stelle Her- 
vorh'ob, die lautete:

«Er sah zur Rechten und zur Linken 
Einen halben Turken heruntersinken.»

Dabei entfuhf Anders ein «hm»! Dieses «hm!» brachte alle 
Schuler zum Lachen und den* Lehrer in Verlegenheit, so dafi 
er einen Augenblick seine Vorlesung unterbrach. Hans legte 
seine Hand vor den Mund, dam it ihm n icht ein zweites Mai 
ein  «hm!» passiere. Es passierte ihm auch n icht mehr, so sehr 
strengte er sich an. •

Nachdem der Lehrer das Gedicht vorgelesen hatte , wen- 
dete er sich an Hans und fragte ihn: «Nun, sag m al, was sollte 
dieses ,hm !‘ bedeuten?» Hans konnte keine Auskunft geben, 
es w ar ihm eben einfach entfahren. Vielleicht war es ein Aus- 
druck der Bewunderung, dafi der Schwabe iiber solch eine 
ungeheuerliche K raft verfiigte, um mit, einem Schlag einen 
Tiirken m itten  hindurchzuspalten, vielleicht war dieses 
«hm!» aber auch ein Zeichen fur die Unglaubw urdigkeit des 
Vorgangs — er wufite es w irklich n icht. Hans wurde ftir dieses 
«hm!» verurteilt, das Gedicht binnen 14 Tagen .auswendig f 
zu lernen und vorzutragen.

Dieses «hm!» brachte aber Hans auf ganz andere Gedan- 
ken. Er uberlegte, ob es nicht moglich sei, «hm!» zu sagen, 
ofnie dafi es bemerkt werden konnte, wer dieses «hm»! von 
sich gegeben hatte . D am it konnte m an in  jedes Gesprach, 
in  jede Rede eingreifen, sie storen und die Leute aufier Fas- 
sung brirtgen. - .

Es ergab sich, dafi er wenige Tage spater auf dem Nach- 
hauseweg in dem A n tiq u a ria t1 Hugendubel in einer Reihe 
der M iniaturbibliothek fur zehn Pfennige ein Bandchen aus- 
gestellt sah, das den T itel trug «Die K unst des Bauchredens». 
Er iiberlegte einen Augenblick, ob es v ielleicht n icht verdach- 
tig  sei und der Buchhandler ihn beim Vater anzeigen wurde, - 
wenn er sich solch ein Bandchen kaufen wolle. Aber endlich 
fafite er Mut, tra t in den Laden, und der Buchhandler handigte 
ihm, freundlich lachelnd, «Die K unst des Bauchredens» aus. 
«Du siehst ganz so aus, als ob du einm al ein grofier, vielleicht
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sogar ein weltberiihm ter Bauchredrier werden wiirdest. Na, 
versuch d'ich einm al in dieser Kunst, dam it kann man aller- 
lei erreichen — vor allem die Leute durcheinanderbringen.»

Hans war selber durcheinandergebracht, wenn er daran 
dachte, daS eine WeltberiihmtheiV unter Um standen darin 
bestehen konne, andere Leute durcheinanderzubringen. Aber 
er tra t schon in den nachsten Toreingang, um das Bandchen 
fluchtig zu uberblattern . Das Bandchen vor sich her haltend 
und in die ersten Ubungen in der Kunst des Bauchredens 
versuchend, schlenderte er nach Haus.

Zu Haus war er schon so w eit, dafi er m einte, ein «hm!» 
hervorbringen zu konnen, ohne dafi die Umgebung es, ihm 
anm erkte.

Beim Abendessen also machte er dreimal «hm!» nacheinan- 
der. M it unbewegtem Mund safi er da, selbst horchend und 
unter den Tisch blickend, als ob dort der «hm!»-Sager sitze.

Auch der Vater und die M utter horchten auf. Der Vater 
^fragte: «1st denn hier im Zimmer ein Hund?»
T \  Wobei die M utter sagte: «Was denkst du denn, Heinrich, 
wo soli denn der H und herkommen?»

«Dann mufi es irgendein anderes Tier sein. S ind Mause 
oder gar R atten  hier?»

W orauf die M utter entgegnete: «Aber Mause und R atten  
machen doch 'kein «hm!», sondern rascheln oder quietschen 
eher.»

Der Vater schuttelte den Kopf.
«Da ist irgend etwas nicht in  Ordnung. D u hast es doch 

auch gehort, Hans?»
Hans bestatigte, dafi auch er gehort habe, wie jem and 

«hm!» sagte.
«,Н&!‘ sagte?» fragte der Vater, «das ist ja  allerhand, 

ich habe nur ,hm !‘ gehort, aber n icht, dafi es jem and sagte. 
W enn es jem and gesagt h a t, kann es folglich nur ein Mensch 
gewesen sein, vielleicht, Schlingel, du selber.»
," Aber Hans ste llte  es kopfschuttelnd in Abrede.

«Wie kame ich denn dazu, ,hm !‘̂ zu sagen. Es war doch gar 
kein Anlafi zum ,hm !‘ sagen, ,hm !‘ sagt m an doch nur, wenn 
m an fur etwas ist oder wenn m an gegen etwas ist. Aber davon 
щт  doch am Tisch gar keine Rede. W ir alle haben doch nur 
gegessen. Was h a tte  es also fur e inen .S inn  gehabt, dafi hier 

' jem and ,hm !‘ sagt.»
Der Vater gab zu, das dies durchaus logisch'gedacht sei, 

und sagte nur: «Also hat niem and ,hm !‘ gesagt, sondern die-
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ser L aut kann kein menschlicher sein. Man mufi scharf aufpas- 
sen, wenn sich dieses ,hm !‘ w iederholt, ein zweites Mai werden 
wir schon nicht auf dieses ,hm !‘ hereinfallen.»

Aber schon am anderen Tag h a tte  sich Hans in der Kunst 
des Bauchredens so vervollkom m net, dafi er es wagen konnte, 
wieder wahrend des Essens, diesmal dreimal hintereinander, 
«hm!» zu brum m en.

Der Vater sprang vom Tisch auf. «Da ist doch etwas 
n ich t inO rdnung. Es war ganz deutl ich eine Menschenstimme, 
aber eine, die n icht aus dem Mund zu kommen schien, sondern 
aus dem Bauch. B ist du denn», wendete er sich an Hans, 
«vielleicht ein Bauchredner geworden?»

«Vom Bauchreden, Vater, habe ich keine Ahnung, und 
ich weifi auch nich t, wozu das von Nutzen sein wurde. Solche 
Bauchredner treten  nur in Vorstellungen auf, zusammen m it 
anderen Zauberkiinstlern.»

«Das mag seine R ichtigkeit haben», sagte der Vater, «aber 
trotzdem  ist hier ein  Bauchredner unter uns.»

«Vielleicht», fragte die M utter, «redet dein Bauch, ohne 
dafi du es weifit, und g ib t derartige Tone von sich. 1st denn 
deine Verdauung in Ordnung?»

Der Vater wies diesen V erdacht schroff zuriick: «Kummere 
du dich um die deine, bei m ir kann so etwas nicht passieren.» .

«Dann», sagte die M utter, «kann es nur Hans sein, w ir ' 
mtissen ihn vom Onkel Oskar untersuchen lassen, ob sein 
Bauch solche Laute von sich gibt.»

Dam it h a tte  Hans die ersten Proben seiner Kunst als 
Bauchredner abgelegt. Er wendete sie erfolgreich bei v ie l«  
Gelegenheiten jahrelang an und brachte es sogar so weit, 
ganze Satze zu sprechen, ohne dafi jem and auf den Gedanken 
karn, sie seien von ihm. Bald ab§r en tdeck teer, dafi die Kunst 
des Bauchredens Vor allem geeignet war, seine Meinung zu 
sagen, ohne dafi m an deswegen irgendwelche Unannehmlich- 
keiten zu erleiden hatte . Und wie oft mufite man seine Meinung 
fur sich behalten, und wenn es ihm auch so hart ankam, 
zu all dem Unsinn zu schweigen, der ihm vorgesetzt wurde. 
Wer aber die Kunst des Bauchredens beherrschte, der liefi 
seinen Bauch sprechen, und er h a tte  keinen verraterischen 
M und. A lle sahen-sich nach alien um, jeder verdifchtigte den 
anderen, niem and konnte den Bauch feststellen, der solche 
knurrenden Laute, Satze von sich gab.

«Hm!» brum m te es, als ein berfihmter S taatsm ann bei 
einer W ahlrede das Programm seiner Partei kund ta t. Jeder
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dritte oder vierte Satz wurde von einem «hm!» begleitet, 
und die Leute gerieten allemal in die heiterste Stimmung.

«Hm!» konnte man auch wahrend einer Predigt in der 
Kirche anwenden, und mit der Andacht der Gemeinde war 
es bald zu Ende.

«Hm!» konnte man auch beim Militar sagen, wenn ein 
Befehl ertonte, und der Befehlshaber zeigte in diesem Augen- 
blick seine ganze Ohnmachtigkeit diesem unmilitarischen 
«hm!» gegenuber.

So half die Kunst des Bauchredens Anders viele Jahre 
lang, nicht nur seine eigene Meinung auszusprechen, sondern 
auch sich eine eigene Meinung zu bilden, denn es schien ihm 
so, dafi man sich keine eigene Meinung bilden kann, wenp 
man nicht imstande ist, sie auszusprechen — bis eines Tages 
beim Stobern vor Ostern die Mutter «Die Kunst der Bauchre
dens» fand und damit entsetzt zu Vater lief.

Der Vater schalt seinen Sohn als unaufricMig u(id feig, 
dafi er sich solch eines redenden Bauches be^iente und nicht 

'offen die Wahrheit sagte. Aber mehr interessierte ihn die 
Kunst des Bauchredens vom kriminalistischen Standpunkte 
aus, denn zweifellos konnte damit auch Schaden angerichtet, 
wenn nicht ein Verbrechen begangen werden.

«Mache den Mund auf», sagte ofter der Vater, wenn Hans 
etwas sagte, «oder redest du schon wieder mit dem Bauch? 
Schamst du dich nicht?», und Hans wurde genotigt, nachdem 
«Die Kunst des Bauchredens» entdeckt war, zu Haus den 
Mund mehr aufmachen als bisher, um nicht in Verdacht zu 
geraten, m it dem Bauch zu reden.

Den nachhaltigsten Eindruck aber iibte Anders mit seiner 
Kunst des Bauchredens auf Wedel aus, dem er dieses Geheim- 
nis auch, zeit seines Lebens' nicht offenbarte. Als Hans die 
ersten Laute aus dem unterirdischen Keller heraufknurren 
liefi, horte Wedel noch kaum hin, aber dann, beunruhigt, 
blieb er stehen und horchte. «Was hast du nur?» fragte Hans, 
«du siehst ja ganz merkwiirdig aus.»

Wedel meinte: «Hast du nichts gehort?» Als Hans den 
Kopf schuttelte und gleich darauf einige Knurrtone vernehmen 
liefi, manipulierte Wedel m it seinem Finger im Ohr wie 
einer, dem ein Wassertropfen hineingelaufen war. «Noch 
immer nichts?» fragte er Hans.

«Nichts, reinjgar nichts», antwortete der.
«Du mufit einen Kafer im Ohr haben, geh schleunigst zum 
Arzt und lafi dich untersuchen.»
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Aber Hans h a tte  inzwischen auch einiges iiber die K unst 
«Wie werde ich T ierstim m enim itator» gelesen, und so konnte 
er je tz t nicht nur menschliche, sondern auch tierische Laute 
von sich geben, und auf dem Heimweg Ней er Piepsen und 
Krahen vernehmen, dafi Wedel ernstlich um seinen Verstand 
bangte. «Tierstimmen», belehrte ihn Hans, «damit beginnt 
es. Die m eisten G eisteskranken horen solche Tierstimmen 
und werden erst rich tig  davon wahnsinnig.»

Wedel konnte dem nich t widersprechen, wenn er sich 
vorstellte, dafi solch ein Tierstim m enchor ihn auch nachts nicht 
werde schlafen lassen, und er beschlofi schon zum Arzt zu 
gehen. Aber die Tierstim m en folgten ihm nicht in  den Schlaf , 
h inein. E rst am Morgen auf dem Schulweg, nach dem er seinfen 
Freund getroffen hatte , begann es wieder.

Eine Zeitlang h a tte  dann Hans die mtihsam erlernte Kunst 
des Bauchredens und der T ierstim m enim itation verges sen, 
und erst spaterhin  fiel es ihm wieder ein, dafi m an auf diese 
Weise sich zw eiteilen konne und nichts verschweigen mtisse, 
was einem auf der Seele laste. N ichts mufite verheim licht 
werden, alles war aussprechbar, und so gelang es ihm auch in 
vielen Fallen, seine innere Stim m e zu W ort kommen zu lassen 
und die Aufierungen zu widerlegen, die m an ihm bei der oder 
jener Gelegenheit abverlangte. Dann allerdings wurde auch 
die' innere Stim m e wortkarg; die kurzen Andeutungen, dereri 
sie fahig war, geniigten n icht mehr, um einen uberzeugenden 
W iderspruch darzulegen. Selbst das, was gedacht werden 
konnte und zu denken war,, mufite sich mehr oder weniger 
dem fiigen, was erlaubt und verordnet wurde. N ur m anchm al, 
wie ein Erinnerungslied der Jugend, trille rte  innen ein Vogel- 
ruf, und jem and m achte «hm!».

Texterl&uterung
1 das A ntiquariat — ein  Laden, wo m it A ltertiim lichkeiten  gehandelt

wird

Obungen i
I. Beantworten S ie  folgende Fragen:

1. Bei welcher Gelegenheit entfuhr Hans Anders das erste 
Bhm!“ und welche Folgen hatte es?

2. Wie erlernte Hans das Bauchreden?
3. Wie betatigte Hans seine Kunst? ...
4. Welchen Wert konnte die Kunst des Bauchredens unter 

Umstanden haben?
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II. Obersetzen Sie ins Russische:

:twas hervorheben; binnen 14 Tagen; etwas von sich geben;
:s ergab sich; sich in etwas versuchen; durcheinander bringen; 
ier Schlingel; sich um etwas kummern; sich untersuchen las- 
se'ri; geeignet sein; es kam ihn hart an; mit der Andacht der 
jemeinde war es zu Ende; man mu8 verschweigen, was einem 
auf der Seele lastet; zu Worte kommen lassen.

III. Obersetzen Sie ins Deutsche:

декламировать; вызвать смех; обратиться к кому-нибудь; рас
поряжаться чем-нибудь; по пути домой; добиться чего-ни
будь; при известных обстоятельствах; усовершенствовать; не 
иметь представления о чем-нибудь; трусливый* неискренний; 
покориться; что это значит!

IV. In welchem  Zusammenhang sind die folgenden W orter im  
T ext gebraucht? - ■

Storen; verdSchtig; anzeigen; scharf; die Vorstellung; die-Ver-. 
dauung; schroff; knurren; stobern;- rein; piepsen; krahen; fahig 
sein; trillern; quitschen; rascheln.

V. Finden Sie im  T ext Synonym e zu den folgenden W ortern und 
Ausdriicken:-

sich Miihe geben; unwahrscheinlich; exponieren; uberreichen; ; 
durchbiattern; aufmerksam werden; antworten; bejahen; der Grund; 
zanken; sein Leben lang; widersprechen; sich um etwas angsti- 
gen. - , • -

VI. Erklaren Sie auf deutsch: • .

ein „hm!“ entfuhr ihm; die Vorlesung unterbrechen; Auskunft 
geben; mitten hindurchspalten; in etwas eingreifen; jemanden 
aus der Fassung bringen; die Reihe der Miniaturbibliothek fur 
10 Pfennige das Bandchen; Mut fassen; der Toreingang; schlen- 
dern; etwas in Abrede stellen; eine Probe von etwas ablegen; 
jemandem etwas vorsetzen; den nachhaltigsten Eindruck ubte 
Anders mit seiner Kunst auf Wedel aus; wortkarg.

VII. B ilden Sie Satze m it den W ortern: passieren, behalten, 
anrichten, vernehm en, hereinfallen . G ebrauchen S ie  dabei d ie  Wor
ter in ihren verschiedenen Bedeutungen.
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'  Hermann Kant
/

k r On u n g s t a g

(gekiirzt)

Ich saB auf dem Dach und konnte alles genau sehen: die 
vier verstaubten M anner in der Buchenlaube, meine M utter 
und die Frau m it der Ziege, meine kleine Schwester Alida, 
den Festzug m it Blumen und Fahnen in der kleinen sandigen 
StraBe und Ju d ith , die K onigin.

Die Konigin stand  ganz allein  auf dem schmalen, sauber 
geharkten Weg zwischen dem Steingarten und der Dahlien- 
reihe. Sie w artete auf den Konig.

Ich ha tte  nie gewuBt, daB Ju d ith  hiibsch war, aber jetzt 
sah ich es. Gewifi, sie war so mager wie nur Madchen kurz 
vor der K onfirm ation sein konnen, und ihre Augen waren 
vom W einen gerotet, aber dennoch war sie hiibsch oder sogar 
schon. Sicher war einiges davon dem weiBejn K leid und den 
neuen blanken Schuhen und dem Nelkenkranz im H aar zu 
danken, aber schlieBlich saB der Kranz auf vollen braunen 
Locken, und in den zierlichen Schuhen steckten z ie rlich e1* 
Fufie, und das weifie Leinenkleid ware nichts gewesen ohne 
die diinnen, aber golden schimmernden Arme und Berne 
Ju d ith s . '

Sie stand schmal und allein auf dem Gartenweg und blickte 
dem Konig entgegen.

Die Leute im Festzug waren ruhig geworden und sahen 
neugierig in unseren G arten.
„  Es war alles in Ordnung — bis auf den diinnen Faden Heu 
vielleicht, der in dem Heckencosenbogen iiber der Pforte hing 
und leise im W inde schaukelte.'

Aber auBer m ir sah das niem and. Die Blicke der Leute. 
ruh ten  auf Ju d ith , die erlost und erw artend zugleich vor der 
offenen H austiir stand, und auf dem Konig, der aus der Kutsche 
geklettert war und dutch den Rosenbogen unseren <jarten 
betra t.

Er war keine fiinf M inuten zu friih gekommen.
Der Tag hatte  eigentlich wie a'l'le anderen begonnen: schon. 

W ir K inder waren aufgeregt — fiir uns war dieser Tag kei- 
neswegs wie jeder andere— , aber fiir meine E ltern  begann er, 
wie ein Tag eben beginnt, wenn der M ann um sieben zur Ar:
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>eit fahren muB und im Stall ein Haufen Viehzeug nach F u t3 
:er verlangt.

So war es an jedem Morgen: Meine M utter klapperte m it 
Tassen und Tellern und fragte sich laut, wo sie denn wieder 
ien Malzkaffee gelassen habe. und beschwichtigte den Pfeif- 
<essel m it ihrem  allm orgendlichen «Jaja, ich komm ja schon!», 
und mein Vater erklarte unserer Ziege, die sich wieder einmal 
nicht melken lassen wollte, sie sei ein «ganz obstinates 
Beest».

Dann pum pte m ein Vater m it einer schrecklich quietschen- 
den Pum pe Luft in die briichigen Schlauche seines alten Fahr- 
rades. Er ta t  das an jedem Morgen, und an jedem Morgen 
pfiff er La Palom a 1 dazu. Die rostige Pum pe war m usikali- 
scher als er.

W enn meine M utter ihm die Tasche m it dem M ittagbrot 
und einer Blechflasche voll Kaffee an das Fahrrad gehangt 
hatte , fuhr er zur Arbeit, jedochnie, ohne sich an der Garten-; 
pforte noch ginmal umzudrehen und meiner M utter «TschiiB 2, 
Lowise!» zuzurufen. Er wufite ganz genau, dafi sie sich dan  
iiber argerte, denn sie hiefi ja nicht Lowise, sondern Luise.

W enn mein Vater fort war, klopfte meine M utter an die 
Schlafstubenttir und fragte, ob sie es v ielleicht noch einmal 
tun  solle.

So war es auch an diesem Tag gewesen, m it dem einen 
U nterschied nur, dafi w ir dfesmal ungeduldig auf die Auffor- 
derung, «endlich und ein bifichen dalli 3» aufzustehen, gewar* 
te t hatten .

Denn — wie gesagt — fur uns war dieser Tag ein besonde- 
rer. H eut war «Kinnergreun», was hochdeutsch «Kindergrun» 
heifit und bei uns in H am burg der Name fur das alle Jahre 
wiederkehrende Schulfest ist.

K innergreun war fast so schon wie W eihnachten, es gab 
Umziige und einen Ball und W aldm eisterlim onade; K inner
greun war schoner als Pfingaten, wo es nur neue Socken und 
Seine Limonade gab.

An diesem Tag gingen wir gern in die Schule, wurden doch 
an Stelle der K enntnis aller E iappen des Ganges nach Canos- 
sa 4 und der atemlosen Beherrschung von Schillers «Glocke» 
Leistungen in Sackhiipfen, Eierlaufen und Tauziehen verlangt. 
Die Meister in diesen Sportarten wurden Konige geheifien 
und als solche reich beschenkt.

N icht dafi w ir an diesem Morgen gehofft ha tten , am M ittag 
als gekronte H aupter zuriickzukehren, daran war ja  gar nicht
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zu denken, ausgerechnet w ir, aber der Spafi war auch so si
cher.

Die beiden M adchen w ollten ihre neuen Kleider schon'am  
V orm ittag anziehen — m eine M utter erledigte das m it einer 
Handbewegung. Im m erhin erreichte Alida einen Teilerfolg, 
als ihr «das Rote» genehmigt wurde. Das Rote war ein Dirndl- 
kleid 6 und eigentlich auch nur «fiir gut», aber Alida kam  
m it m einer M utter eben immer am weitesten. Einm al, weil 
sie die Jiingste war, und zum anderen ihres Namens wegen. 
tjm  diesen Namen h a tte  es heftige Kampfe zwischen meinen 
E lte rn  gegeben. Mein V ater, der bei «Judith» einmal klein 
beigegeben hatte , war gegen eine so tiberkandidelte Bezeich* 
hung 6 wie «Alida» gewesen — aber gegen meine M utter, die 
gesagt hatte , die Namen ihrer K inder seien der einzige Luxus, 
den sie sich leisten кбппе, war er nicht aufgekommen. Nur 
bei m ir h a tte  er sich durchgesetzt, und so hore ich denn auf 
«Hermann».

In der Schule ging es schon hoch her, als wir ankamen. 
Die Sackhupfbahn war m it bunten Fahnchen abgesteckt, 
in der M itte des Hofes hatten  sie einen K letterm ast aufge- 
s te llt, und an der Turnhalle standen bunte Buden.

Der Kampf um die Konigswurde meiner Klasse wurde m it 
Lederballen ausgetragen, die einer riesigen Pappfigur in den 
gew altigen Rachen zu werfen waren. Ich h a tte  da nicht vlel 
zu bestellen', denn nach dem U rteil meines Vaters war ich 
um die H&nde rum  der groBte, Dosbartel 7, der in unserer 
Gegend ansassig war.

Zuerst schien es ja, als wiirde ich ihn wenigstens einmal 
widerlegen, denn im ersten Durchgang landeten alle ftinf 
Balle im Rachen der Pappfigur, die iibrigens auffallige 
A hnlichkeit m it dem Biologielehrer H einius hatte . Aber im 
S tich k am p f8 ging ich schmahlich unter, da ich immer nur 
den rechten Eckzahn von «Heini» traf.

Sieger und somit Klassenkonig wurde Pieke Holmers. 
P ieke hiefi eigentlich Reginald — ein Name, der es meiner 
M utter angetan h a tte 9— , Pieke war der Gipfel an Hafilichkeit, 
F aulheit und Dummheit nicht nur in unserer Klasse, sondern 
in der. ganzen Schule. Kein Wunder, dafi sein Sieg nur geteilte 
Freude bei unserem Klassenlehrer a u s lo s te10: Konig Pieke, 
о m ein Gott!

A lida war beim Sackhiipfen — diese Sportart war stets 
der untersten Klasse vorbehalten — von vornherein geschla- 
gen, denn sie hatte  so herrlich gebogene Beine, dafi sie sich
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auch ohne die kunstliche Hemmung eines Zuckersackes stan- 
dig auf die eigenen Zehen tra t. Ihr m achte das nichts aus, 
sie war von einer wunderbaren W urstigkeit 11 und vollauf 
zufrieden, da sie das Rote anhaben durfte.

In der achten Klasse trieben die Madchen Taubenstechen. 
Eine H olztaube m it einem Nagel an Stelle des Schnabels 
schwebte an einer langen Schnur gegen eine Zielscheibe und 
bohrte sich dort'fest. K lar, wer m it drei Wtirfen die hochste 
Ringzahl erreichte, war Konigin.

Ich kiimmerte mich n icht um diesen W ettbewerb, denn, 
dafi Ju d ith  da keine Aussichten hatte , stand fur mich fest: 
Die Madchen aus der Achten, zwei Klassen iiber m ir, waren 
ja  fast schon erwachsen, aber Ju d ith  war nur meine Sch we
ster.

Ich sah gerade-den altesten Jungen beim Armbrustschie- 
fien zu, als W erner Gideon zu m ir kam und sagte, meine Schwe- 
ster sei Konigin.
—• Zuerst begriff ich das gar nicht, aber dann rannte ich nach 
Hause.

Meine M utter war dabei, den Fufiboden im W indfang zu 
schrubbern, als ich ihr m itte ilte , sie sei Koniginm utter ge- 
worden.

«1st ja fein», sagte sie und schrubberte w eiter. Dann stellte  
sie jedoch plotzlich den Besen beiseite und sagte: «Moment 
mal, wieso, wer, Jud ith?  — Dann gibt das doch einen Fest- 
zug hier, wie? Ach du meine Gtite! 12 All die vielen Leute 
und wie das hier aussieht!»

Meine M utter konnte fix arbeiten, aber so h a tte  ich sie 
noch nie gesehen. Sie langte sich wieder den Besen und sfheu- 
erte den Boden fertig, zwischendurch rief sie,- ich sqjle nicht 
so dam lich rum stehen und die Steine vom Weg sammeln 
und die Strafie fegen und Starke fur Ju d ith s  K leid vom K ra
mer holen und die Ziege von der Wiese und Tante E lla  Be- 
scheid sagen, und die Pum pe noch mal angiefien, denn sie 
brauche noch Wasser, und ob ich denn n ich t sehen konne, 
dafi da frisch gescheuert sei und wo denn die verflixten 
anderen beiden Goren 13 bleiben...

Und nun hatten  w ir eine Konigin in  der Fam ilie.
W enn die gedacht hatte , sie wurde zu Hause m it Bollern 

und Fanfaren empfangen, so ha tte  sie sich geirrt. Meine M utter 
'h a tte  sich iiber die Fensterscheiben hergem acht, und ich sam- 
Jjnelte die Steine aus dem kleinen Strafiengraben vor unserem 
G arten, als sie ankam .
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Mit ihr kam  ein ganzer Schwarm von Madchen, die wunder 
was erw artet haben m ochten und nun enttauscht waren, weil 
sich unser kleines Pappdachhauschen noch nicht in ein Schlofi 
verwandelt h a tte . Sie gackerten und kichertfen so lange auf 
der Strafie' herum, bis ich m it Steinen nach ihnen warf. Ich 
sagte ihnen nur, sie sollten m al zusehen, dafi sie Land gewon- 
nen 14, aber das — und vielleicht auch die Steine — war 
schon zuviel, jedenfalls rief die eine: «Strootenfeger, Ronn- 
steenneger!» 13 und das war nun ganz gewifi eine todliche 
Beleidigung.

Es stim m te schon, m ein V ater war StraBenfeger, und wenn 
er abends nach Hause kam, war er voH Rinnsteinstaub, aber 
das war noch lange kein Grund, solche W orte in der Gegend 
herumzuschreien.

Ju d ith  heulte gleich los. Sie h a tte  sich wohl schon so in 
ihre Koniginnenrolle hineingelebt, dafi ihr dieses W ort wie 
eine E ntthronung ankommen mufite.

«Dumme Liese», sagte meine M utter, «hast du vielleicht 
gedacht, die freun sich, dafi ausgerechnet du Konigin wirst? 
Das mach dir mal a b !»

U nd dann sagte sie, Ju d ith  solle ihr beim Fensterputzen 
helfen, dam it die Leute auch sthon durch die Scheiben in 
unseren fiirstlichen P alast und auf unsere goldenen Teller 
sehen konnten.

V ielleicht h a tte  sie das nicht sagen sollen, denn je tz t sah 
Ju d ith  sich erst einm al rich tig  bei uns um, und da ging das 
Geheule wieder los.

Der G arten war ja  schon, den hatte  mein Vater gut in 
Schufi ie, aber sonst... Die G artenpforte war ebenso rostig 
wie die Regentonne in der Hausecke, die Schornsteinhaube 
war nach einer Seite heruntergerutscht, und die Blumenkasten 
wufiten gar nicht mehr, was Farbe ist.

Meine M utter sagte, da miisse mein V ater eben ran t wenn 
er nach Hause komme, das schaffe er schon noch. Dann 
uberlegte sie einen Augenblick lang, schlug die H ande vor 
dem Gesicht zusammen und rief, dafi uns das gerade noch 
fehle.

Eine halbe Stunde spater wufite ich, was sie dam it gemeint 
hatte , denn da kam ein Wagen m it einer riesigen Ladung 
Hetf die Strafie heran, und oben drauf safi mein Vater.

E r fegte in dieser Zeit gerade die Elbchaussee und h a tte  
sich da m it einigen Hausm eistern angefreundet und die Erlaub* 
nis erhalten, manchen herrschaftlichen Rasen mahen lind Ней
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nachen zu diirfen. Und ausgerechnet heute h a tte  es Alfred , 
jo ldenm ark, dem einzigen Besitzer eines Pferdefuhrwerks 
in unserer Gegend, so -mit der Zeit gepaflt, dafi er meines 
Waters E rnte einbringen konnte.

Es war nichts daran zu andern: das Heu mufite herunter 
vom Wagen und wenigstens hinters Haus geschafft werden; 
Alfred brauchte sein Gefahrt, und-vor der Tur konnte das 
Fuder n icht liegenbleiben, erstens, weil es die ganze Strafie 
blockierte, und zweit^ns sah es ja  auch nicht gut aus.

Unsere Schule lag nam lich auf der Grenze zwisehen zwei 
Vorortteilen; der eine war beinahe herrschaftlich, und der 
andere war eben unsere Fischkistensiedlung, und die Bewohner 
bei der Teile waren einander nicht' grun 17.

In all den vielen Jahren, in  denen wir K innergreun gefeiert 
hatten , war der Festzug nie bei uns unten gewesen, es hatte  
immer so geklappt, dafi das Schulkonigspaar oben ansassig 
war.

Angesichts des gewaltigen Heuhaufens vor der Tur wurde 
m ir allm ahlich klar, dafi es m it dem Gerede, m an solle die 
Feste feiern, wie sie fiejen, auch wieder so eine Sache war: 
Nun feiere du m al, wenn du gar nicht darauf eingerichtet 
b ist und vor deinem H aus liegt e in  Haufen Heu, so hoch wie 
ein Berg.

W enn die Konigin, um die es ja  schliefilich ging, wenig- , 
•stens m itgeholfen hatte , den W intervorrat fur Ziege und Kanin- 
chen hinters Haus zu tragen — aber nein, die kroch flennend 
m it ihrem Leinenkleid unter dem Arm durch die Hecke und 
rann te  zu Tante E lla, dam it die ihr die Robe richte, denn 
dazu h a tte  meine M utter je tz t naturlich  gar keine Zeit, und 
-das sehe sie ja  wohl selbst.

Es zeigte sich bald, dafi mein Vater und ich das Fuder 
Heu niem als rechtzeitig wegschaffen konnten; ohne Hilfe 
ging das n icht.

So wurde ich geschickt, um Max zu holen. Max wohnte ein 
paar Schritte  weiter in einer richtigen H iitte .

Max war es, der empfahl, Schadder hinzuzuziehen. Meine 
M utter war von diesem Vorschlag gar n icht sehr erbaut, denn 
Schadder war ihr unheim lich. Sie sagte, er fuhre ein Doppel- 
leben.

Aber solche V orurteile konnten jetzt, da die Ehre des Hau- 
ses und der ganzen Siedlung auf dem Spiele stand, nicht gel- 
ten, und ich wurde geschickt, um Schadder zu’ unserem Heu 
zu holen.
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Es wurde auch schon hochste Zeit, denn die ersten Leute 
waren bereits auf dem Wege zur Schule, wo sich der Festzug 
sammeln sollte, und wenn sie an unserem Heuhaufen vorbei- 
kam en, m achten sie sorgenvolle Gesichter oder dumme W itze.

Adje H iille rk am  da gerade rich tig . Das gehorte so zu ihm, 
er kam immer gerade richtig .

Wenn m an H ilfe brauchte, war Adje da. Man durfte ihn 
nur n icht b itten . Dann war bei ihrrj gar nichts zu machen.

Adje war immer schrecklich wiitend, wenn er jemandem 
half. Er ffihlte sich dann tiberlistet.

Friiher h a tte  er im Hafen gearbeitet, aber seitdem ihm 
eine zuriickfahrende W insch 18 die Schulter zerschlagen hatte, 
war es dam it aus, und er konnte noch froh sein, dafi er den 
Posten beim Lesezirkel gefunden hatte . Die Frauen, denen 
er die Mappe m it der «Gartenlaube» und der «Hamburger 
Illustrierten» ins Haus trug, hatten  bald heraus, wie man Adje 
in Gang brachte 19.

Sie schim pften auf ihre M anner, die nicht einmal einen 
Nagel in die W and schlagen konnten, oder sie sagten, ja, lei- 
der hatten  sie gar keine Zeit mehr, sich m it Adje zu unterhal- 
ten, denn so eine Wascheleine mache sich ja  nicht von alleine 
an — und schon fragte Adje nach dem Hammer oder liefi / 
sich die Leine geben. -

Dabei schim pfte er dann ordentlich.
Adje schim pfte auch bei uns bei jedem Biindel Heu, das S 

er remschaffte, aber das nahm en w ir  gerne in K a u f20. ;
Je tz t lief der Transport reibungslos, und wir konnten 

uris schon ausrechnen, dafi w ir noch rechtzeitig fertig wurden. 
Da kam Alida nach Hause. W ir hatten  sie ganz und gar ver- 
gessen, aber je tz t war sie da und weder zu ubersehen noch zu 
uberhoren; sie schrie, als sei sie vom Affen gebissen. Sie war 
es auch. '

Sie h a tte  sich nach dem vorausgesehenen Ausgang des 
Sackhiipfens ruhig auf den Heimweg gemacht und war dabei 
an Zirkus B ellini vorbeigekommen. Der T ierpark des Zirkus 
Bellini bestand aus zwei mtiden Schecken, einer Horde Hunde 
und einem alten  Affen.

Diesen Affen nun h a tte  Alida, die so tierlieb wie mein 
V ater 'war, aufgesucht. Mochte er nun keinen oder zuviel 
Gefallen an dem Roten gefunden haben, jedenfalls hatte  er 
k raftig  zugelangt und die Abdriicke seiner Zahne kurz unter- 
halb der Impfpocken auf Alidas rechtem Oberarm hinterlas- 
sen.
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Da stand die Ungluckselige nun m it zerrissenem Kleid und 
schrie ihren Schmerz in die Welt hinaus.

Die Storung war enorm. Der Heu transport wurde sofort 
abgebrochen, und es gab eine medizinische Beratung. Max 
empfahl gekauten Salbei ai, und Schadder wufite, Affenbisse 
seien noch gefahrlicher als die von B isam ratten. Adje Hffller 
sagte, wenn ein Blutspender gebraucht werde, so konne man. 
auf ihn rechnen, und mein Vater pum pte Luft' in die 
Schlauche seines Fahrrades, denn er wollte m it Alida zum 
Arzt fahren.

Aber m eine M utter sagte, dann ware es aus m it der Kro- 
nungsfeier, und Tante E lla musse m it A lida gehen. Sie schaffte 
es auch wirklich, dafi sich die Heutrager wieder fin die Arbeit 
und die R ettung der Lokalehre machten.

Sie ging sogar soweit, Max aus der Kolonne herauszunehmen 
u n d 'm it Pinsel, weifier Farbe und dem Auftrag zu versehen, 
er solle die G artenpforte und die B lum enkasten unter den 
Fenstern anstreichen.

Von der Feuerwache her heulte die Sirene; es war drei 
Uhr und die Zeit, da sich oben an der Schule der Festzug 
in Bewegung setzen sollte. Alle arbeiteten noch schnel- 
ler, und wenn nun nicht noch etwas passierte, mufite esk lap- 
pen.

Meine M utter rief nach der Konigin, denn ihr H ofstaat 
nahe, Max pinselte wie rasend-den letzten Blumenkasten an, 
und-ich sah, dafi er immer nur die Vorderseiten der Kasten 
geweifit hatte , Adje Htiller raffte das restliche Heu vom 
Boden, Schadder klem m te einen Zweig des bliihenden Rhodo
dendron so unter einen Stein, dafi er die Regentonne verbarg, 
mein Vater zeigte, dafi er sich auf seinen Beruf verstand, und 
harkte und fegte in Rekordzeit die Strafie und,den W egsatiber, 
ich k le tterte  auf das Dach und 'riick te  die Schornsteinhaube 
gerade und sah m it halbem  Blick, wie A lida vom G arten 
Tante Ellas her durch die Hecke-brach und  sich m it ihrem 
zerwuselten H aar und einem weifien Verband urn den Oberarm  
hinter den Schattenm orellen verkroch. Mein Vater rief den 
anderen M annern zu,*sie sollten sich schleunigst in die Laube 
begeben, denn er verstehe gar n icht, wie m an blofi so dreckig 
herumlaufen Ш т е ,  und er sagte noch, er fordere es im Namen 
der Krone.

Dann wogten Fahren und Kranze und bunte K leider auf 
der kleinen sandigen Strafie, und eine gelbe K utsche hielt 
vor unserer H austiir.
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Die Leute im Festzug w aren ruhig  geworden und sahen 
neugierig iiber die Hecke in unseren Garten.

Mochten sie nur! Da w ar je tz t alles in Ordnung. Die Blu- 
m enkasten glanzten in frischem WeiB, der Rhodonendronbusch 
verbarg m it rosig leuchtenden B luten die rostige Regentonne, 
auf* dem Wege lag kein Stein mehr, niem and konnte meinen 
Vater und die anderen drei sehen, und keiner sah den empo- 
rend strubbeligen Kopf meiner kleinen Schwester Alida hinter 
dem K irschenspalier.

Es war alles in O rdnung — bis auf den diinnen Faden 
Heu vielleicht, der in dem Heckenrosenbogen iiber der Pforte 
hing und leise im W inde schaukelte.

Aber aufier m ir sah das niem and. Die Blicke der Leute 
ruhten  auf der K onigin Ju d ith , die erlost und erw artend zu- 
gleich im weifien K leide vor der offenen H austur stand.

Die K onigin war wundersch5n, und sie war ganz allein.

TexterlHuterungen

1 La Paloma — ein italienisches Lietf „Die Taube“
2 TschiiB (fam .)  — Adieu! Auf Wiedersehen!
3 dalli — schnell, flink
4 der Gang nach Canossa — hier  (im iibertragenen Sinn): Demiifigung 
6 ein Dirndlkleid — eine Art weiblicher Volkstracht
6 iiberkandidelte Bezeichnung — iiberzuckerte Bezeichnung
7 einDosbartel — ein Dummkopf
s der Stichkampf (sport.) — Entscheidungskampf bei gleicher Lei- 

stung
9 Der Name hatte es meiner Mutter angetan — der Name hatte meiner

Mutter sehr gefallen
10 Sein Sieg loste nur geteilte Freude bei meinem Klassenlehrer aus —

mein Klassenlehrer freute sich nicht sehr iiber den Sieg
11 Sie war von einer Wurstigkeit... — es war ihr alles ganz egal (es

war ihr alles Wurst)
12 Ach du meine Outel — ein -Ausruf wie — Oh, mein Gott!
13 die Gore ( fa m )  — das Madel
11 Sie sollten mal zusehen, dafi sie Land gewonnen — sie sollten sich 

schnell aus dem Staube machen, sie sollten schnell fortgehen
16 Strootenfeger ( p la t td e u tsc h )— Strafienfeger 

Ronnsteenneger (plattdeutsch)  — Rinnsteinqeger
«  Den Garten hatte mein Vater gut in Schufi — er hielt den Garten in 

guter Ordnung
17 jemandem nicht griin sein — jemandem nicht synfpathisieren
18 die Winsch — die Winde
19 (etwas) jemanden in Gang bringen — in Tatigkeit setzen
20 etwas in (den) Kauf nehmen — sich abfinden mit etwas, sich

fiigen, sich aussohnen, sich zufrieden geben
21 der Salbei (auch Salvei) — шалфей
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Obungen

I. Teilen^Sie den Text in S—6 Teile. Geben Sie jedem Teil einen 
Titel. . *

II, Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Was war das fur ein Fest „Kindergrun“ und wie wurde 
es gefeiert?

2. Wie empfin-g die Mutter die Nachricht, dafi Judith zur 
Konigin gekr6nt wurde?

3. Waium stand an diesem Tage die Ehre der ganzen Sied- 
lung auf dem Spiele?

4. Was mufite man machen, um den Garten in Ordnung zu 
bringen?

5. Welche Hindernisse hatte die Familie der K6nigin zu 
bewaltigen?

6. Was sahen die Leute im Garten der Konigin?

III. Obersetzen Sie folgende Worter und Redewendungen ins 
Russische:

sie war voller Wurstigkeit; sich um etwas kiimmern; sich iiber 
etwas hermachen; es hat ihm nicht mit der Zeit gepafit; die 
Tante richtete ihr die Robe; auf dem Spiele stehen; gefallen 
finden an etwas; seiner4 Pflicht nachkommen; ein Kleid „fur 
gut“; ansassig sein; klein beigeben; wunder was erwarten; 
(nicht) erbaut sein iiber etwas; jemandem Bescheid sagen; auf 
etwas (nicht) eingerichtet sein.

IV. Erklaren Sie auf deutsch:

in der Schule ging es hoch her; der Gipfel an HSfilichkeit; 
ihr machte das nichts aus; sie hatte in diesem Wettbewerb 
keine Aussichten; das stand fur mich fest; jemanden mit B61- 
lern und Fanfaren empfangen; er war ihr. unheimlich; die Frauen 
hatten bald heraus; sie war weder zu tibersehen noch zu iiber- 
horen; krMtig zulangen; sie schrie ihren Schmerz in die Welt 
hinaus; ein Blutspender; etwas klappt (nicht); gegen jemanden 
(nicht) aufkommen; strubbeliger Kopf.

V. Finden Sie im Text sinnverwandte Worter und Ausdriicke fiir:

eigensinnig; hartnackig; besiegt sein; etwas schneller; krumme 
Beine; scheuern; erlauben; die KrSnkung; weinen; sich etwas 
g6nnen; versperren; das Ende.
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VI. In welchem Zusammenhang werden in der Erzahlung die 
folgenden Worter gebraucht?

Der Schwajm; gackern; kichern; die Beleidigung; rostig; 
herunterrutschen; das Gefahrt; die hoChste Zeit; dumme Witze; 
reibungslos; die Feuerwache; harken; fegen.

VII. Obersetzen Sie ins Deutsche:

об этом нечего и думать; смертельная обида; труба съехала 
на сторону; этого еще не доставало; воз с сеном; как раз 
(именно) сегодня; ничего нельзя было изменить; вскоре вы
яснилось, что...; честь дома была поставлена на карту; это 
было как раз вовремя; справиться вовремя; накачивать 
воздух (в камеру, в покрышку); процессия тронулась в путь; 
карета остановилась у дверей дома.

' VIII. Beschreiben Sie:
a) Judith, '
b) Alida, -
c) Den Vater der Familie,
d) Adje Hiiller.

Gebrauchen Sie dabei folgende Worter und Redewendungen:
a) schttn, mager, voile braune Locken, zierlich, Leinenkleid, 

golden schimmemde Arme;
b) die Jiingste, gebogene Berne, von wunderbarer Wurstig- 

keit sein, tierlieb sein, die Ungliickselige, zerwuseltes Haar, 
der Oberarm, verkriechen;

c) Strafienfeger, zur Arbeit fahren, nach Futter verlangen, 
Luft pumpen, pfeifen, musikalisch, ohne sich umzudrehen, klein 
beigeben, sich anfreunden mit . . .  , Heu machen, die Ernte 
einbringen, wegschaffen, im Namen der Krone, fordern;

d) gerade richtig kommen, wiitend sein, sich flberlistet 
fiihlen, die Schulter zerschlagen, einen Posten finden, schimpfen, 
Blutspender.

IX. Erzahlen sie uber:

a) den Verlauf eines Morgens in der Familie der KOnigin
b) das Schulfest „Kindergrtin“
c) das Haus der KOnigin
d) die Arbeit im Garten am KrOnungstag

X. Gebert Sie den .Inhalt der angefiihrten Texte deutsch wfeder:

А. Моя мать умела быстро работать, но я не видел, чтобы 
она работала так, как в этот день. Моя пол, она велела мне' 
убрать камни с дорожки, подмести улицу перед домом^ взять
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у  лавочника крахмал для платья Юдиты, "привести козу с лу
жайки, рассказать обо всем тете Элле, налить воды, так как 
ей .нужна еще вода.

Б. Отец подметал шоссе вдоль Эльбы и, подружившись 
с некоторыми дворниками, получил разрешение кое-где ско
сить господскую траву и заготовить сено для себя. И именно 
сегодня у единственного обладателя повозки с лошадью 
Альфреда Гольденмарка нашлось время привезти урожай 
моего отца домой. Здесь -ничего нельзя было изменить. Сено . 
нужно было сгрузить с телеги и убрать хотя бы за дом. 
П еред дверью воз сена не мог лежать, так как он загора
живал всю улицу, и это' выглядело нехорошо.

В. В саду был полный порядок. Ящики с цветами свер
кали свежей белизной, куст рододендрона скрывал за розо
выми цветами ржавую бочку, на дорожках не было ни одного ' 
камешка, не было видно ни отца, ни трех его грязных дру
зей, и Никто не. мог заметить- лохматой головы маленькой 
Алиды за вишневыми деревьями.

Все было в порядке —  за исключением, может быть, то
ненькой сухой травинки, которая висела над входом в сад, 
и тихо покачивалась на ветру. Но, кроме мальчика, ее никто 
не видел. Все смотрели на королеву Юдиту, которая стояла 
в белом платье перед открытой дверью.

Королева была прекрасна.

XI. Bilden Sie Satze mit den Wortern: richten, passen, der 
Umzug. Gebrauchen Sie dabei die Worter in ihren verschiedenen 
Bedeutungen. -

’ XII. Setzen Sie, wo notig, das entsprechende Bestimmungswort ein:

Angesichts . . .  gewaltigen Heuhaufens vor . . .  Tur wurde 
njir allmShlich Rlar, dafi es mit . . .  Gerede, man solle . . .  Feste  
feiern, w ie sie fielen, auch wieder so . . .  Sache war: Nun feiere 
du mal, wenn du gar nicht darauf eingerichtet bist und vor . . .  
Haus liegt . . .  Haufen / . . Heu, so hoch w ie . . .  Berg.

Hans Fallada

GIGI UND LUMPI

Solange Gigi zuriickdenken kann, wohnen sie in der 
Siedlung «Eigene" SchoHe». M utti und Pappi—  und Gigi 
dazu — haben dort eine Parzelle, tausend Q uadratm eter
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groB, eine Laube und seit letztem  Herbst AnschluB an die 
W asserleitung. Dafi sie das m it der W asserleitung im eigenen 
G arten  geschafft haben, daran ist M utti schuld, sie h ilft 
Pappi beim Verdienen: Aufwartung, Flicken U jtid  Stopfen, 
N eubauten ^sauber machen, B riketts in die Keller packen, 
alles, was ihr vorkom m t. M utti sagt nie nein.

Seit Gigi fiinf Jah re  a lt ist, geht das so m it der Arbeit, 
und seitdem  auch besorgt sie das Haus. M utti kocht morgens 
das Essen an, Gigi m acht es fertig. Gigi wascht ab, Gigi ja te t 
U nkraut, Gigi putzt Pappis Schuhe. Ihr sehnlichster Wunsch 
is t, dafi sie erst so groB ist, an die Nahmaschine zu reichen, 
dann konnte sie M utti «richtig» helfen. J^den Sonntag mufi 
Pappi Gigi messen, es geht sehr langsam m it dem Wachsen.

Aber es geht doch vorwarts, je tz t ist Gigi sechs Jahre 
und seit O stern in der Schule. «Gisela Kofiling», sagt sie. 
«Parzelle 375», sagt sie. «Packer», sagt sie. «Einundzwanzig- 
sten Jan u a r neunzehnhundertsechsundzwanzig in Neukoln», 
sagt sie.

Es ist herrlich in der Schule. Den ganzen W inter hat sie 
einsam  auf der Parzelle gehaust, das nachste bewohnte Grund- 
stiick ist 381. D ort wohnt Herr Krupschert. Aber Herr K rup
schert ist a lt und dumm, findet G isela, er war den ganzen W in
ter keine U nterhaltung fiir sie.

Je tz t hat sie U ftterhaltung durch die Schule, aber sie hat 
auch Sorgen: allein  auf Parzelle 375 bleib t Lumpi zurtick, 
ihr Hiindchen, ihr Freund. Sie kann ja  den Lumpi so lange 
n icht freilassen, Lumpi ist unverstandig, immer m acht er im 
G arten Schaden. Sie mufi ihn in der Laube einsperren. Schwer 
ist fiir Lumpi, was fiir Gigi schqn ist: der V orm ittag.

Eines Tages kommt Gigi von der Schule nach Haus, schon 
von weitem hort sie Lumpi in 'der Laube weinen. So weinte 
er schon, als Gigi heute friih fortging. Gigi begegnet H errn: 
K rupschert.

«Horst du das?» sagt Herr Krupschert bose zu Gigi. «Das 
ist eine Gemeinheit!»

Herr Krupschert ist ein alter Mann m it einem gelblich, 
weifien B art, von seinem ganzen Rentnervermogen ist ihm 
nur die Parzelle 381 und eine Sozialrente geblieben. Gigi 
verachtet H errn Krupschert, sie findet ihn  dumm, weil er 
n icht einmal seinen G arten bestellt, sondern ihn wtist 
liegenlafit. Aber Herr Krupschert hat dafur keine Zeit, er 
mufi ausrechnen, von wann an die Inflation 1 boswillig ver- 
schuldet ist und bis wann sie gewissermafien ein Naturereignis
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war. Wenn Herr Krupschert das ausgerechnet hat, wird er 
Herrn Reichsbankdirektor Schacht verklagen. Herr K rup
schert rechnet schon manches Jahr, es istx sehr schwierig, 
er w ird noch lange rechnen miissen. Aber dann gewinnt er 
den Prozefi, und alle verarm ten Leute werden wieder reich.

Mufi man so angestrengt rechnen, kann ein durch drei 
Stunden klaffender, weinender H und sehr storen. Darum  
fragt er Gigi so bose, ob sie den H und nicht auch bellen hort?

«Lumpi ist nicht gerne allein , Herr Krupschert», sagt 
Gigi.

: «Und ich soli das anhoren?!» sagt Herr Krupschert bose. 
«Wenn ich deine Tole 2 erwische, schlage ich ihr einen iiber. 
DaS du es nur weifit!»

Gigi steht da und sieht H errn Krupschert nach. DaB manche 
Menschen bose sind, weifi sie schon sehr lange, weifi sie schon, 
seitdem ein Stromer ihr die H and aufgebrochen und ihr die 
M ark Eyiholgeld 8 fortgenommen hat. Also Herr Krupschert 
ist n ich t nur dumm, er ist auch bose.

Gigi denkt den ganzen Tag und Abend nach. M utti fragt, 
was los ist, aber sie sagt M utti nichts, beileibe n ichts. M utti 
hat schon so genug Sorgen. Solange Lumpi in der Laube ist, 
entscheidet schliefilich Gigi, ist er sicher. Das weifi sie be- 
stim m t, dafi keiner eine. fremde Laube aufbrechen darf. Jeden 
Morgen schliefit sie Lumpi sehr gut ein, und wenn sie Herrn 
Krupschert sieht, lauft sie weg.

Aber eines Morgens ist ihr Lumpi ausgebimst 4, tob t im 
Garten, lafit sich m it nichts in die Laube locken. Gigi mufi 
in die Schule, sie hat einen Begriff von P iinktlichkeit; wenn 
Pappi m it dem H albachtuhrzug kommt, mufi das Essen fer- 

. tig  sein daher weifi sie von P iinktlichkeit.
Gigi geht zur Schule, sie denkt unun-terbrbchen nach, um 

sie herurn tanzt Lumpi Freudentanze. Was ihr Sorge macht, 
bereitet ihm grofie Freude. Nirgendwo kann sie Lumpi abge- 
ben oder einsperren, er konnte ausreifien, und dann haut ihm 
Herr K rupschert einen tiber.

Gigi nim m t Lumpi m it in die Schule, es b leib t nichts, 
sie nim m t ihn m it ins K lassenzimmer. Oh, welch ein Hallo 
unter den Kindern! Herr Wendel ist noch nicht da, alle K in
der tanzen um Gigi und Lum pi. Lumpi ist ganz versch'uchtert 
und will auf Gigis Arm. So kann ihn Gigi schnell, als Herr 
Wendel kommt, unter die Bank stecken, neben ihren kleinen 
Sehulranzen. Immer wenn Herr Wendel mal wegsieht, legt 
sie eine H and auf seinen Kopf.

171



Und Lumpi scheint sich ausgetanzt zu haben, oder er h a t  
Furcht, er liegt m auschenstill, nur einm al m acht er einen 
Schnapper 5 nach einer Fliege, und Herr Wendel fragt sehr 
laut: «Wie?»

Die Klasse lacht, und Herr Wendel versteht heute seine 
Klasse n icht, sie ist des Teufels, keines hort ein Wort von 
dem, was er sagt. Aber H err Wendel ist sechsundfunfzig und 
h a t einen Bauch; sicher h a t er schon zweitausend Kinder 
gehabt. E r weifi, m an mufi K indern Zeit lassen. E r weifi 
auch, ein Baum wachst noch viel langsamer. Man darf nichts 
iibereilen, nie heftig werden, weifi Herr Wendel.

Die S tunde ist vorbei, und in  der Pause wird es schlimm 
fur Lum pi. Die Jungens sind schrecklich frech, und die M ad
chen wollen alle von ihm  Kufichen haben, er hat eine kleine 
schwarze Affenschnauze und eine siifie, flinke, rosa Zunge.

'P lo tzlich  steh t H err Wendel m itten  in der Klasse und 
fragt furchtbar ernst: «Wessen ist der Hund?»

Es ist eine ungeheure Stille, Gigi will grade den Mund 
auftun, da argert den Lumpi wohl der schwarze, dicke Mann, 
er fahrt an gegen ihn m it einem Gejachter.

«Dir, Gisela?» fragt H err Wendel und ist sehr bose. «So- 
fort bringst du den H und auf die Strafie!»

Gigi nim m t ihren Lumpi, sie hat ein sehr rotes Gesicht, 
aber sie sagt keinen Ton. Auf dem Flur schluchzt sie ein bifl- 
chen, und als sie die Schulhaustiir zwischen sich und Lumpi 
zum acht, schluchzt sie noch mehr. Nun lauft Lumpi zur Lau
be, und da kommt Herr K rupschert und haut dem Lumpi 
einen iiber.

Also, die Schulstunde geht weiter, es w ird eine richtige, 
gewohnliehe Schulstunde. Die Kinder fingen an, auf Herrn 
Wendel zu hdren, und nur Gigi denkt noch an Lumpi.

Da scharrt es plotzlich an der Tiir, da kratz t es, da winselt 
es, da weint es, da bellt es — alle K inder fahren zusammen, 
und Herr Wendel sagt: «Das ist doch unerhort, Gisela! So- 
fort jagst du den H und weg!»

Und Gisela steh t langsarri auf und Schrittchen fur Schritt- 
chen geht sie dunkelrot auf die Tiir zu, am P u lt vorbei, und 
grade, w ie 's ie  unterm  P u lt ist, sagt H err Wendel plotzlich 
ganz m ilde: «Das hatte  ich nie von dir gedacht, Gigi!»

Da aber ist es m it Gigis Fassung vorbei, die Tranen kom- 
men, und m it den Trarten die W orte, und wenn auch alles 
sehr w irr und durcheinander ist: H err Krupschert und die 
Laube, und M utti, die auf Arbeit geht, und — so viel versteht
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Herr Wendel doch, dafi er frtiher ganz richtig von Gigi gedacht 
hatte .

«Also, hoi ihn rein, deinen Lumpi. Und nach der Schule 
sprechen wir weiter.»

Welch ein Freudentanz von Lumpi, welch seliges Kinder- 
gesicht! Lehrend lernen wir, nun ja, und die Kinder sind jetzt 
auch m usterhaft. E in H und in der Klasse mufi verdient werden, 
das h a tte  Herr Wendel gar nicht erst zu sagen brauchen, das 

' versteht jedes. x
Aber dann in der Pause —:
«Sicher, Herr W endel, Lumpi hat Hunger!»
«Bei m ir mufi er auch einm al abbeifien diirfen!»
«Ich habe Knoblauchwurst auf der S tulle — frifit er auch 

Knoblauchwurst, Herr Lehrer?» •
Gewimmel. Getriebe. Geschrei. G ebrull. Kann ein ausge- 

wachsener Mann zwischen solchen Stoppkes e verschwinden? 
Herr Wendel verschwindet. Er schreit': «Kinder, Kinder, 
das geht doch nich t. Gleich stellt ihr euch da drtiben hin! 
Gisela, hier zu m ir stell du dich hin!».

Unmoglich — !
«Lumpi hat von Ernas S tulle abgebissen, dann darf er 

doch auch von meiner abbeiBen, Herr W endel—?!!»
Also, da steht Gisela m it Lumpi, da stehen dreiundvierzig 

Kinder, da ,steh t triefend Herr W endel. «Kinder», schreit er 
wieder und j s t  um Auswege nicht verlegen. «Kinder* auf 
der Stelle legt jeder sein B utterbrot hier auf mein P u lt. Nun 
aber schnell!»

W irklich, er erreicht es, auf dem Lehrerpult liegen drei
undvierzig] S tullenpakete,angebissen,halbverzehrt, unberuhrt.

«Jetzt gehst du m it Lumpi auf den F lur, Gisela», prdnet 
Herr WendeJ an. «Und je tz t , wenn Gigi raus ist, nehm t ihr 

■ euch eure B utterbrote wieder und efit sie ganz schnell auf — 
-die Pause ist gleich vorbei.»

1st er ein Feldherr, der Herr Wendel, ein grofier Organi- 
sator, der Mann der raschen, richtigen Entschliisse? Armer 
H err W en d e l— !

«Ich habe S tulle m it Klops gehabt, Herr Lehrer, die ist 
x weg!» '

«Wo ist m eine Kasestulle?»
«Wollen w ir tauschen? Ich gebe dir zwei m it Honig, gib 

m ir eine m it Jagdw urst, ja?»
«Herr Lehrer, der-H einz hat sein B rot tiberhaupt schon 

aufgehabt und nun ifit er immerzu!»
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Armer Herr W endel — !
«Du konntest deinen Hund», fragt Herr Wendel z6gerrtd_ 

nach der Schule, «nicht weggeben, Gigi —?»
Gigi sieht H errn W endel nur an. Dafi G otter so schwach 

sein konnen!
«Gut», sagt Herr W endel' entschlossen. «Dann gehe ich 

je tz t sofort zu Herrn K rupschert, und er mufi mir in deiner 
Gegenwart versprechen, dafi er dem Lumpi nichts tu t. Bist 
du dann ruhig, Gigi?»

«Aber rich tig  in die H and versprechen, Herr Lehrer», 
sagt G igi.

Und dann gehen sie los. Gigi, Lumpi auf dem Arm, Herrn 
Wendel an der H and, zu H errn K rupschert.

Lange, lange steht Gigi vor Krupscherts Laube, sie prefit 
den Lumpi so an sich, dafi er schnauft. Die beiden reden drin- 
nen und reden, das heifit, meistens redet Herr Krupschert, 
er erzahlt von der Inflation.

Aber endlich kommen sie beide hinaus in  die Sonne, und 
Gigi sieht H errn K rupschert voller Angst an. Aber Herr 
K rupschert lachelt, er lachelt m it seinem ganzen weifigelben 
B art aus den Nasenlochern heraus: Herr Lehrer Wendel hat 
ihm nationalokonom ische Bucher aus der Schulbibliothek 
versprochen.

«Ich habe gedacht», sagt Herr Krupschert und lachelt 
immer weiter, «dafi du schon ein grofies Madchen bist. Das 
darf man doch gar n icht, einem andern seinen Hund hauen.»

Gigi sieht H errn K rupschert an, sie tu t auch manchm al, 
was man n icht tun  darf. «Geben Sie Herrn Wendel die Hand 
darauf, dafi Sie Lumpi nichts tun?»

Herr Krupschert tu t es.
«Und nun geben Sie Lumpi die Hand», befiehlt Gigi. 
«Na, weifite...» sagt Herr Krupschert em port. Aber dann 

denkt er an die Bucher. f
«Danke schon, Herr Lehrer», ruft G isela und dann lauft 

sie, lauft sie, lauft sie m it fliegenden Rocken zu ihrer Par- 
zelle. «Lumpi, Lum pi, uns tu t  keiner mehr was!»

W ie hell plotzlich die Sonne scheint!

Texterltiuterungen
1 die Inflation — Geldentwertung
2 die Tole (umgatigsprachlich)  — der Hund
3 das Einholgeld — Geld zum Einkaufen von Lebensmitteln
4 ausbimsen — entwischen, fortlaufen

)
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6 ein Schnapper =  hier. der Lauf beim  Schnappen des Hupdes nach 
der Fliege

6 die Stoppkes (ironisch)  =  k leine Kinder 

Obungen

I. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Wie hilft Gigis Mutter ihrem Mann beim Verdienen?
2. W elche Verpflichtungen hat Gigi zu Hause?
3. Warum gefallt es G igi in der Schule?
4. W elche Sorgen hat sie?
5. Was rechnet Herr Krupschert aus und wozu macht er das?
6. Worin aufiert sich Gigis Begriff von Piinktlichkeit?
7. Warum nimmt Gigi Lumpi mit in die Schule?
8. Warum versteht Herr Wendel seine Klasse nicht?
9. Warum weint Gigi gerade dann; als sie am Pult des 

Lehrers vorbeigeht?
10. W ie kSnnen Sie den Satz „Lehrend lernen wir“ in die- 

ser Situation erklaren? ^
11. Was geschieht in der Pause?
12. W ie w ill der Lehrer Gigi helfen?
13. W ie gelingt es ihm Herrn Krupschert zu iiberreden?

* 14. Warum scheint die Sonne plotzlich  so hell?

's 5?T'Beschreiben Sie:
x

a) G igis W ohnort, •
b) Herrn Krupschert, •
c) Herrn W endel.

Gebrauchen Sie dabei folgende W orter und Ausdriicke:

a) die Siedlung; die Parzelle; .... Quadratmeter groS; die 
Wasserleitung; die Laube; das bewohnte Grundstiick;

b) alt; der Bart; das Rentnervermogen; den Garten bestellen; 
wiist; ausrechnen; verklagen; den ProzeB gewinnen; reich werden;

c) der Bauch; heftig werden; ernst; milde; triefend; um 
einen Ausw eg (nicht) verlegen'sein; anordnen; ein Feldherr; der 
Mann der raschen, richtigen Entschlusse; versprechen.

• III. Obersetzen Sie ins Russische:

sie besorgt das Haus; es geht sehr langsam mit dem Wachsen; 
s i t  haben Anschlufi an die Wasserleitung; er war keine Unter- 
haltung fiir sie; er bestellt nicht einmal seinen Garten; er laBt 
den Garten w iist liegen; er rechnet schon manches Jahr; er 
lafit sich mit nichts in die Laube locken; sie hat einen Begriff
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von Piinktlichkeit; der Hund scheint sich ausgetanzt zu haben; 
die Klasse ist des Teufels; da scharrt es plotzlich an der Tiir; 
es ist mit G igis Fassung vorbei; wenn auch alles sehr wirr 
und durcheinander i$t, so viel -versteht Herr Wendel doch; er 
ist um A uswege nicht verlegen; auf der Stelle legt jeder sein  
Brot hier auf mein Pult; er ist der Mann der raschen Entschliisse;- 
in die Hand versprechen; dafi Gotter so schwach sein кбппеп?

IV. Erklaren S ie 'a u f  deutsch:

das Essen ankochen; Aufwartung; . einsam hausen; unver- 
standig sein; Anschlufi haben an etwas; einsperren; das Rent- 
nervermOgen; den Garten w iist liegenlassen; verarm te-Leute;,

, angestrengt (etwas tun); (jemanden, etwas) erwischen; jemanden 
locken; einen Begriff von etwas haben; der Halbachtuhrzug; 
Freuderitanze tanzen;*ein Hallo machen; verschiichtert sein; 
mauschenstill; die K lasse .ist  des Teufels; man darf nichts tiber̂ - 
eilen; jemanden anfahren; es scharrt an der Tiir; zusammen- 
fahren; es ist m it ihrer Fassung vorbei; wirr und durcheinander 
sein; musterhaft; Gewimmel; um Auswege verlegen sein; zOgernd 
fragen; jemandem etwas in die Hand Versprechen.

V. Erzahien Sie:

a) fiber eine Schulstunde b) iiber einen Hund

Gebrauchen Sie in Ihrer Erzahlung- folgende W orter und Auidrflcke: ’

a) wenn der Lehrer mal wegsreht, . . . ;  man mufi . Kindern 
Zeit lassen; h e ftig . werden; ungeheure Stille; die Schulstunde 
geht weiter; eine richtige, gewohnliche Schulstunde; auf den 
Lehrer hfiren; die Kinder .sirid musterhaft; mufi verdient werden; „ 
auf dem Lehrerpult; anordnen; die Stunde ist vorbei;

b) eine Schnauze; freilassen; einsperren; kiaffen; bellen; 
toben; um jemanden herum tanzen; ausreifien; verschiichtert 
sein; einen Schnapper nach einer F liege machen; kratzen; win- 
seln; abbeifien; mit einem Gejachter gegen jemanden anfahren; 
den Hnnd an sich pressen; schnaufen.

VI. Bi-lden Sie Satze m it den Wortern: A ufw artung, aufbrechen, 
anfahren, bestellen, hausen, verlegen; G ebrauchen Sie dabei die 
W orter in ihren verschiedenen Bedeutungen.

VII. Finden Sie im  T ext sinnverwandte Ausdriicke fiir:

den Garten bearbeiten; seine Selbstbeherrschung verlieren; sein  
Ehrenwort geben; die Wirtschaft (den Haushalt) fuhren; aufier 
Rand und Band sein; einen Ausweg finden.

176



Wolfgang Stemmier

DER SPORTLER 

S K E T C H

P e r s o n e n  /

Schulze ... ein Mann m it Muskelkater i 
Miiller ... ein grofier Sportier

In einem. Buroraum  v

M u l l e r :  Ah, schon da! Guten Morgen, Kollege 
Schulze!- '

S c h u l z e :  Ja , guten Morgen! (E r  halt sich das 
Kreuz.) Auah! -

M u l l e r :  Nanu, was haben Sie denn?
S c h u l z e :  AcH, ich komme m ir vor, als ware ich 

von einem Mobelwagen uberiahreri worden.
M u l l e r :  Aber warum  denn?
S c h u l z e :  W ir hatten  doch gestern Abend Betriebs- 

sport. G erateturnen!
Mi i l  1 e r :  Ach so, ja! Na, da mufi m an sich eben abhar- 

ten! Immer trainieren! N icht nachlassen!
S c h u l z e :  N icht nachlassen ist gut. Ichm ache jan o ch  

nicht lange m it.
M u l l e r :  Das ist eben der Fehler! W ann stehen Sie 

denn frtih ,auf?
S c h u l z e :  t o  6 Uhr!
M u l l e r :  Das ist schon falsch! -Bei uns klingelt schon 

halb sechs der Wecker! Und dann heifit es: alle 
’raus! Die Nachthem den' ’runter!

S c h u l z e :  W ir tragen Schlafanziige.
M ii 1 1 e r: Wie? Na, das ist egal. Dann eben jdie Schlaf- 

anziige ’runter, uncf dann nur in Turnhose Gym- 
nastik  am offenen Fenster! Da werden die Lungen 
weit! Da knacken die Gelenke! Sie sollen mal sehn!

S c h u l z e :  Im  W inter auch bei ofienem Fenster?
M u l l e r :  N aturlich , Sommer wie W inter! Anschlie- 

fiend dann W aschen m it kaltem  Wasser, auf dem 
nach M oglichkeit noch Eisstuckchen schwimmen. 
Das tu t gut.
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S с h  u 1 z e: J  а?
M u l l e r :  Zu empfehlen is t auch, wenn m an Erkal- 

tungen aus dem Wege gehen w ill, W assertretenl 
S c h u l z e :  W assertreten?
M u 1 1 e r: J a ,  W assertreten! Kennen Sie nicht? Da miis- 

sen Sie sich kaltes Wasser in  die Badewanne las- 
sen, v ielleicht so 10 Zentim eter, und dann darin 
herum laufen. Immer hin und her, drei MinUten 
vielleicht!

S c h u l z e :  Auch im W inter?
M ii 11 e r: Aber naturlich! Sie m einen, das ist ein biB- 

chen unangenehm? Nee, nee, blofi die ersten fiinf-, 
sechsmal, wenn es ungewohnt ist! Und aufierdem 
werden die FtiSe sofort wieder warm,, wenn man 
anschUefiend seinen 2000-Meter-Lauf m acht... 

S c h u l z e :  2000-Meter-Lauf auch noch?!
M u l l e r :  Na klar!
S c h u l z e  (bew undernd): Donnerwetter! Sagen Sie, 

wie lange m achen Sie denn das schon so?
M u l l e r :  Ich? Ich wollte morgen dam it anfangenl

Gong

Textertduterung
1 Muskelkater — M uskelschtnerzen nach M uskelanstrengung

Cbungen •

I. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Warum halt sich Schulze das Kreuz und achzt?
2. W eichen Rat gibt Muller Schulze? *
3. Was empfiehlt Muller, um Erkaltungen aus dem Weg< 

zu gehen?
4. Wozu empfiehlt Muller den 2000-Meter-Lauf?
5. W ie macht Muller selbst seine M orgengymnastik?

II. Obersetzen Sie ins Russische:

• anschliefiend 2000-Meter-Lauf 
nachlassen aus dem W ege gehen
mitmachen Wassertreten

III. Obersetzen Sie ins Deutsche:

мне кажется . . . ;  производственная гимнастика; гимнастик 
на снарядах; закаляться; вот увидите; что с вами?
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IV. Beschreiben Sie eine M orgengym nastikviertelstunde. W enden  
.S ie  dabei folgende Worter und Ausdrucke an:

sich abhSrten, nicht nachlassen, das Nachthemd, der Schlafanzug, 
die Turnhose, die Lunge, die Gelenke, sich mit kaltem Wasser 
waschen, Erkaltungen aus dem W ege gehen, Wasser in die Ba- 
dewanne lassen, warm werden, anschliefiend, 2000-Meter-Lauf.

V. Geben Sie den Inhalt des Sketches wieder, ohne die direkte Rede 
zu gebrauchen.

Hans Morgan

DAS GEBOT D ER STUNDE 

S K E T C H

P e r s o n e n

Der A bteilungsleiter ^
D ie Sekretarin 
Der Meister 
D ie Malerin

Abteilungsleiter sitzt am Schreibtisch und liest intensiv  
Zeitungsartikel.

Sekretarin tr i t t  ein.
Abteilungsleiter liest ungestort weiter,
Sekretarin rauspert sich.
A b t e i l u n g s l e i t e r  (fahrt auf):  J a , was ist? 

Ach, F raulein  Inge... was g ib t’s?
S e k r e t a r i n :  Ich w ollte gern... die Unterschrif- 

tenm appe, Kollege W erner. Vor einer S tunde schon 
habe ich sie Ihnen ’reingegeben!

A b t e i l u n g s l e i t e r :  U nterschriftenm appe? Ach 
so, ja ... lassen Sie das mal je tzt, F raulein  Inge! 
Ich h a b ’ hier eine viel w ichtigere Sache... ungeheuer 
wichtig! H aben Sie den A rtikel «Sparsamkeit ist 
das Gebot der Stunde» gelesen?

S e k r e t a r i n :  Noch n ic h t ...
A b t e i l u n g s l e i t e r :  N aturlich  nicht! Ich sag’s 

ja, wenn ich n ich t alles selbst... also passen Sie 
auf, wir mussen in unserem  Betrieb eine gewaltige
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Kampagne, einen Feldzug gegen die ... ahm! 
ich meine natu rlich  fiir die Sparsam keit entfalten!

S e k r e t a r i n :  Kollege W erner, wollen Sie nicht 
doch erst die U nterschriften...

A b t e i l u n g s l e i t e r  (w ink t ab)\ Unterschriften! 
U nterschriften! Begreifen Sie denri nicht, wie 
w ichtig ...

(M eister tr i t t  ein.)
A b t e i l u n g s l e i t e r  (unterbricht sich):  Was 

g ib t’s denn, Petersen?
M e  i s t e r: Mir ist eine gute Idee gekommen, Kollege 

Werner', wie ich m it m einen M aschinen...
A b t e i l u n g s l e i t e r :  Aber doch n icht je tzt, lie- 

ber Kollege Petersen! Doch nicht jetzt! Ich habe 
dringend zu ar bei ten!

M e i s t e r: Es handelt sich um  Einsparungen, Kollege 
W erner ...

A b t e i l u n g s l e i t e r  (lacht ilberlegen): Ausge- 
rechnet m ir mussen Sie so was sagen! Ausgerechnet 
mir! Zu Ihrer Beruhigung... w ir werden in unserem' 
Betrieb eine grofie Sparsamkeitsbewegung entfal
ten.

M e i s t e r :  Deswegen bin ich ja  hier. Sehen Sie, an 
meinen.M aschinen konnten w ir...

A b t  e  i 1 u n g s 1 e i t e r:' Aber, Mann, kapieren Sie 
doch! Es geht je tz t "nicht um Ihre Ma'schinen! Um 
Sichtwerbung geht es! Sichtwerbung auf breitester 
Basis! Nur so konnen w if das Prinzip der Sparsam 
keit jedem  einzelnen ins BewuStsein hammern!

M e i s t e r :  Mein Verbesserungsvorschlag, die Кара* 
z ita t der M aschinen...

A b t e i l u n g s l e i t e r :  Kollege Petersen, e's geht 
um mehr als um die K apazitat Ihrer Maschinen. 
W ieviel Mann haben Sie in Ihrer Abteilung?

M e i s t e r :  SechsunddreiSig... aber durch meinen Vor- 
schlag konnten w ir m indestens...

A b t e i l u n g s l e i t e r :  Funfzehn Mann werden ab 
sofort zu meiner personlichen Verfugung abgestellt!

M e i s t e r :  Funfzehn! Aber wie ... wie soil ich denn 
dann mein Soli...

A b t e i l u n g s l e i t e r :  H errgott, begreifen Sie denn 
nicht? Ich nehme die Sache personlich in  die Hand! 
Es geht um Sichtwerbung!
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S e k r e t a r i n :  Verzeihung, Kollege Werner, ich 
denke, es geht um Sparsamkeit?

A b t e i l u n g s l e i t e r  (w irft ihr einen vernichtenden 
Blick zu): Sparen Sie sich Ihre unzeitgemaBen 
Einwurfe, F raulein  Inge, und kummern Sie sich

• lieber darum, wie groB die Entfernung vom Werk- 
tor bis zur. M aschinenhalle ist.

S e k r e t a r i n :  Vierundsechzig Meter.
A b t e i l u n g s l e i t e r :  GroSartig! Alle M eter wird 

-ein Transparent aufgestellt, das sind vierundsechzig 
Transparente! Das ist unerhort, das ist groBartig! 
Das nennt m an Tiefenwirkung!

M e i ' s t e r :  Demnach darf aber dann jedes Transpa
ren t nur einen M eter breit sein... hochstens!

A 'b t  e i 1 u n g,s 1 e i t e r: Wieso? Quer werden sie 
aufgestellt. Quer! M indestens zwei, drei Meter 
breit!

S e  k r  e t a r  i n: Dann w ird aber der Weg zu schmal, 
Kollege W erner.

A b t e i l u n g s l e i t e r :  Zu schmal? Dann werden 
wir ihn eben verbreitern! Hauptsache, die Trans
parente stehen da!

(M alerin korrimt herein.) . ,
A b t e i l u n g s l e i t e r :  Ah, unsere Malerin! Sie 

kommen wie gerufen, Kollegin. Fordern Sie sofort 
5000 Meter Tuch an!

M a l e r i n  (ist sichtlich konsterniert): 5000 M eter...
A b t e i l u n g s l e i  t e r :  Ja , auch in  der W erkhalle 

werden wir4 Transparente anbFingen... riesige 
Transparente...

M a 1 e r i n: Verzeihung, Kollege W erner, in  der W erk
halle haben wir keine grofien F lachen ... die F enster...

A b t e i 1 u n g s 1 e i t e r (w ird  immer emphatischer): 
Die Fenster! N atiirlich die Fenster!. Vor sam tliche 
Fenster machen w ir groBe, wirkUngsvolle T ranspa
ren te ...

M e i s  t e r: J a , aber, Kollege W erner, dann ist es doch 
dunkel in der W erkhalle.

A b t e i l u n g s l e i t e r :  Dunkel! M ann, sind Sie naiv! 
Dann schalten w ir eben sam tliche Lampen ein, 
wozu haben w ir denn elektrisches Licht!

(E r  wendet sich der M alerin  zu.)  K ollegin, lassen Sie 
sofort ein  Geriist an der W erkhalle errichten, dam it
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die Transparente angebracht werden кбппеп! Bal- 
ken sind ja  geniigend da.

S e k r e t a r i n :  D ie Balken sind  ftir den Bau des 
K ulturhauses bestim m t, Kollege Werner. 

A b t e i l u n g s l e i t  e r :  F rau lein  Inge, Sie haben 
heute eine merkwtirdige A rt, m ir standig  zu w ider- 
sprechen. Fur den Bau des K ulturhauses fordern 
w ir eben neue Balken *an. J e tz t geht es erst mal 
um  Sparsam keit!

M e i s t e r :  Hm, ich finde, Sie propagieren^ da eine 
etwas teure Sparsam keit, Kollege Werner! 

A b t e i l u n g s l e i t e r :  Was verstehen Sie denn 
von S parsam keit,' Kollege Petersen!

M e i s t e r :  N icht viel. Ich w ollte nur an meinen 
M aschinen eine Produktionskostensenkung von 40%  
vorschlagen...

A b t e i 1 u n g s 1 e i t  e r: 40%! 40%! Meine Sparsam- 
keitssichtw erbung ist hundertprozentig, Herr, hun- 
dertprozentig! Sparsam keit ist das Gebot , der 
S tunde... und dazu brauchen w ir Sichtwerbung! 
Sichtwerbung!

M a 1 e r  i n (bemerki zum M eister) :  LaB ihn, Max, er 
hat ja ’n B rett vorm  JKopf... da ist nichts zu m a
chen!

A b t e i l u n g s l e i t e r  (spr in g t auf)\  B rett? Wo 
ist das B rett? Auch da kommt ein Transparent hin!
E in  groBes Transparent! Sparsam keit ist das Ge- 

'b o t  der Stunde!
Gong

Obungen
I. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Welchen BeschluS faBt der Abteilungsleiter, nachdem er 
den Artikel „Sparsamkeit ist das Gebot der Stunde" gelesen  
hatte?

2. Was w ill die Sekretarin vom Abteilungsleiter? Was 
antwortet er ihr?

r 3. Was fur ein Anliegeh hat der Meister Petersen an den 
Abteilungsleiter und w ie reagiert dieser darauf?

4. Was verlangt der Abteilungsleiter von der Malerin?
5. W ie stellt sich der Abteilungsleiter die Sichtwerbung 

vor?
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II. Finden Sie im  Text gleichbedeutende Worter und Ausdrflcke
fiir:
unterhaltsam; ironisches kurzes Biihnenstiick; verstehen; Lei- 
stungs- und Produktionsverm6gen; Pflicht, Planaufgabe; stur, eigen- 
sirining; es  handelt sich um.

III. Obersetzen Sie ins Russische:

abwinken; ausgerechnet mir; ab sofort; es J?eht um; Einsparung; 
in Bewufitsein hammern; zu meiner persfinllcher Verfiigung ab- 
stellen; sparen Sie sich Ihre unzeitgemaBen Einwurfe; Sparen 
ist das Gebot der Stunde.

IV. Erklaren Sie die Bedeutung folgender Worter auf deutsch:

eine Unterschriftenmappe; ein Betrieb; eine Werkhalle; ein Kul- 
turhaus; Tiefwirkung.

V. Machen Sie einen kurzen Bericht iiber den A bteilungsleiter und 
f, den Meister. Gebrauchen Sie dabei folgende Worter und Ausdrflcke:

a) Zeitungsartikel; eine Kampagne; ein Feldzug; Sparsam- 
keitsbewegung; das Prinzip ins Bewufitsein hammern; Transpa-

‘ rent aufstellen; anbringen; Sichtwerbung;
b) auf eine gute Idee kommen; Verbesserungsvorschlag; 

propagieren; werben; Produktionskostensenkung; Sparsamkeit —  
ein Gebot der Stunde.

VI. Bilden Sie Satze m it den Wortern: kum m ern, angebracht, 
ausgerechnet. G ebrauchen Sie da,bei die Worter in ihren verschie-

. denen Bedeutungen.
; V II. Setzen Sie die notigen Verben ein:

Wir miissen in unserem Betrieb ^eine gew altige Kampagne . . . .  
i' Es . . .  sich um Einsparungen. Sie kommen w ie . . . ,  Kollegin. 

Lassen Sie ein Geriist in der- Werkhalle . . . ,  damit die Tran
sparente . . .  werden кбппеп. D ie Balken sind fiir den Bau des 

j* Kulturhauses . . . .  Sparsamkeit ist das Gebot der Stunde und 
daztt . . .  wir Sichtwerbung.

&■■■ V III. In welchem  Zusammejihang sind im  T ext folgende Worter
f. gebraucht? . '

Intensiv; ungestSrt; eine Sache; winkt ab; personlich; breit;
& quer; dunkel; riesig; standig; widersprechen; teuer; das Brett.
f  IX . Obersetzen S ie : ins Deutsche:
> начать кампанию (поход) против чего-нибудь (за что-нибудь); 
‘ наглядная пропаганда; рационализаторское предложение; пла

кат; неслыханно; внести предложение о снижении (себест ои 
мости; Ничего не поделаешь; как по заказу (как нельзя более 
кстати); развернуть кампанию за экономию.
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'W a l ly  Eichhorfi-Nelson

K L E IN E  B E G E B EN H E IT  MIT 
EIN EM  GROfiEN SCHIRM

Vor ein paar M enschenaltern, damals, als der Regen- 
schirm  noch eine N euheit, ein Luxusgegenstand, ein uner- 
schwingliches Mobel fur die arm en W aldleute 1 gewesen ist, . 
dessen praktische und -niitzliche Eigehschaften aber nicht 
abzuleugnen waren, passierte diese kleine wahrhaftige Be- 
gebenheit.

Die fortschrittlichste  der W aldgemeinden h a tte  naeh 
langen_Erwagungen beschlossen, zum Wohle der Allgem einheit 
solcn einen Schutz und Schirm  gegen den Regen anzuschaffen 
und ihn auf dem Gem eindeam t zu deponieren, woselbst er fiir 
jeden, der Lust und Kreuzer 2 dazu hatte , um  ein geringes E nt- 
gelt zur gefalligen Benutzung bereitstand.

Also geschah es auch, und ein Riesenexemplar seiner 
A rt bot bald manchem braven Burger Schutz vor der stromen- 
den Nasse des Him m els, wenn er iiber Land wandern mufite; 
gab es doch dam als kaum  ein anderes Beforderungsm ittel fiir 
die W alder als die eigenen Fiifie, und so gute drei Stunden 
Wegs bis zur nachsten S tad t war eine alltagliche Angelegen- 
heit. Mann kann sich denken. wie segensreich sich hier die 
lobenswerte Fortschrittlichkeit eines w eitblickenden Gemein- 
devorstandes auswirkte; jeder, der einm al im Regen m it dem 
Schirm  gewandert, war des Lobes voll, ' '

Nun war die Kunde von diesem wunderbaren Dach, das 
man, ohne eine B elastung zu verspuren, tiberallhin m itnehm en 
und sogar als W anderstab benutzen konnte, auch zum Hanni- 
ck e l gedrungen, der einsam  auf seinem Anwesen zwischen 
zwei Dorfern wohnte. Er war nicht dabeigewesen, als m an das 
Schiefip^lver erfand, auch sonst war ihm  alles, was aufierhalb 
seines Gesichtskreises lag, vollig fremd, und er begegnete 
solcherri m it tiefstem  Mifitrauen.

Nun mufite er aber einm al in die K reisstadt aufs Amt, 
und da es sich um eine feierliche Sache handelte, war er ge- 
zwungen, das gute Stuck, seinen Hochzeitsanzug, anzulegen. 
Darum  liefi seine W ett (Lisewett) n ich t nach — denn es 
schwammen einige wenn auch vorerst noch weifie W olken am 
Himmel —, bis er doch den Gemeinderegenschirm m itnahm .
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Es w anderte sich auch ganz gut m it dem langlichen schwarzen 
Ding, das Hannickel erst nur sehr zogernd und voller Mifitrauen 
in die Hand genommen hatte . Im Laufe der K ilometer — es 
waren an zwanzig bis zur S tad t — wurden sie aber vertrau ter 
m iteinander, und unser Hannickel sah ofter nach dem Him m el, 
ob er nicht ein bifichen regnen wollte, dam it man das W under 
mal ausprobieren konnte.

Aber dieser Himmel h a tte  kein Einsehen, liefi trocken und 
heiter unseren W anderer bis in die S tad t spazieren, so dafi ihm  
der nun fast boSe war. Doch aui dem Heimweg verdusterte er 
sich rasch und iibergoB nun den Hochzeitsanzug sam t H anni
ckel und Regenschirm uberreichlich m it seinem Regen. D epn— 
oh weh — er h a tte  n icht gefragt in  der Aufregung und wufite 
nun nicht, wie man es m achte, dafi das W under sich en tfaltete .

E r driickte, zog und bog vorsichtig — denn kaputtm achen 
wollte er doch das teuere Ding n ich t t4- daranherum , doch der 
Schirm blieb zu. Hannickel bedachte ihn, als ihm  das kiihle 
Nafi in den H alskragen lief, m it alien gangbaren und den 
seltensten Fluchen, bat und drohte, aber es half alles n ichts. 
Schwarz, steif und verschlossen stand der Schirm. So ergab 
sich Hannickel in sein Schicksal und trugm in das «Wunder» drei 
S tunden 'lang  durch den strom enden Regen geschlossen heim .

Der gute Anzug m itsam t dem Hannickel glich einem 
Scheuerlappen. Die W ett'sch lug  die H ande iiber dem Kopf 
zusamm enund schrieen tsetzt: «Aber H ann, was haben sie denn 
m it dir gemacht?»Der knurrte nur in mtidem Zorn:«Das dumme 
Ding ist schuld — ich habe es ja  n ich t aufgekriegt, das . 
verdam m te Ding...»

Die W ett aber trug  hafierfullt das kom plizierte Ding w ie
der zum Schulzen, lau t krakeelend, liefi sich n ich t bedeuten 
und blieb dabei, dafi alles Neumodische nur Schwindel und 
Qeldschneiderei sei. Und sie h a tten  bis dahin ohne diesen 
Firlefanz gelebt und konnten es auch w eiterhin. Also taten  
sie dann auch und lebten zufrieden ohne Schirm.

Texterldaterungen
1 die W aldleute— Einwohner des Thiiringer Waides • ........ - '
2 Kreuzef — eine alte Geldmiinze ,

Obungen
I. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Wann passierte die kleine Begebenheit, von der hier . 
erzahlt wird?
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2. W elche Rolle sp ielte damals der Regenschirm im Leben 
der Waldleute?

3. Was beschloB eine der W aldgemeinden zum Wohl der 
A llgem einheit zu tun?

4. Warum war die Anschaffung eines Regenschirms so wich- 
tig  fiir die Waldler?

5. W ie kam es, daB sich Hannickel entschloB, sich des Re
genschirms zu bedienen?

6. W ie war anfarigs das Wetter?
7. Was stejlte sich heraus, als es zu regnen begann?
8. Was machte Hannickel m it dem Regenschirm?
9. W ie sah Hannickel aus, als er heimkam?

10. W ie verhielt sich Hannickels Frau zu seinem Erlebnis?

II. Drucken Sie mit anderen Worten aus:

vor ein paar Menschenaltern; die praktischen und niitzlichen  
. Eigenschaften w'aren nicht abzuleugnen; ein unerschwingliches 
M6bel; um ein geringes Entgelt; sie  wurden vertraut miteinan- 
der; kein Einsehen haben; des Lobes vo ll sein; mit tiefem Mifi- 
trauen begegnen.

III. Erzahlen Sie den Text, gebrauchen Sie dabei folgende Worter 
und Ausdriicke:

vor ein paar Menschenaltern; passieren; beschlieBen; anschaffen; 
zum Wohl der Allgemeinheit; Schutz und Schirm; auf dem Amt 
deponieren; zum Benutzen bereit stehen; anlegen; mitnehmen; 
sich  verdiistern; iibergiefien; entfalten; zubleiben; nicht kaputt 
machen wollen; sich ergeben; krakeelen; die Hande fiber dem 
Kopf zusammenschlagen.

IV. Obersetzen Sie ins Deutsche:

предмет роскоши; общ ее благо; не было другого средства 
транспорта; повседневное дело; ему пришлось .надеть свой 
лучший костюм; после долгих размышлений; покориться 
судьбе; всплеснуть руками.

Karl Sti tzer

v o r z i m m e r k o m Od i e

Tobias Frohlich war der Leiter einer Volksbuchhandkmg. 
E r war sehr tiichtig  in seinem Fach, und der Um satz des ge- 
meinniitzigen Unternehm ens stieg von M onat zu M onat. Froh-
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lich begniigte sich nicht dam it, im Laden zu hocken und auf 
K undschaft zu w arten, die ihm  der W ind zufallig hereinwehte.
E r en tfaltete vielm ehr eine unermiidliche B etriebsam keit. 
Wenn irgendwo etwas los war, eine Versammlung oder eine 
Feierstunde, so erschien er m it entsprechend ausgewahlten 
Biichern, die er auf einem Tisch zur allgemeinen Ansicht 
aufbaute. Er s tellte  Romane aus, Erzahlungen, Gedichte, 
F ach litera tu r, iiberhaupt alles, was m an sich denken kann.
Er besuchte auch Behorden, Organisationen, Betriebe und 
m achte Lieferungsangebote.

E in U m stand freilich behinderte ihn etwas, und das war 
seine aufiere Erscheinung. E r war ein kleines, unscheinbares 
Mannchen in m ittleren  Jah ren  und von N atur aus iibermafiig 
bescheiden, beinahe schiichtern. Wer ihn durch die Strafien 
gehen sah, in etwas nachlassiger und vorniibergebeugter Hal- 
tung, m it u raltem  Schlapphut, blassem Gesicht, in  dem ein 
kleiner struppiger Schnurrbart safi, und in  peinlich sauberer, 
aber schlechtsitzender K leidung, der konnte ihn eher fiir einen 
versponnenen G elehrten vergangener Zeiten halten  als fiir 
den Leiter einer modernen Buchhandlung. Aufierdem hatte  er 
sehr schlechte Augen und muBte zum Lesen iiberdimensional 
dicke Brillenglaser benutzen. Tobias Frohlich l i t t  unter sei- 
nen Schwachen und versuchte, sie durch unerhorte Energie 
und standige Selbstkontrolle 'auszugleichen. Nur von dem 
u ralten  H ut konnte er sicb n icht trennen; der war schon drei- 
m al gereinigt und zweimal gewendet.

E in Posten Jugend litera tu r war gekommen. Frohlich be- 
schlofi, einen Teil dieser Bucher einer grofien O rganisation 
anzubieten, zu deren B ibliothek auch ein Jugendzim m er 
gehorte. M it der Liste der Neuerscheinungen und einigen 
Probebanden m achte er sich auf den Weg.

Er w andte sich gleich an die B ezirksleitung dieser Orga
nisation ,\ die soeben in ein grofies, neu instand gesetztes Bu- 
rohaus umgezogen war.

«Ich m ochte zum O berzentralbezirkssekretar», sagte Froh
lich dem Pfortner.

«Anmeldung im Zimmer 325, d ritte r Stock!» erk larte  
dieser gewichtig und fiillte einen Anm eldezettel aus. Dann 
fiigte er bedeutungsvoll hinzu: «Er ist oben — aber ich glaube 
kaum , dafi er fiir Sie zu sprechen sein wird.»

«Er wird! Verlassen Sie sich darauf!» entgegnete Frohlich.
M it Miihe entzifferte er un ter Zuhilfenahme seiner B rille 

in der langen Reihe der Tiiren die gesuchte Num m er und das
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W ort «Anmeldung».. E r k lopfte hoflich an, und da niem and 
an tw orte te, tr'at er kurz entschlossen ein. Im  Zimmer roch es 
stark  nach Parfum . Zwei jiingere werbliche Wesen, die eine 
blond, die andere schwarz, unterh ielten  sich von Tisch zu 
Tisch. Die Schwarze bearbeitete  dabei intensiv ihre Finger- 
nagel m it einem  spitzen Instrum ent. Frohlich h a tte  Angst, 
da® sie sich b lu tig  stechen konnte. Aber es passierte nichts. 
Die U nterhaltung  drehte sich um den vorteilhaften  E in k au t 
von Babysachen fur das K ind der Blonden. E in zweifellos 
sehr w ichtiges Them a, Der Besucher blieb wahrenddessen 
unbeachtet an der Tiir stehen. Auch sein schuchtern wieder- 
holter Grufi wurde n ich t beantw ortet. P lotzlich stand die 
B londe auf, nahm  eine Blechkanne vom' Fensterbrett und 
verlieB das Zimmer m it der Bemerkung, dafi je tz t wohl das 
Kaffeewasser heifi sein miisse. Diesen Augenblick benutzte 
Frohlich, um der Schwarzen zu erklaren, dafi er den Ober- 
zentralbezirkssekretar zu sprechen wunsche.

«Das ist ausgeschlossen», behauptete diese. «Was wollen 
Sie denn von ihm?» -

«Ich komme m it einem Bucherangebot.»
«Was fiir Biicher und zu welchem Zweck?»
«Das m ochte ich ihm  selber erklaren. Ich b itte , mich an-- 

zumelden.»
«Er ist ubrigens gar n icht im Hause», m einte das Madchen 

schnippisch. «Da miissen Sie schon an einemi anderen Tage 
wiederkommen.»

Frohlich blieb bei aller Bescheidenheit hartnackig: «Der 
P fortner hat aber gesagt, e f  sei im Hause. B itte  sehen Sie 
doch mal nach!»

W iitend fuhr ihn  die Schwarze an: «Da muB ich S ie erst 
bei. seinem Sekretar anmelden. Aber den darf ich je tz t n ich t 
storen. W arten Sie solange!»

«Gestatten Sie, daB ich mich setze?» fragte Frohlich leise 
und zog sich einen Stuhl heran.

Die Blonde kam wieder, und die bei den Madchen tranken 
Kaffee. Dann verschwand die Schwarze durch eine Tiir ins 
Nebenzimmer. Nach einer Weile erschien sie wieder: «Bitte!»

Der Sekretar des O berzentralbezirkssekretars saB in einem 
Buro, das einem M inister alle E hre gem acht' hatte , In  einer 

. Ecke spielte gedampft ein Supperradio. Das Hervorstechendste 
war ein dicker Teppich, in dem man fast versank. Frohlich 
wagte kaum , seinen FuB darauf zu setzen. Der Sekretar, eiri 
eleganter Mann m it‘weltm annischen M anieren, safi zwischen

188



einigen Stapeln von Broschuren, die er auf seinem riesigeil 
D iplom atenschreibtisch aufgebaut hatte. Ein Heft lag aufge- 
schlagen vor ihm. Er bot dem eintretenden Besucher m it einer 
Handbewegung einen Sessel an. Dabei h ielt er sofort einen 
Vortrag iiber die Bedeutung seiner Stellung als Sekretar des 
O berzentralbezirkssekretars und iiber seine Zustandigkeit. Er 
hatte  gewissermaBen alles selbst zu entscheiden, der Chef leiste 
bloB die U nterschriften. Zu diesem brauche Frohlich sich gar 
n icht zu bemiihen. Er schlofi seine Ausfiihrungen m it den 
W orten:

«Was wiinschen Sie also? Aber, b itte , fassen Sie sich mog- 
Ijchst kurz! Ich habe in drei M inuten eine wichtige Konfe- 
renz. Das Auto w artet schon.» .Dabei sah er gewichtig auf 
seine A rm banduhr.

Frohlich erk larte , warum er gekommen sei. Der Sekretar 
entschied:

«Bitte, reichen Sie Ihr Angebot schriftlich ein. Das ist 
das beste. Sie erhalteri dann Nachricht.»

Froh, die Sache auf diese Weise erledigt zu haben, stand 
er h in ter seinem Schreibtisch auf und w ollte dem Eindring- 
ling die H and reichen. Frohlich aber blieb sitzen, holte um* 
standlich  seine B rille  hervor und begann sie lachelnd zu put- 
zen.

«Entschuldigen Sie», sagte er beharrlich. «Gute Jugend- 
lite ra tu r ist sehr begehrt. Die Bucher werden uns im  Laden 
nur so aus der H and gerissen. Ich furchte, bei einer schrift- 
lichen Erledigung der Sache kommen Sie zu spat. Ich weiB aber 
von Ihrer B iblio thekarin , daB solche Biicher in Ihrer Biblio- 
thek  fehlen. Es handelt sich also im G runde um  Ihr eigenes 
Interesse...» 1

Der Sekretar wuchs ins Riesenhafte: «Dje B ibliothekarin 
kann das iiberhaupt n icht beurteilen. Das un terliegt unserer 
Entscheidung.»

«Nun gut! Deswegen bin  ich jahergekom m en, und deswegen 
m ochte ich auch den O berzentralbezirkssekretar sprechen. Sie 
werden das verstehen.»

Der Sekretar betrach tete  ihn m it abwesenden Blicken, 
zuckte die Achseln und m einte schli'efilich:

«Wenn Sie durchaus wollen, versuchen Sie Ihr H eil, 
Aber ich sage Ihnen je tz t schon, Sie werden kein Gliick 
haben.»

Er sah wieder auf seine A rm banduhr, die er m it einem  
im posanten Schwung seines Armes freilegte, und dirig ierte den
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Besucher durch eine w eitere V erbindungstiir in das nachste 
Zimmer, wo die P rivatsek re tarin  des Oberzentralbezirkssekre- 
ta rs  saB. Das war schon kein Zimmer mehr, das war beinahe 
ein Salon. Der Teppich war noch eine K leinigkeit dicker als 
der des Sekretars. Es schien sich um eine lange Zimmerflucht 
zu handeln, von denen jedes einzelne noch einen Ausgang zum 
K orridor besaB. Die P riva tsek re tarin , eine schon ziem lich be- 
jah rte  W asserstoffsuperblonde, war gerade dabei, m it einer 
winzigen Schere ihre Nagelhautchen zu beschneiden, und liefi 
sich auch durch den E in tr i tt  F rohlichs nicht von dieser Ar
beit abbringen. Im  iibrigen strah lte  sie eine U nnahbarkeit aus, 
die noch dadurch erheblich v ers ta rk t wurde, dafi sie den Em - 
tretenden uberhaupt n icht ansah und ihm  aUch keinen P la tz  
anbot. Immer diese Fingernagel, dachte Frohlich.

Nach einer W eile sagte die schnippelnde Superblonde so 
nebenbei, ohne ihn uberhaupt nach seinem Begehr zu fragen:

«Der Herr O berzentralbezirkssekretar ist in einer w ichti- 
gen S itzung... die dauert noch etwa drei Stunden. Wenn Sie 
so lange w arten w ollen ...? Auf dem Korridor ist eine Bank.»

KHrrend liefi sie die Schere auf die spiegelblanke Schreib- 
tischp la tte  fallen und sah ihn herausfordernd an.

«1st er w irklich in einer Sitzung?» zweifelte Frohlich.
«Wenn ich es Ihnen sage!» flotete beleidigt die Wasserstoff- 

blonde. Eine W elle der Abwehr strom te durchs Zimmer.
«Nun, dann komme ich lieber noch ei'nmal wieder», 

sagte Frohlich verzweifelt, «drei S tunden kann ich nicht 
w arten.»

Im  Treppenhaus bem erkte Frohlich, dafi er seine B rille 
vergessen hatte . Er w uhlte in alien Taschen. W ahrhaftig, ich 
habe sie bestim m t im Zimmer des SekretSrs liegenlassen, sagte 
er sich. E r kehrte also noch einm al um und suchte in dem lan- 
gen K orridor miihsam nach der fichtigen Tiir, ohne jedoch die 
Zimtnernummern erkennen zu konnen. E tw a im letzten D rit- 
tel des Ganges mufite es gewesen sein. Als er glaubte, da£ 
richtige Zimmer gefunden zu haben, klopfte er an und tra t 
sof.ort ein.

H in ter einem  m it zahlreichen Papieren bedeckten Schreib- 
tisch safi ein stam m iger, muskuloser Mann m it offenem, sym- 
pathischem  Gesicht. E r war noch nicht a lt, etwa dreifiig Jahre. 
Seinem ganzen Aufieren nach offenbar kein B iirokrat, sondern 
ein Mensch, der in die W elt paBt. Der M ann safi in  Hemds- 
armeln, die Jacke h a tte  er iiber die Stuhllehne gehangt. Mit der 
Linken afi er zufrieden ein W urstbrotchen, wahrend er m it der
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Rechten einen Bogen Papier vollschrieb. Zwischen den Papie- 
ren stand eine Tasse Kaffee.

«Oh, Verzeihung!» m urm elte Frohlich. «Ich habe mich wohl 
in  der Zim mertur geirrt.»

«Zu wem wollen Sie denn?» fragte freundlich der Mann.
E r legte den B leistift weg, steckte den Rest des Brotchens in 
den Mund und schliirfte m it Behagen einen Schluck aus der ( 
Tasse. E r war sichtlich erfreut iiber diese kleine Unterbrechung 
seiner intensiven Arbeit.

«Ich habe vorhin hier in  irgendeinem  Zimmer meine Brille 
liegenlassen», antw ortete Frohlich. «Ich w ollte zum Herrn 
O berzentralbezirkssekretar, um ihm ein Biicherangebot zu 
machen. Aber ich ' bin n ich t bis zu ihm vorgedrungen und 
habe wohl^ im Zimmer seines Sekretars meine B rille vergeS- 
sen.»

«Das werden w ir gleich haben. Der Mann, den Sie besuchen 
wollten — das bin ich niimlich selbst! Aber lassen wir den 
T itel. Mein Name ist Hoffmann. Frtiher war ich Maurer, das 
ist genau so wichtig.» Der Mann wurde lebhaft: «Was fiir 
Bucher haben Sie denn? Bucher interessieren mich immer! Aber 
gehen w ir zuerst Ihre B rille suchen, und dann werden wir 
schon einig werden.»

Frohlich war angenehm iiberrascht. Das war ja  ein netter, 
aufgeschlossener Mensch. D er'pafite so gar nicht zu den ande
ren G estalten, die er hier erlebt hatte .

Die P rivatsekretSrin  erstarrte  zur Salzsaule, als der 
O berzentralbezirkssekretar zusammen m it dem soeben hinaus- 
geschmissenen Besucher aus der Verbindungstiir zum Aller- 
heiligsten tra t. So eine Frechheit, dachte sie — wozu bin ich 
denn iiberhaupt noch da?

A uch' der Sekretar, dessen Konferenz offenbar gar nicht 
m ehr so eilig  war, fiel aus alien W olken. Er verw andelte sich 
aber schnell in einen untertan igen  Bediensteten und beteiligte 
sich personlich an der Suchaktion nach der B rille. M it einer 
devoten Verbeugung iiberreichte er Frohlich das Sehinstru- 
m ent.

Als der O rganisationsleiter dann m it Frohlich wieder in 
sein Zimmer ging, schien die W elt in  den Vorzimmern zu 
wanken.

Die Angelegenheit m it den Biichern wurde schnell und 
sachgemafi erledigt, und es blieb sogar noch eine kleine Vier- 
telstunde fiir eine angeregte U nterhaltung,
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Beim Abschied gab Frohlich seiner Freude Ausdruck, dafi 
nun doch alles so g la tt  gegangen war, tro tz dieser hinderli- 
chen U m stande in  den Vorzimm ern.

«Ich bin erst ein paar Tage in  dieser Stellung», entschul- 
digte sich Hoffm ann. «Das is t alles noch eine Erbschaft meines 
Vorgangers. Es g ib t leider auch noch solche!»Und nach einer 
W eile fugte er hinzu: «Aber das w ird sehr schnell anders wer
den, verlassen Sie sich darauf!»

E in Mensch, ein rich tiger Mensch, dachte Frohlich, als - 
er beschwingt das H aus verliefi. E r hat schon recht. Es wird 
anders w erden... im mer besser... tiberall! Dabei kam  ihm zum 
erstenm al an diesem Tage zum Bewufitsein, wie herrlich die 
Fruhlingssonne sChien. Und er beschloB, sich nun doch einen 
neuen H ut zu kaufen.

Obungen

1. Beantworten Sie folgende Fragen:

1Г Worin aufierte sich die Fachtuchtigkeit des Letters der 
Volksbuchhandlung Tobias FrShlich?

2. Was tat Frohlich, um den Umsatz des Unternehmens zu 
steigern?

3. Was war es fiir ein Umstand, der Frohlich in seiner 
Tatigkeit' behinderfe, und worin bestand Fr6hlichs kleine 
Schwache?

4. An wen beschlofi sich FrShlich mit einem Biicherange-’ 
bot zu wenden, als ein neuer Posten Jugendliteratur in die 
Buchhandlung ankam?

5. W elche Instanzen mufite FrOhlich passieren, um den Ober- 
zentralbezirkssekretar sprechen zu kQrmen?
a) W elches Gesprach entspann sich beim Pfortner? .
b) W ie wurde Frfthlich im Anmelderaum empfangen?
c) W ie verhielt sich der Sekretar des Oberzentralbezirkssekre- 

tSrs zu Frohlichs Bitte?
. d) Verschaffte die Privatsekretarin des Oberbezirkssekretars 

FrOhlich die M oglichkeit, ihren Vorgesetzten zu sprechen?
~ 6. Was machte FrOhlich, als er bemerkte, dafi er seine Brille 

irgendwo hatte liegen lassen?
7 . ‘W ie gelang es Fr6hlich, mit dem Oberbezirkssekretar 

zusammenzukommen?
8. Was war der Obersekretar fiir ein Mann?
9. W ie reagierten die Beamten darauf, als sie den soeben  

herausgeschmissenen Besucher mit ihrem Vorgesetzten sahen?
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10. Wie war es ilberhaupt m 6glich, dafi in der Bezirkslei- 
tung der Biirokratismus so stark bliihte?

11. Wie so llte  es in Zukunft damit Werden?

II. Driicken Sie mit anderen Worten aus:

tiichtig in seinem Fach sein; etwas zur allgemeinen Ansicht 
aufbauen; etwas neu instand setzen; etwas durch (hier: standige 
Kontrolle) ausgleichen; kurz entschlossen; die Unterhaltung 
drehte sich um; wiitend auffahren; den Fufi auf den Teppich 
setzen; die Ausfiihrung schliefien; sich kurz fassen; gute Jugend- 
liter'atur ist sehr begehrt; eine Sache erledigen; das unterliegt 
unserer Entscheidung; sich nicht von der Arbeit abbringen 1 as
sert; in seiner Tasche wiihlen; in Hemdsarmeln; sich einig wer
den; aus alien Wolken fallen; seiner Freude Ausdruck geben.

III. Sagen Sie auf deutsch:

оборот увеличивался с каждым месяцем; я прошу доложить 
обо мне начальнику; подать предложение в письменном виде; 
попытать счастья; сказать вскользь; спросить кого-нибудь, • 
что он желает; быть на заседании; предложить (здесь: книги); 
разрешить дело надлежащим образом; дойти до сознания.

IV. Sagen Sie auf russisch:
1. Ich m ochte zum O berzentralbezirkssekretar. ■— Anmeldung- 

im Zimmer 324, dritter Stock. Ich glaube kaum, dafi er fiir Sie zu 
sprechen seip wird. —  Er wird! Verlassen Sie sich darauf! 2. Mit Zu- 
hilfenahme seiner Brille entzifferte er die gesuchte Nummer.
3. Zwei jiingere weibliche Wesen unterhielten sich. 4. Er hatte Angst, 
sie  kBnnte sich blutig stechen. 5. Ich bitte mich beim Leiter an- 
zumelden. 6. Gestatten Sie, dafi ich mich setze. 7. Fassen Sie sich  
kurz. 8. Gute Jugendliteratur ist sehr begehrt. P. Bei einer schrift- 
lichen Erledigung kommen Sie zu spat. 10. Es handelt sich im 
Grundeum. 11. Das unterliegt unserer Entscheidung. 12. Der Teppich 
war noch um eine Kleinigkeit dicker. 13. Eine bejahrte Frau. Sie 
strahlte Unnahbarkeit aus. 14. Eine W elle der Abwehr stromte 
durch das Zimmer. 15. Es war ein netter, aufgeschlossener Mensch. 
16. Er pafite so gar nicht zu den anderen Gestalten. 17. D ie Privat- 
sekretarin erstarrte zur Salzsaule. 18. Der soeben herausgeschmis- 
sene Besucher. 19. Es blieb noch eine kleine Viertelstunde fiir 
eine angeregte Unterhaltung. 20. A lles war glatt gegangen, trotz 
der hinderlichen Umstande. 21. Ich. bin erst ein paar Tage in die
ser Stellung.
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V. Stellen  Sie eine Erzahlung zusammen. Gebrauchen Sie dabei 
folgende Ausdriicke:

1. A n m e l d u n g  d e r  B e s u c h e r .
Sich an die zustandige Stelle wenden; jemanden sprechen w ol
len; einen „Anmeldezettel ausfullen; bei jemandem angemeldet 
wefden; jemand ist zu sprechen; sich kurz fassen; eine B itte  
schriftlich einreichen; die Angelegenheit sachgemafi erledigen.

*2. Ijn  В ii r o.
Nach der richtigen Zimmemummer suchen; durch den langen 
Korridor gehen; anklopfen; ein riesiger Diplomatenschreibtisch; 
zahlreiche Papiere, Stapel von Broschuren; eine spiegelblanke 
Schreibtischplatte; ein dicker Teppich; einem (Minister) E h r^  
machen; nach dem Begehr fragen; einen Sessel anbieten.

3. In  d e r  V o l k s b u c h h a n d l u n g .
'E in  gem einniitziges Unternehmen; nicht ini Laden hocken und 
Kunden warten; unermudliche Betriebsamkeit entfalten; ausge- 
wahlte Bucher zur Ansicht ausstellen; einen Posten Jugendlite- 
ratur bekommen; eine Liste Neuerscheinungen; ProbebSnde; 
sich an Organisationen, Bibliotheken, Jugendzimmer wenden; 
zustSndigen Stellen Lieferungsangebote machen.
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