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IN WORT UND BILD 27

Slud) §cmê ®ierlamnt gatte in ben legten 9täd)ten nigt
gut gefgtafen. Tie SiebeSgebanfen, ber Slerger in ber Sert»
ftatt unb bie fgmüle §ige plagten ign, unb morgens tarn
er öfters eine Seile gu fpät in? ©efgäft.

Sltn folgenben Tage, nagbem er gaftig Kaffee getarnten
gatte unb bie Treppe ginabgeeilt mar, tain ifjm gu feinem
©rftaunen SîiflaS Trefg entgegen.

„©rüg ®ott," rief SanS, „maS gibt'ë SfteueS?"

„Slrbeit in ber ©ägmügte braufjen, bu foßft mittommen."
Sans mar bermunbert, teils über ben ungemögnten Sluf»

trag, teils barüber, bag Trefg ign auf einmal bugte. @r fag,
bag biefer einen Jammer unb einen Meinen SerfgeugEaften
trug. ®r nagm igm ben Saften ab, unb fie gingen mit»
einanber flugaufmärtS, gur ©tabt ginauS, guerft an ©arten,
bann an Siefen gin. Ter ÜSorgen mar bunftig unb l^cife,

in ber .fpölfe fctjien ein Seftminb gu gegen, unten im Tai
aber gerrfgte bötlige Sinbftiße.

Ter ©efeße mar finfter unb faE) mitgenommen aus, mie

nad) einer argen Sneipnacgt. §anS fing nad) einer Seite
gu plaubern an, befam aber feine Slntmort. 9îiflaS tat igm
leib, bod) magtc er nigtS rnegr git fagcn.

Sluf falbem Sege gur ©ägmügle, roo ber gemunbene
gluglauf eine fleine, mit jungen ©rlen beftanbcne Salbinfcl
umfglog, macgte ßtiflaS plögli'g galt. @r ging gn ben ©rlen
ginab, legte fidj inS ©raS unb minfte SanS, er folle aug
fommen. Ter folgte gern, unb fie lagen nun eine längere
$eit nebencinanber auSgeftredt, ogne ein Sort gu reben.

Slm ©nbe fdßief Tierlamm ein. ßtitlaS beobachtete ign,
unb als er eingefcglafen mar, beugte er fid) über ign unb
fdiaute igm mit groger lufnierffamfeit ins ©efigt, eine gute
Seile. ®r feufgte bagu unb fpracg murmelnb mit fid) felber.

©dßieglig fprang er gornig auf unb gab bem .©gläfer
einen gugtritt. ©rggredt unb öcrmirrt taumelte §anS auf.

„SaS ift?" fragte er unficger. Sab' id) fo lang ge»
fd)lafen ?"

SïitlaS fag ign an, mie er ign Porger angelegen gatte,
mit merfmürbig oermanbelten Slugen. ©r fragte: „93ift bu
macg?" §anS nicfte ängftlicg.

„Sllfo, pag auf! Ta neben mir liegt ein Jammer.
Siegft bu ign?"

„Sa."
„Seigt bu, für maS icg ign mitgenommen gab'?"
SanS fag igm in bie Slugen unb erfcgraf unfäglid).

gurgtbare Eignungen brängten in igm auf. ©r moßte fort»
laufen, aber Trefg gielt ign mit einem mägtigen ©riff feft.

„Stiegt fortlaufen! Tu rnugt mir gugören. Sllfo ben

Rammet, ben gab' id) mitgenommen, roeil icg Dber
fo ben Jammer ."

SanS begriff aßeS unb fegrie in TobeSangft auf. SîiflaS
fcgüttelte ben Sopf.

„SRugt niegt fegreien. Sißft bu mir jegt gugören?"
„3a —."
„Tu meigt ja fegon, bon loaS icg rebe. Sllfo ja, ben

Sammer gab' icg bir auf ben Sopf gauen mollen. — ©ei
ritgig Sör mieg! — Slber eS ift iticgt gegangen. 3g fann'S
niegt. Unb eS ift aucg ntegt reegt egrlid), boflenbS im ©cglaf
Slber jegt bift bu macg, unb ben Satnmer gab' icg bagin
gelegt. Unb jegt fag' id) bir : Sir mollen miteinanber ringen,
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Tie groge ®ebägtniS=3luSfteßung in $ürig oom §erbft
1912, bie nagegu baS boßftänbige SebenSroert Sllbert SeltiS
umfagte, gat eigentlicg gum erftenmal bie gange ©ebeutung
biefeS SünftferS offenbart unb ins red)te Siegt gefteHt. ,Qum
erftenmal mar eS möglid), fein Serf im $ufammengang gu

bu bift ja and) ftarf. Sir ringen, unb mer ben anberu
brunten gat, ber tann ben Sammer negmen unb gufegtagen.
Tu ober id), meiner mug bran glauben "

Slber Satt® fcgüttelte ben Sopf. Tie TobeSangft mar
oon igm gemiegen, er füglte nur eine fdpieibenb gerbe ïrauer
itnb ein beinagc unerträglicgeS SRitfeib.

SBarten @ie nod)," fagte er leife. „3d) miß borget reben.
Sir Tonnen ja nocg einmal ginfigen, niegt?"

Unb 9tiMaS folgte. @r füglte, bag Sans ctmaS gu fagen
gäbe itnb bag niegt aßcS fo fei, mie er eS gegört unb fid)
auSgebadjt gatte.

„®S ift megen ber SOTaria ?" e fing SanS an, unb Trefg
uidtc. ßhtn ergäglte SanS aßeS. ©r berfegmieg nicgtS itnb
iuegte nidjtS bon fid) abgumälgen, er fdjontc aber aucg baS

2)iäbd)eu nid)t, beim er füglte mogf, bag aßeS barauf antam,
ign bon igr abgubringen. @r fpracg bon jenem ülbenb, ba
ßtitlaS ©eburtStag gefeiert gatte, unb bon feiner legten 3a=
fammenfunft mit 9)îaria.

SUS er fegmieg, gab SîiflaS igm bie Sanb unb fagte:
„3d) roeig, bag @ie niegt gelogen gaben, ©oßen mir jegt in
bie SerEftatt gurüd?"

„ßiein," meinte Satrê, „icg fegon, aber @ie niegt. @ie

foßten gleid) jegt berreifen, baS mär' am heften."
„3a fegon. Slber icg brauige mein SlrbeitSbucg unb ein

.geugniS born ülieifter."
„SDaS beforge ieg. Summen Sie am Slbenb gu mir, ba

bring' icg 3gnen aßeS @ie tonnen einftmeilcn 3gre ©aegen
einpaden, niegt?"

SîitlaS befann fieg. „Stein," fagte er bann, „eS ift bod)
niegt baS ßtiegtige. 3d) gege mit in bie Sertftatt unb bitte
ben Saager, bag er mid) fegon geute gegen lägt. 3cg bante
fegön, bag Sie baS aßeS für mieg gaben auSfrcffen rooflen,
aber eS ift beffer icg geg' felber."

@ie tegrten miteinanber um. SUS fie gurüdfamen, mar
megr als ber galbe Vormittag berftriegen, unb Saager emp»
fing fie mit geftigen Sormürfen. StitlaS bat ign aber, gutn
Slbfcgieb nocg einmal in ©üte unb Stuge mit igm gu reben,
unb nagm ign mit bor bie £üre. SUS fie roiebertamen,
gingen fie beibe ritgig an igre ißläge unb nagmen eine 9lr=
beit bor. Slber am Staegmittag mar StiflaS nimmer ba, unb
in ber näegften Socge fteßte ber fflteifter einen neuen ®b»

feilen ein. * v ^,

Sans ®ierlamm ging feitbem meniger guberfiegtlicg ein»
ger. ©eine Slnfiegten über bie SJtäbcgeu unb über bie Siebe
gatten fieg ftart beränbert. ®er îeftotini, bie ign überfreunb»
(ig anfpräg unb einlub, roanbte er gornig ben ßtüden. ®er
überftanbene ïobeSfgred magte igm nagträglig nog lauge
gu fgaffen-, unb ging igm bis in feine ïrâume nag, aber eS

tat igm gut : unb fd)ien gerabe baS gu fein, rooran eS in
feiner ©rgiegung biSger gemangelt gatte. ®enn ber Volontär
ift feitger ein braud)barer unb guberläffiget iKanu geroorben.
®r leitet eine ber größten Gabrilen im 2ml unb gat fig
miebergolt bemügt, ben StifolaS„Sdefg als SDÎafginiften ober

Muffeger gu befommen. Slber bem ift eS inbeffen in ber

grembe mögt gemorben, er arbeitet im Siertft einer Turbinen»
baugefeßfgaft balb ba, balb bort unb gat teine Süft, nag
©erberSau geimgufegren. ®nbe.

IPettL ° °
Segäöelin.

fegen unb gu überblideit, unb eS: ergab fig barauS bie ©in»
ficgt in eine ©ntmidlung bon mnnberboßer'gofgerigtigEeit.
@S mar ein feltfam ergreifenbeS ©gaufpiel gu beobagten,
mie biefer gum Sünftler geborene SJÎenfd) mit ber Treue ber

SJÎagnetnabel nad) feinem ißote geigt, oon anberu Üliägten
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Auch Hans Dierlamm hatte in den letzten Nächten nicht
gut geschlafen. Die Liebesgedanken, der Aerger in der Werk-
statt und die schwüle Hitze plagten ihn, und morgens kam

er öfters eine Weile zu spät ins Geschäft.
Am folgenden Tage, nachdem er hastig Kaffee getrunken

hatte und die Treppe hinabgeeilt war, kam ihm zu seinem

Erstaunen Niklas Trefz entgegen.
„Grüß Gott," rief Hans, „was gibt's Neues?"
„Arbeit in der Sägmühle draußen, du sollst mitkommen."
Hans war verwundert, teils über den ungewbhnten Auf-

trag, teils darüber, daß Trefz ihn auf einmal duzte. Er sah,
daß dieser einen Hammer und einen kleinen Werkzeugkasten

trug. Er nahm ihm den Kasten ab, und sie gingen mit-
einander flußaufwärts, zur Stadt hinaus, zuerst an Gärten,
dann an Wiesen hin. Der Morgen war dunstig und heiß,
in der Höhe schien ein Westwind zu gehen, unten im Tal
aber herrschte völlige Windstille.

Der Geselle war finster und sah mitgenommen aus, wie
nach einer argen Kneipnacht. Hans fing nach einer Weile

zu plaudern an, bekam aber keine Antwort. Niklas tat ihm
leid, doch wagte er nichts mehr zu sagen.

Auf halbem Wege zur Sägmühle, wo der gewundene
Flußlauf eine kleine, mit jungen Erlen bestandene Halbinsel
umschloß, machte Niklas plötzlich halt. Er ging zu den Erlen
hinab, legte sich ins Gras und winkte Hans, er solle auch
kommen. Der folgte gern, und sie lagen nun eine längere
Zeit nebeneinander ausgestreckt, ohne ein Wort zu reden.

Am Ende schlief Dierlamm ein. Niklas beobachtete ihn,
und als er eingeschlafen war, beugte er sich über ihn und
schaute ihm mit großer Aufmerksamkeit ins Gesicht, eine gute
Weile. Er seufzte dazu und sprach murmelnd mit sich selber.

Schließlich sprang er zornig auf und gab dem Schläfer
einen Fußtritt. Erschreckt und verwirrt taumelte Hans auf.

„Was ist?" fragte er unsicher. Hab' ich so lang ge-
schlafen?"

Niklas sah ihn an, wie er ihn vorher angesehen hatte,
mit merkwürdig verwandelten Augen. Er fragte: „Bist du
wach?" Hans nickte ängstlich.

„Also, paß auf! Da neben mir liegt ein Hammer.
Siehst du ihn?"

„Ja."
„Weißt du, für was ich ihn mitgenommen hab'?"
Hans sah ihm in die Augen und erschrak unsäglich.

Furchtbare Ahnungen drängten in ihm auf. Er wollte fort-
laufen, aber Trefz hielt ihn mit einem mächtigen Griff fest.

„Nicht fortlaufen! Du mußt mir zuhören. Also den

Hammer, den hab' ich mitgenommen, weil ich Oder
so den Hammer ."

Hans begriff alles und schrie in Todesangst auf. Niklas
schüttelte den Kopf.

„Mußt nicht schreien. Willst du mir jetzt zuhören?"
„Ja —."
„Du weißt ja schon, von was ich rede. Also ja, den

Hammer hab' ich dir auf den Kopf hauen wollen. — Sei
ruhig! Hör mich! — Aber es ist nicht gegangen. Ich kann's
nicht. Und es ist auch mcht recht ehrlich, vollends im Schlaf!
Aber jetzt bist du wach, und den Hammer hab' ich dahin
gelegt. Und jetzt sag' ich dir: Wir wollen miteinander ringen,

° ° Mberl
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Die große Gedächtnis-Ausstellung in Zürich vom Herbst
1912, die nahezu das vollständige Lebenswerk Albert Weltis
umfaßte, hat eigentlich zum erstenmal die ganze Bedeutung
dieses Künstlers offenbart und ins rechte Licht gestellt. Zum
erstenmal war es möglich, sein Werk im Zusammenhang zu

du bist ja auch stark. Wir ringen, und wer den andern
drunten hat, der kann den Hammer nehmen und zuschlagen.
Du oder ich,-einer muß dran glauben "

Aber Hans schüttelte den Kopf. Die Todesangst war
von ihm gewichen, er fühlte nur eine schneidend herbe Trauer
und ein beinahe unerträgliches Mitleid.

Warten Sie noch," sagte er leise. „Ich will vorher reden.
Wir können ja noch einmal hinsitzen, nicht?"

Und Niklas folgte. Er fühlte, daß Hans etwas zu sagen
habe und daß nicht alles so sei, wie er es gehört und sich

anSgedacht hatte.
„Es ist wegen der Maria?" .fing Hans an, und Trefz

nickte. Nun erzählte Hans alles. Er verschwieg nichts und
suchte nichts von sich abzuwälzen, er schonte aber auch das
Mädchen nicht, denn er fühlte wohl, daß alles daraus ankam,
ihn von ihr abzubringen. Er sprach von jenem Abend, da
Niklas Geburtstag gefeiert hatte, und von seiner letzten Zu-
sammenkunft mit Maria.

Als er schwieg, gab Niklas ihm die Hand und sagte:
„Ich weiß, daß Sie nicht gelogen haben. Sollen wir jetzt in
die Werkstatt zurück?"

„Nein," meinte Hans, „ich schon, aber Sie nicht. Sie
sollten gleich jetzt verreisen, das wär' am besten."

„Ja schon. Aber ich brauche mein Arbeitsbuch und ein
Zeugnis vom Meister."

„Das besorge ich. Kommen Sie am Abend zu mir, da

bring' ich Ihnen alles. Sie können einstweilen Ihre Sachen
einpacken, nicht?"

Niklas besann sich. „Nein," sagte er dann, „es ist doch
nicht das Richtige. Ich gehe mit in die Werkstatt und bitte
den Haager, daß er mich schon heute gehen läßt. Ich danke
schön, daß Sie das alles für mich haben ausfressen wollen,
aber es ist besser ich geh' selber."

Sie kehrten miteinander um. Als sie zurückkamen, war
mehr als der halbe Vormittag verstrichen, und Haager emp-
fing sie mit heftigen Vorwürfen. Niklas bat ihn aber, zum
Abschied noch einmal in Güte und Ruhe mit ihm zu reden,
und nahm ihn mit vor die Türe. Als sie wiederkamen,
gingen sie beide ruhig an ihre Plätze und nahmen eine Ar-
beit vor. Aber am Nachmittag war Niklas nimmer da, und
in der nächsten Woche stellte der Meister einen neuen Ge-
seilen ein.

Hans Dierlamm ging seitdem weniger zuversichtlich ein-
her. Seine Ansichten über die Mädchen und über die Liebe
hatten sich stark verändert. Der Testolini, die ihn überfreund-
lich ansprach und einlud, wandte er zornig den Rücken. Der
überstandene Todesschreck machte ihm nachträglich noch lange
zu schaffen und ging ihm bis in seine-Träume nach, aber es
tat ihm gut. und schien gerade das. zu sein, woran es in
seiner Erziehung bisher gemangelt hatte. Denn der Volontär
ist seither ein brauchbarer und zuverlässiger Mann geworden.
Er leitet eine der größten Fabriken im Tal und hat sich

wiederholt bemüht, den Nikolas.Trefz als Maschinisten oder
Aufseher zu bekommen. Aber dem ist es indessen in der
Fremde wohl geworden, er arbeitet im Dienst einer Turbinen-
baugesellschaft bald da, bald dort und hat keine Lüst, nach
Gerbersau heimzukehren. Ende.

Velîi. ° °
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sehen und zu überblicken, und es ergab sich daraus die Ein-
ficht in eine Entwicklung von wundervoller' Folgerichtigkeit.
Es war ein seltsam ergreifendes Schauspiel zu beobachten,
wie dieser zum Künstler geborene Mensch mit der Treue der

Magnetnadel nach seinem Pole zeigt, von andern Mächten
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in bem befannten ©rief an Jerbinanb AöenariuS, bet im
erften Jebruarbeft beS SunftroartS bon 1901 erfcbien, einem
Dofument, baS unbewußt unb ungerooüt ben ©cbilberer beut*
lidjer nod) Eenngeid)net als. ben ©efchilberten.

Daß bet in ooBer ©ntroidlung ftebenbe, bon feiner
Schablone berbilbete junge BRann gang im Sanne gerabe
biefeS BReifterS ftanb, ift felbftOerftänblich; eignete bod) beiben
eine ^ß^antafiefraft, bie fäf)ig mat aßeS neu gu feljen, unb
bie ben Sitten in ben Augen be§ Hungen als ben Sefreier
bon totem Segelgroang unb afabcmifcber Armut erfennen
tiefe. BBie aber fpäter ber Zunge fid) fetber finbet, fo töft
er fid) nad) unb nad) bom BReifter ab unb enthebt fid) feiner
gefäferlicfeen Uebermad)t. Sut ©runb ber natürliche Sonflift
groifd)en Sater unb ©otjn, nur ins Eünftterifcl)e überfetjt unb
auf einem Sioeau bon größerer JaBljobe fid) abfpielenb. ©in
fd)merglid)er ißrogeß für beibe, aber fo wie bie groei geartet
roaren, ein notioenbiger Sorgang.

Siel früher als in ber SRalerei bat Sttbert SBetti fid)
auf einem anbern ©ebiet gefunben. 2118 Sabierer bot er
gleich "id feinen erften Stättern gang djarafteriftifdje Seift*
ungen aufguroeifen, bie and) fd)on feinen föftlid)en $umor
betraten. fpier ftanb eben bie Dedjnif nicht in bem ©rabe
als baS oergögernbe |)inberni8 im Böege roie in ber BRaterei.

©d)lägt.2Belti aud) in feinem graphifcßen SBerf bann unb
mann ein entlehntes, feinem BSefen frembeS $b« an, fo

gebt bod) bie Abfcßroeifung bon feiner Sinie niefet fo roeit
nebenauS roie in ber BRalerei. Son 2lnfang an gibt er fiefe

freier unb unbefangener, roeSbalb er fd)on geitig gang per*
föntiefe empfunbeneS unb gefdjauteS geben fann. An biefen
Seiftungen mag ftefe fein BBefen gefriftet unb gefräftigt haben
git einer Zeit, roo eine roeniger entfdjiebene ©igenart unter
bem Drud ber mädjtigen unb ausgereiften 5ßerfönlid)feit Söd*
linS einfach auS ben Jugen gegangen roäre.

Böenn eS fonft je für BBelti eine Slippe gab, fo roar es

baS 3"üiet, bie lleberfütle feiner ©efichte unb jene Stnbacfet

gum llnbebeutenben, für bie eben atteS bebeutenb unb roiditig
ift. 2lber teilt er biefe ©efabr nidjt aud) mit allen feinen
fünftlerifd)en 2lbnen bon ©cßroinb an bis auf Stltborfer unb
Dürer unb roeiter guriid? Unb roet möchte bie Jüfle feiner
bis inS 2eßte belebter ©ingelßeiten hingeben gu ©unften ber
gefd)loffeneren, aufS BBefentlicße Oereinfacßten unb fongentrierten
Sompofition; benn in BöettiS Detail liegt immer ein gang
befonberer Seig, unb ber |jumor, ber fonft in feinen Sabier*
ungen fo auSgelaffene unb brodige Sprünge madjt, mifefet
fiefe nirgenbs borlaut unb ftörenb in ben ftiHen ©rnft feiner
Silber, fonbern beträgt fieß gefettet, ja er muff bor ber ernften
2lbfed)t unb ber $auptfacße ftetS auf bie Seite rüden, guroeiten
fogar in ben Sabmen b'nauS, ber mit Sorliebe bom Sünftfer
fetber entroorfen roirb.

Die fpäteften, gang auS bem tiefen unb reichen Srunneit
feiner Sbantafie gefcßöpften Böerfe geigen SBelti im Seftfcc
boiler BReiftetfcßnft unb fünftlerifcßer Seife. Die ©remiten

befonberS, fein leßteS Dafelbilb, finb uid)t nur ber ,'pöbepunft
feines Schaffens allein, fonbern gehören gum innigften, reinften
unb tiefften, roaS Sünftler. je gefchaffen haben. Dies Silb
geigt, roie febr Böerf unb ©cßöpfer eins finb: jenes ift bie
ißrojeftion beS SünftterS nad) außen bin in einer Dreue, roie
idj auf bem ©ebiet ber BRaterei fein ebenbürtiges Seifpiel
Eenne. Sab, unoerfteBt unb roaßr, unb boch oom Zufälligen
ber allgemeinen SBirflicßfeit abgelöft: ein ungeroollteS Se*
fenntniS, eine unbewußte fublime ©elbftbarftetlung. Der alte
©remit fcßließlid), ber bod) oben auf bem Reifen fifet im frühen
§oblid)t, unb ben 2lufgang ber ©onne erroartet, ift in feiner
überirbifdjen, roabrbaft Bcrflärten ©eiftigfeit eine ber fd)önften,
feelenooÙften Offenbarungen aller Sunft.

$ier roie in allen feinen reifften BBerfen ift BSelti an fein
BBiffen unb kennen gebunben, aud) nidjt an baS bloße op*
tifefee ©eßen, fonbern roaS er gibt ift gang aus bem ©thauen
heraus geftaltet. Daß eS ißm am ©eben unb am Sonnen
nicht gebrach, beroiefen an ber 2luSfteHung gur allgemeinen
Ueberrafcßung bie bieten Satitrftubien in Del unb Dcmpera,
befonberS aber in Saftefl, bie bon großer Saturnäße finb bei
aller impreffioniftifchen augenblidlicßen Sebenbigfeit in ber
Sotig beS 2Befentlid)en. Das ftnb aflerbingS Sanbfcßaften
gefeben unb niebergefdjrieben burth ein Demperament. 2lber
mit biefen ©tubien roar ifern bod) nur banbroerflidjeS geleiftet,
nichts im eigentlichen ©inn fünft(erifd)eS, baS beißt fdjöpferi*
fdjeS. DaS roat ißm erft Soljftoff, ber umgeroanbelt, affi=
miliert, in bie ©nergieform gebracht roerben mußte, bie ber
übereinftimmenbe ïïuSbrud feiner perfönlichen ©igeitart roar.
Denn je roeiter bie 2lrbeit am Silb gebieb, je näher eS feiner
SoBenbung rüdte, befto mehr tourbe bie naturaliftifdje 2lb»

fdjrift, baS BRobeB fahren gelaffen. Die Dinge rourben immer
perfönlicher, immer mehr SBelti.

2Bie bie Säume biergulanbe nicht üppig in bie ^>öfee unb
Sreite fließen, fonbern fid) in aBmäblichem 2lufbau langfam
emporarbeiten, gefle an Zefle 5^4 gefdjloffen, fo oofl=

gog fiefe ber 5Bad)8tumSprogeß ber Sßerfe 2llbert SBeltiS in
langfamem Dempo, gumai, roaS ftd) bei ihm oon felber 0er=

ftebt, bie Ausführung ftetS mit altmeifterli^er ©orgfalt ge=

fchab- @0 erroeift baS bebauernbe ©erebe Don feiner ge=

ringen ^ßrobuftiöität (als ob biet Zahl unb BRaffe ben 2luS=

fihlag gäben) nur einen Srrtum unferer Z«t, ber roir groar
man^e roertooBe Seoifton gu öerbanfen hoben, bie aber nicht
mehr gu unterfdjeiben roeiß groifihen Silb unb ©tubie, roeil
fee — Ausnahmen natürlich abgerechnet — eben in ber ©tubie
fteden geblieben ift unb fie für baS Z'el beS ©chaffenS pit.
©in gaprefto freilich oc SBetti nicht, roeil eS fein fchöner
©tolg roat ni^ts auS ber £anb gu geben roaS ni^t ben

Stempel ber SoBenbung trug. 3n biefem ©tolg fonnte ißn
ber ©elbpunft nicht irre madjen, benn roenn er auch guroeilcn
beiß aufbrennen fonnte über Soßegen, bie bie Suttft gunt
©olbefel erniebrigen ober, roaS bod) roenigftcnS feine gptiifdjen
.Çtimore bot, bie Dummheit einer befonbern ©orte Oon gab

groar borübergebenb abgelenft roirb, aber both immer roieber
fein Z^l finbet unb ihm, getrieben Oon ber innern Sot=
loenbigfeit, guftrebt mit einer ©idjerbeit, bie bem Z"fd)ouer
faft nad)troanblerifch Oorfommt. |>ier bolf bie oielgetübmte
Sultur nicht mit unb SBiffen unb fogenannte Silbung aud)
nicht; benn SBelti roar einer ber roenigeu ©lüdlidjen, bie beS

©chulfadeS gar nicht beburften unb bie bie Sultur ruhig ent=

bebten fonnten. Sur in ooflfommener greibeit oermochte
fid) fein SBefen gu entfalten; feine ©aben roiefen ihn auf bie
Saufbabn beS freien SünftlerS; etroaS anbreS bötte er gar
nicht roerben fönnen.

Die erften Sebrjabre in Zürich unb in BRündjeu fonnten
BBelti faum meßt geben als ©runblagen ted)nifcher fertig»
feiten, unb bie 3nfongrueng groifchen ber brängenben güüe
ber ©efichte unb ©mpftnbungen unb ben BRittetn fie bargu=
fteflen, mag ihm fdjroere Zeiten gefchaffen hoben, ©rft bie

Zabre, bie BBelti als fÇamuluS unb ©djüler bei Södlin gu=
gebraiht bot, führten bie entfd)eibenbe ©ntroidlung herbei.
Ueber biefe roid)tigcn Sebrjabre bat fich SCßelti felber geäußert

lungSfäbigem HSnbtiCnut nasführen — bie Sonjunftur aus-
nüßen, roie eS börfentedjnifd) beißt — fo gefdjab baS nicht auS
Seib, ber lag ißm ferne unb er roar gang unb gar fein @elb=

menfd), fonbern eS gefetjab auS feiner hoben unb üomebmen 2luf=
faffung Oon ber BBürbe ber Sunft. Animus superat beißt eS

auf ber fchönen oon BBelti entworfenen Jahne ber Zunft gut
BBnag, roo bie mit ©olb gefüflte ©djate in bie feöhe fteigen
muß Oor bem |>ergen. SBelti bot baS gleiche BRotio fchon
in einer frühen Sabierung bebanbelt unb eS fpielte roabrlid)
auih in feinem Se6en nicht bie Sofle einer fd)önen ißbrafc.

Sei folther Seranlaaung ift eS nicht üetrounberlich, baß
SQSetti bei Sebgeiten 00m Sunftpublifum roenig bebefligt rourbc.
3Bt>bl hatte er Jteunbe, bie feinen 2Bert .rfannten ober
ahnten, roobl gab eS manchen, ber an feinen Sabierungcn
unb etroa an einigen feiner in öffentlichen ©emälbefammlungen
ber ©djroeig Ocrftreuten unb baber faum beadjteten Silbern
feine bergliche Jreube hatte, aber berJBRenge blieb er unbefannt.
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Sern Sunftmart bleibt bag grope SSerbienft, btird) fein
mieberpotteg ©intreten für SBetti eine ftetg raacpfenbe ©e=

meiitbe auf ipn aufmerffam gemacpt gu paben, Pefotiberg bnrd)
feine ÜJtappe, bie eine Shtgroapt bon ©emätben unb grappifcpeit
Arbeiten beg Sünftterg in üerfcptebenen Steprobuftiongücr»
fahren brachte.

Später pat ber aucp bom Sunftmart perauggegebene
fcpöne garbenbrucf ber Renaten SBetti biete grennbe geioorben
unb biefem Xafetbitb gu einer geroiffen Serüpmtpeit berpotfen.

Slber rccpt in biefeS fettenen SDtenfcpen unb Sünftterg
SBefen pinein (äfft crft bie neitefte Steröffentticpung beg Sunft=
raarttierlageg fepen. Slug SBettig Seben peipt bie panbtidje
ÛJÎappe, beren SDecEet mit ber farbigen SBiebergabe beg bon
SBetti enttoorfenen ©rabmatg auf unferm föremgartenfriebpof
„fjn treuem ©ebcnfen" gefdjmücft ift. ïreueg ©cbenfen pat
Seopotb SBcber bie fÇeber gefüprt, atg er ba§ fcpöne Sebeng=

bitb feineg fÇreunbeg entmarf bag ber fötappe beigegeben ift,

unb in bem ber Siograpp bag ©erüft beg äuperen
©efcpepeng gang nacp beg 2Jîeifterg SSerfapren mit
allerlei bunten SSänbern unb Srängen unb luftig
ftatternben SBimpetn bergierte, nebenfäcpticp fcpeinen»
ben ©ingetpeiten, bie bocp für SBettig Slrt begeicp=
neub unb auffd)tupreicp finb.

S)iefe neue SDÎappe gilt graar in erfter Sinie bem
SJienfcpen SBettt — aber äRenfcp fein unb Sünftter
fein mar tpnt eine Sebengfunftion, raofür ber
Umftanb fpmbotifcp ift, baff er mie ein atter
beutfcper äJteifter faft ftetg gu $aufe inmitten
feiner Familie gearbeitet pat. So lommt eg benn,
bap biefe neue ißublifation neben bem Sicpt bag
fie auf ben SJîenfcpen mirft, aucp fein Sünfttertum
pett unb freunbtid) beleuchtet, mobei befonberg
SBettig ^urnor gu feinem Stecpt fournit unb bie
unberfennbare nape S3crroanbtfcpaft mit ©ottfrieb
Setier, feinem engern Sanbgmann, beutticp ermeift.

®ag patbe Rimbert ber Sitbcpen, bie in ber
ÜDiappe in guter Stugroapt bereinigt finb, beftept aug

burcpmeg bortrefftiipen Oteprobultionen. SBenn ^ermann £>effe

fagt, bap biefeg 23ucp SBetti populär macpen mirb, fo mag
er fftecpt paben unb mir motten eg poffen; jebenfattg aber
fann mau eg gar nicpt beffer fenngeicpnen atg mit |)effeg
SBorten: eg gibt SBetti bon ber unmittelbar berftänbtidjen,
naibften Seite unb pat ben gangen bigfret biograppifcpen
Steig etma einer guten tBriefpubtifation.

SOtöcpte Stielen aug bem frönen ©arten biefer Sunft bie

greubc emporbtüpen, bie bag SBerf nacp bem SBitteu feineg
Scpöpferg fpenben fott.

lieber ber im Suttug fretnber ©otter begriffenen SJiengc
fiepen bie popen ©eftatten biefeg Sünftterg in getaffenem
©rnft unb fcpauen ftitt aug fetigen Stugen, trüfttictje Beugen
bafür, bap beutfcpeg SBefen in feiner Sraft unb ©igenart beg

©mpfinbettg unbermüfttid) ift unb bon feinem fremben ®in=
ftup bauernb getrübt merbcn fann, fonbern immer mieber
aug bem Verborgenen aufftcigt raie ein guter Quell.

Hieb an ben Tob.
Cod, id) bin miid. îHein Schritt ift zag und

fcbtoer.

hilf Gott! Wie ift es dunkel um mid) ber!
Und meine Seele ift in tieffter Hot —
Komm, bol' mid) Cod.

Komm, du gebeimnisuoller Kamerad,
Dap all die 5äbrnis dod) ein nde bat.
Komm, 5reund, berzu. und fcbau mir ins

ueficbt,

Id) fürcbt' mid) nicbt!

Und fiibr' micb leife einen Weg abfeit,
Dap mir kein £ärm mebr in die Obren

fcbreit.
Und leg mid) fachte in die dunkle Crub',
Da bab' id) Rub.

Cod, id) bin miid, fa miid. Tcb bin kein
beld.

Jld), bitter fd)meckt das Brot der Welt
Und meine Seele ift in tieffter Hot —
Komm, bol' micb, Cod.
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Dem Kunstwart bleibt das große Verdienst, durch sein

wiederholtes Eintreten für Welti eine stets wachsende Ge-
meinde auf ihn aufmerksam gemacht zu haben, besonders durch
seine Mappe, die eine Auswahl von Gemälden und graphischen
Arbeiten des Künstlers in verschiedenen Reproduktionsver-
fahren brachte.

Später hat der auch vom Kunstwart herausgegebene
schöne Farbendruck der Penaten Welti viele Freunde geworben
und diesem Tafelbild zu einer gewissen Berühmtheit verholfen.

Aber recht in dieses seltenen Menschen und Künstlers
Wesen hinein läßt erst die neueste Veröffentlichung des Kunst-
wartverlages sehen. Aus Weltis Leben heißt die handliche
Mappe, deren Deckel mit der farbigen Wiedergabe des von
Welti entworfenen Grabmals auf unserm Bremgartenfriedhof
„In treuem Gedenken" geschmückt ist. Treues Gedenken hat
Leopold Weber die Feder geführt, als er das schöne Lebens-
bild seines Freundes entwarf das der Mappe beigegeben ist,

und in dem der Biograph das Gerüst des äußeren
Geschehens ganz nach des Meisters Verfahren mit
allerlei bunten Bändern und Kränzen und lustig
flatternden Wimpeln verzierte, nebensächlich scheinen-
den Einzelheiten, die doch für Weltis Art bezeich-
nend und aufschlußreich sind.

Diese neue Mappe gilt zwar in etster Linie dem
Menschen Welti — aber Mensch sein und Künstler
sein war ihm eine Lebensfunktion, wofür der
Umstand symbolisch ist, daß er wie ein alter
deutscher Meister fast stets zu Hause inmitten
seiner Familie gearbeitet hat. So kommt es denn,
daß diese neue Publikation neben dem Licht das
sie auf den Menschen wirft, auch sein Künstlertum
hell und freundlich beleuchtet, wobei besonders
Weltis Humor zu seinem Recht kommt und die
unverkennbare nahe Verwandtschaft mit Gottfried
Keller, seinem engern Landsmann, deutlich erweist.

Das halbe Hundert der Bildchen, die in der
Mappe in guter Auswahl vereinigt sind, besteht aus

durchweg vortrefflichen Reproduktionen. Wenn Hermann Hesse
sagt, daß dieses Buch Welti populär machen wird, so mag
er Recht haben und wir wollen es hoffen; jedenfalls aber
kann man es gar nicht besser kennzeichnen als mit Heffes
Worten: es gibt Welti von der unmittelbar verständlichen,
naivsten Seite und hat den ganzen diskret biographischen
Reiz etwa einer guten Briefpublikation.

Möchte Vielen aus dem schönen Garten dieser Kunst die

Freude emporblühen, die das Werk nach dem Willen seines
Schöpfers spenden soll.

Ueber der im Kultus fremder Götter begriffenen Menge
stehen die hohen Gestalten dieses Künstlers in gelassenem
Ernst und schauen still aus seligen Augen, tröstliche Zeugen
dafür, daß deutsches Wesen in seiner Kraft und Eigenart des

Empfindens unverwüstlich ist und von keinem fremden Ein-
fluß dauernd getrübt werden kann, sondern immer wieder
aus dem Verborgenen aufsteigt wie ein guter Quell.

Lied an den Lod.
Loci, ich bin müct. Mein Zchritt ist Tag unct

schwer.

hilf 6ott! >Vie ist es clunkel um mich her!
Unct meine 5eele ist in tiefster Not —
Komm, hol' mich Loci.

Komm, cili geheimnisvoller Kameract,
l)aß all cüe Sährnis cioch ein Lncie hat.
Komm, örennct, herTU. nnci schau mir ins

Besicht,

ich fürcht' mich nicht!

Unct führ' mich leise einen Mg abseit,
l)aß mir kein Lärm mehr in cüe Ohren

schreit.
clncl leg mich sachte in cüe clunkle Lruh',
I)a hab' ich Knh.

Loci, ich bin miicl, ja müct. Ich bin kein
helct.

Zch, bitter schmeckt cias krot üer Mit!
clnct meine Zeele ist in tiefster flot ^
Komm, hol' mich, Loci.
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