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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: дать студенту знания, умения и навыки, необходимые 

ему для осуществления его профессиональной деятельности в области письменного 

перевода текстов разных регистров и стилей. Задачи: 

 научить студента анализировать стиль исходного текста и находить адекватные 

пути его воссоздания на русском языке; 

 научить его создавать эквивалентный перевод исходного текста с учетом всех 

требований русского языка; 

 научить его ориентироваться в массиве стилистических приемов русского языка; 

 научить его приемам передачи на русском языке культурно-специфичной 

информации, заложенной в тексте; 

 дать ему инструментарий, достаточный для дальнейшего самостоятельного 

решения проблем, возникающих в его профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 научить студента анализировать стиль исходного текста и находить 

адекватные пути его воссоздания на русском языке; 

 научить его создавать эквивалентный перевод исходного текста с 

учетом всех требований русского языка; 

 научить его ориентироваться в массиве стилистических приемов 

русского языка; 

 научить его приемам передачи на русском языке культурно-

специфичной информации, заложенной в тексте; 

 дать ему инструментарий, достаточный для дальнейшего 

самостоятельного решения проблем, возникающих в его профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг теоретических вопросов и 

практических проблем, связанных с переводом публицистики, а также текстов 

официальной и деловой направленности.  

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине: 

 

 ПК-9 (владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода); 

 ПК-10  (способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм). 

 ПК-11 (способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать способы достижения эквивалентности в переводе,  

 уметь применять основные приемы перевода, свободно выражать 

свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации, умеет использовать 

этикетные формулы в устной и письменной коммуникации, 

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, умеет оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе, работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами,  

 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста, основными 

способами выражения семантической, коммуникативной    и    

структурной    преемственности    между    частями высказывания, 

основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения, методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания, методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: 

Второй иностранный язык. 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: ГИА. 
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2. Структура дисциплины  

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет ___ з.е., ___ ч., в том числе контактная 

работа обучающихся с преподавателем ___ ч., промежуточная аттестация ___ ч.,                                                   

самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа  ___ ч. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины/тем

ы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Контактная 

П
р
о
м
еж

ут
о
ч
н
ая
 

ат
т
ес
т
ац
и
я

 

 С
ам

о
ст
о
я
т
ел
ь

-

н
ая
 р
аб
о
т
а 

 Л
ек
ц
и
и

 

С
ем

и
н
ар

 

П
р
ак
т
и
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
т
и
я

 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

за
н
я
т
и
я

  

 

Раздел 1. Перевод 

литературых 

текстов. 

1   46   20 устный ответ 

на занятии 

письменный 

перевод 

фрагментов 

текста 

 

зачёт с оценкой 

1 

 

 2   4 письменный 

перевод 

текста 

 итого:    48   24  



3.  Содержание дисциплины  

 

Стилевые особенности художественного текста – стилистическая неоднородность. Регистры. 

Безэквивалентная лексика. Ошибки в переводе и причины их возникновения. Переводчик как 

толкователь. Отражение личности переводчика в тексте перевода. Границы переводческой 

свободы.  Принципы перевода текстов, принадлежащих к разным стилям, регистрам, жанрам и 

родам литературы. Языковые сложности, возникающие при переводе текстов сниженного 

регистра. Актуализованные метафоры, игра слов, каламбуры в переводе. Речевая 

характеристика персонажей; акценты, диалекты, просторечие, слэнг в переводе. Переводческая 

компенсация. Перевод цитат, пародий. Генерирование и первичное редактирование переводов. 

 

 

4.  Образовательные  технологии  

При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии – аудиторные занятия проводятся в виде семинаров-

дискуссий, коллоквиумов.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации и помощь в составлении переводов, работе с 

литературными и справочными источниками, отборе материала) и индивидуальную 

работу студента в компьютерном классе или библиотеке при подготовке к зачету. 

Целью практических занятии  является углубление, систематизация и 

закрепление теоретических знании  в процессе самостоятельнои  работы и 

приобретение новых знании .  

Основные задачи занятий: 

 научить студента анализировать стиль исходного текста и находить 

адекватные пути его воссоздания на русском языке; 

 научить его создавать эквивалентный перевод исходного текста с 

учетом всех требований русского языка; 

 научить его ориентироваться в массиве стилистических приемов 

русского языка; 

 научить его приемам передачи на русском языке культурно-

специфичной информации, заложенной в тексте; 

 дать ему инструментарий, достаточный для дальнейшего 

самостоятельного решения проблем, возникающих в его 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия проходят в виде развернутои  беседы. 

 

5.  Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 
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Критерии оценки работы  на практическомзанятии: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он перевел текст адекватно и 

эквивалентно, показав глубокие знания и умение применять изученный материал 

на практике; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он перевел текст в общем 

правильно, показал элементы применения материала в практической деятельности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он перевел текст 

достаточно верно, но допустил многочисленные неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если перевод 

выполнен с грубыми ошибками. 

  

Форма контроля Макс. количество 

баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

  - опрос 5 баллов 30 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 10 баллов 

  - контрольная работа (темы 1-3) 10 баллов 10 баллов 

  - контрольная работа (темы 4-5)     10 баллов 10 баллов 

Промежуточная аттестация  

(указать форму) 

 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 

зачёт/зачёт с оценкой/экзамен  

 100 баллов  

  

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок 

и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European 

Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
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5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать 

теорию с практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого 

уровня сложности, правильно обосновывает 

принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются 

обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно 

и по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская 

существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого 

навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются 

обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает отдельные ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые 

затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач 

профессиональной направленности стандартного 

уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания 

учебной  литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются 

обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворит

ельно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения 

в применении теоретических положений при 

решении практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, 

не владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются 

обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», 

закреплённые за дисциплиной, не сформированы.  
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5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Контрольные вопросы  

 

1. В чем отличие перевода художественного текста от перевода текстов других типов? 

2. Что такое речевые регистры? 

3. Каковы подходы к переводу языковой игры? 

4. Каковы подходы к передаче в переводе акцентов, диалектов, слэнга? 

5. Что такое переводческая компенсация?  

6. Какова техника перевода пародийных текстов? 

7. Какие ошибки могут возникать при переводе и почему? 

8. Что такое безэквивалентная лексика и каковы подходы к ее передаче в переводе? 

9. Как может отражаться в переводе личность переводчика? 

10. Чем отличается перевод от пересказа? 

11. В чем состоят особенности построения русскоязычного научного текста в отличие от 

немецкого? 

12. Что такое авторское отношение и как оно может проявляться в тексте? 

13. Нейтральность vs эмоциональное вовлечение читателя.  

 

Тексты для перевода на зачете 

 

Die sechs Schwäne 

s jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte einem Wild so eifrig 

nach, daß ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er still 

und blickte um sich, da sah er, daß er sich verirrt hatte. Er suchte einen Ausgang, konnte aber 

keinen finden. Da sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopfe, die auf ihn zukam; das war aber 

eine Hexe. 

»Liebe Frau«, sprach er zu ihr, »könnt Ihr mir nicht den Weg durch den Wald zeigen?« 

»O ja, Herr König«, antwortete sie, »das kann ich wohl, aber es ist eine Bedingung dabei, 

wenn Ihr die nicht erfüllt, so kommt Ihr nimmermehr aus dem Wald und müßt darin Hungers 

sterben.« 

»Was ist das für eine Bedingung?« fragte der König. 

»Ich habe eine Tochter«, sagte die Alte, »die so schön ist, wie Ihr eine auf der Welt finden 

könnt, und wohl verdient, Eure Gemahlin zu werden, wollt Ihr die zur Frau Königin machen, so 

zeige ich Euch den Weg aus dem Walde.« 

Der König in der Angst seines Herzens willigte ein, und die Alte führte ihn zu ihrem 

Häuschen, wo ihre Tochter beim Feuer saß. Sie empfing den König, als wenn sie ihn erwartet 

hätte, und er sah wohl, daß sie sehr schön war, aber sie gefiel ihm doch nicht, und er konnte sie 

ohne heimliches Grausen nicht ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben 

hatte, zeigte ihm die Alte den Weg, und der König gelangte wieder in sein königliches Schloß, 
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wo die Hochzeit gefeiert wurde. 

Der König war schon einmal verheiratet gewesen und hatte von seiner ersten Gemahlin sieben 

Kinder, sechs Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun 

fürchtete, die Stiefmutter möchte sie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leid antun, so 

brachte er sie in ein einsames Schloß, das mitten in einem Walde stand. Es lag so verborgen und 

der Weg war so schwer zu finden, daß er ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine 

weise Frau ein Knäuel Garn von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hätte; wenn er das vor sich 

hinwarf, so wickelte es sich von selbst los und zeigte ihm den Weg. 

Der König ging aber so oft hinaus zu seinen lieben Kindern, daß der Königin seine 

Abwesenheit auffiel; sie ward neugierig und wollte wissen, was er draußen ganz allein in dem 

Walde zu schaffen habe. Sie gab seinen Dienern viel Geld, und die verrieten ihr das Geheimnis 

und sagten ihr auch von dem Knäuel, das allein den Weg zeigen könnte. Nun hatte sie keine 

Ruhe, bis sie herausgebracht hatte, wo der König das Knäuel aufbewahrte, und dann machte sie 

kleine weißseidene Hemdchen, und da sie von ihrer Mutter die Hexenkünste gelernt hatte, so 

nähete sie einen Zauber hinein. Und als der König einmal auf die Jagd geritten war, nahm sie die 

Hemdchen und ging in den Wald, und das Knäuel zeigte ihr den Weg. Die Kinder, die aus der 

Ferne jemand kommen sahen, meinten, ihr lieber Vater käme zu ihnen, und sprangen ihm voll 

Freude entgegen. Da warf sie über ein jedes eins von den Hemdchen, und wie das ihren Leib 

berührt hatte, verwandelten sie sich in Schwäne und flogen über den Wald hinweg. Die Königin 

ging ganz vergnügt nach Haus und glaubte ihre Stiefkinder los zu sein, aber das Mädchen war ihr 

mit den Brüdern nicht entgegengelaufen, und sie wußte nichts von ihm. Anderntags kam der 

König und wollte seine Kinder besuchen, er fand aber niemand als das Mädchen. 

»Wo sind deine Brüder?« fragte der König. 

»Ach, lieber Vater«, antwortete es, »die sind fort und haben mich allein zurückgelassen«, und 

erzählte ihm, daß es aus seinem Fensterlein mit angesehen habe, wie seine Brüder als Schwäne 

über den Wald weggeflogen wären, und zeigte ihm die Federn, die sie in dem Hof hatten fallen 

lassen und die es aufgelesen hatte. Der König trauerte, aber er dachte nicht, daß die Königin die 

böse Tat vollbracht hätte, und weil er fürchtete, das Mädchen würde ihm auch geraubt, so wollte 

er es mit fortnehmen. Aber es hatte Angst vor der Stiefmutter und bat den König, daß es nur noch 

diese Nacht im Waldschloß bleiben dürfte. 

Das arme Mädchen dachte: Meines Bleibens ist nicht länger hier, ich will gehen und meine 

Brüder suchen. Und als die Nacht kam, entfloh es und ging gerade in den Wald hinein. Es ging 

die ganze Nacht durch und auch den andern Tag in einem fort, bis es vor Müdigkeit nicht 

weiterkonnte. Da sah es eine Wildhütte, stieg hinauf und fand eine Stube mit sechs kleinen 

Betten, aber es getraute nicht, sich in eins zu legen, sondern kroch unter eins, legte sich auf den 

harten Boden und wollte die Nacht da zubringen. Als aber die Sonne bald untergehen wollte, 

hörte es ein Rauschen und sah, daß sechs Schwäne zum Fenster hereingeflogen kamen. Sie 

setzten sich auf den Boden und bliesen einander an und bliesen sich alle Federn ab, und ihre 

Schwanenhaut streifte sich ab wie ein Hemd. Da sah sie das Mädchen an und erkannte ihre 

Brüder, freute sich und kroch unter dem Bett hervor. Die Brüder waren nicht weniger erfreut, als 

sie ihr Schwesterchen erblickten, aber ihre Freude war von kurzer Dauer. 

»Hier kann deines Bleibens nicht sein«, sprachen sie zu ihm, »das ist eine Herberge für 

Räuber, wenn die heimkommen und finden dich, so ermorden sie dich.« 

»Könnt ihr mich denn nicht beschützen?« fragte das Schwesterchen. 

»Nein«, antworteten sie, »denn wir können nur eine Viertelstunde lang jeden Abend unsere 

Schwanenhaut ablegen und haben in dieser Zeit unsere menschliche Gestalt, aber dann werden 

wir wieder in Schwäne verwandelt.« Das Schwesterchen weinte und sagte: »Könnt ihr denn 

nicht erlöst werden?« 

»Ach nein«, antworteten sie, »die Bedingungen sind zu schwer. Du darfst sechs Jahre lang 

nicht sprechen und nicht lachen und mußt in der Zeit sechs Hemdchen für uns aus 

Sternenblumen zusammennähen. Kommt ein einziges Wort aus deinem Munde, so ist alle Arbeit 

verloren.« Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum, und sie 
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flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus. 

Das Mädchen aber faßte den festen Entschluß, seine Brüder zu erlösen, und wenn es auch sein 

Leben kostete. Es verließ die Wildhütte, ging mitten in den Wald und setzte sich auf einen Baum 

und brachte da die Nacht zu. Am andern Morgen ging es aus, sammelte Sternblumen und fing an 

zu nähen. Reden konnte es mit niemand, und zum Lachen hatte es keine Lust; es saß da und sah 

nur auf seine Arbeit. Als es schon lange Zeit da zugebracht hatte, geschah es, daß der König des 

Landes in dem Wald jagte und seine Jäger zu dem Baum kamen, auf welchem das Mädchen saß. 

Sie riefen es an und sagten: »Wer bist du?« Es gab aber keine Antwort. »Komm herab zu uns«, 

sagten sie, »wir wollen dir nichts zuleid tun.« Es schüttelte bloß mit dem Kopf. Als sie es weiter 

mit Fragen bedrängten, so warf es ihnen seine goldene Halskette herab und dachte sie damit 

zufriedenzustellen. Sie ließen aber nicht ab, da warf es ihnen seinen Gürtel herab, und als auch 

dies nicht half, seine Strumpfbänder, und nach und nach alles, was es anhatte und entbehren 

konnte, so daß es nichts mehr als sein Hemdlein behielt. Die Jäger ließen sich aber damit nicht 

abweisen, stiegen auf den Baum, hoben das Mädchen herab und führten es vor den König.  

Der König fragte: »Wer bist du? Was machst du auf dem Baum?« Aber es antwortete nicht. Er 

fragte es in allen Sprachen, die er wußte, aber es blieb stumm wie ein Fisch. Weil es aber so 

schön war, so ward des Königs Herz gerührt, und er faßte eine große Liebe zu ihm. Er tat ihm 

seinen Mantel um, nahm es vor sich aufs Pferd und brachte es in sein Schloß. Da ließ er ihm 

reiche Kleider antun, und es strahlte in seiner Schönheit wie der helle Tag, aber es war kein Wort 

aus ihm herauszubringen. Er setzte es bei Tisch an seine Seite, und seine bescheidenen Mienen 

und seine Sittsamkeit gefielen ihm so sehr, daß er sprach: »Diese begehre ich zu heiraten und 

keine andere auf der Welt«, und nach einigen Tagen vermählte er sich mit ihr. 

Der König aber hatte eine böse Mutter, die war unzufrieden mit dieser Heirat und sprach 

schlecht von der jungen Königin. »Wer weiß, wo die Dirne her ist«, sagte sie, »die nicht reden 

kann: Sie ist eines Königs nicht würdig« Über ein Jahr, als die Königin das erste Kind zur Welt 

brachte, nahm es ihr die Alte weg und bestrich ihr im Schlafe den Mund mit Blut. Da ging sie 

zum König und klagte sie an, sie wäre eine Menschenfresserin. Der König wollte es nicht 

glauben und litt nicht, daß man ihr ein Leid antat. Sie saß aber beständig und nähete an den 

Hemden und achtete auf nichts anderes. Das nächste Mal, als sie wieder einen schönen Knaben 

gebar, übte die falsche Schwiegermutter denselben Betrug aus, aber der König konnte sich nicht 

entschließen, ihren Reden Glauben beizumessen. Er sprach: »Sie ist zu fromm und gut, als daß 

sie so etwas tun könnte, wäre sie nicht stumm und könnte sie sich verteidigen, so würde ihre 

Unschuld an den Tag kommen.« Als aber das dritte Mal die Alte das neugeborne Kind raubte und 

die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Verteidigung vorbrachte, so konnte der König nicht 

anders, er mußte sie dem Gericht übergeben, und das verurteilte sie, den Tod durchs Feuer zu 

erleiden. 

Als der Tag herankam, wo das Urteil sollte vollzogen werden, da war zugleich der letzte Tag 

von den sechs Jahren herum, in welchen sie nicht sprechen und nicht lachen durfte, und sie hatte 

ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die sechs Hemden waren fertig geworden, 

nur daß an dem letzten der linke Ärmel noch fehlte. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt 

wurde, legte sie die Hemden auf ihren Arm, und als sie oben stand und das Feuer eben sollte 

angezündet werden, so schaute sie sich um, da kamen sechs Schwäne durch die Luft 

dahergezogen. Da sah sie, daß ihre Erlösung nahte, und ihr Herz regte sich in Freude.  

Die Schwäne rauschten zu ihr her und senkten sich herab, so daß sie ihnen die Hemden 

überwerfen konnte; und wie sie davon berührt wurden, fielen die Schwanenhäute ab, und ihre 

Brüder standen leibhaftig vor ihr und waren frisch und schön; nur dem Jüngsten fehlte der linke 

Arm, und er hatte dafür einen Schwanenflügel am Rücken. Sie herzten und küßten sich, und die 

Königin ging zu dem Könige, der ganz bestürzt war, und fing an zu reden und sagte: »Liebster 

Gemahl, nun darf ich sprechen und dir offenbaren, daß ich unschuldig bin und fälschlich 

angeklagt«, und erzählte ihm von dem Betrug der Alten, die ihre drei Kinder weggenommen und 

verborgen hätte. Da wurden sie zu großer Freude des Königs herbeigeholt, und die böse 

Schwiegermutter wurde zur Strafe auf den Scheiterhaufen gebunden und zu Asche verbrannt. 
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Der König aber und die Königin mit ihren sechs Brüdern lebten lange Jahre in Glück und 

Frieden. 

 

 

Das Lumpengesindel 

Hähnchen sprach zum Hühnchen: „Die Nüsse sind reif geworden, da wollen wir mit einander auf 

den Berg gehen, und uns einmal recht satt daran essen, eh sie das Eichhorn alle wegholt." „Ja, 

antwortete das Hühnchen, komm, wir wollen uns eine Lust miteinander machen." Da gingen sie 

zusammen fort auf den Berg, und weil es ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend; nun 

weiß ich nicht, ob sie sich so dick gegessen, oder ob sie so übermütig geworden waren, kurz sie 

wollten nicht zu Fuß nach Haus gehen, und das Hähnchen musste einen kleinen Wagen von 

Nussschalen bauen. Als er fertig war, setzte sich Hühnchen hinein und sagte zum Hähnchen: 

„Du kannst dich nur immer vorspannen." — „Nein, sagte das Hähnchen, das wäre mir recht! 

Lieber geh ich zu Fuß nach Haus, als dass ich mich vorspannen lasse, so haben wir nicht 

gewettet; Kutscher will ich wohl sein und auf dem Bock sitzen, aber selbst ziehen, das tu ich 

nicht." 

Wie sie so stritten, schnatterte eine Ente daher: „Ihr Diebsvolk, wer hat euch geheißen in meinen 

Nussberg gehen, wartet, das soll euch schlecht bekommen!" ging damit auf das Hähnchen los. 

Aber Hähnchen war auch nicht faul, und stieg der Ente tüchtig zu Leib, endlich hackte es mit 

seinen Sporn so gewaltig, dass sie um Gnade bat, und sich gern zur Strafe vor den Wagen 

spannen ließ. Hähnchen setzte sich nun auf den Bock und war Kutscher, und darauf ging es fort 

in einem Jagen: „Ente, lauf zu was du kannst!" Als sie ein Stück Weges gefahren waren, 

begegneten sie zwei Fußgängern, einer Stecknadel und einer Nähnadel. 

 

Die riefen: „Halt! Halt!" und sagten, es würde gleich stichdunkel werden, da könnten sie keinen 

Schritt weiter, dabei wäre es so schmutzig auf der Straße, ob sie nicht ein wenig einsitzen 

konnten; sie wären auf der Schneiderherberge vor dem Tor gewesen, und hätten sich beim Bier 

verspätet. Das Hähnchen, da es magere Leute waren, die nicht viel Platz einnahmen, ließ sie 

beide einsteigen, doch mussten sie versprechen, ihm und seinem Hühnchen nicht auf die Füße zu 

treten. Spät Abends kamen sie zu einem Wirtshaus, und, weil sie die Nacht nicht weiter fahren 

wollten, die Ente auch nicht gut zu Fuß war, und von einer Seite auf die andere fiel, kehrten sie 

ein. Der Wirt machte anfangs viel Einwendungen, sein Haus sei schon voll, gedachte auch wohl, 

es möchte keine vornehme Herrschaft sein, endlich aber, da sie süße Reden führten, er solle das 

Ei haben, welches das Hühnchen unterwegs gelegt hatte, auch die Ente behalten, die alle Tage 

eins lege, so gab er nach. 

 

Nun ließen sie sich wieder frisch auftragen, und lebten in Saus und Braus. Früh morgens, als es 

erst dämmerte und noch alles schlief, weckte Hähnchen das Hühnchen, holte das Ei, pickte es 

auf und sie verzehrten es zusammen; die Schalen aber warfen sie auf den Feuerherd. Dann 

gingen sie zu der Nähnadel, die noch schlief, packten sie beim Kopf und steckten sie in das 

Sesselkissen des Wirts, die Stecknadel aber in sein Handtuch, darauf flogen sie, mir nichts dir 

nichts, über die Heide davon. Die Ente, die unter freiem Himmel schlafen wollte und im Hof 

geblieben war, hörte sie fortschnurren, machte sich munter und fand einen Bach, auf dem sie 

hinunter schwamm, und das ging geschwinder als vor dem Wagen. 

 

Ein paar Stunden danach hob sich der Wirt aus den Federn, wusch sich und wollte sich am 

Handtuch abtrocknen, da zerriss er sich das Gesicht mit der Stecknadel; dann ging er in die 

Küche, und wollte sich eine Pfeife anstecken, wie er aber an den Herd kam, sprangen ihm die 

Eierschalen in die Augen. „Heute Morgen will mir alles an meinen Kopf", sagte er, und ließ sich 

verdrießlich auf seinen Großvaterstuhl nieder, aber geschwind fuhr er wieder auf, und schrie 

auweh! denn die Nähnadel hatte ihn noch schlimmer und nicht in den Kopf gestochen. Nun war 

er vollends böse und hatte Verdacht auf die Gäste, die so spät gestern Abend gekommen waren, 
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und wie er ging und sich nach ihnen umsah, waren sie fort. Da tat er einen Schwur, kein 

Lumpengesindel mehr in sein Haus zu nehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt und obendrein 

zum Dank Schabernack treibt. 

 

 

Der Bauer und der Teufel 

Es war einmal ein kluges und verschmitztes Bäuerlein, von dessen Streichen viel zu erzählen 

wäre: Die schönste Geschichte ist aber doch, wie er den Teufel einmal dran gekriegt und zum 

Narren gehabt hat. 

 

Das Bäuerlein hatte eines Tages seinen Acker bestellt und rüstete sich zur Heimfahrt, als die 

Dämmerung schon eingetreten war. Da erblickte er mitten auf seinem Acker einen Haufen 

feuriger Kohlen und als er voll Verwunderung hinzuging, so saß oben auf der Glut ein kleiner 

schwarzer Teufel. „Du sitzest wohl auf einem Schatz", sprach das Bäuerlein. „Jawohl", 

antwortete der Teufel, „auf einem Schatz, der mehr Gold und Silber enthält, als du dein Lebtag 

gesehen hast." 

„Der Schatz liegt auf meinem Feld und gehört mir", sprach das Bäuerlein. „Er ist dein", 

antwortete der Teufel, „wenn du mir zwei Jahre lang die Hälfte von dem gibst, was dein Acker 

hervorbringt: Geld habe ich genug, aber ich trage Verlangen nach den Früchten der Erde." Das 

Bäuerlein ging auf den Handel ein. „Damit aber kein Streit bei der Teilung entsteht", sprach es, 

„so soll dir gehören, was über der Erde ist und mir, was unter der Erde ist." Dem Teufel gefiel 

das wohl, aber das listige Bäuerlein hatte Rüben gesät. Als nun die Zeit der Ernte kam, so 

erschien der Teufel und wollte seine Frucht holen, er fand aber nichts als die gelben welken 

Blätter, das Bäuerlein aber ganz vergnügt, grub seine Rüben aus. „Einmal hast du den Vorteil 

gehabt", sprach der Teufel, „aber für das nächste Mal soll das nicht gelten. Dein ist, was über der 

Erde wächst und mein, was darunter ist." „Mir auch recht", antwortete das Bäuerlein. Als aber 

die Zeit zur Aussaat kam, säte das Bäuerlein nicht wieder Rüben, sondern Weizen. Die Frucht 

ward reif, das Bäuerlein ging auf den Acker und schnitt die vollen Halme bis zur Erde ab. Als 

der Teufel kam, fand er nichts als die Stoppeln und fuhr wütend in eine Felsenschlucht hinab. 

„So muss man die Füchse prellen", sprach das Bäuerlein, ging hin und holte sich den Schatz. 

 

Hänsel und Gretel 

Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker, der hatte nichts zu beißen und zu 

brechen und kaum das tägliche Brot für seine Frau und seine zwei Kinder, Hänsel und Gretel. 

Endlich kam die Zeit, da konnte er auch das nicht schaffen und wusste keine Hülfe mehr für 

seine Not. Wie er sich nun abends vor Sorge im Bett herumwälzte, sprach seine Frau zu ihm: 

„Höre, Mann, morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stückchen Brot, dann 

führ sie hinaus in den Wald, mitten hinein, wo er am dicksten ist, da mach ihnen ein Feuer an, 

dann geh weg und lass sie dort allein, wir können sie nicht länger ernähren." „Nein, Frau", sagte 

der Mann, „wie soll ich übers Herz bringen, meine eigenen lieben Kinder den wilden Tieren im 

Wald zu bringen, die würden sie bald zerrissen haben!" „Wenn du das nicht tust", sprach die 

Frau, „so müssen wir alle miteinander Hungers sterben." Dies ließ ihm keine Ruhe, bis er 

einwilligte. 

Die zwei Kinder waren auch noch vor Hunger wach gewesen und hatten mit angehört, was die 

Mutter zum Vater gesagt hatte. Gretel dachte, nun ist es um mich geschehen, und fing erbärmlich 

an zu weinen, Hänsel aber sprach: „Sei still, Gretel, und gräme dich nicht, ich will uns schon 

helfen." Damit stand er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich hinaus. 

Da schien der Mond hell und die weißen Kieselsteine glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte 

sich und steckte so viel in sein Rocktäschlein, als nur hinein wollten, dann ging er zurück ins 

Haus. 

 

„Tröste dich, Gretel, und schlaf nur ruhig", sprach er, legte sich wieder ins Bett und schlief ein. 
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Morgens früh, ehe die Sonne noch aufgegangen war, kam die Mutter und weckte die beiden 

Kinder: „Steht auf, wir wollen in den Wald gehen; da hat jedes von euch ein Stücklein Brot, 

hebt's euch für den Mittag auf." Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine 

in der Tasche hatte, dann machten sie sich auf den Weg zum Wald hinein. Wie sie ein Weilchen 

gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück, bald darauf wieder und 

immer wieder. Der Vater sprach: „Hänsel, was guckst du zurück und hältst dich auf, hab Acht 

und heb deine Beine auf." — „Ach, Vater, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt 

oben auf dem Dach und will mir Ade sagen." Die Mutter sprach: „Ei Narr, das ist dein Kätzchen 

nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint." Hänsel aber hatte nicht nach 

dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche 

auf den Weg geworfen. 

 

Wie sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater: „Nun sammelt Holz, ihr Kinder, 

ich will ein Feuer anmachen, dass wir nicht frieren." Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, 

einen kleinen Berg hoch. Da steckten sie es an und wie die Flamme recht groß brannte, sagte die 

Mutter: „Nun legt euch ans Feuer und schlaft, wir wollen in dem Wald das Holz fällen; wartet, 

bis wir wieder kommen und euch abholen." 

 

Hänsel und Gretel saßen bis Mittag an dem Feuer, da aß jedes sein Stücklein Brot; sie glaubten, 

der Vater wäre noch im Wald, weil sie die Schläge seiner Art horten, aber das war ein Ast, den 

er an einen Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Nun warteten sie bis 

zum Abend, aber Vater und Mutter blieben aus und niemand wollte kommen und sie abholen. 

Wie es nun finstere Nacht wurde, fing Gretel an zu weinen, Hänsel aber sprach: „Wart nur ein 

Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist." Und als der Mond aufgegangen war, fasste er die 

Gretel bei der Hand, da lagen die Kieselsteine und schimmerten wie neu geschlagene Batzen und 

zeigten ihnen den Weg. Da gingen sie die ganze Nacht durch und wie es Morgen war, kamen sie 

wieder bei ihres Vaters Haus an. Der Vater freute sich, als er seine Kinder wieder sah, denn es 

war ihm zu Herzen gegangen, wie er sie so allein gelassen hatte; die Mutter stellte sich auch, als 

wenn sie sich freute, heimlich aber war sie bös. 

 

Nicht lange danach war wieder kein Brot im Hause und Hänsel und Gretel hörten, wie abends 

die Mutter zum Vater sagte: „Einmal haben die Kinder den Weg zurückgefunden und da habe 

ich's gut sein lassen; aber jetzt ist wieder nichts, als nur noch ein halber Laib Brot im Haus, du 

musst sie morgen tiefer in den Wald führen, dass sie den Weg nicht zurück finden, es gibt sonst 

keine Hilfe mehr für uns." Dem Manne fiel es schwer aufs Herz und er dachte, es wäre doch 

besser, wenn du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest; weil er es aber einmal getan 

hatte, so dürfte er nicht nein sagen. Als die Kinder das Gespräch gehört hatten, stand Hänsel auf 

und wollte wieder Kieselsteine auflesen, wie er aber an die Türe kam, da hatte sie die Mutter 

zugeschlossen. Doch tröstete er die Gretel und sprach: „Schlaf nur, Gretel, der liebe Gott wird 

uns schon helfen." 

 

Morgens früh erhielten sie ihr Stücklein Brot, noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege 

bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still, und warf ein Bröcklein an die Erde. „Was 

bleibst du immer stehen, Hänsel, und guckst dich um", sagte der Vater, „geh deiner Wege." — 

„Ach! Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen." — „Du 

Narr", sagte die Mutter, „das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den 

Schornstein oben scheint." Hänsel aber zerbröckelte all sein Brot, und warf die Bröcklein auf den 

Weg. 

 

Die Mutter führte sie noch tiefer in den Wald hinein, wo sie ihr Lebtag nicht gewesen waren, da 

sollten sie wieder bei einem großen Feuer sitzen und schlafen, und abends wollten die Eltern 

kommen und sie abholen. Zu Mittag teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, weil der seins all auf den 



 

 
17 

Weg gestreut hatte, aber der Mittag verging und der Abend verging und niemand kam zu den 

armen Kindern. Hänsel tröstete die Gretel und sagte: „Wart, wenn der Mond aufgeht, dann sehe 

ich die Bröcklein Brot, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Haus." Der Mond 

ging auf, wie aber Hänsel nach den Bröcklein sah, da waren sie weg, die viel tausend Vöglein in 

dem Wald, die hatten sie gefunden und aufgepickt. Hänsel meinte doch den Weg nach Haus zu 

finden und zog die Gretel mit sich, aber sie verirrten sich bald in der großen Wildnis, und gingen 

die Nacht und den ganzen Tag, da schliefen sie vor Müdigkeit ein. Dann gingen sie noch einen 

Tag, aber kamen nicht aus den Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts zu 

essen als ein paar kleine Beeren, die auf der Erde standen. 

 

Als sie am dritten Tage wieder bis zu Mittag gegangen waren, da kamen sie an ein Häuslein, das 

war ganz aus Brot gebaut und war mit Kuchen gedeckt, und die Fenster waren von hellem 

Zucker. „Da wollen wir uns niedersetzen und uns satt essen", sagte Hänsel; „ich will vom Dach 

essen, iss du vom Fenster, Gretel, das ist fein süß für dich." Wie nun Gretel an dem Zucker 

knusperte, rief drinnen eine feine Stimme: 

 

„Knusper, knusper, Knäuschen! 

„Wer knuspert an meinem Häuschen!" 

 

Die Kinder antworteten: 

„Der Wind! Der Wind! 

„Das himmlische Kind!" 

 

Und aßen weiter. Gretel brach sich eine ganze runde Fensterscheibe heraus und Hänsel riss sich 

ein großes Stück Kuchen vom Dach ab. Da ging die Türe auf und eine steinalte Frau kam heraus 

geschlichen. Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in Händen 

hatten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf, und sagte: „Ei, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn 

hergelaufen, kommt herein mit mir, ihr sollt es gut haben." Sie fasste beide an der Hand und 

führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit 

Zucker, Äpfel und Nüsse und dann wurden zwei schöne Bettlein bereitet, da legten sich Hänsel 

und Gretel hinein und meinten, sie waren im Himmel. 

 

Die Alte aber war eine böse Hexe, die lauerte den Kindern auf und hatte bloß um sie zu locken 

ihr Brodhäuslein gebaut und wenn eins in ihre Gewalt kam, da machte sie es tot, kochte es und 

aß es und das war ihr ein Festtag. Da war sie nun recht froh, wie Hänsel und Gretel ihr 

zugelaufen kamen. Früh, ehe sie noch erwacht waren, stand sie schon auf, ging an ihre Bettlein 

und wie sie die zwei so lieblich ruhen sah, freute sie sich und murmelte: „Das wird ein guter 

Bissen für mich sein!" Darauf packte sie den Hänsel und steckte ihn in einen kleinen Stall. Wie 

er nun aufwachte, war er von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühner einsperrt und 

konnte nur ein paar Schritte gehen. Das Gretel aber schüttelte sie und rief: „Steh auf, du 

Faulenzerin, hol Wasser, geh in die Küche und koch was Gutes zu essen, dort steckt dein Bruder 

in einem Stall, den will ich erst fett machen und wenn er fett ist, dann will ich ihn essen; jetzt 

sollst du ihn füttern." Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die Hexe verlangte. Da 

ward nun alle Tage dem Hänsel das beste Essen gekocht, dass er fett werden sollte, Gretel aber 

bekam nichts als die Krebsschalen, und alle Tage kam die Alte und sagte: „Hänsel, streck deine 

Finger heraus, dass ich fühle, ob du fett genug bist." Hänsel streckte ihr aber immer ein 

Knöchlein heraus, da wunderte sie sich, dass er gar nicht zunehmen wollte. 

 

Nach vier Wochen sagte sie eines Abends zu Gretel: „Sei flink, geh und trag Wasser herbei, dein 

Brüderchen mag nun fett sein oder nicht, morgen will ich es schlachten und sieden, ich will 

inzwischen den Teig anmachen, dass wir auch dazu backen können." Da ging Gretel mit 

traurigem Herzen und trug das Wasser, worin Hänsel sollte gesotten werden. Früh morgens 
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musste Gretel aufstehen, Feuer anmachen und den Kessel mit Wasser aufhängen. „Gib nun 

Acht", sagte die Hexe, „ich will Feuer im Backofen machen und das Brot hinein schieben." 

Gretel stand in der Küche, weinte blutige Tränen und dachte, hätten uns lieber die wilden Tiere 

im Walde gefressen, so wären wir zusammen gestorben, und müssten nun nicht das Herzeleid 

tragen, und ich müsste nicht selber das Wasser sieden, zu dem Tode meines lieben Bruders: „Du 

lieber Gott, hilf uns armen Kindern aus der Not!" 

 

Da rief die Alte: „Gretel, komm gleich hierher zu dem Backofen." Wie Gretel kam, sagte sie: 

„Guck hinein, ob das Brot schon hübsch braun und gar ist, meine Augen sind schwach, ich kann 

nicht so weit sehen und wenn du auch nicht kannst, so setz dich auf das Brett, so will ich dich 

hinein schieben, da kannst du darin herumgehen und nachsehen." Wenn aber Gretel darin war, 

da wollte sie zumachen, Gretel sollte in dem heißen Ofen backen und sie wollte es auch 

aufessen: Das dachte die böse Hexe und darum hatte sie Gretel gerufen. Gott gab es aber dem 

Mädchen ein, dass es sprach: „Ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll, zeige mir es erst und 

setz dich auf, ich will dich hinein schieben." Da setzte sich die Alte auf das Brett und weil sie 

leicht war, schob Gretel sie hinein, so weit es konnte, dann machte es geschwind die Türe zu und 

steckte den eisernen Riegel vor. Nun fing die Alte an in dem heißen Backofen zu schreien und zu 

jammern, Gretel aber lief fort, und sie musste elendiglich verbrennen. 

 

Da lief Gretel zum Hänsel, machte ihm sein Türchen auf, und rief: „Spring heraus, Hänsel, wir 

sind erlöst!" Da sprang Hänsel heraus wie ein eingesperrtes Vöglein aus dem Käfig springt, 

wenn ihm das Türchen geöffnet wird. Sie weinten vor Freude und küssten einander herzlich. Das 

ganze Häuschen aber war voll von Edelsteinen und Perlen, damit füllten sie ihre Taschen, gingen 

fort und suchten den Weg nach Haus. Sie kamen aber vor ein großes Wasser und konnten nicht 

hinüber. Da sah das Schwesterchen ein weißes Entchen hin und her schwimmen, dem rief es zu: 

„Ach, liebes Entchen, nimm uns auf deinen Rücken." Als das Entchen das hörte, kam es 

geschwommen, trug Gretel hinüber und hernach holte es auch Hänsel. Danach fanden sie bald 

ihre Heimat. Der Vater freute sich herzlich, als er sie wieder sah, denn er hatte keinen 

vergnügten Tag gehabt, seit seine Kinder fort waren. Die Mutter aber war gestorben. Nun 

brachten die Kinder Reichtümer genug mit und sie brauchten für Essen und Trinken nicht mehr 

zu sorgen. 

 

Ein Weltereignis 

Ein Mäusepaar sah einem freudigen Ereignis entgegen. 

»Geh hin,« sprach die Mäusin zum Mäuserich, »und kundschafte, ob du irgendwo einen fetten 

Ort findest, der mich mit meinen kleinen Mäuslein lange gut ernähren wird.« 

Der Mäuserich drückte ihr einen Kuß auf die Schnauze und begab sich auf die Reise. »Daß du 

nicht zu lange ausbleibst,« sagte sie noch, »und gehe ja nicht in die Falle.« »Nein, nein, ich 

komme gleich wieder,« sprach er. 

Er kletterte und rutschte durch alle Engpässe und Fluren des Hauses Nr. 96 empor, schließlich 

roch und duftete es in der dritten Etage bei Stanges nach einer Unmenge schöner Blumen, dem 

reichen Abfall von Küche und Tisch, der überall zerstreut lag. Freudig erglänzten Mäuserichs 

Augen, hier wollte er seine Traute herbringen, damit sie die Kleinen zur Welt brächte. 

Schleunigst wollte er umkehren und seiner Frau von dem Lande künden, damit sie mit ihm 

herzöge. Wie's aber so geht, an einem Punkte dieser Landschaft blieb er stehen, um sich noch 

einmal umzuschauen. Da floß ein rauschendes Wasser, das gurgelnd in die Untiefe kollerte. 

Auch fiel ein helles Licht neben ihn. Er verkroch sich in den Schatten, da sah er eine 

Riesengestalt vor sich, die schnell wieder verschwand. 

Er zitterte über diese Erscheinung und blieb in stillem Bangen sitzen, ob hier wirklich so gute 

Stätte sein würde. Während ihm alles übrige recht wohl gefallen hätte, hier war es wild 

romantisch; das grelle Licht und die tosenden Wasser. Endlich wollte er wieder fürbaß gehen 
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und seiner Frau Meinung darüber hören, aber da erschien wieder die Riesengestalt, und es hielt 

ihn fest in Angst und Bangen. 

Nun zog aber, wie von Zephyrdüften gefächelt, plötzlich ein süßer Duft um seine Nase. Bald 

stellte er fest, daß hier in der Nähe das ihm bis jetzt verborgen gebliebene Eden liegen mußte. 

Als die Riesengestalt auch diesmal glücklich wieder verschwand, wurde er beherzt und 

neugierig, dem Ursprung des Duftes nachzuziehen. 

Wohl überkam ihn ein Gefühl, als hörte er die Worte, die seine Traute beim Abschied zu ihm 

gesprochen hatte, »Artur, gehe mir ja nicht in die Falle, gelt, geh mir nicht in die Falle, passe gut 

auf.« »Nein, nein, was denkst du, ich gehe doch nicht in die Falle,« hatte er dann gesagt. 

Komisch, daß er's jetzt im schönsten Augenblick so sehr lebhaft dachte. Er machte eine die 

jetzige Wirklichkeit klarstellende Bewegung, indem er den Kopf durch die beiden Vorderfüße 

strich. Und da stieß er auch schon an etwas, ganz leis, das ein großer Speck war, das war es, ja, 

der Speck hypnotisierte ihn, es schauerte ihn, es knickte und klatschte, er wollte den Schwanz 

einziehen. Das ging nicht, er stürzte zu Boden und hörte das tosende Wasser. So lag er eine 

Weile gerade ausgestreckt mit eingeklemmtem Schwanz, ganz unbewußt. – – – 

Da erschien wieder die Riesengestalt, er wendete nicht den Kopf nach ihr, denn jetzt erkannte er 

sie, sie hatte ihm das Unglück gebracht. Es war Frau Stange, die gerade ins Bad steigen wollte. 

Frau Stange drehte den Wasserhahn ab, das Tosen verstummte. 

Der Mäuserich fühlte sich angehoben wie auf schwankendem Aeroplan. Frau Stanges Stimme 

gellte schrill: »Die Maus, die Maus, ich hab sie, ich hatte mich doch nicht getäuscht, es war eine 

Maus.« 

Und ein Haufen kleinerer und größerer Riesengestalten kam. Frau Stange warf ein Badetuch um 

sich. Ein Geschrei und Lärmen wurde, es ging in die Lüfte gehoben durch Räume und Hände, 

Augen, Brillen, bis wieder ein Stillstand kam. Da sah sich der Mäuserich umgeben von Tellern 

und Tassen, in seiner Nähe sah er eine blaue Flamme, worauf ein Kessel mit Wasser kochte. 

Ob dies ihn betraf –? 

Es überkam ihn ein Zustand von Wursthaftigkeit, er begann sich seine Lage anzusehen. 

Allerdings, er war in die Falle gegangen. Da heraus kommen! Er biß um sich, das war harter 

Draht, so ging's nicht. Sein Schwanz war freigemacht, offenbar von Frau Stange selber. 

Vielleicht konnte er auch hoffen –! Er setzte sich recht timid hin und wartete, er gab sich als 

einen, der nicht auf drei zählen kann, dem man ruhig die Zellentür öffnen könnte, der selbst dann 

nicht entflöhe aus der süßen – verwünschten – Nähe des Speckes jener dummen Sau. 

Frau Stange kam von neuem auf ihn zu, er sah sie recht treuherzig an und putzte sich sogar. Frau 

Stange lächelte ihm zu. Oh, wie er jetzt hoffte und an seine Traute, an dieses Wiedersehen 

dachte! 

Aber bald verlor er wieder die Hoffnung, Frau Stange löschte die Flamme aus, hob den Kessel 

vom Herd und schrie laut: »Wer will noch einmal die Maus sehen!« Es lärmte und gröhlte ein 

Haufen daher, ein Eimer wurde auf den Boden gesetzt, der Kessel wurde hineingeschüttet, es 

qualmte und dampfte. Die Stimme: »Tötet das süße Mäuslein nicht!« wurde überhört. Dem 

Mäuserich krampfte es das Herz; »wenn das ihn betraf – o Traute!«, währenddem ihm viele 

vergnügte Gesichter Liebesworte zuflüsterten: »du süßes Mäuschen.« Ach, beim Blick in den 

Dampf des Eimers auf dem Boden mißtraute er dieser Liebkosung der Riesen. 

Wahrhaftig, es galt ihm, es ging in den Abgrund, er fühlte die Nähe des heißen Pfuhls, kletterte 

verzweifelt in die oberste Ecke der Falle, ein Pfiff entrang sich ihm »Traute süße«, ein kalter 

Ruck, und ein glatter Leichnam wurde aus dem heißen Sud gezogen. 

Wie abscheulich! alles schüttelte sich in Grausen vor dem, welchen man soeben noch süßes 

Mäuschen genannt hatte. 

Die Klappe der Falle wurde geöffnet und Arturs Kadaver aus der dritten Etage in den Hof 

geschleudert, nächsten Morgen beim Kehren vom Portier – mit einem Fluch gegen oben – 

gefunden, mit einer Zange in den Müllkasten getragen, wo er sein Grab fand.  
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Frau Stange badete selbige Nacht ihren Lebensnam, schneeweiß, gedachte beim Erinnern an die 

Maus nur der einzigen Interessantheit, daß am Leichnam die Maus deutlich als Mann zu 

erkennen war, um den es immerhin schade war. 

*           * 

* 

Die Mäusin grämte sich, warum Artur nicht zurückkam. Spätestens um zehn sollte er wieder da 

sein, weil man das Haus schloß. 

Sie fühlte schon die zwanzigbeinigen Stöße der Kleinen in ihrem Bauch, und es hatte not, bald 

das Nest zu finden. Trübselig hing sie den Kopf. Die letzten Straßenbahnen rollten schon 

vorüber, er kam nicht. 

Sie konnte ja nicht ahnen, daß ihr schöner Mann nicht allzu weit von ihr in so schaudervollem 

Ansehen auf dem Hofpflaster lag. Aber da ihm doch irgend etwas zugestoßen sein mußte, 

machte sie sich schließlich auf, ihn zu suchen. 

Leicht fand sie den Weg, den er hingegangen war, an vielen Orten hatte er ein Exkrement als 

Wegzeichen und Andenken hingesetzt. Mit Freuden passierte sie immer wieder so eine Stelle, 

wo etwas von ihm lag. So war er also doch so weit gekommen! Da fand sie ihn vielleicht noch, 

am Ende hatte er sie bloß geschwind aus Freßsucht, die sie an ihm kannte, vergessen. Irgendwo 

hockte er und schlemmte! Immer mehr vermutete sie dies, und ihre Sorge, er könnte in die Falle 

gegangen sein, schwand. 

Wie sie hoch oben bis zur dritten Etage gewandert war, verloren sich des Liebsten Spuren in der 

Ebene. Mit einer gewissen ehrfürchtigen Scheu trat sie in das Land ein, wo sie ihn bei leckerem 

Mahle zu finden ganz bestimmt hoffte. 

Sie fand bald viele Plätze, wo er gewesen war. Aber ihn selbst fand sie nirgends. Sie pfiff ihm in 

dünnem, nur seinem Ohr vernehmlichem Ton. Da wuchs ihre Sorge wieder, da gar nie eine 

Antwort erfolgte. 

Besonders an einer Stelle, wo sie jetzt ankam, befiel sie tiefe Angst. Da bog ein Wasserrohr ab in 

die Wand, da lagen Haare, wie er sie hatte. Eine getrocknete winzige Pfütze, als wenn er hier 

nach ihr geweint haben müßte. 

Sie wimmerte, daß ihre zappelnde Brut in ihr bebte, hastete unruhig herum, ging gedankenlos an 

allen Schönheiten und Verlockungen vorbei, trübe den Kopf hinabhängend. 

Schließlich gab sie's auf, ihn zu suchen. Sie mußte sich ein Nest zurichten an einem Ort, wo sie 

niemand vermuten und stören konnte. Dazu erwählte sie sich einen großen Schrank. Mit 

fieberhaftem Eifer begann sie ein Loch in den Schrank zu nagen, dann wollte sie innen 

irgendeine Rocktasche benutzen, um in ihr das Wochenbett durchzumachen. 

Das Loch gedieh erfreulich rasch, und sie konnte hoffen, in zwei Nächten freien Eingang zu 

haben. 

Plötzlich fiel ein Lichtschein an ihr vorüber, und sie wurde ganz still. Es liefen schwere Tritte 

wie von Riesen, dann wurde die Schranktür laut knarrend geöffnet. Das Licht erlosch wieder, 

und sie wollte gerade das Nagewerk fortsetzen, als eine süße Speckluft sich um sie legte und sie 

umkreiste. 

Da war eine Falle hingestellt worden! 

Woher sonst sollte auf einmal der Speck kommen?! 

Sie horchte gespannt und hörte nun flüstern. 

Herr Stange sagte zu Frau Stange: »Ich glaube, daß sie so nicht in die Falle geht, das merkt sie. 

Es war für die Katze, extra in die Küche zu gehen, den Speck anzubrotscheln, die Falle zu 

stellen, nur um sich kalte Füße zu holen.« 

Aber obgleich Traute auf der Hut war, so bangte sie doch vor der Gefahr, denn ob sie vom 

Geruch weglief oder ihm entgegen, vermochte sie nicht zu unterscheiden. Eines wußte sie jetzt, 

dieser Duft war ihres armen Mannes Verhängnis geworden. 

Mit Enttäuschung sah die gespannte Mausefalle unter Frau Stanges Schrank hinab, als sagte sie: 

»Gott, kommst du nicht endlich.« Die Falle stand offenbar hier nicht richtig, sie blieb leer. 
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Im Stangeschen Haushalt irrte nun Traute, wohl reichlich Nahrung, aber schlechten Unterschlupf 

findend, umher. Kein Mensch bemerkte unter Tags ihre schwangere Anwesenheit, die sonst im 

Leben mit so viel Anstoßen und Naserümpfen schleunigst an holden Repräsentantinnen bemäkelt 

wird. Trotz dieser Ungestörtheit wurde es der irrenden Traute immer verzweifelter zu Mut. Die 

Kleinen in ihr wollten gar nimmer Ruhe geben, oft fiel sie geschwinde hin. Es wurde Zeit zum 

Neste. 

Herr Stange setzte sich der Küche gegenüber gerade an den Tisch und feierte Halbmond, indem 

er in der dunklen Seite saß und die Küche erleuchtet war. Er dachte so gut wie nichts, sah 

vielmehr ins Helle. Seine Frau näherte sich ihm tastbar, es wäre vielleicht zum Kusse 

gekommen. 

Aber Herr Stange stand auf mit Empörung: »Soeben lief in aller gemütlichen Frechheit langsam 

eine riesengroße Maus von der Eimerbank zum Abwaschschrank, es ist doch unerhört! Wir 

haben jetzt also richtig Mäuse. Nicht mehr ausnahmsweise eine Maus, nein, ›Mäuse‹ haben 

wir!« Frau Stange schlug entsetzt an ihre Brust. 

Man lief zur Falle und präparierte den Speck. Mit Jägergenie stellte Herr Stange die Falle auf 

»den Wechsel« der Maus. Da mußte sie in Sekunden gefangen sein! 

In der Küche roch es zufällig sehr stark nach verbranntem Pflaumenkuchen, daß jeder andere 

Geruch darin ersticken mußte. 

Frau Stange bezweifelte darum die Wirkung des Specks, aber Herr Stange hielt daran fest: »Mit 

Speck fängt man Mäuse.« 

Die Falle stand. 

Die Rettung des verbrannten Pflaumenkuchens nahm alle Hände sodann in Anspruch. 

Es mußte verhext sein, es schnappte und klappte, es schien kein Augenblick. Die Maus mußte 

direkt auf den Speck gewartet haben. 

Herr Stange frohlockte mit hocherhobener Jagdtrophäe, die zur schweren Hälfte aus der Falle 

heraushing. 

Die Gefangene ächzte: »Verfluchter Pflaumenkuchen, der mir die Witterung genommen hat!« 

Aber mit Speck fängt man Mäuse, frohlockte der Jäger, hab ich's nicht gesagt?! 

Im Glücke seiner Einfalt befreite er durch leises Anheben der Klappe die Maus – die eine 

Kapitalmaus war – aus ihrer Schmerzenslage und Traute huschte vollends in den Käfig hinein. 

Frau Stange, welche durch ihre Kunst im Pflaumenkuchenbacken eigentlich die Schuldige an der 

Maus Schicksal geworden war, hatte den Pflaumenkuchen vom Blech gelöst und eilte nun 

herbei. 

Traute und Frau Stange sahen sich an. Mit einem Blick – –! 

Er hieß: »Wir sind schwanger.« 

Eine Maus, die Junge kriegt, ist es, erhob sich ein Jubel. Die sperrt man diesmal ein! Die Kinder 

freuten sich schon der jungen Mäuslein. Und man wünschte nur den getöteten Mäuserich wieder 

zurück! Hätte man ihn nicht getötet, jetzt hätte man die schönste Familie Maus beieinander. 

Traute schien zu verstehen und hockte mit ihrem dicken Leib in der Falle. 

Es war am dritten Tage, nachdem sie ihren Mann verloren hatte. 

Frau Stange sah recht oft und innig zu ihr in die Falle: »Dein armes Männel erlebt deine Freude 

an deinen Kinderchen nicht mehr.« Es wurde den beiden Frauen recht weh ums Herz und sie 

schlossen schnell Freundschaft. 

Traute ließ die Zuckungen ihres Leibes beobachten und ließ ausrechnen, wie lange es ungefähr 

noch dauern werde. 

In einem alten Einmachglas, das mit einem durchlochten Bohnerwachsdeckel zugedeckt war, 

stand sie schließlich mitten auf dem Tisch beim Abendbrot, Frühstück, Mittagessen.  

Zum Schein freute man und ergötzte sich an ihren reizenden Bewegungen, in Wahrheit warf man 

gierige Blicke auf den Bauch der Gefangenen, ob's bald losginge. 

Traute bekam die besten Sachen kredenzt, aber sie nahm außer einem kleinen Bröckelchen mit 

Milch keine Nahrung zu sich. Ein Extra-Aufzug für Milch, der ins Glas gearbeitet wurde, machte 
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nicht einmal Eindruck auf sie. Dann drückte sie oft so eigentümlich, als müßte sie husten, saß 

immer trübseliger und zwinkerte mit den Augen. 

Frau Stange ließ kein Auge mehr von ihrer Gefangenen, sie zweifelte nicht, daß die Maus in 

Wehen lag. 

Und es fügte sich, daß man zu Tische saß und die Tischgenossin im Glas das erste Junge zutage 

förderte. – Gerade, wie wenn eine Katze auf einem Sandhaufen sitzt und – – –! war der Anblick. 

»Das geht aber einfach,« rief Frau Stange. 

Die Maus fraß nur nach dem Ereignis die Blutteile vom Jungen ab und beleckte es. So ging es 

fünfmal. Es war das ›appetitlichste‹ Spektakulum im Stangeschen [Haushalt]. Den Kindern war 

das Ereignis durchaus so am verständlichsten, um so mehr, als die Andeutungen, daß es beim 

Menschen gerade so gehe, nicht fehlten. 

Mit der Zeit fiel es jedoch auf, daß die Jungen sich gar nicht rührten. Man schritt zu ihrer 

näheren Untersuchung. Da ergab sich, daß Trautes Kleinen alle erst halb entwickelt und sie 

sämtlich Fehlgeburten waren. 

Da schmeckte das Essen denn doch nicht mehr recht in der Nähe dieser Kindsleichen. Jedoch 

hielt Herr Stange es für ganz falsch, sich den Appetit verderben zu lassen, sondern erklärte 

vielmehr, daß dies ganz einfach »eine Frühgeburt sei, welche Erscheinung auf die Quetschung 

der Maus durch den Deckel der Falle zurückzuführen sei – wie bekanntlich auch beim 

Menschen, wenn Unglücksfälle usw. . .« 

Es schmeckte nach solcher Offenbarung zwar nicht besser, immerhin konnte man wenigstens die 

Maus abtragen, denn die medizinische Wißbegier war vollauf befriedigt. Das Theater war für 

diesen Abend gänzlich überflüssig geworden. 

Traute beschäftigte sich mit Aufräumungsarbeiten, die Jungen stopfte sie unter die Holzspäne, 

welche man ihr ins Glas gegeben hatte. Nur das Erbärmlichste von ihnen ließ sie in seinem 

embryonalen Aussehen an dem Rand des Glases kleben, wahrscheinlich zum Hohn der 

Beschauer. 

Mühselig und geschwächt kletterte sie herum, so daß sie Erbarmen genug für sich erweckte, sie, 

die arme Mutter, nicht den Tod durch Ersäufen sterben zu lassen wie den Herrn Gemahl. Dieser 

Maus, die man leiden gesehen hatte, mußte die Freiheit geschenkt werden. Für sie war die 

Freiheit ein Recht geworden, lautete der Beschluß der menschlichen Gesellschaft. 

Also gut. Fräulein Stange wurde beauftragt, den Inhalt des Einmacheglases auf die neue 

Rasenpflanzung der Parkstraße auszuschütten. Dreiviertel neun Uhr, es war schon Nacht 

geworden, stieg sie mit Wonnegefühl hinab, Jemanden, wenn's auch bloß eine Maus war, die 

Freiheit schenken zu dürfen. 

Vom hohen Balkon schauten die andern hinab. 

Jetzt schüttelte sie! Sofort rannte die Maus davon, weg von ihren Frühgeburten. 

Aber was war's! – – – Eine Katze! 

Niemals war sonst hier eine Katze zu sehen. Jetzt war sie da, aus dem Bauzaun herausgekommen 

wie von der Vorsehung hierhergesetzt, die Maus, für die voll Großmut die Freiheit präludiert 

war, zu haschen. 

Die Katze trug die Entbundene im Maul in den Neubau hinein, ihr dort den Garaus zu machen, 

und so die erste Leiche dort niederzulegen. 

Nur noch mit schwachen Zuckungen seufzte Traute das letzte Gedenken an die schöne Flitterzeit 

einst mit Artur samt den dabei gehegten Hoffnungen. 

Es war vorbei. 

Am nächsten Morgen zogen die Besenweiber auf, den Rasen zu kehren. Eine von ihnen klaubte 

das Holz, worauf die Maus geboren hatte, in ihre Schürze. Vielleicht wurde auf dieses Holz 

später noch ein Zuckerhase geklebt, da das Brettchen schon einmal rot war. Dann kehrte das 

Weib den Rasen, und die Mäusebrut spritzte vom Besen in den Rinnstein der Straße. 

Herr Stange philosophierte darüber, ob es Zufall war, daß hier die Katze dem Menschenwillen in 

die Quere kam, oder ob die allgemeine Weltweisheit hier gescheiter gewesen sei als der Mensch. 
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Wenn die Herzen dieser Mauseleben auch wirklich für einander schlugen, so war dieser Ausgang 

diesmal das Beste. 

 

Aus den Erinnerungen eines Gelähmten. 

Lieber Freund! 

Ist es mein Schicksal, daß ich in jedem der drei vergangenen Jahre einen Freund verlieren 

mußte? Obgleich in unserer Zeit sich viele selbst töten, so werden doch die nicht zu häufig sein, 

welche ihren nächsten Freund durch Selbstmord verloren haben. 

Um Gottes willen, Du bist jetzt mein neuer und innigster Freund, lege nicht Hand an Dich, sonst 

habe ich vier, die's getan haben. Ich würde sonst denken müssen, es liegt am Umgang mit meiner 

Person, daß sich meine Freunde töten müssen. Ich wäre somit der von den Dichtern verwendeten 

symbolischen Figur des Todes ähnlich, und wie schauerlich wäre das! Denke Dir, alle die, 

welche sich zu meiner Person hingezogen fühlen, müssen sterben. 

Wäre es dann nicht meine Pflicht, auch zu sterben? 

Doch ich bin so lebensfroh und begreife nicht, warum es immer meine Freunde sind, welche 

Selbstmord begehen. 

Verwundere Dich nicht, daß ich gerade heute davon an Dich schreibe, aber es liegt wieder der 

große, schwarzgeränderte Briefbogen vor mir. 

Er heißt: ». . . Unser heißgeliebter . . . ist am 26. März plötzlich verschieden.« 

Ich frage gar nicht lange an, ob er sich selbst entleibt hat. Bei den beiden anderen bestätigte sich 

meine schreckliche Ahnung. Ich weiß gewiß, sie bestätigt sich auch diesmal.  

Warum soll ich durch eine lange Anfrage noch einmal das Schreckliche seinen Angehörigen 

mitteilen. Es ist schon so. 

Das eine bitte ich Dich vorweg, unsere Freundschaft ist erst drei Wochen alt, ehe Du so was tun 

würdest, hättest Du die Pflicht, es mir mitzuteilen. Damit ich Dich zurückhalten könnte! 

Denn ich will nicht der »Tod« sein. 

Vielleicht wäre es rücksichtsvoller von mir, ich würde schweigen. 

Aber was wäre das für eine Freundschaft, wo man das furchtbarste, was sich einem auf die Seele 

legt, verschwiege. 

Ja, weil sie, die drei, immer alles verschwiegen haben, darum mußten sie sterben. Ich wälze jede 

Schuld von mir. Ich wußte bei keinem, was ihn drückte. Darum verlange ich jetzt von Dir 

dasselbe, was ich tue, offene gegenseitige Aussprache, damit es nicht wieder so geht. 

Denn ich habe Angst, es liegt doch an meiner Person. Und diesmal, wenn Du auch so stürbest, 

müßte ich Dir folgen. 

Du hast mir schon die Ruhe Deiner Nerven versichert, und so hoffe ich, wirst Du kein solcher 

Esel sein und gleich jetzt in Deinen Waffenschrank greifen und die Jagdflinte hervorholen. 

Aber was heißt »ruhige Nerven«! Die drei Lieben, die ich verlor, kamen mir absolut verständig 

vor, und ich halte sie auch heute noch für keine Esel. 

Dich benenne ich bloß so, damit Du gewiß ernüchtert wirst, wenn Dich meine vorangegangenen 

Zeilen in Aufregung gebracht haben. Das eine versichere ich Dir noch, daß ich keinem von den 

Hingegangenen je gesagt habe, mein Freund L. habe sich erschossen. Ich sagte es meinem 

Freunde B. nie, trotzdem tat er dasselbe. Ich sagte es auch nicht meinem Freunde M., »meine 

beiden Freunde L. und B. haben sich erschossen«. Trotzdem tat er dasselbe. 

Dir endlich, Freund H., Dir sage ich's. 

Du siehst also daran, daß ich wirklich vorbeugen will, ernstlich bestrebt bin, Dich zu erhalten. 

Ich sage Dir's mit vollem Ernst, ich habe furchtbare Angst. Darum schreibe ich Dir. 

Gestehe mir jetzt, hast Du je schon einen leisen Gedanken an solches Tun gehabt, Dich etwa 

zum Beispiel mit Deiner Jagdflinte zu erschießen? Schreibe mir das umgehend, damit ich Dir 

noch vorher die Freundschaft aufsagen kann. 

Denn dann, wenn ich wüßte, daß es nicht durch die Freundschaft mit mir in Dir gewachsen ist, 

dann könnte ich allenfalls auf die Pflicht, auch abzufahren, verzichten. Ich habe ja innerlich gar 

nicht das Gefühl, der »Tod« zu sein. 
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Übrigens, damit ich schnell Deine Antwort auf die letzte Frage habe, will ich für heute schließen. 

Der Brief soll rasch auf den D-Zug 158, dann antwortest Du mir ebenso rasch. 

Hast Du schon früher Selbstmordgedanken gehabt, ehe du mich kanntest? 

Ich lache, ich stelle diese Frage etwa, wie sie Versicherungsgesellschaften tun, damit sie wissen, 

ob sie einen aufnehmen können oder nicht. 

Verzeihe also meinen raschen Schluß! 

Gib mir sofort Antwort, ich bin jetzt, durch meine eigenen Zeilen, aufs höchste gespannt! Es 

genügt bloß ja oder nein. 

Dein Dich innig liebender Freund E . . . 

Rasch auf den Zug! 

  

Antwort: 

Liebes Schaf! 

Du nanntest mich Esel, ich versichere Dir kurz und bündig, daß ich noch nie in meinem Leben 

Selbstmordgedanken hatte, dazu habe ich die Weiber viel zu gern. Rein aus mathematischen 

Verpflichtungen ihnen gegenüber könnte ich so was nicht tun. 

Aus Deinem Brief entnehme ich, daß Du Gott sei Dank auch noch nie Selbstmordgedanken 

hattest und Dich rein das Schicksal mit solch unglücklichen Freunden verkettet hatte. 

Ich gebe Dir schon heute das Versprechen, daß ich niemals nachdenklich sein werde. Freuet 

euch des Lebens, jodeldideldom! 

Doch, daß Du siehst, ich bin Dein würd'ger Freund, lege einen Lorbeerkranz, sei es geistig oder 

wirklich, auf das Grab von jedem Deiner armen drei Freunde L., B. und M. Eventuell schicke 

mir die Rechnung darüber zu. 

Dein treu ergebener Esel. 

  

Lieber Freund! 

Du hast einen schweren Druck – ja, ich glaube, Du hast ihn von mir genommen. Du gibst mir die 

tröstliche Antwort, daß ich Deinetwegen keine Angst zu haben brauche. 

Du bist somit in die »Freundschaftsversicherung« von heute ab aufgenommen. Und da ich 

ebenso lebensfroh bin wie Du, hoffe ich, daß wir, ich unterstreiche es, Freunde bleiben dürfen 

und sein werden, bis der natürliche Tod uns begegnet. 

Die Lorbeerkränze habe ich gekauft, und damit Du erheitert wirst, liegt hier die Rechnung bei. 

Jeder mit sieben Mark, macht zusammen einundzwanzig Mark. Ich mache das, erstens, damit Du 

eine Wut kriegst, sie ist nämlich das gesündeste Gegengift gegen Nachdenklichkeit. Zweitens, 

tust Du's gerne, denn Du wirst dadurch das Andenken an eine schöne Zeit meines Lebens, wie 

ich es damals mit den dreien lebte, nicht verlieren. 

Ich meine doch, Du bist gewiß auch der Ansicht, Freunde haben einander alles teilhaftig zu 

machen. Also zahle ruhig die Rechnung. Sonst hätte ja die Unterschrift Deines Briefes gar 

keinen Sinn gehabt. 

Nun, gestern brachte ich den ganzen Tag mit Gräberbesuchen zu, jeder liegt auf einem anderen 

Kirchhof. Einer sogar im Grunewald. Ich mußte immer Autos nehmen, so kam ich beinahe auf 

ebendasselbe, was Du auch zahlen mußt. 

Im Norden liegt mein Freund L., der nie ein Weib berührte. Er versicherte mir dies, und ich 

glaubte es ihm. Aber wahrscheinlich steckte darin eine Art Krankhaftigkeit, die ihm den 

Revolver in die Hand gab. Er saß oft auf der Kneipe und machte ein trockenes Gesicht. Er 

beteiligte sich nicht an den Scherzen der Kneiptafel. 

Nachträglich kann ich wohl sagen, daß ich mich darüber verwunderte. Aber damals fiel mir es 

doch nicht so auf, daß ich ihn darüber zur Rede stellte. Weil er von Zeit zu Zeit so tollustige 

Gazetten verfaßte und sie so ulkig vortrug, dachte ich eher, sein ruhiges Hinhocken beweist eben 

seinen tiefen Humor. Dieses Humors wegen war er mein besonderer Freund. Aber wahrhaftig, 

wenn ich's geahnt hätte, warum er so ruhig war, ich hätte ihm meine Alwine auf die Bude 

geschickt, um ihn gewaltsam zu kurieren von seiner fixen Idee: »er werde bei Vollendung eines 
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bestialischen ersten Versuches ausgelacht«. Bedenke, sich deswegen totschießen?! Notabene! In 

seinem letzten hinterlassenen Brief steht es schwarz auf weiß drin, und warum sollte das letzte 

Wort gelogen sein! Oder war dieser letzte hinterlassene Satz bloß wieder sein toller Humor? Hier 

komme ich zum Stutzen. 

Wenn es ihn gedrückt hätte, daß er mich, seinen besten Freund, aus unbekannten Gründen damit 

belog, daß er Weiberfeind sei? Ich hatte ihn nämlich an diesem Tag von fern eingehängt 

gesehen. 

Jedenfalls die holde Weiblichkeit war sein Verhängnis. 

In Lichtenberg liegt der andere. Von ihm weiß ich gar nichts. Er hat keinen Zettel hinterlassen. 

Ich hatte noch mit ihm die neue Brücke besichtigt, und dabei hatte ich das Wunderbare dieses 

Baues vor ihm gepriesen. Weiter nichts. Ob er vielleicht nachdenklich wurde, daß er nicht genug 

arbeitete? 

Am traurigsten wurde ich im Grunewald gestimmt. Dieser Ort, mitten im Walde! Da wurde M. 

begraben, zehn Jahre später, als er bei mir bis in die Mitternacht hinein, oft bis morgens um drei 

Uhr, Violine gespielt hatte. Er war Schweizer und ein Kunstliebhaber. Das siehst Du daran, daß 

er mir um drei Uhr nachts Geige vorspielte, obgleich ich gänzlich unmusikalisch war. Vielleicht 

war ich deswegen sein auserlesener Freund, weil ich sein Spiel herrlich fand. Nun kam er gerade 

in seinem bürgerlichen Berufe prächtig vorwärts, verdiente Geld wie Heu. Am Tage, wo er in 

den Grunewald hinausfuhr, traf ich ihn noch vor dem Bechsteinsaal – ich kam nur zufällig vorbei 

– und fragte ihn ganz lustig, weil er den Geigenkasten trug: »Ah, Du gibst wohl jetzt Konzerte?« 

Da lachte er herzlich und sagte: »So weit bin ich doch noch nicht.« 

Hatte er vielleicht im stillen den Ehrgeiz, es im Violinspiel so weit zu bringen, daß er öffentlich 

auftreten konnte? Er schätzte seine Liebhaberei immer höher als seinen Beruf. Er schrieb mir 

durch die Post: »damals« (er meinte vor zehn Jahren) »war es doch fein.« Ich las die Zeile und 

hörte ihn den Satz in seinem Schweizerdeutsch reden, da stürzten mir Ströme von Tränen herab. 

Und auch gestern, wie ich vor den Gräbern stand und jedem Deinen Lorbeerkranz schenkte, vor 

seinem Grabe mußte ich wieder laut weinen. Er war gewiß der Unglücklichste, weil er äußerlich 

gar nichts versäumte. Doch innerlich, nach seiner Meinung, versäumte er sein Talent. 

Da Du jedem von ihnen einen Lorbeerkranz weihtest, so durfte ich Dir ihre Geschichte erzählen. 

Es verschlüge auch nichts, wenn das Mitleid mit ihnen ein allgemeines würde. 

So arm wie sie sind viele Menschen. 

Nun, ich wollte ja auch von Dir Dein Urteil hören, ob ich vielleicht doch mit im Spiele war oder 

ein Anstoß zu ihren Taten. 

Es wird Dir auffallen, daß ich jedem von meinen Freunden auf der Straße begegnete. War es 

vielleicht taktlos, was ich zu dem Geiger sagte? Hätte ich die Brücke nicht rühmen sollen? Hätte 

ich ihn nicht eingehängt sehen sollen? 

Innerlich komme ich mir ganz unschuldig vor, aber vielleicht weißt Du mich doch zu rügen, ich 

wäre Dir dankbar, ich könnte mich mehr in acht nehmen. Denn noch einmal, wenn ich etwas 

wäre wie der Tod! –? 

Wenn Du mich ganz frei weißt von Schuld, so will ich Dir endgültig glauben und ganz getrost 

weiter leben und mir das ewige Bangen vor einem Wahngedanken, ich könnte etwas sein wie der 

»Tod«, gänzlich – total – aus dem Kopf schlagen. 

Für diesmal sei es genug, von den Alltäglichkeiten um mich erfährst Du schon morgen. 

Dein Dich treu liebender Freund E . . . 

  

Antwort: 

Lieber Freund! 

Du bist ganz frei von Schuld. Ganz seltsam ist die Geschichte Deines Freundes von der Kneipe. 

Dieses Ausgelachtwerden ist mir nämlich einmal passiert. Nun könnte es doch sein, daß Du ihm 

unrecht tust, wenn Du den hinterlassenen Zeilen nicht vollen Glauben schenkst. 

Aber daß ich Dir's gleich schreibe, meine Freude am Leben ist doch nicht so groß, wie ich Dir 

gegenüber vorgab. Ich schrieb letzthin im Galgenhumor, bloß damit Du nicht trübsinnig würdest, 
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damit ich nicht Schuld an Dir kriegte. Ich merke, Du bist übel daran, mit Deiner Angst. Es sind 

jetzt acht Tage, daß es mir passiert ist, da sah ich sie mit einem andern. Ich war so helle und 

schnelle und suchte mir eine andere, aber es verläßt mich der schleichende Grimm doch nicht so 

recht. 

Nicht, daß Du nun denkst, »da, es ist, seit er mein Freund ist«, es kann ja unmöglich 

zusammenhängen, weil ich hier bin und Du dort. 

Es ist eben scheußlich, daß es Eifersucht gibt und solche Sachen. Das müßte einem ganz Wurst 

sein. 

Lebe wohl!               

Dein treuer Freund H . . . 

Anliegend 21 Mark. 

Telegramm: 

Kopf hoch! beim Teufel! Esel, Schaf, Ochse!! 

  

Antwort: 

»Unser heißgeliebter . . . 

plötzlich verschieden.« 

 

 

Als E. den schwarzen Druck gelesen hatte, trat er unwillkürlich vor den Spiegel und besah sich, 

ob er der »Tod« wäre. 

Er fand nichts und doch kannte er sein Gesicht nicht recht, das ihm aus dem Facetteglas entgegen 

sah. Ueber dem Spiegel kreuzten sich zwei Flinten. Diese waren so auffällig deutlich, daß neben 

ihnen alles zurücktrat. Er wollte sie erlangen, aber er vermochte seine Arme nicht hochzurecken. 

Er war gelähmt. 

 

»Mehr, mehr!« 

Zwei Brüder, Fettle und Jäckle, hatten eine Katze und einen Vater. Alles übrige war ihnen 

Wurst. 

Den Vater konnten sie nicht ignorieren, weil er beiden die Arschprügel verabsolvierte. 

Die Katze – es war ein junges Frühlingswetter, die Schneeglöckchen blühten zum erstenmal – 

lag wohlig gesonnt im Gartenweg vor einer Hecke, weiß und grau mit Rosalippe. 

Die zwei Brüder spielten um einen Baum herum »Specht« mit zwei handfesten, gespitzten 

Prügeln. Sie warfen sie kreuzweise mit den Spitzen in die Erde. Wer des anderen Prügel dabei 

umwarf, durfte ihn zum Teufel schmeißen. 

Fettle war zwei Jahre älter und hatte den dickeren Prügel. Jäckles Prügel fiel darum ständig um 

und wurde von Fettle zum Teufel geschmissen. Jäckle konnte nicht genug hetzen und rennen 

nach seinem fortgeworfenen Specht. Dabei zerkratzte er die kleinen Hände, wenn er den Prügel 

aus der Hecke herauszog. In der Hecke, da wohnte der Teufel, ganz nahe bei der Katze. Jäckle 

blieb geduldig und ließ sich's nicht verdrießen, immer wieder den Prügel aus der Hecke zu 

ziehen. Sagte er einmal: »Werf ihn doch nicht bloß immer in die Hecke!«, Fettle konnte ihn nicht 

zum Teufel schmeißen, als in die Hecke. 

Jedesmal, wenn der Prügel einschlug, hob die Katze erschreckt den Kopf, legte ihn dann wieder 

hinab, wenn die Gefahr vorbei war. Im Genuß des Sonnenscheins konnte sie bloß so lange 

behaglich aus den Augen blinzeln, als der Prügel nicht gesaust kam. 

Das Plätzchen, wo sie in der Frühlingswärme lag, war so auserkoren sonnig, daß sie trotz der 

fortwährenden Beunruhigung zu träge blieb, wo anders hinzugehen. Um so hartnäckiger bestand 

Fettle darauf, die Katze zu treffen, damit sie aufstehen mußte. 

Jäckle schien allmählich die Absicht zu erraten, warum der Bruder immer nach der Hecke warf. 

Er lief nicht mehr hinaus, sondern zeigte seine zerkratzten Hände. 

»Nur noch einmal!« 
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Jäckle gab um des Friedens willen das einemal noch zu und setzte seinen Specht. Fettle hatte ihn 

bald aus dem Boden und schleuderte ihn wohlgezielt, die Katze mußte er treffen, das letztemal 

hinaus. 

Und er traf. 

Die Katze schrie auf und verschwand blitzend im Dickicht der Hecke. 

»Warte nur!« Jäckle ging mit vorwurfsvollem Blick zur Hecke hin und Fettle bohrte seine Hände 

in die Hosentaschen, nachdem er seinen Specht auf den glatt getretenen, den nackt gespießten 

Rasen unter dem Baume hatte hinfallen lassen. Mit befriedigter Gier, aber hämmerndem Herzen, 

lief er von dannen. Auf der Miste, hart an Nachbars Zaun, blieb er stehen, um abzuwarten, ob die 

Katze hin war oder nicht. Von dem erhöhten Standort aus konnte er schnell vollends zum 

Nachbar hinübersetzen, wenn es die Flucht galt. Er sah von weitem zu, wie Jäckle in die Hecke 

wühlte, um die »arme« Katze herauszuziehen. 

Zwischen den beiden Brüdern erschien der Vater aus dem Hause mit dem schneeweißen 

Kopfhaar. Es war Gott aufgefallen, daß die Spechtelei plötzlich aufhörte. 

Jäckles Blicke schwammen sanft zum Vater hinüber, voll Mitleid um die arme Katze, die jetzt 

Arschprügel wert wäre. Fettles Hosen dagegen gaben ihm ein stechendes Gefühl in den 

Schenkeln, als müßte er sie naß machen. 

Zum Glück erschien die Katze mit den Rosalippen lebendig aus der Hecke, von Jäckle zärtlich 

an den Mund gedrückt. Der Vater war kurzsichtig und Gott wollte diesmal seine zarte Kopfhaut 

unter den schneeweißen Haaren nicht zornrot schwellen. 

Da es bloß ein Katzenfell zu betreffen schien, schloß sich das Ausfallstor des Himmels, die 

Haustür, wieder. Aber drüben beim Nachbar brach zugleich ein schwarzer Geist zwischen den 

Ästen der Bäume durch und fiel als plumper Körper zur Erde. 

Das schwarze Vieh schien dem nahestehenden Fettle, der soeben die Katze gequält hatte, wie ein 

Sendbote der Hölle. Er erschrak jäh, wie es flatterte, das Maul aufriß, riesengroß, und krächzte. 

Wie sein sündenbeladenes Gewissen zuerst Furcht vor dem schwarzen Geist empfand, so sah es 

ihn, nachdem die Himmelstür wieder zugefallen war, allmählich als deutlichen Schreiheld und 

Raben an. 

Ein Rabe! Es war doch kein Spuk! 

Ein wirklicher Rabe konnte beim Nachbar erbeutet werden. Fettle kletterte über den Zaun und 

bald hinter ihm Jäckle, der seine Katze aus den Retterarmen hinabrutschen ließ. 

Wer packte ihn zuerst an? Wer wagte es, das Vieh mit den runden Stielaugen und dem 

weitaufgerissenen Krächzschnabel, mit den gesträubten Kopffedern, mit den schlagenden 

Flügeln anzurühren? 

Beide standen ratlos davor. 

Fettle fühlte immer noch eine gewisse übersinnliche Erscheinung in dem Raben, und für Jäckle 

war, so geschwind in die Nähe gerückt, ein Rabe, ein lieber Rabe, doch ein exotisch fremder 

Vogel. 

Zwischen den Zaunlatten streckte die Katze den Kopf hindurch, kroch auch zum Nachbar herein, 

schritt auf den Schreier zu, strich dann aber ab, in einem Bogen um ihn herum. 

Es war klar, hier war den Brüdern etwas geboren, das ihnen nie mehr Wurst wurde. 

Die Reihenfolge war jetzt: »Rabe, Vater, Katze.« 

Mit den Füßen zum Hüpfen veranlassend, deichselten sie das Vieh schließlich auf das eigene 

Grundstück, indem sie es zwischen den Zaunlatten hindurchzwängten. 

Der Rabe schrie und krächzte aus vollem Halse, immer weiter, bis sich der Himmel auftat und 

Gott Vater zu ihm herauskam. 

»Oh, oh, was willst du hier?« sprach dieser zu dem Schreier. 

»Ich habe entsetzlich Hunger,« lärmte der Rabe. 

»Da kann man ja abhelfen.« 

Fettle und Jäckle gerieten in höchste Ekstase, sie zerwühlten den Grasboden und zogen mit den 

Fingern Würmer, so viele es nur gab, aus der Erde. Und ihr erfahrener, weiser, guter Vater 

stopfte sie dem Tier in den Schlund. So war es gut. 
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»Mehr, mehr!« 

»Warum schreit er denn immer weiter?« frugen sich die Brüder. 

»Mehr, mehr! Versteht ihr denn nicht?« Der Vater konnte rabisch, großartig. Die Brüder wühlten 

nach Würmern und der Rabe schrie immer weiter: »Mehr, mehr!« 

Der Rabe fraß wie ein Scheunendrescher. 

Damit war er eingeführt, und es schien ihm recht, der Rabe erklärte: »Hier bleibe ich.« Er hüpfte 

in den Himmel hinein, die Treppen hinauf, bis oben hinauf in die Bodenkammer. Dort richtete er 

sich seine Klause ein. Ab und zu krächzte er zum Dachladen hinaus: »Mehr, mehr!« Dann 

stiegen die Brüder, auch der Vater mit ihnen, hinauf und stopften ihn voll. Bald hatte er sich so 

weit erholt, daß er vom Dachladen aus in den Garten herabflog. Wenn er dann »Mehr!« schrie, 

brauchte man nicht mehr Treppen hinaufzusteigen. 

Die Katze führte in der Zeit ein recht verlassenes Dasein. Sie schien vor Gram blind zu werden. 

Es war eigentümlich, seit der Rabe da war, bemerkte man, daß die Katze alt wurde. Wenn sie auf 

den Hocker, wo sie immer früher gesessen hatte, hinaufspringen wollte, hopste sie, fast 

regelmäßig, daneben. 

Fettle konnte die Katze, weil sie oft so hilflos täppisch war, nun vollends nicht mehr ausstehen.  

Da ging das Gerede: »Wenn eine Katze aus der Höhe zu Boden fällt, so fällt sie stets auf die 

Füße.« Die Katze kniete eines Tages draußen vor dem Fenster auf dem schmalen Fenstersims, 

bei offenem Fensterflügel. Dies sah zufällig Fettle. Er ging hin, schloß das Fenster und die Katze 

stürzte, obwohl sie sich anklammern wollte, in die Tiefe. 

Wieder hämmerte Fettles Herz. Mit Scheu sah er hinab, er traute sich kaum, die tote Katze 

anzusehen. 

Aber wirklich, die Katze war auf die Füße gefallen und lebte. Der Rabe machte sogleich von 

hinten einen Angriff auf sie, die sich langsam hinschleppte. 

Jäckle lachte wohl über den Raben, er fand sich aber noch einmal zu der alten Katze hin und riß 

sie an sich, aus Erbarmen. 

Fettle aber und der Rabe, die fühlten gleich. Der Rabe bekam zur Belohnung dafür, daß er die 

Katze, die auf die Füße gefallen war, noch obendrein in das Fell pickte, einen dicken Wurm. 

Es kam vor Gott, und Fettle empfing Arschprügel. 

Der Rabe hockte sich tröstend auf den Rand des Regenfasses, in welches Fettle hineinheulte, und 

raunte ihm zu: »Die Katze wollen wir schon hinmachen.« 

Fortan war Verschwörung gegen die Katze, obgleich sie keine Schuld hatte als die, alt zu 

werden. 

Für den Raben bot sich zur Katzenplage eine feine Gelegenheit. 

Obgleich das Gartenland groß war, lieferte es nicht genug Würmer für den Raben, und man 

begann, ihm zugleich mit der Katze die Abfälle der Mahlzeit zu kredenzen. 

Gewöhnlich wurde die weite niedere Schüssel vors Haus gestellt, und wie Katze oder Rabe dazu 

kamen, so hielten sie eben Tisch. 

Das schwarze Federvieh sah stets gemütvoll zu, wie die Katze zur Schüssel lief. Sobald sie aber 

einen Bissen genommen hatte, hüpfte er, Hans Stelzbein, hin und pickte sie in den Schwanz. 

Dann, wenn sie noch nicht wegging, kriegte sie einen Hieb auf den Kopf. Ging sie dann, 

genügend belehrt, so drückte er sich den gesamten Inhalt der Schüssel in den Hals, hüpfte damit 

weg und versteckte, indem er es wieder hervorquorkste, das Mittagessen in Löchern im 

Grasboden, die er sorgsam mit Blättern zudeckte. 

Er wollte eben alles für sich. Jäckle dachte manchmal und sprach es: »Wer alles will für sich 

allein, wird in der Not verlassen sein.« 

Aber wie würde über ihn Not kommen können, dachte der Rabe, denn er war der Liebling beim 

Vater im Himmel und kriegte alles. 

Ging er hie und da durch, im Wahn, draußen noch Besseres zu finden, so kam er gewiß wieder, 

wenn er das weiße Haupt Gottes von weitem nur leuchten sah. 

Fettle billigte des Raben Handlungsweise an der Katze vollständig, begriff aber dennoch 

schlecht, daß sein Schildbürger zuweilen untreu wurde und entfloh. Dabei hatte er doch ein 
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wahrhaftiges Herrenleben. Sogar wenn der Vater seine beiden Söhne zu ernstem Unterricht in 

den Grammatiken der alten Sprachen versammelte, durfte der Rabe auf dem grünen Tisch sitzen 

und erntete nur heiteres Lob, wenn er mitten in die Regel ins Buch schiß oder dem Vater seinen 

goldenen Ehering anpickte. Immer durfte er seine Hanswurstiaden aufspielen. Wenn der Vater 

durch den Garten schritt, den langen Flaus mit hinten nachschleifender Troddel, so wollte er sich 

daranhängen, und mit Wohlgefallen und Entzücken gewährte man es ihm. Aber so war er, oft 

mitten im Scherz fiel es ihm ein, auszubrennen und auf die hohe Pappel am See zu fliegen. 

Bestimmt war er jedoch anwesend, wenn er die Katze plagen sollte. Das fand Fettle als seinen 

schönsten und teuersten Zug. Wenn der Rabe von hinten heranhüpfte und die Katze pickte, so 

wünschte er nur immer, daß sein scharfer langer Schnabel eines Tages wie ein Dolch in das Herz 

der Katze stieße, damit er endlich das Vieh mit dem weiß und grauen Fell nicht mehr sehen 

müßte. 

Worauf sein Haß gegen die Katze eigentlich beruhte, konnte Fettle nicht aussprechen. Er konnte 

sie eben nicht leiden. Vielleicht verhinderte die Katze sein Interesse an der Weiblichkeit des 

Hauses, insofern, als sich die ganze weibliche Liebe auf die Katze richtete. 

Doch leider bis zum Herzstoß oder zum Stoß in der Katze ihre Augen kam es nie. Auch 

verreckte die Katze nicht von selbst. 

Wenn einmal an einem Tag die Katze nicht zu Tisch kommen wollte, so schleifte sie Fettle 

herbei, damit sie nicht »zu kurz« kam. Jäckle schnitt es oft wehmütig in die Seele, daß der Rabe, 

den er um seiner Scherze willen auch so heiß liebte, die unschuldige, taube, halbblinde, alte 

Katze so plagte. Er wartete schon immer auf dem Regenfaß, dessen offenes Wasser er gewandt 

überhüpfte, bis die Katze herbeigeschleift war. 

So stürzte er sich eines Tages mit ausgebreiteten Flügeln herab und flog scharf auf die Katze los. 

Es war ein bulgarischer Angriff. Er riß der Katze ein gutes Stück Fell aus, so daß sie gequält 

aufschrie und flüchtete. 

Wie Fettles Herz ob dieser Grausamkeit stärker klopfte, so trug Jäckle das Stück Katzenfell vor 

den Vater. 

Dieser kam heraus und kümmerte sich um die Sache. »Wie steht es?« sah er den Raben an. Der 

Rabe schrie »Mehr, mehr!« und quorkste das ganze Mittagessen in den Kropf. So sah man klar, 

daß neben diesem Egoisten die Katze unmöglich wurde. Fettle befehlen, die Katze dem Raben 

nicht mehr zuzutragen, wäre wenig pädagogisch gewesen. Dieses Gebot hätte er zu leicht 

übertreten. Was blieb übrig? 

Die Katze aus der Welt zu schaffen, wurde beschlossen. 

Wo war ein Scharfrichter? 

Der Vater ermittelte ihn im Müller. 

Draußen auf der Wiese, eine Viertelstunde weit, klapperte seine Mühle. 

Fettle erbot sich, die Katze dem Müller hinzuschaffen. 

Alles Weibliche im Hause weinte, wie die Katze so geduldig und still in den offenen Korb 

hineinsaß, in welchem sie Fettle zum Müller trug. Nur Fettles Herz wallte in höchster Erwartung, 

wie die Katze sterben würde. 

Aber ganz allein behagte ihm der letzte Gang mit der Katze auch nicht. Jäckle, kein Arg im 

Herzen, mehr beigegeben als Vollstreckungszeuge, begleitete seine arme Katze. Der Rabe 

hockte sich auf den Gartenzaun und schaute beiden nach, wie sie die Katze wegtrugen, in seinem 

Bauche verdaute er »Mehr, mehr.« 

»Guten Tag, Buben.« 

»Guten Tag, Herr Müller.« 

Weiter keinen Umstand, nahm der Müller die weiß und graue Katze, packte sie an den 

Hinterbeinen, diese zusammenpressend. Als sie sich zurückbäumen wollte und um sein 

Handgelenk surren, trat er ihr mit dem rechten Fuß schnell auf den Kopf und streckte die Katze 

mit angestrengter Kraft auf die doppelte Länge. 

Fettle hörte das Krachen der Kreuzknochen und Jäckle zitterte seine Seele. Beide scheuten vor 

dem Müller. 
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Ohne sich weiter um der Katze gehabte Not aufzuregen, rannte der Müller mit der Katze dem 

Mühlrad zu und warf sie hinein. 

Fettle rannte mit und hörte die Wasser stürzen und tosen. Es klapperte die Mühle. Sie mahlte, das 

Rad die Katze und der Mahlgang das Mehl für das ganze Dorf. 

Jäckle sah seinen Bruder bang an, wie er ins Rad nachschauen konnte. Miteinander schritten sie 

schweigend beide dem Hause zu. Der Rabe brüllte ihnen entgegen: »Mehr, mehr!« 

Das erstemal überhörte man ihn. 

Es kamen ein paar schweigsame Tage zwischen den beiden Brüdern. Wenn der Rabe brüllte, so 

mußte sich der Vater um ihn kümmern. Doch mit der Zeit heilte die Wunde in den Knabenherzen 

und der Rabe trieb wieder seine alte Lust. Mit recht tollen Narrheiten vertrieb er schnell die 

letzte dunkle Wolke aus den Brüdern. Und je mehr der Katzenmord vergessen wurde, desto innig 

lieber wurde man wieder dem Raben, der doch als liebendes Tier im Hause geblieben war. 

»Mehr, mehr!« schrie er, und man beachtete es bald wieder allgemein, namentlich weil er sein 

»Mehr, mehr«jetzt noch viel aufdringlicher krächzte als früher. 

Nach jedem Mittagessen erhielt er seinen Fraß, ganz für sich allein. Es schien ihm recht zu 

behagen, ohne die Katze, denn er flüchtete seltener oder gar nicht mehr. 

Solange die Katze dagewesen war, wartete er in aller Geduld auf seinen Fraß. Jetzt aber, als er 

allein war, erwartete er ihn mit größerer Unruhe. Fast regelmäßig erhob er jetzt, als seine 

Fütterung herankam, ein lärmendes Geschrei: »Mehr, mehr!« Seine Ungeduld wuchs täglich. 

Offenbar, weil die Katze nicht mehr da war, fürchtete er, man könnte ihn vergessen. Die Katze 

hielt er also doch für so hoch bewertet, daß er sicher war, um ihretwillen nie vergessen zu 

werden. Das war das einzige, weswegen er die Katze vermißte. Aber diesen Fehler konnte er 

durch immer aufdringlicheres Geschrei ersetzen. 

So trieb er es in seiner Ungeduld so weit, daß er schon »Mehr, mehr, mehr!« krächzte 

unaufhörlich, als man drinnen erst die Mahlzeit begann und noch gar kein Drandenken an ihn 

sein konnte, da er den Überrest bekam. 

»Er soll warten,« meinte der Vater. Und Jäckle erinnerte sich der Katze, wie der Rabe ihr immer 

alles weggefressen hatte, jetzt sollte er nur ein wenig zappeln, bis er etwas bekam. Und er sprach 

weise: »Wer alles will für sich allein, wird in der Not verlassen sein.« »Verlassen sein«, warum 

soll ein Rabe verlassen sein, dachte Fettle und brachte seinem Schreihals einen 

Beruhigungsbissen voraus hinaus. »Dann aber schweig!« sagte er zum Raben. 

Der Rabe empfing diese Vorkost mit höchlicher Dankesfreude, er flog rasch mit dem Bissen auf 

das Regenfaß, wo er geduldig zu warten früher gewohnt gewesen war. Er schwieg wirklich. Mit 

dem Bissen beschäftigte er sich auf der scharfen Reifenkante des Fasses. Es war ihm das Fressen 

über dem Wasserspiegel ein ganz neuer, köstlicher Genuß. 

Fettle war satt und dachte kaum mehr an den Raben. Wenn er dann wieder schrie, wollte er zu 

ihm hinausgehen. 

Aber es blieb still. 

Wollte er gar nicht »mehr«? Man mußte einmal nachgucken. Die beiden waren gespannt, wie er 

sich heute benahm, wo die Unregelmäßigkeit der Vorfütterung gewesen war. Wie erstaunten sie, 

als kein Rabe zu sehen war. Nirgends. Er war wohl ausgerissen. 

Oder war er versteckt? Sie suchten überall. Sie riefen ihn beim Namen: »Hänsel, Hänsel!« Es 

war nutzlos. Der Vater mußte im Garten recht auffällig promenieren, um den Raben durch das 

Mittel seines weißen Haupthaares zur Umkehr zu bewegen. Es war nutzlos. 

So war er wohl endgültig ausgerissen. Aha! Man wollte es klug wissen. Der Schlaumeier hatte 

deswegen sein Essen früher wollen? 

Aber nein. Als Jäckle zufällig am Regenfaß vorbeirannte, kam ihm der Wasserspiegel so seltsam 

ins Gesicht. Er sah näher hin und erblaßte jäh. Im Faß schwamm der Rabe, tot, mit 

ausgebreiteten Flügeln. 

»Fettle! Fettle! Vater Vater! Alle! Alle!« 
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Alles kam herbei und sah den lieben Raben schwimmen. Ein herzzerreißendes Klagen und 

Weinen hob an. Fettle, der gegen die Katze solch ein hartes, tränenloses Folterherz gehabt hatte, 

er mußte viele, viele Tränen weinen. 

Beide Brüder verwünschten ihr Mittagessen. Wären sie nur beim Raben geblieben, dann wäre er 

nicht ertrunken! Wie konnte er aber nur ertrinken? Auf dem Fasse hockte er ja immer und hüpfte 

sogar mit Vorliebe von Rand zu Rand. 

Freilich hatte er dort gesessen, aber nie hatte er dort gefressen! Wer wollte das wissen? Der 

Vater, der alles auf der Erde wußte, sprach es. 

Jäckle staunte ihm wie Gott selber träumend mit nassen Augen ins Gesicht. 

»Wahrscheinlich, wenn der Rabe der Katze etwas gegönnt hatte, wäre er nicht ertrunken!« 

Fettle starrte auf den toten Raben, es gab ihm beim Schluchzen heftige Stöße. – Warum? Wenn 

die Katze noch da wäre, wärest du wirklich nicht ertrunken? – 

Oh! Jäckle wollte es einleuchten, wie es zusammenhing. Früher hatte der Rabe immer geduldig 

gewartet. Ja, ja, er war verlassen und in Not gekommen, ohne die Katze. Niemand war bei ihm, 

als er im Fasse zappelte. Was hatte er von dem Bissen, der seinen heißen Magen beruhigte! 

Ja, du Fettle! Dein Rabe! So fühlte Fettle die Blicke auf sich gerichtet. Daß er beim Fressen starb 

und gerade Fettle dazu mitgeholfen hatte, schien so schicksalsgewollt. Es war wie ein leises 

Bedenken bei allem Weinen und Schluchzen um den Liebling. 

Fettle rannte herum, ballte die Fäuste vor Wut. Er hätte der Katze einen noch viel grauenvolleren 

Tod gewünscht. Dann rannte er wieder an das schreckensvolle Wasserfaß. War denn der Rabe 

wirklich tot? 

Wahr, er war tot, er blieb tot, und es mußte sein, um der Katze und Fettles willen. Mit Grausen 

mußte er sehen, daß auch der Geliebte wie jene im Wasser lag. Wie die Katze damals in des 

Mühlbachs Tiefen verschwand, wie der Rabe mit seinen schwarzen Flügeln auf dem Wasser 

ruhte, wie prägte es sich ihm ein! 

Und nicht einmal anzurühren wagte er den Raben. Nur der Vater, der mit seinem weißen Haupte 

eine Zaubergewalt über den Raben ausgeübt hatte, offenbar weil er ihn damals, als er 

abgehungert vor die Himmelstür gekommen war, zuerst geätzt hatte, der Vater legte auch die 

letzte Hand an ihn. Er grub das Grab, hob den Raben aus dem Wasser und legte ihn hinein. Fettle 

konnte dabei nichts mehr tun als bloß tief und erschüttert aufschluchzen. 

Jäckle half seinem Fettle gern bei seinem erschütternden Weinen am Grabe des Lieblings.  

 

Hippodrom. 

Hippodrom ist eine Reitschule. Zusammengesetzt aus hippos = Pferd und Dromedar = Kamel. 

Hippodrom ist eine Dame. Pferdekamel oder Reitschule? 

Sie wohnt im Boarding-House. 

Seht, wie unglücklich sie in den Räumen ihres Appartements umhergeht. Sie strauchelt am 

Smyrna, sie will Luft holen und kriegt sie nicht. Zwei Kisten fetter Speck liegen auf ihren 

Brüsten. Ihr Teint ist allein brauchbar, alles andere ist gleich wie bei der Base, beim Nilpferd. 

Das Rennen ist abgesagt. Heute ist Empfang eines anderen Herrn. Der Liftboy hat ihn bereits im 

Käfig und Hippodrom ist sehr erregt, denn sie fühlt »nur noch wenige Stunden Leben«.  

Der Besuch ist höchst notwendig. Sie geht ihm entgegen. Natürlich ist es ein Herr, der mit 

geschäftskundiger Evolvente Hippodrom am Arme führt. Sie ist sehr schüchtern und war schon 

gewohnt gewesen, es nicht mehr zu sein. 

Drum war es auch ein Arzt. 

Nur sein sachverständiger Blick vermochte ihr Verlegenheit zu bereiten. Und sie standen nach 

einer halben Minute bereits im Boudoir, eben in dem Raum, wo Damen tun, was sie belieben, 

wenn sie allein sind oder mit dem Geliebten. 

Natürlich wäre es im Interesse einer genauen Feststellung besser, wenn sich Hippodrom keinen 

Zwang antun würde und sich allen Zwangs entledigen würde. »Gelt, es ist besser.« Der Arzt 

äußert es geniert in der muckenfrechsten Absicht. Er will nämlich keine Dame beleidigen und 

auf Bestimmtes verzichten. 
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»Wissen Sie, für Nüsse in der Schale habe ich keine Prädilektion,« meinte er. 

Hippodrom, man hat sie noch nirgends gemalt gesehen, weil die Maler »Stümper« sind, nach 

ihrer Ansicht, steht bald in delikaten Konturen. Der Arzt naht den Tastsinn auf den Fingerballen 

und stellt fest: »nur noch wenige Stunden Leben«, wenn hier nicht sofort per Rohrpost 

eingegriffen wird. – 

Eine Firma, welche sich mit der Entfettung der gesamten Menschheit beschäftigt, ist wie 

gepfiffen zur Hand. Noch am Abend wird eine Bestellung auf siebenunddreißig Brunnen 

ausgeführt. Noch vor zehn Uhr abends sind sie bereits malerisch im Kreise aufgestellt. 

Hippodrom hatte sich vorgestellt, Brunnen seien Pumpmaschinen, nun waren die Brunnen 

winzige Pulverchen. Sie waren alle umfangreich etikettiert und verkapselt. 

Da war der erste Brunnen, welchen Hippodrom enthüllte, bestimmt »zur Entfettung des 

Magens«. 

Herzverfettung hatte der Arzt gesagt. Sie verzweifelte und enthüllte die Brunnen rasch 

nacheinander, keiner für das Herz. Schweißperlen rollten das Euphrattal hinab. Wo war der 

Brunnen für das Herz? Sie platzte vor Atemnot beinahe wie ein überheizter Ofen.  

Sie ordnete zornentbrannt an, daß alle die schwindelhaften Brunnen das Lokal zu verlassen 

hatten, sie öffnete das Fenster und wollte »die Brunnen« hinausfracken. Als ihr die Nachtluft 

oben hineinschlüpfte, hatte sie das Gefühl wie bei einem Vorzünder. Es explodierte etwas in ihr, 

worauf ihr Herz plötzlich eine rasselnde Tätigkeit aufnahm. 

Draußen war es Nacht, die Baumallee mit den Straßenlaternen; wenn sie hereinblickte, glotzte 

sie Brunnen an, nichts als Brunnen. 

Der Arzt hatte gesagt: »Nur noch wenige Stunden Leben.« Wenn das Rasseln ihres Herzens das 

Ende war, im Geiste gab sie schon den Geist auf. 

In der Verzweiflung nahm sie den nächsten besten Brunnen. Das heißt, sie verläpperte eine 

Tablette mit einem Glase Wasser und trank es hinab. 

Aha! Das entfettete. Zunächst freilich mußte sie nach Luft ringen, aber nach einer Weile wartete 

sie auf die Fettschmelze wie auf den schmelzenden Schnee. Der Trunk schuf ihr spürbares 

Behagen. 

Sie schickte sich an, die Brunnenreklamen einmal nacheinander zu studieren. Das gab eine neue 

Überraschung. Einen direkten Herzbrunnen schien es nicht zu geben. Ein Brunnen schrie: 

»Darmkatarrh«. Einer »Verstopfung«. Ein dritter, vierter: »Blutandrang im Unterleib«, 

»Leberschwellung«. »Gicht«, »Rheumatismus« und »Frauenleiden«. 

Ob sie die Krankheiten alle hatte? Frauenleiden, ja, die hatte sie, sie fühlte sich so grenzenlos 

unglücklich. Und nach Befragen vom Konservationslexikon mußte sie entdecken, daß sie 

tatsächlich mit allen den Brunnenleiden behaftet war. 

Sie ordnete sorgfältig auch alle übrigen Brunnen dem Alphabet nach und entwarf sich einen 

sorgfältigen Angriffsplan auf ihr Körperfett. 

Sie war mit zwanzig Jahren so ein schlankes Füllen gewesen. Wie sie sich nun umsah und die 

Brunnen sie anlachten und ihr zunickten, träumte sie sich ihre Wohlgestalt aus, die sie 

zurückerlangen würde. Sie wollte sich durch sinnvollen Gebrauch so gestalten, daß nur auf 

besonderen Teilen noch einiger Nachdruck blieb. 

Jetzt bin ich so. So war ich. So werde ich mich bringen. 

Sie nahm einen Bleistift zur Hand und zeichnete diese drei Figuren unter Benutzung des Spiegels 

und alter Photographien auf ein Blatt Papier. Auf dies Blatt Papier legte sie einen schwörenden 

Finger. Die Brunnen der ganzen Welt sollten versiegen, wenn es ihr nicht gelang. 

Der Arzt hatte ihr genaue Vorschriften über die Mahlzeiten noch dazu gegeben. Der Brunnen für 

Verstopfung wurde zuerst angewendet. In der Hinsicht mußte einmal Bahn gebrochen werden. 

Zehn Tabletten für heute nacht waren nicht zu viel. 

Wie wollte sie die Welt überraschen! Ihre Freunde, die sie schon mehr roh behandelten, sollten 

einmal kuschen. 

Ein neues Leben wollte sie erbauen. Darum vor allem das Schild am Entree herabgerissen! 

Morgen wurde das durch ein Pseudonym ersetzt. 
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Die Boarding-House-Leitung wurde verständigt, daß Hippodrom ausgezogen sei und hier eine 

Kleopatra wohne. 

Der Entwurf war vorzüglich, die Durchführung geschah mit äußerster Energie. 

In der ersten Nacht wurde ihre Nachtruhe recht häufig gestört. Aber es verdroß sie nicht. Nur so 

war das Ziel erreichbar. 

Ihre Zeichnung heftete sie mit Reißzwecken neben den Spiegel, um das Ideal nicht aus den 

Augen zu verlieren. 

Nach vier Wochen! Wenn sie ihre Freunde je zu Gesicht gekriegt hätten! Wie hätten sie 

gestaunt! Kein Gletscher schmilzt so rasch. Hippodrom konnte bereits wieder zwischen die 

Stützen der Salonsessel sitzen. Sie vermochte, Seil zu hopfen. 

Als Schulmädchen war sie Seil gehopft! Und wie! Diesen Sport vermochte sie wieder 

aufzunehmen. Im Boarding-House begann eine Turnerei, daß jedermann zu erraten glaubte, 

warum die Dame »Hippodrom« genannt wurde. Sie war vom Zirkus und ihrer Dimensionen 

wegen wahrscheinlich entlassen worden. 

Kleopatra-Hippodrom war aufs höchste befriedigt. Ihr Arzt begann sie schon weniger aus den 

Augen zu verlieren, es eröffneten sich Perspektiven, denn er war Junggeselle. Sein 

Entfettungsobjekt machte den Eindruck großer Fähigkeit zu vollendeter Schönheit. 

Nach sechs Wochen prüfte Hippodrom doch einmal ihre Umrisse, ob sie eigentlich mit einigem 

Glück ihrem Ideal zustrebte. Mit Skepsis bemerkte sie, daß gerade dasjenige, was am 

unnötigsten war und unschönsten, am wenigsten abschmolz, eine gewisse vordere verschwartete 

Lagerung, wo hingegen die hintere zu sehr in Abnahme geriet. 

Wohl oder übel mußte ihr neuer enger Freund, der Arzt, konsultiert werden. 

Er kam. »So, so. Ja, ja. Das wollen wir so machen. –« 

Der Inhaber einer Brunnenfirma überzeugte sich auch selber von der windschiefen Bahn, auf die 

man bei Verfolgung des Fetts gekommen war. 

Es galt, einen Brunnen zu finden, der bei Schonung aller anderen Körperteile nur die vorderen 

Lagerungen entfernte. 

Aber, o Jammer, es entstand eine überlappte Hängung, daß Hippodrom wünschte: dann lieber 

wieder fett! 

Der Arzt kam und wischte die Nase. Was tun? Messer! Wegschneiden! »Geht das?« Hippodrom 

zitterte um ihr Leben, sie hielt den Freund für einen Schurken, der sie nur zu Studienzwecken 

à la Clinique mißbrauchte. 

Sie glaubte ihm nicht mehr. Eines Tages, noch vor Abschluß der Kur, rannte sie stürmisch ans 

dem Hause, sie wurde gesehen und eine Hetzjagd mit Auto begann nach ihr, die sich unter dem 

Pseudonym bisher verborgen hatte. 

In der medizinischen Klinik verlor man ihre Spur. Mau schüttelte die Köpfe. »Hippodrom alias 

Kleopatra war übergeschnappt.« 

Wenn nicht, so wußten die Freunde wenigstens, daß ihr Hippodrom noch existierte. 

Die strategisch wichtigsten Appartements im Boarding-House wurden gemietet, Hippodrom bei 

Gelegenheit gemeinsam abzufangen. 

In der Klinik, der Geheimrat meinte: »Wegschneiden.« 

»Ohne Lebensgefahr?« wimmerte Hippodrom. 

Am nächsten Tag lag ihr Bauch auf der Freibank. Beinah. 

Hippodrom, nein Kleopatra, kam nach Wochen ins Boarding-House zurück, mit einer breiten 

Naht über die Gefilde. Aber sie war brillant schlank. 

Die Freunde monokelten! »Kaum zu glauben!« 

Sie wetteten, wer zuerst in die renovierte Burg Bresche schießen würde. 

Dem Frechsten gelangs. Kleopatra schwor, nicht Hippodrom zu sein. Aber man glaubte ihr nicht. 

Sie trug einen Schleier über der Naht. Wenn den einer lüften würde, den würde sie zum Fenster 

hinauswerfen. 

Es wagte keiner, denn sie fauchte dann furchtbar. 

Ihre Schönheit hatte sie gerettet, aber von den alten Affen kam sie nicht los. 
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Hippodrom wurde melancholisch. Sie bemühte sich mit ihren Reizen nach neuen, solideren 

Männern. Warum gelang es ihr nicht? 

Wenn sie tatsächlich auszog? 

Es ging nicht weg von ihr. Wer war sie? Warum blieb sie Hippodrom? 

 

 

Der Hundsbiß. 

Die neueste Kolonie in der Umgegend von Berlin heißt »Imwalde«. 

Der Name wird noch vom Landrat geprüft, aber es ist kein Zweifel, daß auch dieses . . walde 

genehmigt werden wird. 

Es ist kein Spekulationsterrain, denn man spekuliert hier nur auf die Einsamkeit. Durch beinahe 

undurchdringlichen Wald gelangt man dahin. Der Weg ist gerade so breit, daß ein Jagdwagen 

hindurch kann. Die Insassen müssen sich nur hie und da unter den Ästen ducken, damit sie nicht 

nacheinander wie Absalom an den Bäumen hängen. Der Wald lichtet sich plötzlich in eine freie, 

ausgeholzte Bodenkultur. Unter dem Waldesdickicht ist man wie durch unterirdische Höhlen 

hier herausgeschlüpft. 

Man dünkt sich mitten in China. 

Ein gelbes Gärtnereigebäude erhebt sich aus einer neun Morgen großen Umzäunung. Und dieses 

Gebäude ziert ein Turm ganz chinesischen Stils. Innerhalb des Zaunes ist der Boden klarer 

Sandboden, eine Bepflanzung ist von weitem schwach erkennbar. Außerhalb wieder der gleiche 

eintönige Kiefernwald, undurchdringlich wie der, welchen man hinter sich hat. Doch ist vom 

Koloniekopf aus, welchen die Gärtnerei darstellt, wenigstens eine breite Gasse geradeaus mitten 

durch die zukünftige Kolonie ausrasiert. 

In dieser Straße sieht das Auge in der Ferne noch ein weißes niedriges Stallgebäude. Damit ist 

aber »Imwalde« dann erledigt. Das ganze andere ist noch Kiefernwald. 

Der Interessent kehrt trotzdem nicht gleich wieder um, sondern er schreitet auf den chinesischen 

Turm zu, die Hoffnung im Herzen, seine Zukunft wenigstens auf einen Plan gezeichnet beginnen 

zu können. 

Da ändert sich das Bild mit einem Schlage. Der Interessent wird sofort zum willkommenen 

Freund und selbstverständlichen Käufer. Die ganze Kolonie »Imwalde« ist fröhlich im Hause 

beieinander. Viele haben sich angekauft, aber keiner denkt auch nur von ferne daran, das 

erworbene Land zu kolonisieren. In dem Gestrüpp des Waldes würde man sich nur die Kleider 

zerreißen und Dornen in die Hosen sitzen. Es würde nur die Einsamkeit stören, wenn man in 

dem Wald mit der Axt vorginge. Man ist viel bequemer Landbesitzer und lebt auf Kosten, 

jahraus, jahrein, des Kolonieerfinders und Gründers, des mutigen Pioniers, der umfangreichen 

Frau Justizrätin. 

Die Frau Justizrätin erglänzt freudig, wieder einen »Käufer« begrüßen zu können, und der 

Chorus der »Imwalder Siedelung« stimmt (Hühnerknochen im Maule) noch freudigeren 

Willkomm an. Man ist sofort mit allen bekannt. Da ist der Herr Justizrat, welcher zu lachen, hier 

der Sohn, welcher überzeugend zu reden, dort die Tochter, welche die Schmorhand zur Reklame 

an die Schürze abzuwischen hat, Herr Mollkopf, welcher soeben neun bis zehn Morgen bis 

hinaus zum Siebenbürger Weg erworben hat, alles für vier Mark die Rute, Frau Mollkopf, eine 

angenehme warme Erscheinung, und beider blendende Tochter mit goldenem Gelock, ein Neffe 

der Frau Justizrätin, welcher, obgleich er es sonst Fremden nie tut, auch mit die Hand gibt, ein 

Diener, welcher durch die Küche streicht wie ein langschwänziger Kater, ein Herr Maß endlich 

in einem feinen Schneideranzug, der »Vertreter«. 

Es ist so ein herrlicher Frühlingssonntag, der Interessent hat seine Frau und seine Kinder schon 

mitgebracht, auch das Dienstmädchen ist schon dabei. Es wird ihr gewiß hier draußen gefallen, 

wenn es auch keine Metzger- und Bäckerläden gibt, keine Vergnügungssäle und dergleichen. 

Aber lockt nicht der Diener hier? die herrliche Kurluft? Bierflaschen stehen da, eisig kalt ohne 

Zuhilfenahme von Eis, alles schmiert vereint Brote und belegt sie. Daß die Neugekommenen ja 
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von der weiten Reise keinen Schaden nehmen und, was die Hauptsache ist, nach dem Essen 

gleich kaufen können. 

Man spricht nur: »Wenn Sie dann hier wohnen!« Und wahrhaftig, warum soll man nicht wie 

Mollkopfs auch hier wohnen können? Es ist einem zumute wie angekommen bei einer guten 

Tante, man legt Mantel und Stab von sich, entledigt sich aller Lasten, sitzt da wie verwandt, 

längst hier zu Hause. »Haben sie einen Bebauungsplan?« 

»Es ist alles felsenfest und beim Herrn Landrat, aber wir haben das gar nicht. Herr Maß, sehen 

Sie, ach Sie haben in ihm einen wohlbewanderten Kolonisten, er hat schon einmal wo anders 

eine Kolonie ins Leben gerufen, er ist mein Vertreter,« spricht die Frau Rätin.  

»Haben Sie eine Wasserleitung?« 

Es erhebt sich ein staunendes Lachen, daß man eine Wasserleitung sucht. »Draußen steht der 

Brunnen. Wenn Sie einmal da wohnen, holen Sie einstweilen bei uns das Wasser. Wir zogen 

vorigen Sommer täglich dreihundert Eimer Wasser. Nein, darüber braucht es keine Schmerzen.« 

Aber, es könnte doch sein, daß man sich eine Druckpumpe anschaffen müßte?!« 

»Dann machen Sie ein Reservoir, und dann haben Sie auch stets Wasser.« 

Es geht alles so einfach, daß man sich beinahe fragen möchte, warum nicht alle Menschen 

irgendwo in die Erde stoßen und sich bei kühler Quelle niederlassen. »Das Essen beziehen Sie 

von uns, Milch, alles; leben wir etwa schlecht?« – In der Tat, sie essen alle so stark, daß sie die 

Hüften weiter gürten müssen. Insbesondere die Frau Rätin, welche auch im Winter in ihrem 

selbstgezimmerten Hause gewohnt zu haben behauptet, ist eine wahrhafte Reklame für 

Koloniewohlstand. 

»Auf Gas und elektrisches Licht werden Sie doch verzichten?« wird mit einem gewissen Hohn 

auf die überwundenen Bequemlichkeiten der hinter dem Kiefernwald liegenden Großstadt 

gefragt. Und um nicht seinen umgebrachten Nimbus, auch ein Flüchtiger aus dem Radau der 

Straßen zu sein, gänzlich zu verlieren, spottet man bereitwilligst über diese Dinge mit, denn das 

Holz schlägt man künftig selber und hat auf Jahre hinaus Vorrat. 

Die Kinder haben sich satt gestopft und das Kolonistenmahl ist beendet. Man kann aufbrechen, 

um seine Überzeugung, daß es hier richtig sei, zu wohnen. 

»Sehen Sie einmal das Haus an! Das ist der Salon.« Die Tür stammt aus einem abgebrochenen 

Gefängnis, die Fenster aus einer ebensolchen Kaserne, die Teppiche aus einer Zirkusmanege, die 

Polstermöbel von einem Althändler, die Sprungfedern jauchzen ein Loblied auf manche 

ertragene Konversation, ein Schreibtisch sogar aus einem gepfändeten Schlosse. Das ist alles 

ganz von selber nach »Imwalde« gelaufen. »Daneben die Glasveranda, wo wir soeben gegessen 

haben.« Hier sitzt schon Sohn und Neffe und Herr Mollkopf beim Skat. »Hier die Küche,« wo 

die Tochter jetzt mit Amazonenarmen das Geschirr handhabt. Es hat fest zu sein und darf nicht 

zerbrechen. »Hier das Schlafzimmer mit zwei Betten.« Wenn Frau Justizrätin zu Bett will, muß 

Herr Justizrat mindestens schon vorher im Bett liegen, weil sie zu zweit nicht zwischen den 

Betten stehen könnten. »Hier geht eine Treppe hinauf,« da schläft der Sohn, welcher seine 

Studentenfarben an die Wand genagelt hat. Man tritt auf die Galerie, welche im Viereck um den 

chinesischen Turm geht. »Bemerken Sie, die Aussicht über die Kolonie, die Geflügelzucht dort 

in der Ferne, den weißen Stall!« Zwar schon bemerkt. »Aber hier unter uns die Gewächshäuser, 

selbst gebaut, ebenfalls von mir und mit Heizung angelegt.« 

Prächtig, prächtig! Es entringt sich lobend den Beschauern, was Frau Justizrätin mit einem 

Zimmermannsgesellen zusammen aufzubauen vermochte. Tausende von Rosen und 

Chrysanthemen wandern bereits auf den Stadtmarkt beziehungsweise werden wandern. 

»Ach, wie die Göhren mit dem Vierräderwagen spielen und umherkutschieren, sehen Sie, wenn 

Sie einmal da wohnen, wie werden Ihre Kinder aufleben, obgleich sie jetzt auch schon ganz 

blühend aussehen.« Schon stupft man sich insgeheim, daß die Gesichter des Interessenten ganz 

nach Kauf aussehen. 

Herr Maß, der bis jetzt dem Kartenspiel in der Glasveranda zugesehen hat, kommt und fordert 

zur Besichtung der Waldparzellen auf. »Halt, vorher noch in den Keller und in die 

Gewächshäuser, in die Garage, das müssen die Herrschaften alles noch sehen!« Die Frau 
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Justizrätin weiß, daß es darauf ankommt, Quantitäten zu zeigen, denn wo viel ist, da ist die 

Zukunft. So dauert es noch eine Weile, bis man endlich in den Wald kommt. Herr Maß trampelt 

unruhig auf der Stelle. Er will verkaufen, es gilt seine Spesen. 

Als man dann vor dem Gebäude steht, fegt eine Meute Hunde heraus, daß der Wald zu bellen 

scheint. Es ist Jagdgelände, der Sohn schießt Hirsche und Rehe, davon wird später ein Stück für 

einen abfallen. Für ganz billiges Geld. 

Was ist billiges Geld? – Ist das Geld in »Imwalde« billiger als in der Stadt? – Wird man 

gewissermaßen ein Jahrtausend zurückversetzt hier leben, wo man ein Huhn für dreißig Pfennig 

kaufte, einen Rehbock für einen Taler? 

Ah, und nun avanciert man in das Waldinnere. Entgegen kommt Herr Mollkopf und der Herr 

Justizrat. Herr Mollkopf hat doch soeben noch gespielt, wie begegnet er schon? »Nun, Herr 

Mollkopf, sind Sie jetzt ganz einig?« fragt die Rätin. – »Einig bin ich ja schon längst, ich wollte 

nur noch einmal die Grenze etwas festlegen,« antwortet Herr Mollkopf, vorsichtig hinzusetzend, 

»der Landvermesser muß es ja vorher unbedingt genauestens abstecken.« Herr Mollkopf ist klug 

genug, seinen Kauf nicht unumwunden zuzugeben, er kann nicht wissen, ob man nicht ihn 

fangen will, statt den neuen Interessenten. 

Frau Justizrat bekundet, daß der Landvermesser morgen die notwendigen Messungen beginnen 

werde. 

»Wie groß ist zum Beispiel dieses Stück bis zu dem Baumstumpf dort?« 

»Schreiten Sie einmal ab, Herr Maß!« Herr Maß langt mit Riesenschritten aus und hat zwei 

Morgen rasch zwischen den Beinen. »Also das würde Ihnen gefallen?« Man stupft sich, hält den 

Kauf für perfekt und wendet sich jetzt zur Geflügelzucht. Schon rennen die Kinder hinzu, um 

diesen zoologischen Garten mit zu besichtigen. 

»Mama, da sitzt ein Habicht in einem Käfig! Papa, da ist ein Hund an der Kette!« »Es sind 

entzückende Kinder, Ihre Kleinen,« findet die Rätin, die vorhin ein mürrisch-ängstliches Gesicht 

versteckt hatte, ob die Kinder in der Kultur nichts zusammentreten. 

Der Interessent sieht dreiviertelhundert gesunde Hühner und sieht ein Dutzend diphtheriekranke 

in einem Stall. Diese nimmt der Händler wieder zurück. Es ist eine reine Rentabilität , die 

Hühnerzucht. Krankheit kommt nur vom Einkauf, und nie geht einem ein Stück unersetzt aus. 

»Aber Mama, da kriegst du die Eier ganz umsonst, wir müssen für eine Mandel eine Mark und 

neunzig Pfennig zahlen,« ruft eines der Kinder. Frau Justizrat schließt diese Gescheite in dicke 

Wonnearme. 

Es ist riesig einleuchtend und schon nähert sich Herr Maß, um die letzte Entscheidung beim 

Interessenten etwas zu beschleunigen. Da schreit es plötzlich auf: »Ich bin gebissen!« 

Ein Kind ist dem Kettenhund zu nahe gekommen, es wollte ihn streicheln, da schnappte das Vieh 

und biß ihm tief zwei Wunden in den Unterarm. Ein gelber Geifer liegt auf den Wunden, noch 

dringt kein Blut heraus. Nur einige Fetzen Fleisch hängen aus den Rissen. Entsetzt wendet sich 

alles zum Kinde. 

Die Mutter und der Vater stürzen mit ihren Kindern in wilder Flucht davon. Die ganze Kolonie 

rennt hinterher. Der Schrecken verbreitet sich durch das chinesische Haus. In allen Winkeln wird 

nach Medikamenten gesucht. Der eine findet Lysol, der andere Alaun, der dritte Tonerde, der 

vierte Watte, die Tochter das Waschbecken. Frau Mollkopf schreit entsetzt auf: »Das Wasser ist 

zu kalt, das Kind bekommt ja die Hitze in den Arm!« Schnell kommt Warmwasser. Zwei 

Dutzend Taschentücher werden sinnlos vergeudet. Herr Maß radelt zum Bahnhof und holt das 

Gespann. 

Der Interessent hat keine Lust mehr zunächst. Er verlangt eine Umsonstfahrt nach den nahen 

Heilstätten, denn nirgends rundum ist ein Arzt, der ja höchstens die Raubtiere des Waldes zu 

kurieren hätte. 

Wen trifft die Schuld an dem Unfall? Es wird in vorsichtigen Reden geprüft. Man will die 

gütigen Gastgeber nicht verletzen, und der Interessent soll doch nach Möglichkeit warmgehalten 

werden. Im Nebenraum hört man die Rätin ausführlich entwerfen, daß künftig alle Hunde 

weggesteckt würden, wie überhaupt so manches gerissener anzustellen wäre, um die 
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Annehmlichkeiten der Interessenten durchaus perfekt zu machen, daß auch das erste, was 

herausgebracht werden müsse, eine Hausapotheke sei. 

Mit dem Ruhm auf das Kind, welches so ungewöhnlich verständig war, nicht einmal zu schreien, 

hält sich die Stimmung in barometrischem Gleichgewicht. Die Zeit bis zum Eintreffen des 

Fuhrwerks ist ungemein schwierig zu vollbringen, denn von einer Parzelle wagt niemand mehr 

das Wort zu sagen. 

Zur Ablenkung muß noch einmal das Essen herhalten. Ein Aufsatz Pfannkuchen marschiert auf, 

und die Kinder, auch das gebissene, verschlingen schnell die ganze Platte. Darin sieht man ein 

günstiges Vorzeichen für die Heilung der Hundswunde. Und als endlich das Fuhrwerk draußen 

steht, rüstet man sich und scheidet in angenehmster Zuneigung, die allmählich aus der 

geschäftlichen eine rein persönliche geworden ist. 

»Sind alle Kinder im Wagen?« Das Dienstmädchen hockt auf dem Boden der Kutsche, der Herr 

auf dem Bock, man schüttelt sich die Hand und bedankt sich, nicht für den Hundsbiß, aber für 

die gastreiche Bewirtung. Man winkt sich zu, und beim letzten Einstich in das Waldesdunkel 

lüftet der Interessent noch einmal den Hut, mit aller Hochachtung vor den Reizen der 

chinesischen Kolonie. 

Die Kolonisten verziehen sich in das Hausinnere, nur die Erfinderin von »Imwalde«, die 

Justizrätin, bleibt als brütende Heroine stehen. 

Sie begibt sich mit nassem Auge auf die Zinne des chinesischen Turmes und sieht in die 

Landschaft. 

Wer wird ihr »Imwalde« abkaufen? Wer wird mit ihr auf die Einsamkeit spekulieren? Das 

Terrain unter ihr, das Waldmeer, hat eine Ausdehnung von vielen hundert Morgen. Obgleich der 

Morgen fast nichts kostet, wer wird so vernünftig sein und eine Parzelle der herrlichen 

Natureinsamkeit kaufen? 

Sie schüttelt ihr Medusenhaupt, und ein schmerzliches Wehe spürt sie in ihren Umfängen.  

Aber störte nicht ein jeder weitere Kolonist die Einsamkeit, an der sich die Frau Rätin im vorigen 

Lenze entzückte, als sie hier das erste Dach aufführte? Wäre nicht beim geringsten Zuspruch ihre 

Spekulation auf diese idyllische Ruhe gänzlich verkracht?! 

»Dieser Hund, dieser Hund, dieser verfluchte Hund!« Er allein ist schuld. Sie durchlegt die 

Strecke bis zum Hühnerstall wie ein keuchendes Frachtschiff. 

Als sie vor dem Hunde ankommt, hüpft er vergnügt an ihr in die Höhe. Es ist ein rätselvolles 

Walten, sie kann ihn nicht züchtigen, der Hund macht so ein unschuldsvolles Gesicht. Und die 

nach den Heilstätten karossierende Familie kann nicht weinen; Vater, Mutter, Kinder lachen 

vergnügt. Wenn nur nicht die Chaise noch umhagelt! Denn die Pferde, meint der Kutscher, 

laufen diesen Weg zum erstenmal, und wenn nur der Hund nicht Tollwut hatte, so war man 

durch ihn geschickt aus der Spekulation gezogen. 

Nächsten Sonntag, der Herr Interessent nimmt es sich fest vor, fahren sie wieder sieben Mann 

hoch auf eine andere Kolonie; vielleicht gibt es da auch Freibier und Hühner. 
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7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия по курсу можно проводить с максимальной эффективностью в 

компьютерном классе или аудитории с доступом в Интернет, проектором и экраном 

для презентаций. Необходимо также наличие доски или флипчарта, чтобы 

преподаватель мог разбирать примеры по ходу объяснения и записывать задания. 

Для самостоятельной работы студентам необходимо рабочее место, оборудованное 

персональным компьютером с доступом в Интернет, аудио- и видеоплеером 

(Windows Media Player, MPC, WinAmp, VLC и т.п.) а также офисными программами 

(Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, Zoho Office и т.п.). 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 
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 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 

ответа.  

Процедура проведения промежуточнои  аттестации для обучающихся 

устанавливается с уче том их индивидуальных психофизических особенностеи . 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с 

индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологии .  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в 

сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
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 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, 

научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

 

 

9. Методические материалы 

9.1. Планы практических занятий  

 

Тема 1. Перевод художественных  текстов 

Задания: 

1 Определите особенности текста, Каков его птенциальный потребитель? Где он 

можнт быть размещен? 

2 Выполните перевод текста. 

Список литературы: 

Основная: 

Латышев, Л. К. Технология перевода : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. К. Латышев, Н. Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
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5-534-00493-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432097 (дата обращения: 29.12.2019).Дополнительная: 

 

Дополнительная: 

Гильченок, Н.Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский : учебное 

пособие / Н. Л. Гильченок. — Санкт-Петербург : КАРО, 2009. - 368 с. - ISBN 978-5-

9925-0163-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048216 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

The Free Dictionary by Farlex. [Электронный ресурс]. URL: 

https://de.thefreedictionary.com/ (дата обращения: 26.11.2019). 

 

Langenscheidt Online Wörterbücher. [Электронный ресурс]. URL: 

https://de.langenscheidt.com/ (дата обращения: 26.11.2019). 

 

PONS Online-Wörterbuch. [Электронный ресурс]. URL: h 

https://www.duden.de/rechtschreibung/deutsch_deutsch (дата обращения: 26.11.2019). 

 

Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute.. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.dwds.de/ (дата обращения: 26.11.2019). 

 

Материально-техническое обеспечение занятия: 

Доска или флипчарт 

Столы 

Стулья 

Мел/маркер 

Письменные принадлежности 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 

Письменные работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/432097
https://biblio-online.ru/bcode/432097
https://znanium.com/catalog/product/1048216
https://de.thefreedictionary.com/
https://de.langenscheidt.com/
https://de.pons.com/
https://de.pons.com/
https://www.dwds.de/
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина реализуется в Институте лингвистики кафедрой европейских языков. 

 

Цель дисциплины: дать студенту знания, умения и навыки, необходимые 

ему для осуществления его профессиональной деятельности в области письменного 

перевода текстов разных регистров и стилей. Задачи: 

 научить студента анализировать стиль исходного текста и находить адекватные 

пути его воссоздания на русском языке; 

 научить его создавать эквивалентный перевод исходного текста с учетом всех 

требований русского языка; 

 научить его ориентироваться в массиве стилистических приемов русского языка; 

 научить его приемам передачи на русском языке культурно-специфичной 

информации, заложенной в тексте; 

 дать ему инструментарий, достаточный для дальнейшего самостоятельного 

решения проблем, возникающих в его профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 научить студента анализировать стиль исходного текста и находить 

адекватные пути его воссоздания на русском языке; 

 научить его создавать эквивалентный перевод исходного текста с 

учетом всех требований русского языка; 

 научить его ориентироваться в массиве стилистических приемов 

русского языка; 

 научить его приемам передачи на русском языке культурно-

специфичной информации, заложенной в тексте; 

 дать ему инструментарий, достаточный для дальнейшего 

самостоятельного решения проблем, возникающих в его профессиональной 

деятельности. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

 

 ПК-9 (владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода); 

 ПК-10  (способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм). 

 ПК-11 (способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать способы достижения эквивалентности в переводе,  

 уметь применять основные приемы перевода, свободно выражать 

свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации, умеет использовать 

этикетные формулы в устной и письменной коммуникации, 

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, умеет оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе, работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами,  

владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста, основными способами выражения семантической, коммуникативной    и    

структурной    преемственности    между    частями высказывания, основными 

особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения, 

методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с 

оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц. 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

           

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №2 26.06.2017 г. 9 

2 Приложение №3 25.06.2018 г 8 

3 Приложение №4 26.06.2020 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
45 

Приложение к листу изменений №2  

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2017 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2017 г. 

Журналы Oxford University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №3   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

Приложение к листу изменений №4  

 

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 
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– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на  2020 г.) 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

 
 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

12 Zoom Zoom лицензионное 

 


