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Augsburg. -
'HBanbert mart aus bem HBeidfbilb ber Stabt, ftöfet

man ba unb bort auf Mefte Der ©efeftigungsmauern, auf
Türme, bie am Ufer bes grünen, füllen Sechs flehen, eppeul
umtoucfjert, träumerifd), oerfonnen in ben Tag um fie
blidenb. Tic Safoberoorftabt mit bem 3afoberturm unb
gärberljaus toirb manchem Hftaler 3um fünftlerifdjen ©or=
tourf toerben. Tie Stabtbefeftigung am roten Tor erinnert
an oergangene Mitterreit unb oerflungenen Mlinnefang. 2Bo=
bin man tritt, entbedt man eine neue fülle Schönheit, bie
beinahe oerborgen blüht, (Es ift ein 9Märd)en3auber über
bie alte Stabt gebreitet, ettoas Mührenbes inmitten ber
ringsherum auffchiefrenben Kaminfchlote unb gabrifbetriebe,
in benen bas raftlofe moberne Sehen hämmert unb bröhnt.
Unb ba, too fo oiel Schönheit, oon 9Menfd)en gemacht, ans
Sicht brängt, fehlt es auch nicht an Hleufferungen reiner
9Menfd)Iid)feit unb Mächftenliebe, toie fie fich in ber oiele
Sahrhunberte alten Siebelung ber „guggerei", einer Stabt
itt ber Stabt, äußert, bie oon ben guggern 3U einer 3eit
erbaut toorben ift, roo man fonft oon forialer gürforge fo
gut toie nod) nichts gemußt hat- 1519 oon Den bref ©rü=
bern Ulrich, ffieorg unb Safob gugger erbaut 3um HBohle
„armer aber toaderer SMitbürger", enthält fie in netten
faubern tieinen Käufern, bie fid) an oerfdfiebenen Straffen
um einen brunnenoerrierten ©Iah brängen, 116 Klein»
toohnungen, bie noch heute 3u einem ©tietpreis oon 4 ©tarf
21 Pfennig an arme alte Seute abgegeben toerben unb bie
billigten ©Sohnungen Teutfchlanbs, toenn nicht gans (Euro»
pas enthalten, Kein SBanbel ber 3eit, fein HBeltfrieg hat
es oermocht, biefe toohltätige Schöpfung toeitblidenber ©tän=
iter 3U oernichten. Mod) "heute toirft fie oorbilblid), nach»
ahmenstoert unb erfreulich, benn man fieht es ben heu»

ligen ©etoohnern ber guggerei orbentlid) an, roie toobl fie
fid) in ihrer gemütlichen, traulichen Sehaufung fühlen, fern
ab oom Särm ber ©roffftabt unb both mitten brin.

So bietet ein Spasiergang burd) Hlugsburg eine reiche
Anregung unb gülle intereffanter ßin3elheiten. Tie moberne,
inbuftriereid)e Stabt fdjliefet fid) eng um ben alten, ehr»
toürbigen Kern, fdjafft neues Sehen, entroidelt fid) rafd),

nimmt erfreulich 3U unb jeigt, baff ber gefunbe ©ürgerfinn
oon einft nicht erftorben ift, fonbern neue HBege fucht unb
finbet. (Einft bilbeten bie HBeber bie anfelfnlichfte 3unft
ber Stabt. Sceute bilbet bie Tertilinbuftrie bie ©lüte mo=
bernen Schaffens oon Hlugsburg, bas 16 groffe ©aumtooll»
fpinnereien unb HBebereien befiht. Tie Hlugsburger ©ta»
fchineninbuftrie ift nicht roeniger bebeutenb, 3U benen nod)
eine ausgebehnte ©apier», Schub* unb ©rauereünbuftrie
3ü äählen finb.

:
'

"

3)te kommettbe fdjroetjerififye Alters«
t)erfid)erung.

Tie Annahme ber Hllfobolreoifion burd) bas Schtoeüer»
oolf rüdt bie ©ertoirflichung ber Iängft befd)loffenen Hilters»
oerficherung in greifbare Mähe, ©unbesrat Schultheis hat
bafür fd)on eine ©efehesoorlage bereit, bie bas HBerf auf
eine tragfähige finan3ielle ©afis ftellen toirb. Tie fd)toei=

3crifche So3ialoerfid)erung fieht bas Obligatorium oor. Hille
Sd)roei3erbürger, ob reich ober arm, toerben oerfidfert fein

gegen bie ©ebrängniffe bes Hilters unb ber Snoalibität.
gür alle ertoadjfene ©erfonen bis 3um 65. Hlltersiahr befteht
Seitragspflicht unb oon biefer Hlltersgren3e an ©enuff»
berechtigung. Tie 3U grünbenbe ©erficherungsfaffe toirb feine
Kapitalien häufen, fonbern bie laufenben Hlusgaben aus
ben laufenben (Einnahmen beden. Ob ber 3uftrom aus ben

lleberfchüffen ber Tabaffteuer unb ber Hllfoboloertoaltung
3ur Tedung ber machfenben Hlusgaben genügen toirb ober
ob auffer biefen .Quellen unb ben ©titglieberbeiträgen noch
anbere Meffourcen angebohrt toerben müffen, toirb bie 3u=
fünft 3eigen.

immerhin hat bie fd)toei3erifd)e So3iaIoerfid)erung bie

©taffftäbe unb (Erfahrungen ber gleichgerichteten 3nftitu=
tionen anberer Sänber 3ur ©erfügung unb toirb fo bei

ihren ©eredmungen nicht toeit heben bent 3tel oorbei»
fchieffen.
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Kugsburg, -
'Wandert man aus dem Weichbild der Stadt, stößt

man da und dort auf Reste der Befestigungsmauern, auf
Türme, die am Ufer des grünen, stillen Lechs stehen, estneu-
umwuchert, träumerisch, versonnen in den Tag um sie

blickend. Die Jakobervorstadt mit dem Jakoberturm und
Färberhaus wird manchem Maler zum künstlerischen Vor-
wurf werden. Die Stadtbefestigung am roten Tor erinnert
an vergangene Ritterzeit und verklungenen Minnesang. Wo-
hin man tritt, entdeckt man eine neue stille Schönheit, die
beinahe verborgen blüht. Es ist ein Märchenzauber über
die alte Stadt gebreitet, etwas Rührendes inmitten der
ringsherum aufschießenden Kaminschlote und Fabrikbetriebe,
in denen das rastlose moderne Leben hämmert und dröhnt.
Und da, wo so viel Schönheit, von Menschen gemacht, ans
Licht drängt, fehlt es auch nicht an Aeußerungen reiner
Menschlichkeit und Nächstenliebe, wie sie sich in der viele
Jahrhunderte alten Siedelung der „Fuggerei", einer Stadt
in der Stadt, äußert, die von den Fuggern zu einer Zeit
erbaut worden ist, wo man sonst von sozialer Fürsorge so

gut wie noch nichts gewußt hat. 1519 von den drei Brü-
dern Ulrich, Georg und Jakob Fugger erbaut zum Wohle
„armer aber wackerer Mitbürger", enthält sie in netten
saubern kleinen Häusern, die sich an verschiedenen Straßen
um einen brunnenverzierten Platz drängen, 116 Klein-
Wohnungen, die noch heute zu einem Mietpreis von 4 Mark
21 Pfennig an arme alte Leute abgegeben werden und die
billigsten Wohnungen Deutschlands, wenn nicht ganz Euro-
pas enthalten. Kein Wandel der Zeit, kein Weltkrieg hat
es vermocht, diese wohltätige Schöpfung weitblickender Män-
ner zu vernichten. Noch heute wirkt sie vorbildlich, nach-
ahmenswert und erfreulich, denn man sieht es den Heu-
tigen Bewohnern der Fuggerei ordentlich an, wie wohl sie

sich in ihrer gemütlichen, traulichen Behausung fühlen, fern
ab vom Lärm der Großstadt und doch mitten drin.

So bietet ein Spaziergang durch Augsburg eine reiche
Anregung und Fülle interessanter Einzelheiten. Die moderne,
industriereiche Stadt schließt sich eng um den alten, ehr-
würdigen Kern, schafft neues Leben, entwickelt sich rasch,

nimmt erfreulich zu und zeigt, daß der gesunde Bürgersinn
von einst nicht erstorben ist, sondern neue Wege sucht und
findet., Einst bildeten die Webet die ansehnlichste Zunft
der Stadt. Heute bildet die Textilindustrie die Blüte mo-
deinen Schaffens von Augsburg, das 16 große Baumwoll-
spinnereien und Webereien besitzt. Die Augsburger Ma-
schinenindustrie ist nicht weniger bedeutend, zu denen noch
eine ausgedehnte Papier-, Schuh- und Brauereiindustrie
zu zählen sind.
»»» ' »»»

'

»»»

Die kommende schweizerische Alters-
Versicherung.

Die Annahme der Alkoholrevision durch das Schweizer-
volk rückt die Verwirklichung der längst beschlossenen Alters-
Versicherung in greifbare Nähe. Bundesrat Schultheß hat
dafür schon eine Gesetzesvorlage bereit, die das Werk auf
eine tragfähige finanzielle Basis stellen wird. Die schwei-

zerische Sozialversicherung sieht das Obligatorium vor. Alle
Schweizerbürger, ob reich oder arm, werden versichert sein

gegen die Bedrängnisse des Alters und der Invalidität.
Für alle erwachsene Personen bis zum 65. Altersjahr besteht

Beitragspflicht und von dieser Altersgrenze an Genuß-
berechtigung. Die zu gründende Versicherungskasse wird keine

Kapitalien häufen, sondern die laufenden Ausgaben aus
den laufenden Einnahmen decken. Ob der Zustrom aus den

Ileberschüssen der Tabaksteuer und der Älkoholverwaltung
zur Deckung der wachsenden Ausgaben genügen wird oder
ob außer diesen Quellen und den Mitgliederbeiträgen noch
andere Ressourcen angebohrt werden müssen, wird die Zu-
kunft zeigen.

Immerhin hat die schweizerische Sozialversicherung die

Maßstäbe und Erfahrungen der gleichgerichteten Jnstitu-
tionen anderer Länder zur Verfügung und wird so bei

ihren Berechnungen nicht weit neben dem Ziel vorbei-
schießen.
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(Staatliche Alters» unb 3noalibenoerforgung haben u. a.
bereits fÇrartîreid), Deutfchlanb, Stalien urtb Schweben ein»

geführt.
3n grantreid) befteht feit 1905 eine obligatorifdje

Seihülfe für ©reife, Krante unb Unheilbare. Diefe Sei»
hülfe befiehl entweder in monatlichen 3uroenbungen ober in
ber Serforgung in einem ber 3ahlreid)en großen fl>ofpitälern
non Saris, ber Departemente unb ber ©emeinben ober in
prioaten Snftituten. Saris felbft oerfügt über 9870 Setten
für obligatorifch Unterftühte bes Seine=Departements; bas
gröfjte Afnl ift „la Salpêtrière" mit 2700 Setten.

3m 3abre 1910 rourben auch bie Arbeiter unb Sauern
mit einem ©intommen unter 10,000 iranien (nach heutiger
SBährung) obligatorifch unb bie 3roifdjen 10,000 bis 12,000
granfen faïultatio in bie Serficherung einbe3ogen. Die
Staatsangeftellten finb toie bei uns gefonberten Seufions»
unb 3noaIibitäisfaffen angefchloffen.

Diefes So3iaIroert mürbe 1928 noch weiter ausgebaut.
So ift heute in granfreidj ieber ©rroadjfene im Alter oon
16—60 mit einem ©intommen unter 15,000 granten bie
Unoerheirateten ober Serheirateten ohne Kinder, unter
18,000 granten bie Serheirateten mit einem Kind, unter
20,000 granten ©heleute mit 2 Kindern (bei weitem 5tin=
bern mit je gr. 2000 3ufchtag) für 3noaIibität unb Alter
oerfichert. 3ebes Slitglieb 3aljlt 5 Sro3ent feines ©in»
lommens als Kaffenbeitrag; weitere 5 Sroäent trägt ber
Arbeitgeber.

Diefer ftaatlichen Serfidjerungsinftitution fteht eine rege
prioate Sülfstätigteit 3ur Seite. 3n faft allen Stäbten
beftehen Afple, geftiftet unb geführt oon SSoIjltätern ober
religiöfen Kongregationen. Die „Petites Sœurs des Pauvres"
allein führen 111 foldjer Anftalten unb betreuen 20,000
©reife unb ©reifinnen.

* **

Die beutfche So3iaIoerfid)erung geht auf
bie Kaiferlidje Sotfdjaft oom 17. Sooember 1881 surüd,
bie beïanntlid) gegen Sismards SBillen bie neue foäial»
politifdje Aera einleitete. Seit 1889 finb bie Arbeitnehmer
obligatorifch oerfichert für Alter unb 3noaIibität. 3n bie
Seiträge teilen fid) ber Serfidjertc, ber Arbeitgeber unb ber
Staat. ^Rentenempfänger tonnen feit 1899 unter Ser3idjt
auf bie Sente Aufnahme in ein 3noaIibenhaus erhalten.
1916 tourbe bie AItersgren3e auf 65 3ahre herabgefeht
1922 tourbe bie Altersrente auf bie gleiche Söbe toie bie
Snoalibitätsrente gefegt. Seit 1911 finb auch bie Ange»
ftellten oerfichert. So geniefjen heute oon 62 Stillionen
Deutfchen runb 32 Stillionen bie Sorteile einer Alters»
unb Snoalibitätsoerfidjerung.

* **

Auch 3talien hat feit ca. 10 3ahren eine obliga»
iorifdjc Alters» unb 3noaIibitätsoerfid)erung für alle un»
felbftänbig ©rtoerbenben mit einem monatlichen ©intommen
unter 800 Hire. Die Altersrente toirb mit 65 3ahren fällig.
And) hier tragen Arbeitnehmer unb Arbeitgeber 3U gleichen
Deilen bie Seiträge an bie Kaffe. Die ©in3ahlung gefdjieljt
mittelft Starten, bie man fidj an jebem Softbureau» unb
Kaffenfdjalter erftehen fann. Die Serficherung umfafet un»
gefähr 6 Stillionen Serfonen.

* **

3n Schtoeben befteht feit 1914 eine obligatorifdje
Sollsoerfidjerung, bie alle Schweben oom 16.—66. Alters»
jähr beitragspflichtig unb nach erreichtem Alter genufjbered)»
tigt macht. Der Snoalibe ober ber ©reis über 67 3ahre
erhält 3unädjft eine fogenannte ©runbrente aus bem
Kaffenfonbs, ben er felbft geäufnet hat burch feine Seiträge.
3ft er gän3lid) mittellos unb ohne ergämenbes ©intommen,
fo roirb ihm eine 3 u f a hrente geroährt, für bie ber Staat
bie Stittel bereitstellt, ©egenroärtig genießen etxoa 35 Sro»
sent ber Senfionierten biefe ftaatlidje 3ufahrente.

Das fdjwebifdje Softem ift es, roas bem fchroeiserifdjen
Sunbesrat als Sorbilb für unfere So3ialoerfidjerung oor»
fchroebt. Som Stomente an, ba unfere Snftitutionen, fo toie
fie geplant finb, ooll ausgebaut fein toerben — überall er»

macht bas fosiale ©eroiffen unb profitieren Kantone unb ftäb»
tifche ©emeinberoefen eigene Alters» unb Snoalibentaffen 3ur
©rgän3ung ber tommenben eibgenöffifdjen Kaffe — bann mer»
ben audj bei uns bie Kranten unb Serunglüdten nicht mehr
Sot leiben unb merben bie alternben Slenfdjen unbefdjwert
oon Sahrungsforgen ihren flebensabenb genießen dürfen.
Sis aber biefer 3beal3uftanb SBirtlidjteit roirb, bürften noch
3ahr3ehnte oerfliehen unb bie öülfsorganifation ,,Sro ®e=

nectute", entftanben aus bem ©eifte djriftlicher Sädjftenliebe,
mirb nod) ebenfolange ihre fegensreiche Arbeit ber Unter»
ftühung notleibenber ©reife unb anberer £>ülfsbebürftiger
fortfehen müffen. H. B.

:==-
£id)ter ber feintât.

Stüde tehre ich oon meiner Seife heimwärts. Da id)
feinen Anfdjlufj habe, mit ber 3weigbatm bie 3toei Sta»
tionen noch 3U fahren, fo gehe ich 3U guff meiter. ©s ift
auch ein3ig fdjön biefen Abend. Stüde ift audj bie Satur,
es ift, mie roenn fie fdjlafen gehen roollte. ©olbiges Abenb»
rot gegen SSeften. 3eht finît bie Sonne in bas flammen»
meer unter, ©s ift mie ein gallen in ftrahlenben Dob, im
Sterben noch ein lehtes öallelufa hiuausjubelnb in bie
abenbmübe SSelt.

So möchte id) einft fterben im Abenbrot. Dafj über mein
Heben, mein untergehendes Heben, nodj ein Salleluja er»

ftrahle oon neuem aufgebendem Heben!

Stir ift, als gehe mein 2Beg ba hinein in biefes Heudjten
unb Klimmen, als fei bort mein 3iet.

Aber nun ift bie Sonne untergegangen unb ftille oer»
glüht bas Abenbrot. Seue ipügel unb ©ipfel unb meiter
in ber gerne Serge, bie Alpen mit eroigem Schnee, fteigen
oor bem abenbmüben Sßanberer auf. Stir ift, als fei ber
2Beg noch lang unb meit nach ber Heimat. Stir ift, als fei
bas Heben ein gar mübfarn Singen unb lohne 3uleht boch

nicht. Der S3eg mirb immer fteiler unb ber guff immer
müber, unb es mirb finfter immer mehr unb Sacht. —

2Bie id) bie Anhöhe erreicht, erblide id) am andern
iöügel brühen meine fleeimat. Sodjmal ins Dal geht es, bann
noch ein tiein menig Ijügelan unb bann bin idj daheim.
Daheim, o Klang!

Und jefet, bie flichter bort, immer mehr, immer mehr!
2Bie heimatlich fidj bas anfieljt für ben einfamen SBanberer
in ber Sadjt. flidjter ber Heimat, id) bante euch für euren
©rufe!

Stein ©ang roirb froh und ber Slid geht hinauf, bort»
hin, mo andere Hichter ange3ünbet merben. ©in Sternlein
nad) dem andern tommt heroor. flichter ber Heimat, ber
eroigen. 3d) bante euch für euren ffirufj! Und für eure
Sprache audj: ©s lohnt fid) immer, felbft auch bas Sterben,
menn eroige fieudyifraft barinnen roar — die fleudjttraft
eroiger Hiebe.

3dj roerbe gan3 fröhlid): 3d) bin ein SSanberer — und
Hichter ber fl>eimat leuchten... 3atobgriebIi.
— ——

griihlingsbilbchen.
Son Karl Subolf Danner.

Du, SSeibe, bift ein tunftooll Ding;
Didj, SBeibe, acht id) nicht gering!
3ft roer in erfter grühlingsseit
Soraus ju blühn, mie du, bereit?
Und lenseft du im Dalesgrunb
Und fonft bie ©üfdjel meid) unb runb,
©leid) ftürst ber Knabe aus dem Saus
Unb fdjneibet Stufit fid) daraus.
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Staatliche Alters- und Invalidenoersorgung haben u. a.
bereits Frankreich, Deutschland, Italien und Schweden ein-
geführt.

In Frankreich besteht seit 1905 eine obligatorische
Beihülfe für Greise, Kranke und Unheilbare. Diese Bei-
hülfe besteht entweder in monatlichen Zuwendungen oder in
der Versorgung in einem der zahlreichen großen Hospitälern
von Paris, der Departements und der Gemeinden oder in
privaten Instituten. Paris selbst verfügt über 9379 Betten
für obligatorisch Unterstützte des Seine-Departements: das
größte Asyl ist „la Zulpêti-ière" mit 2709 Betten.

Im Iahre 1919 wurden auch die Arbeiter und Bauern
mit einem Einkommen unter 19,999 Franken (nach heutiger
Währung) obligatorisch und die zwischen 19,999 bis 12,999
Franken fakultativ in die Versicherung einbezogen. Die
Staatsangestellten sind wie bei uns gesonderten Pensions-
und Jnvaliditätskassen angeschlossen.

Dieses Sozialwerk wurde 1928 noch weiter ausgebaut.
So ist heute in Frankreich jeder Erwachsene im Alter von
16—69 mit einem Einkommen unter 15,999 Franken die
Unverheirateten oder Verheirateten ohne Kinder, unter
18,999 Franken die Verheirateten mit einem Kind, unter
29,999 Franken Eheleute mit 2 Kindern (bei weitern Kin-
dern mit je Fr. 2999 Zuschlag) für Invalidität und Alter
versichert. Jedes Mitglied zahlt 5 Prozent seines Ein-
kommens als Kassenbeitrag: weitere 5 Prozent trägt der
Arbeitgeber.

Dieser staatlichen Versicherungsinstitution steht eine rege
private Hülfstätigkeit zur Seite. In fast allen Städten
bestehen Asyle, gestiftet und geführt von Wohltätern oder
religiösen Kongregationen. Die „petites Soeurs à pauvres"
allein führen 111 solcher Anstalten und betreuen 29,999
Greise und Greisinnen.

» »
»

Die deutsche Sozialversicherung geht auf
die Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881 zurück,
die bekanntlich gegen Bismarcks Willen die neue sozial-
politische Aera einleitete. Seit 1389 sind die Arbeitnehmer
obligatorisch versichert für Alter und Invalidität. In die
Beiträge teilen sich der Versicherte, der Arbeitgeber und der
Staat. Rentenempfänger können seit 1399 unter Verzicht
auf die Rente Aufnahme in ein Jnvalidenhaus erhalten.
1916 wurde die Altersgrenze auf 65 Jahre herabgesetzt,
1922 wurde die Altersrente auf die gleiche Höhe wie die
Jnvaliditätsrente gesetzt. Seit 1911 sind auch die Ange-
stellten versichert. So genießen heute von 62 Millionen
Deutschen rund 32 Millionen die Vorteile einer Alters-
und Jnvaliditätsversicherung.

» »
»

Auch Italien hat seit ca. 19 Jahren eine obliga-
torische Alters- und Jnvaliditätsversicherung für alle un-
selbständig Erwerbenden mit einem monatlichen Einkommen
unter 899 Lire. Die Altersrente wird mit 65 Jahren fällig.
Auch hier tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gleichen
Teilen die Beiträge an die Kasse. Die Einzahlung geschieht
mittelst Marken, die man sich an jedem Postbureau- und
Kassenschalter erstehen kann. Die Versicherung umfaßt un-
gefähr 6 Millionen Personen.

» »
»

In Schweden besteht seit 1914 eine obligatorische
Volksversicherung, die alle Schweden vom 16.—66. Alters-
jähr beitragspflichtig und nach erreichtem Alter genußberech-
tigt macht. Der Invalide oder der Greis über 67 Jahre
erhält zunächst eine sogenannte Grundrente aus dem
Kassenfonds, den er selbst geäufnet hat durch seine Beiträge.
Ist er gänzlich mittellos und ohne ergänzendes Einkommen,
so wird ihm eine Zusatz rente gewährt, für die der Staat
die Mittel bereitstellt. Gegenwärtig genießen etwa 35 Pro-
zent der Pensionierten diese staatliche Zusatzrente.

Das schwedische System ist es, was dem schweizerischen
Bundesrat als Vorbild für unsere Sozialversicherung vor-
schwebt. Vom Momente an, da unsere Institutionen, so wie
sie geplant sind, voll ausgebaut sein werden — überall er-
wacht das soziale Gewissen und projektieren Kantone und städ-
tische Eemeindewesen eigene Alters- und Jnvalidenkassen zur
Ergänzung der kommenden eidgenössischen Kasse — dann wer-
den auch bei uns die Kranken und Verunglückten nicht mehr
Not leiden und werden die alternden Menschen unbeschwert
von Nahrungssorgen ihren Lebensabend genießen dürfen.
Bis aber dieser Jdealzustand Wirklichkeit wird, dürften noch
Jahrzehnte verfließen und die Hülfsorganisation „Pro Se-
nectute", entstanden aus dem Geiste christlicher Nächstenliebe,
wird noch ebensolange ihre segensreiche Arbeit der Unter-
stützung notleidender Greise und anderer Hülfsbedürftiger
fortsetzen müssen. bt. L.
»»» »«»

Lichter der Heimat.
Müde kehre ich von meiner Reise heimwärts. Da ich

keinen Anschluß habe, mit der Zweigbahn die zwei Sta-
tionen noch zu fahren, so gehe ich zu Fuß weiter. Es ist
auch einzig schön diesen Abend. Müde ist auch die Natur,
es ist, wie wenn sie schlafen gehen wollte. Goldiges Abend-
rot gegen Westen. Jetzt sinkt die Sonne in das Flammen-
meer unter. Es ist wie ein Fallen in strahlenden Tod, im
Sterben noch ein letztes Halleluja hinausjubelnd in die
abendmüde Welt.

So möchte ich einst sterben im Abendrot. Daß über mein
Leben, mein untergehendes Leben, noch ein Halleluja er-
strahle von neuem aufgehendem Leben!

Mir ist, als gehe mein Weg da hinein in dieses Leuchten
und Glimmen, als sei dort mein Ziel.

Aber nun ist die Sonne untergegangen und stille oer-
glüht das Abendrot. Neue Hügel und Gipfel und weiter
in der Ferne Berge, die Alpen mit ewigem Schnee, steigen
vor dem abendmüden Wanderer auf. Mir ist, als sei der
Weg noch lang und weit nach der Heimat. Mir ist, als sei

das Leben ein gar mühsam Ringen und lohne zuletzt doch

nicht. Der Weg wird immer steiler und der Fuß immer
müder, und es wird finster immer mehr und Nacht. —

Wie ich die Anhöhe erreicht, erblicke ich am andern
Hügel drüben meine Heimat. Nochmal ins Tal geht es, dann
noch ein klein wenig hügelan und dann bin ich daheim.
Daheim, o Klang!

Und jetzt, die Lichter dort, immer mehr, immer mehr!
Wie heimatlich sich das ansieht für den einsamen Wanderer
in der Nacht. Lichter der Heimat, ich danke euch für euren
Gruß!

Mein Gang wird froh und der Blick geht hinauf, dort-
hin, wo andere Lichter angezündet werden. Ein Sternlein
nach dem andern kommt hervor. Lichter der Heimat, der
ewigen. Ich danke euch für euren Gruß! Und für eure
Sprache auch: Es lohnt sich immer, selbst auch das Sterben,
wenn ewige Leuchtkraft darinnen war — die Leuchtkraft
ewiger Liebe.

Ich werde ganz fröhlich: Ich bin ein Wanderer — und
Lichter der Heimat leuchten... Jakob Friedli.
»»» —»»»—

Frühlingsbildchen.
Von Karl Rudolf Tanner.

Du, Weide, bist ein kunstvoll Ding:
Dich, Weide, acht ich nicht gering!
Ist wer in erster Frühlingszeit
Voraus zu blühn, wie du. bereit?
Und lenzest du im ^alesgrund
Und sonst die Büschel weich und rund,
Gleich stürzt der Knabe aus dem Haus
Und schneidet Musik sich daraus.
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