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«P ...» Sie brachte vor Entsetzen keinen
Laut hervor. Zitternd tastete sie nach dem
Knopf der Nachttischlampe. Kein Licht! Jäh
flammte das Zimmer auf, und der nachfol-
gende Donner lies» das Haus in den Grund-
festen erbeben. Da sprang sie aus dem Bett,
hinüber in das Zimmer ihres Gatten. Paul
war fort! Voller Verzweiflung schrie sie sei-
nen Namen, rief nach Fritz, der über das
Wochenende zu ihnen gekommen war. Keine
Antwort. Sie war ganz allein. Zaghaft trat
sie ans Fenster und gewahrte nun, woher
die Brandröte stammte: das Nebengebäude
des Schönhaldebades, des « Biisluftbedlis »,
stand in Flammen. Der Feuerschein floss in
breiten Strömen über die Tannenwipfel ins
Tal hinunter, erhob sich in mächtiger Garbe
in den gewittergepeitschten Himmel, und im
Mittelpunkt loderte es gelb, rot schwarz,
sprühte Funken, die der Föhnsturm ta) ab-
wärts entführte. Wieder schoss blendende
Helle auf die Erde nieder, ein schmetternder
Donnerschlag folgte gleichzeitig. Annelies
wankte zitternd in« Zimmer zurück und warf
sich in das aufgeschlagene Bett.

Warum hatte sie weder das Feuerhorn
noch den Fernsprecher vernommen? Oh, sie
schlief viel zu gut, seit sie jeden Tag im
Garten arbeiten musste. Warum hatte Paul
sie allein gelassen, sie nicht geweckt? Zum
ersten Male seit ihrer Verheiratung haderte
ihr Herz mit dem Manne, nannte ihn rück-
sichtslos, lieblos. Er wusste doch, wie sehr
sie sich vor Gewittern fürchtete! Und ganz
besonders hier in diesem engen Tal, durch
das der Sturmwind in jähen Stessen nieder-
brauste, in diesem Holzhause Aber er
dachte nur an sich! Einerlei ob er als Feuer-
wehrmann oder als Arzt gerufen worden war
—; er hätte die Pflicht gehabt-, sie zu wecken,
wit sich zu nehmen oder zum mindesten da-
für zu sorgen, dass der Hausbengel bei ihr
blieb. Aber diesen Strick hatte er scheinbar
Mitgenommen! Sie, die Frau, wäre ihm im
Wege gewesen! Dicht an ihrem Ohr schrillte

auf. Sie schrak zusammen. Ach so, der
{Fortsetzung auf Seite Î0)

Die «Compagnie
Risoffo»
an der Arbeit.
Rechts der Logo
Maggiore

Das Rdsessen
IUI

Es ist ein Brauch von alters her
Niemand kann genau sagen, seit wann
diese volkstümliche, soziale, schöne Sitte
eigentlich gilt. «Sempre» sagen die Tes-
siner. Auf jeden Fall ist es eins anspre-
chende Komlbinatian von Gutes tun und
lustig sein. Also, jeweils um die Fast-
nachtszeit wird in verschiedenen Tessiner
Ortschaften, so in Bellinzona, Locarno,
Ascona, Lugano usw. von der «Com-
pagnia Risotto» auf öffentlichem
Platz für die Bevölkerung Risotto mit
Zugaben gekocht und an alle hungrigen
Mäuler gratis abgegeben, zudem erhal-
ten die Insassen von Spitälern, Anstalten
und Heimen ebenfalls von diesem köst-
liehen Mahl.

Während des Krieges wurde an Stelle
des fehlenden Reises eine gute Minestrone
gekocht. Im vergangenen Jahr konnte
Reis in Hülle und Fülle abgegeben wer-
•den, aber dieses Mal muss das Reis-
essen wieder reislos durchgeführt wer-
den. Eine der schönsten Feiern wird je-
weils auf der wunderbaren Piazza
von Ascona durchgeführt. Einh ci-
mische und Fremde, über 1000 an der
Zahl, versammeln sich zu gemeinsamem
Tun, man isst und trinkt, schwatzt und
hört der Musik zu (Brot und Wein sind
ebenfalls gratis Inbegriffen) und ist
guter Dinge. Dieses Fastnachtsfest been,
det den Winter und weist nach dem
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Tessiner Humor.
Aus dieser öffentlichen
Ankündigung wird die gute Stimmung des
Komitees und der Bevölkerung ersichtlich

kommenden Frühling hin. Jung und alt,
arm und reich, alles freut sich an die-
sem wahrhaft volkstümlichen und zu-
gleich nahrhaften Beisammensein. Am
Nachmittag werden von der Jugend
Wettkämpfe und Spiele ausgetragen,
die Aeltern setzen sich in die Osterien,
und am Abend ist überall Tanz- und
Fastnachtsbetrieb.

Oben: Punkt 12 Uhr
wird mit dem Austeilen
des Essens begonnen.
Aus vielen grossen Kes-
sein erhält ein jedes
seine Portion

Links: Die Mutter He-
lene füttert ihren Spröss-
ling Antonio. Herrlich
duftet hier das Risotto

«K ...» Lie braokte vor Krààen keinen
Kaut kervor. Kitterucl tastete sie uaelr àm
Kuopk cler Kaoktàoklampe. Kein kiekt! âak
Lammte âas Ximmer auk, uuà àer uaokkol-
Zvuàe Douuer liess âas Laug in âen D ru ml
kesten erbeben. Da sprang sie aus ci em Lett,
kinüber in âaZ dimmer ikres Datten. Kaul
war tort! Voiler VerzwelkluuZ sokrie sie sei-
nen Kameu, riek naok Kritz, àer über âas
Wookeueuàe xu iknen gekommen war. Keine
àtwort. Lie war Zauz allein. ?!aZkakt trat
sie ans Keuster uuà Zewakrts nun, woker
àie Lrauârote stammte: âas KebeuZebauàe
âez Kekôukalâekaàes, àes « Liisluttbeâiis »,
s tancl in klammen. Der Keuersokem tloss in
breiten Ktrömen über àie â'annenwipkel ins
Kai kinulltsr, erkob sieb in mäektlZer Darbe
in äen ZewitterZepeltsokten Himmel, uncl im
Mittelpunkt loâerts es Zelb, rot seinvar/.,
sprükte Kuuken, àie àer Kökusturm talab-
wärts enttükrte. Wiecier sekoss klenâenàe
Lebe auk àie Krâe nieâer, ein sokmetternâer
DouuersoklaZ kolZts ZleiokzeitiZ. Vnnelies
wankte 'zitterncl in« Zimmer zurück unà wart
sieb in âas aukZesoklaZeue Lett.

Warum batte sie weâer âas Keuerkoru
nook âen Keruspreoksr vernommen? Dk, sie
sekiiek viel Zu Zut, seit sie jeâen kaZ im
Dârten arbeiten musste. Warum batte Kaul
sie allein Zulassen, sie niekt Zeweckt? /^um
ersten Nale seit ikrer VerkeiratunZ kaàerte
ikr lZerz mit âem Vanne, nannte ikn rüok-
sioktslos, lieblos. Kr wusste àook, wie sekr
sie sieb vor Dewittern küroktets! llnà Zanz
besonâers bier in âiesem enZen Kai, âurok
àz àer Lturmwinà in Mken Ltössen nieâer-
brauste, in âiesem lZokkause... kber er
àaokte nur an siok! Kinerlei ob er alsKeuer-
wekrmann oäßr als árzt Zeruten worâen war

^ er batte àie Kkliokt Zekabt, sie su wecken,
wit siok xu nekmen oàer ?.um minâesten âa-
kür zu sorZen, âass âer LausbenZel bei ikr
blieb. Vber âiesen striok datte er sokeinbar
witZenommen! Kie, àie Krau, wäre ikm im
^KKS Zewesen! Diokt an ikrem Dkr sokrillte

auk. Lie sekrak zusammen, ^ok so, âer

vie «Lompognio
kisotto»
on âer Arbeit,
kecklz âer togo
lvioggiore
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IViemanâ kann Asnau saxen, seit wann
Nisse volkstümliote, soziale. setöne Litte
eiZsntlied Ailt. «Kempre» saxen <Zis Res-
siner. àk ^jeâsn Nail ist es às ansprs-
etenâe Kombination von (tutes tun uncl
lustig sein, àlso, zswsils um clie Rast-
naottszeit wirâ in versetieâenenRessiner
Drtsetakten, so in BeUinzvna, Dooarnv,
àoona, NuAsno usw. von âer «Vorn-
paxnia Risotto» auk ökksntiietsm
RIstz Mr clie RevölkerunZ' Risotto mit
^UAaksn Aàoeàt unâ an alle tunxrixen
MSulsr gratis abxsgvbsn, zuâem ertai-
ten âis Insassen von Apitälern, àstaiten
uncl Hennen ebenkails von âiesem kost-
listen Matî.

Wälrrsnä ciss Krieges wurâs an Stelle
-ies kstlenâen Reises eine Mte Minestrone
Aàostt, Im vsrAÄNMNen latr konnte
Reis in Hulls uncl LWle akZ:exet»sn wer-
äsn, adsr àses Mal muss às Reis-
essen wiscier reislos àrokAsMàrt wer-
<Zen. Lline <Zsr sàonstsn lasiern wirâ zs-
wsils auk cier wunUsrbarsn Ria 22 a
von ^.soona àrekKSkìMrt, R intei-
misots uncl Rrsmcls, über 1000 an clsi
2ati, versammeln siâ M Femsinsamem
Run, man isst uncl trinkt, sàwatat unâ
kört cier Musik zu (Rrot >uncl Wein sinâ
sbsnkails Aratis mdsZrikken) uncl ist
ZUter Dinxe. Dieses àstnaâtskest tiseo.
clet cien Winter uncl weist naot clenc
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kommsnâsn RriitlinU tin. lunA uncl ait,
arm uncl relvt, alles kreut slot an à-
ssm watrkakt volkstllmlietsn unâ Zu-
Alelot natrtaktsn Rsisammenssin, itm
Usâmittax wsrclsn von âer àAsnâ
Wettkämpks unâ Spiels ausßistraAen,
âie àsltern setzen slet in à Ostsrisn,
unâ am càsnâ ist überall Ranz- .unâ
Rastnaottsbstrlsb.

Oben: Punkt 1Z tltr
vlrcl mil âem Austeilen
îles p35en! begonnen,
^uz vielen grozsen i<sz-
zsin erkäii sin jscisz
zeine Portion

links: Die l/uiler i-ie-
isnefiiüerl itrsn 5prözz-
ling Antonio, i-ierrlicb
civilst tier clos itkollo



Fernsprecher, dieses dreimal verwünschte
Telephon. Seinetwegen hatte Paul geglaubt,
ihr ein eigenes Schlafzimmer einrichten zu
müssen, damit sie nachts nicht gestört werde.
Es schrillte erneut. Sollte sie den Hörer
abheben? Sie hatte schon vernommen, man
solle bei einem Gewitter nicht telephonieren.
Aber es war wohl ihre Pflicht als Frau eines
Arztes.

«Dr. Germann.»
«Annelies!»
«Paul! Komm, komm heim, sofort!! Oh,

ich fürchte mich schrecklich! Warum bist
du gegangen, ohne mich zu wecken! Ich
bin halb tot. vor Angst!»

«Annelies, hör.» Wie kühl und bestimmt
seine Stimm klang, so, als ob er ihren Hilfe-
ruf gar nicht gehört hätte, als ob ihre Angst
ihm völlig gleichgültig wäre. «Du musst
mir sofort den schwarzen Koffer neben dem
Instrumentenschrank holen gehen. Ich habe
Fritz geschickt, er kann jeden Augenblick
bei dir sein.»

«Nein, nein, das tue ich nicht!! Ich gehe
nicht in dein Sprechzimmer hinunter, jetzt,
bei diesem Gewitter! Und wenn Fritz kommt,
so behalte ich ihn hier!! Ich will nicht mehr
allein sein!» Wie konnte er so etwas von ihr
verlangen! Erst vorgestern noch hatte ein al-
ter Bauer während der Untersuchung einen
Schlaganfall erlitten. Nun sollte sie jenes
Zimmer betreten, in der Dunkelheit, bei Blitz
und Donner und Feuerschein?! Nie und
nimmer!

«Der Riedbauer ist durch einen Eisenbai-
ken verletzt worden. Ich brauchenden Koffer!
Ich kann keinen Augenblick weg von hier.
Annelies, Liebste, es geschieht dir ja nichts...»

In dem kleinen Bauernhofe auf der Ber-
gesterrasse, am Fusse des Tössmattenhorns,
stand Paul Germann. Hier erhellte der Feuer-
schein die Zimmer noch grausiger als im
Tale unten, hier vernahm man das Knistern
und Prasseln der Flammen, die Kommando-
rufe der Feuerwehrleute, das Zischen des
Wasserstrahles, das Wehgeschrei der Kur-
gäste. Eben betrat ein Mann mit einer flak-
kerndien, rauchenden Petrollampe, nach dei
der Arzt verlangt hatte, den dunklen Flur.

«Nein, nein, und abermals nein! Das
kannst du nicht von mir verlangen! Ich
tue es nicht!!» so tönte eine verängstigte,
hilflos trotzige Stimme immer wieder an sein
Ohr. Sein gütiges Zureden nützte nichts. Sie
tat ihm leid, wusste er doch, wie sehr sie sieh
fürchtete, der kleine Angsthase! Er hatte
sie absichtlich nicht geweckt, sie hätte ihn
nur am schnellen Fortkommen gehindert oder
mitgehen wollen. Fritz war schon angekleidet
und von dem Gedanken, ohne ihn könne eine
Feuersbrunst nicht stattfinden, nicht abzu-
bringen gewesen. Paul Germann begann vor
Erregung zu zittern. Ein strenger, heisser
Tag lag hinter ihm. Es war jetzt halb ein
Uhr nachts, seit zehn Uhr befand ersieh hier
oben, wo durch die Selbstentzündung eines
Heustockes das Feuer ausgebrochen war, zu-
erst die Scheune, dann das Nebengebäude
verzehrend; er hatte Rauch- und Hitzewellen
standgehalten, gescholten, räsonniert, befoh-
len, dirigiert, getröstet — dann hatte sich,
um die Unordnung und die Kopflosigkeit zu
vervollständigen, das Gewitter erhoben —,
ach, und nun noch dieser Unglücksfall des
Bauern Er war in Gefahr, Paul brauchte

die Instrumente dringend, benötigte einen
Kittel, denn seine Kleider waren voller
Schmutz und Russ. Sollte er das tun, wozu
es ihn drängte? Wie aber, wenn diese Worte
den Anfang des Endes heraufbeschworen?
Qualvolle Sekunden lang rang das Gewissen
des Arztes mit der Liebe des Mannes. Da
begann der Verletzte, welcher im Nebenzim-
mer lag, tief zu stöhnen.

«Du gehst unverzüglich!! Was gilt deine
kindische dumme Angst gegen das Leben ei-
nes Menschen! Du musst, Annelies! Ich he-
fehlle es dir!!» Er schrie es in das geduldige
Sprachrohr hinein, schrie es der liebsten
Frau dort unten zu und liess dann den Hörer
fallen, als wolle er ihr jeden Ausweg,- sich
seinem Willen zu entziehen, verriegeln.

Annelies traute ihren Ohren nicht. Kin-
dische, dumme Angst?! Kindisch? Dumm?
Oberflächlich, gedankenlos, leichtsinnig!! Das
hätte er ebensogut auch noch sagen können
Nun tobte der Sturm nicht nur draussen in
der Natur, sondern wilder noch in ihrem
Gemüte. Unbewusst, verstört hielt sie den Hö-
rer noch ans Ohr gedrückt, als müsse ein
zärtliches, ein versöhnendes Wort folgen
Darauf wartete sie umsonst, dafür fand ein
anderer Laut durch den Draht den Weg zu
ihr, ein furchtbares Stöhpen, der Schrei eines
Menschen in höchster Not. Und dann ganz,
ganz fern eine bekannte Stimme.

Die Flurklinke ertönte. Das war Fritz.
Annelies holte sieh aus ihrem Zimmer einen
Ueberrock und die Pantoffeln und begab sich
dann durch die von der Brandröte erhellten
Zimmer und das Treppenhaus nach unten.

«Gib rasch her!» Frit/ streckte nur die

Hand in den Flur.
«Ich hab den Koffer doch noch gar nicht!»
«Dann mach aber rasch! Ich muss in zehn

Minuten wieder oben sein. — als ob das

überhaupt möglich wäre!! Zwanzig Minuten
brauche ich mindestens! — Aber befehlen
kann er, dein Herr Gemahl!!! So mach
Schuss!!» Fritz hatte sich in den Flur ge-
schoben. Er roch ganz nach Rauch und
wilder Natur.

«Ich fürchte mich aber, hineinzugehen»,
stiess Annelies schlotternd hervor.

«Tu doch nicht so einfältig! Angst, in
ein Zimmer zu gehen! Bist ja auch hier her-
untergekommen und nicht gestorben! Dann
gehe eben ich! Wegen so ein bisschen Blitz,
Dönnerlein und Feuerchen so dumm zu tun!
Phhh!» Er stiess überlegen die Luft aus dem
linken Mundwinkel. «Wo steht der Koffer?»

«Gleich rechts neben dem Instrumenten-
schrank. Du kannst ihn nur nehmen, er
enthält alles, was Paul braucht.»

Fritz öffnete mit mutgeschwelltem Herzen
die Doppeltüre und wollte eintreten. Aber
er schlug sie wieder zu: da drinnen war ja
die Hölle los! Blaue Funken sprühten von
Instrument zu Instrument, ein unheimliches
Knistern erfüllte das Zimmer. Der Feuer-
schein lag hier, gedämpft durch die Milch-
glasscheiben, wie ein blutiger Nebel über den
Gegenständen, über dem Untersuchungsstuhl,
dem ledernen Sofa, über dem Schreibtisch,
mit seinen vielen Zetteln, Briefen und For-
mularen. Gespenstig lauerte in einer Ecke
die schwarzverhängte Quarzlampe. Zum Ue-
berfluss zündete der Blitz, schmetterte der
Donner zur Erde nieder, dass das Haus er-
bebte.

(Fortsetzung foigf)

Peter Paul Rubens, 1577—1640: Bildnis einer
Dame aus der Familie Durazzo, Jugend-
werk aus der Genueser Zeit um 1604—1606

Die Heiligen Katharina und Magdalena,
im Kreuzgang des Basler Münsters sitzend.
Im Hintergrund durch eine offene Tür
sichtbar das Haus und die Werkstatt des
Meisters. Von einem um 1440—-1445 ent-
standenen Altar, zu welchem auch die
Nürnberger Verkündigungstafel und die
« Begegnung an der goldenen Pforte » im

Basler Kunstmuseum gehören

kernspreoker, dieses dreimal verwünsebte
d'elepbon. Keinetwegen batte Daul geglaubt,
ikr ein eigenes Loblakzimmer einriebteu zu
wnsssn, damit sis naebts niebt gestört werde,
ks sekrilite erneut. Lollte sis den Hörer
sbkeben? Lie Kutte sobon vernommen, man
sotie be! einem Oewitter niekt telepbonieren.
àer es war wokl ikre Dklîokt als krau eines
Erstes.

«Dr. Oermann.»
«Vnnelies!»
«kaul! komm, komm keim, sokortü Dk,

iek kürekt« miek sekreekliek! Warum bist
à gegangen, okne miek zu weeken! Iek
bin kalb tot vor àgst!»

«ánnelies, kör.» Wie kükl und bestimmt
seine Stimm klang, so, als ob er ikren Lilie-
ruk gar niekt gekört kätte, als ob ikre àgst
ikm völlig gleiekgllltig wäre. «Du musst
mir sokort den sekwarzen kokker neben dem
Instrumentensekrank kolen geben. Iek kabe
Kritz gesekiokt, er kann jeden àgendbek
bei dir sein.»

«Nein, nein, .las tue iek niekt!! Iek gebe
niekt in dein Lpreokzimmer kinunter, jetzt,
bei diesem Oewitter! lind wenn kritz kommt,
so bekalte iek ikn kierü Iek will niekt mskr
allein sein!» Wie konnte er so etwas von ikr
verlangen! krst vorgestern noek katte ein al-
ter Lauer vväkrend der Dntersuekung einen
Leklagankall erlitten, Nun sollte sie jenes
Zimmer betreten, in der Dunkelkeit, bei Llitz
und Donner und keuersedein?! Nie und
nimmer!

«Der kiedbauer ist durek einen Kisenbal-
ken verletzt worden. Iek draüoke den kolker!
Iek kann keinen ^ugenbliek weg von kier.
sVnnelisL, Liebste, es gesokiekt dir ja niekts...»

In dem kleinen Lauernkoke aut der Lei
gesterrasse, am Kusse des Vössmattenkorns,
stand kaul Oermann. Hier erkellte der teuer
sekein die dimmer nook grausiger als im
Kaie unten, kier vernakm man das knistern
und krasseln der klammen, die Kommaudo-
ruk« der keuerwekrleute, das Aseken des
Wasserstrakles, das Wekgesokrei der Kur-
gaste, Kben betrat ein Mann mit einer klak-
kernden, rauokenden ketrollampe, naek der
der àzt verlangt katte, den dunklen klur.

«kein, nein, und abermals nein! Das
kannst du niekt von mir verlangen! Iek
tug es niekt!!» so tönte eine verängstigte,
kilklos trotzige Ltimme immer wieder an sein
Dkr. Lein gütiges Zureden nützte niekts. Lie
tat ikm leid, wusste er doek, wie sekr sie siek
kürektete, der kleine àgstkase! kr katte
sie absiektliek niekt gewsekt, sie kätte ikn
nur am soknellen kortkommen gebindert oder
mitgeben wollen, kritz war gekon angekleidet
und von dem Oedanken, okne ikn könne eine
keuersbrunst niekt stattkinden, niekt abzu-
bringen gewesen, kaul Oermann begann vor
krregung zu zittern, kin strenger, keisser
Vag lag kinter ikm. ks war jetzt kalb ein
Dkr naekts, seit zekn Dkr bekand er siek kier
oben, wo durek die LelbstsntZündung eines
Leustovkes das keuer ausgebrooken war, zu-
erst die Lokeune, dann das Nebengebäude
verzekrend; er katte kauek- und Hitzewellen
standgekalten, gssekolten, räsonniert, bekok-
len, dirigiert, getröstet — dann katte sied,
um die Unordnung und die kopklosigkeit zu
vervollständigen, das Oewitter erKoben —,
aok, und nun nook dieser Dnglüokskall des
Lauern... kr war in Oekakr, kaul brauekte

die Instrumente dringend, benötigte einen
Kittel, denn seine Kleider waren voller
Ledmutz und Luss. Zollte er das tun, wozu
es ikn drängte? Wie aber, wenn diese Worts
den àkaug des Kndes keraukbesekworen?
Dualvolle Lekundsn lang rang das Oewisseu
des Vrztsg mit der Liebe des Nannes. Da
begann der Verletzte, weleker im Nebeuzim-
mer lag, tiek zu stöknen.

«Du gekst unverzügliekü Was gilt deine
kindisoke dumme àgst gegen das Leben ei-
nes Mensoken! Du musst, Vnnelies! Iek be-
keklle es dir!!» kr sokrie es in das geduldige
Lpraekrokr kinein, sokrie es der liebsten
krau dort unten zu und liess dann den Ilärer
kallev, als wolle er ikr jeden àsweg, sieb
seinem Willen zu entzieken, verriegeln.

^nnelies traute ikren Obren niekt. kin-
diseke, dumme àgst?! kindisek? Dumm?
Oberkläokliek, gedankenlos, leiektsinnigü Das
kätte er ebensogut auok noek sagen können!
Nun tobte der Kturm niekt nur draussen in
der Natur, sondern wilder noek in ikrem
Oemüte. Dnbewusst, verstört kielt sie den Ilö-
rer noek ans Okr gedrückt, als müsse ein
zärtliokes, ein versöknendes Wort kolgen
Darauk wartete sie umsonst, dakür kand ein
anderer Laut durek den Drakt den Weg zu
ikr, ein kuroktbares Ltökven, der Lekrei eines
Mensekeu in köokster Not. Dnd dann ganz,
ganz kern eine bekannte Ktimme.

Die klurklinke ertönte. Das war kritZ.
ànelies kolte siek aus ikrem Zimmer einen
Deberrook und die kantokkeln und begab siek
dann durek die von der Lrandröte erkellten
Zimmer und das Vreppenkaus naek unten.

«Oib rasok der!» kril/ streekte nur die

Land in den klur.
«Iek kab den kokker doek noek gar niekt!»
«Dann maek aber rasek! Iek muss in zekn

Minuten wieder oben sein. — als ob das

überkaupt mögliek wäre!! Zwanzig Minuten
braueke iek mindestens! — àer bekeklen
kann er, dein Herr Oemaklü! 3o maek
Lekussü» kritz katte siek in den klur ge-
sokoben. kr rook ganz naek kauek und
wilder Natur.

«Iek kürekte miek aber, kineinzugeken»,
stiess /Vnnelies soklotternd kervor.

«Lu doek niekt so einkältig! àgst, in
ein Ammer zu geben! List ja auok kier ker-
untergekommen und niekt gestorben! Dann
gebe eben iek! Wegen so ein bissoken Llitz,
Dönnerlein und keuvroken so dumm zu tun!
kkkk!» Kr stiess überlegen die Lukt aus dem
linken Mundwinkel. «Wo stekt der kokker?»

«Oleiok reokts neben dem Instrumenten-
sedrank. Du kannst ikn nur nekmen, er
entkält alles, was kaul brauekt.»

kritz ökknete mit mutgesokwelltem Herzen
die Doppeltüre und wollte eintreten, àer
er seklug sie wieder zu: da drinnen war ja
die Hölle los! Llaue kunken sprükten von
Instrument zu Instrument, ein unkeimliokes
knistern erküllte das Ammer. Der keuer-
sekein lag kier, gedämpkt durek die Milek-
glassokeiben, wie ein blutiger Nebel über den
Oegenständen, über dem Dntersuokungsstukl,
dem ledernen Loka, über dem Lekreibtisok,
mit seinen vislsü /ketteln, Lrieken und kor-
mularen. Oespenstig lauerte in einer koke
die «okwarzverkängtv Quarzlampe, /knin De-
berkluss zündete der Llitz, sokmettsrte der
Donner zur krde nieder, dass das Laus er-
bebte.

fc>M)

RetsrRaul Rubens, 1S77—1640: Bildnis einer
Dame aus der Rsmille Ourazzo, äugend-
werk aus der Lenusser 2sit um 1604—IM

Die Heiligen Rstksrina und Magdalens,
im Rreuzgang des Raster Münsters sitzend.
Im Hintergrund durek eine okkens Mr
siebtbsr das Raus und die Werkstatt des
Meisters. Von einem um 1440—144S ent-
standsnen ^.ltar, zu wslcbem sueb àkiürnbsrger Vsrkündigungststei und à

- Begegnung an der goldenen Worts » im
Raster Kunstmuseum geKören
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