
  
    

  
Christian Geissler: Anfrage. 260, XII Seiten, Leinen, DM 12,80 

T D Die ,Anfrage” eines Autors der jungen Generation an die 
E Vater wird zur Anklage gegen die Verantwortlichen des 

} . s letzten Krieges. 
Hans Erman: Weltgeschichte auf berlinisch. 496 Seiten, 16 Bild- 
tafeln, Leinen, DM 19,80. Was in 700 Jahren Weltgeschichte in 

( LA U S L { N C K a Berlin geschah, ist in dieser sweiouigeD Sammlung im Spie- 
de von Anekdoten, Episoden_und Historien geschildert. 
wi Prinz gS ariel te pen Pee ah Die Sota 

‘5 Anti estens. eiten, ildtafeln, arte, Leinen, — 
Buchhandlung Konigsallee 96 Ein kenntnisreiches Buch Gher die Nato und ihre Lander, tber 

; ihre Aufgaben und Probleme.   
  

Diisseldorfer Heimatspiegel 

Heimatverein ,,Disseldorfer Jonges* 

Geburtstage im Monat Juli 1960 

25 Fal Friseur-Innungs-Obermeister Karl Kratz 65 Jahre 
34 Juli Kunstmaler Peter Lottner 75 Jahre 
4. Juli Wirt Jacob Uhr 70 Jahre 
oe Jule Waschereibesitzer Josef Massmann 50 Jahre 
6. Juli Rentner Willi Weide 75 Jahre 
6. Juli Photograph Hans Pickel 60 Jahre 
6. Juli Schneidermeister Peter Schramm 55 Jahre 
7. Juli Kaufmann Otto Biinte 75 Jahre 
8. Juli Elektrokaufmann Paul Rake 55 Jahre 
9. Juli Zahnarzt Dr. Dr. Joseph Blanke 60 Jahre 

10. Juli Gartendirektor a.D. Walther Frischling in Much / Siegkreis 70 Jahre 
10. Juli Postbetriebsassistent Wilhelm Horn 50 Jahre 
14. Juli Kaufmann Paul Jansen 65 Jahre 
14. Juli Photomeister Maximilian Zeidler 70 Jahre 
15. Juli Baurat a.D. Wilhelm Schild 85 Jahre 
16. Juli Kaufmann Egon Klassen 50 Jahre 
19. Juli Kunstbildhauer Professor Arno Breker 60 Jahre 

Rayermonn ieee 
DUSSELDORF - IMMERMANNSTRASSE 36 - RUF 35 06 22 

  

  

  

Gad-Heizungéanlagen 

, K Sanitdre Indtallationen a 
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Touropa-Reisen sind immer begliickende Urlaubstage | 
Bequem reisen im Liegewagen, sorgsamste Betreuung am Zielort 

Wir bieten eine beispiellose Auswahl an Reisezielen, auch fir Einzel-Pauschalreisen 

Prospekte, Beratung und Anmeldung 

NET Kénigsallee 6 (am Corneliusplatz) - Fernruf 80771   
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19. Juli Landesbeamter Hans Schilling 70 Jahre 
20. Juli Galvaniseurmeister Ernst Corsten 60 Jahre 
21. ali Friseurmeister Karl Heinz Simons 50 Jahre 
22. Juli Kaufmann Heinz Schmitz — ,,.K6-Moden“ 50 Jahre 
25. Juli Gastwirt Franz Niepenberg 60 Jahre 
26. Juli Kaufmann Wilhelm Meuter 65 Jahre 
27. Juli Rittergutsbesitzer Ludwig Lantz 75 Jahre 
29. Juli Stadtobersekretar i.R. Walter Friedfeld 70 Jahre 
31. Juli Musiklehrer Gustav Rediger 65 Jahre 

  

  

Porzellan - Kristalle - Glas - BestecKe - Geschenkartikel 

ElisabethstraBe 32 DUSSELDORF Telefon 261 72 

Fir Festlichkeiten empfehle ich meine Leihabteilung io 
Glas, Porzellan und Bestecken   

J, WILLEMS& CO. 
EisengrofBhandlung © 

Diisseldorf-Oberkassel d 4 

Fernruf 54061-69 - Fernschreiber 08581884 

  

  

  

  

  

STADTWERKE DUSSELDORF 

  

  

Leistungsfahiges kommunales Standortwerk 

mit neuzeitlichsten Anlagen zur Strom- und 

Gaserzeugung und zur Wassergewinnung 
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WEDEMEYER 

I eS ucseliderf geit SSIO 

JACOBISTRASSE 26 ECKE WEHRHAHN 

Allen Geburistagskindern unsere herzlichsten Glickwiinsche ! 

Wie unsere Leser sehen, befinden sich unter den Ge- kannt durch seine Glasmalereien, der auch das grofe 

burtstagskindern wiederum eine Reihe bekannter und Buntglasfenster in unserem Vereinsheim schuf, und Prof. 
hochangesehener Persénlichkeiten. Wir wollen nur zwei A. Becker, der Gestalter vieler namhafter Plastiken. Wir 

von ihnen besonders hervorheben, zwei Bedeutende im _wiinschen ihnen beiden noch lange Jahre fruchtbaren 

Reiche der Kunst. Da ist Peter Lottner, vor allem be- Schaffens. 

  

nig tiene BLUMENHAUS: lenny: Sea 
in der standard” -Flasche durch Kranze - Blumen - Dekorationen 

Konig -Braverei K.-G., Flaschenbierniederlage: 
Hafenstr. 1 und Miihlenstr. 13 - Fernruf 13250 

Dusseldorf, UlmenstraBe 118, Telefon 448528         
  

Die.3 von HANNEN 

SEIT 1725 

AUS DER GROSSTEN 
HANNEN ALT-BIER 

BRAUEREI 

H E L L DEUTSCHLANDS 

EXPORT 

ih ( Ny ’ Dn, we 
tai ! Minartannsananstettlee 

INUSED) SNEWS TCS NEN 
VAY Oa KORSCHENBROICH 
BEZ.DUSSELDORE BE| M. GLADBACH     
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Willi Busch wurde 50 Jahre 

Am 12. Juni hat Willi Busch, Mitinhaber der weithin 
bekannten hundertjaihrigen Wein- und Likérhandlung 

»Peter Busch“, den fiinfzigsten Geburtstag gefeiert. 
Mit seinem Bruder Hans hat er dieses schéne heimat- 

stadtische Unternehmen zu seiner jetzigen Bedeutung 

ausgebaut. Aber iiber seine kaufmannischen Fahigkeiten 

BANKHAUS 

(3 BERNHARD BLANKE 

DUSSELDORF 

OPTIKER SCHUMANN 
ALLEESTRASSE 43 (gegeniber dem Breidenbacher Hof) - RUF 21144 

OPTIK - PHOTO - HORGERATE 
WIR BELIEFERN MITGLIEDER ALLER KRANKEN KASSEN 

   

   

  

   

      

   

  

bs 

hinaus ist Willi Busch Trager eines wohlbekannten 

Namens, der untrennbar mit dem Begriff ,,Diisseldorfer 

Karneval* verbunden ist. Ihm gehért seine ganze Liebe. 

Seit friihester Jugend hat er sich im narrischen Getriebe 

betatigt. Wer denkt, wenn irgendwo sein Name allt, 3 

nicht an seine herrlichen Biittenreden und vor allem an 5 

KONIGSALLEE 53   
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Depositenkasse: Grafenberger Allee 149 
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BORGWARD 

‘wt eunte lla. 
qauype 

GroBhiindler CARL WEBER & SOHNE 
“Werk und Verwaltung: Himmelgeister Str. 45 

Ausstellungslokal: Stadtmitie, Karl-Rudolf-Str. 172 

Gebrauchiwagen-Abilg.: Kettwiger Str., Ecke Héherweg 

Ruf: Sa.-Nr. 33 01 01 

Disseldorfer Heimatfreunde kaufen nur bei den anzeigenden 
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3 EN -FACHOESCLL 

PATEK: PHILIPPE, GENF 
DEUTSCHE> U. SCHWEIZER 

  

ERSTKLASSIGE 

a 
KONIGSALLEE 56 ___ 

MARKEN- UHREN 

  

Besteingerichtete. Reparatur~ Werkstatt fur feine»Uhren, * 

die klassisch gewordenen Zwiegesprache, die er als 

»Schiiler® mit dem Lehrer Jupp Schafers fiihrte! Er ist 
zweiter Vorsitzender der ,Grofen*, aber ihm liegt am 

meisten die stille verantwortungsvolle Tatigkeit als 

Regisseur hinter der eigentlichen Szene. 

Einmal im Jahre, auf dem Héhepunkt des Karnevals, 

tritt das langjahrige Vorstandsmitglied der ,,Diissel- 

dorfer Jonges* an die Offentlichkeit, dann aber ganz 
gro“ als narrischer Prasident der ,,Jonges“, der seine 

»Zappesse* zum Sturm gegen die Tiicken des Alltags 
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Peek -Cloppenburg 
ihr Fachgeschaft fir Herren-Damen-und Kinderkleidung 

  

Disseldorfer 

VI 

Heimatfreunde kaufen nur 

fihrt. Fiir die ,ndrrischen Herrensitzungen“ der ,,Jon- 

ges“, bei denen Willi die Pritsche schwingt, wird all- 

mahlich jeder Raum zu klein. 

Selbstverstindlich steht Willi Busch als Mitglied der — 

»Reserve* auch in den Reihen der Schiitzen und ist dort 

wie iiberall beliebt. 

Den vielen Gliickwiinschen, die Willi Busch zur zwei- 

ten Jahrhunderthalfte in Empfang nehmen durfte, 

schlie&t sich in herzlicher Verbundenheit ,,.Das Tor“ an. 

Ihre Linie! 

Korsetis, Wdasche, Morgenrécke 

Kénigsallee 35 . Seit 1911 

  

  

Hermann Gartner 
vormals Poscher & Gartner 

Sanitdre Anlagen 
Zentralheizungen 

Telefon 4461 86 KaiserstraBe 30     
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Trinkt das Bier Eurer Heimat 
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Diisseldorf ist stolz auf sein Bier! 

Diisseldorfer 

Das Tor, Heft 7, 1960 
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Pa TT * 

Gardinen - Dekorations-Stoffe - Teppiche - Laufer [: 

Willi Krill 
RosenstrafBe 51 (an der Duisburger Strafe) Telefon 446563 i 

Mein eigenes Zahlungssystem erleichtert Ihnen den Einkauf = 

Si TTT TTT TTT TTT TTT TTT TP a Be   
Dr. Rudolf Weber 65 Jahre 

Zu den Geburtstagskindern des vergangenen Monats 

gehérte der zweite Schriftleiter des ,, TOR“, Dr. Rudolf 

Weber. Gibt es wohl einen unter den_,,Diisseldorfer 

Jonges“, der ihn nicht kennt? Einen, der nicht sein 

Freund ist? Von Anfang an stand er in unseren Reihen, 

und es wiirde den Raum dieses kleinen Gliickwunsch- 

artikels in unverantwortlicher Weise sprengen, wenn 

wir ausftihrlich schildern wollten, welche Amter er im 

Vorstand bekleidet, welche Verdienste er sich um den 

Verein nicht nur, sondern um die ganze Heimatbewegung 

    
    

    

      

  

erworben hat, wenn wir die vielen Vortrige, die er | 
vor uns gehalten, die Artikel aufzahlen wollten, die er q 
fiir das , TOR“ verfaft hat. Aber vielleicht noch wich 
tiger und bedeutsamer ist die Rolle, die er als waches _ 
Gewissen der Heimatbewegung von Anfang an bis _ 
heute gespielt hat. Stets wufte er zu mahnen und reche- a 
zeitig aufmerksam zu machen, wo Banausentum und _ 
Snobismus Gefahren fiir die Heimat, fiir das Gesicht 
der Vaterstadt heraufbeschworen. Daf er sich damit in _ 

(Fortsetzung Seite XIII) ~ 

  

Mit der Zeit gehen... 
aber mit dem 

Auwtim 
Diktiergerat   

Unverbindliche Vorfihrung und Beratung 

Franz Thonemann K.G. 

Diisseldorf, Benrather StraBe 12/14, Tel.-Sa.-Nr. 848 01    
  

  

  

Wenn schenken, an Brauns denken 

Ein Brauns-Geschenk mii der besonderen Note 

in Glas, Porzelian, Metall, Kunstgewerbe 

Rudi Brauns 
Bismarckstr. 27 — Tel. 1 89 37 

China-, Japan-, 

Indien-Imporie 

  

  

  

  

% 4 

if eti “Fours DUSSELDORF! 
Johannes Miller 

  

     

  

Friedrichstra®Be 30 Ecke HerzogstraBe| 
Graf-Adolf-Platz 13 Ecke Kénigsallee | 
FriedrichstraBe 36 - Telefon 28483] 

DER HERRENAUSSTATTER   
  

  

: Sie zahlen TAXI-FUNKTAXI-ZENTRALE e.G.m.bH. 
=: TAG 

afe.: NACHT WSLEEEES 
den gleichen 

Preis 

Die Anzahl der mitfahrenden Personen hat auf die Hdhe des Fahrpreises keinen 
EinfluB. Die Berechnung des Fahrpreises erfolgt nach dem amilich festgesetzten 
Tarif. Der Fahrpreis ist ablesbar von einem geeichten Fahrpreisanzeiger. 

Wenn Sie mit mehreren Personen fahren, werden Sie kaum ein billigeres Ver- 
kehrsmittel finden. ‘ 

Personenbeférderung ist Vertrauenssache. 

Sie wahlen: WEEE     
  

Disseldorfer Heimatfreunde kaufen nur bei 

VU   den anzeigenden Firmen! 4 
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Friedrich Ritter 

Die erste Dampfmaschine in Dusseldorf 

Vor 125 Jahre wagte eine Firma den Versuch mit dem ,eisernen Pferd“ 

Die Dampfmaschine hat dem 19. Jahrhun- 
dert das Geprage verliehen. Mit ihrer Hilfe 
vermochte der Mensch seine Schaffenskraft in 
ungeahnter Weise zu vervielfachen und Arbei- 
ten zu verrichten, die nach Umfang und Giite 
vorher undenkbar gewesen waren und die das 
wirtschaftliche und kulturelle Leben von Grund 
auf umgestalteten. Daher bedeutet die Verwen- 
dung der Dampfkraft auch in unserer Stadt 
einen Markstein der Entwicklung. 125 Jahre 
sind verflossen, seitdem in Diisseldorf die 

Dampfmaschine zum erstenmal die bisherigen 
Antriebsmittel (Wasser, Wind, Tier- und Men- 
schenmuskel) abgeldst hat. 

Obwohl sich in den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts zu Diisseldorf eine frische, in 
die Zukunft weisende Unternehmungslust 
regte, marschierten die Gewerbetreibenden im 
Gebrauch der fiir die Zeit modernsten Hilfs- 

mittels, des Eisernen Pferdes, durchaus nicht an 

der Spitze. So lief noch 1834 im Kreise Diissel- 
dorf keine einzige Dampfmaschine, wahrend 
z.B. fiir Duisburg deren bereits 31 mit insge- 
samt 1005 Pferdestarken verzeichnet wurden. 
Drei Jahre zuvor schon war der Erlafs einer 
allerhéchsten Kabinettsorder fiir notwendig er- 
achtet worden den ,,Gebrauch der Dampf- 
maschinen betreffend“*, um den_,,Gefahren, 

welche von dem immer allgemeiner werdenden 
Gebrauch der Dampfmaschinen -zu_ besorgen 
seien*, vorzubeugen. Erst 1836 wagte eine 
Diisseldorfer Firma, sich die neue Erfindung 
zunutze zu machen. Es war die Fabrik von Deus 

und Moll, die 1826 in Pempelfort gegriindet 
worden war und die als erste im Rheinland 

Bleiweif% nach hollandischem Verfahren er- 

zeugte. 
Das Beispiel dieser heute nicht mehr be- 

stehenden Firma wirkte anspornend. Wie der 
Handelskammerbericht iiber das Jahr 1840 
meldet, kamen bis dahin eine Getreidedamptf- 
miihle, eine Fournierschneiderei und eine 

Kammfabrik ,per Dampf“ hinzu. Daf die 

Diisseldorfer Arbeiter den neuen Kraftspender 
schnell zu schatzen wufsten, beweist ein Vorgang, 

den Dr. Wilden in seiner Festschrift ,,150 Jahre 
C. G. Trinkaus* erwahnte. 

Der von den Briidern Miiller im Jahre 1842 
zunachst als Mehlmihle ins Leben gerufene und 
dann auf das Vermahlen von Farbholz aus- 

gedehnte Betrieb wurde mit einer Wattschen 
Balancier-(Schwingbaum)-Dampfmaschine und 

mit einem Niederdruckkessel ausgeriistet. Den 
Schutz dieses damals angestaunten technischen 
Wunderwerkes machten die Arbeiter zu ihrer 

eigenen Sache und stellten sich in den Revolu- 

tionstagen von 1848 vor die Maschine, weil zu 

befiirchten war, daf$ Aufstandische ihre Zer- 

stOrungswut an der neuartigen Einrichtung aus- 

lassen kénnten. Dies Eintreten der Arbeiter fiir 

den Fortschritt ist um so bemerkenswerter, als 

in den Jahren der aufkommenden Maschinen- 

technik in andern Landern viele Arbeiter, die - 

sich in ihrer Existenz bedroht glaubten, als 
»Maschinenstiirmer“ ihr Unwesen trieben. 

Mit der Dampfkraft, die sich seitdem mehr 

  

122



XXVI. JAHRGANG DUSSELDORFER HEIMATBLATTER ,DAS TOR“ HEEL 7 
  

und mehr zur beherrschenden Stellung in der 
Industrie aufschwang, waren die Voraussetzun- 
gen zu einer grofgewerblichen Entfaltung ge- 
geben. Die Hauptgrundlage hat allerdings erst 
die Eisenindustrie geschaffen, die um die Mitte 
des Jahrhunderts an Boden zu gewinnen be- 
gann und allmahlich das Erbe der Textilindu- 
strie in Diisseldorf antrat. In den eisenverarbei- 
tenden Werken fand der Dampf Eingang. 1861 
bestanden in Diisseldorf zwei Eisenwalz- und 

Hammerwerke mit zwiélf Dampfaggregaten, 
die insgesamt eine Leistungsfahigkeit von 
570 PS aufbrachten. Die Eisenbahnwagenfabrik 

von C. Weyer und Co, stellte unter Verwen- 
dung von zwei Dampfmaschinen und zwei 
Dampfhammern 430 Wagen her. Angesichts 
dieser Produktionskraft meinte ein damaliger 

Wirtschaftsbericht, sich heftig dagegen aufleh- 
nen zu miissen, daf} die K6ln-Mindener Eisen- 

bahn einen Auftrag auf 500 Wagen nach Frank- 

reich vergab, obendrein noch ,,zu beispiellos 
niedrigen Preisen“®. Man empfand dies als Be- 
eintrachtigung der eigenen Volkswirtschaft. 

Von etwa vierzig Dampfmaschinen mit zu- 
‘sammenen 1000 PS im Jahre 1861 erhdhte sich 
bis 1895 die Zahl auf mehrere Hundert mit 
uber 25000 PS. Noch steiler stieg seitdem die 
Kurve empor. wobei sich allerdings der Wett- 
bewerb durch andere, noch wirtschaftlichere 

Antriebsmittel immer mehr bemerkbar machte. 
Eine statistische Erhebung von 1933 ergab, daf 
in Diisseldorf 4245 gewerbliche Niederlassun- 
gen motorische Kraft verwandten. Davon ent- 
fielen fast 46000 PS auf Warmekraftmotore 
und schon 303 000 PS auf Elektromotore. Seit- 
dem tritt die Dampfmaschine stetig zuriick. 
Nur der Dampfkessel behalt als Krafterzeuger 
seine Bedeutung. In den Bergen ist es das 

Wasser und in der Ebene der Dampf, aus dem 
der Dynamo seine Antriebsenergie bezieht. 

Wolfgang Paulsen iiber Karl Rottger 

Wolfgang Paulsen, der heute als Germanist 
an der amerikanischen Universitat Connecticut 

wirkt, stammt aus Gerresheim und wurde dort 

im Jahre 1910 als Sohn des bekannten, kunst- 
freudigen Arztes Dr. Paulsen geboren. Wolf- 
gang Paulsen hat viele Jahre im Ausland gelebt 
und sich als Wissenschaftler — zumal in seinen 
Arbeiten iiber den Expressionismus — einen 
ausgezeichneten Namen gemacht. Soeben ist 
nach langen Jahren des Schweigens Paulsens 
neuestes Buch in deutscher Sprache erschienen, 
eine Arbeit tiber Georg Kaiser (Max Niemeyer 
Verlag, Tiibingen, 184 S., 15,80 DM). Dieses 
Buch iiber Kaiser, dessen Dramen sich beson- 

derer Pflege durch die Dumont-Lindemann- 
Biihne erfreuen konnten, kommt just in dem 
Augenblick, der eine Priifung des Kaiserschen 
Erbes durch die deutschen Biihnen einleitet. 
Paulsens Buch hat in der Presse eine hervor- 
ragende Kritik gefunden; so brachte die ,, Neue 
Zircher Zeitung“ eine ausfithrliche Bespre- 
chung, der ,Der Kurier“, Berlin, etc. folgten. 

Wir entnehmen der umfangreichen Beurteilung 
des Bandes durch die ,,D.N.“ das nachfolgende 

Zitat: 

»Georg Kaiser gilt als Dramatiker des Ex- 

pressionismus — seine Sprachform, z.B. in 
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»Gas“ — bestatigt das genau. Paulsen, der mit 
entwicklungsgeschichtlichen Methoden an Kai- 
sers Werk herangeht, stellt Kaisers tiefe Ver- 
bindung mit der Tradition des deutschen Dra- 
mas heraus: , Wichtig ist ... die Feststellung, 
dafS die grofen Leistungen der Vergangenheit 
(der Literatur) ... ihn auf eine eindriicklichere 
Weise gebildet haben, als das irgendeine di- 
rekte Entlehnung zu tun vermocht hatte.‘ Kai- 
sers Dramen — ,Das Expressionistische . . . ver- 

schwindet nach 1924 fast spurlos aus Kaisers 

Werk‘ — stehen in ihrem eigentlichen Wesens- 
kern ,in der humanistisch orientierten und die 

grofe Form anstrebenden deutsch-klassischen 
Literaturtradition’. Das ist eines der Ergebnisse 
Paulsens, das sich auch theoretisch durch Kai- 

sers eigenen Essay ,Das Drama Platons“ be- 
statigen lat... Kaiser ist nicht aus der ,Oh- 
Mensch-Zeit’ herauszulésen, aber seine Schau 

des Menschen ist kiihler, kritischer, skeptischer 

als die der Hymniker des Expressionismus. ,Im 
Widerspruch wird ihm das Dasein lebendig‘, 
schreibt Paulsen, und ,das zentrale Problem 

seines dramatischen Wollens‘ ist ,die innere 

Widerspriichigkeit des Daseins‘ und schlechthin 
,das Verhangnis des Mifverstehens‘ der Men- 
schen und der Machte. . . 

Paulsens Arbeit hat mehrere Grundaspekte: 

Kaisers Stellung im Ablauf der deutschen Lite- 
ratur und seine eigene Stellung zur deutschen 
Literaturtradition; Kaisers immer wieder va- 

riiertes Hauptthema; Kaisers Stellung zu sich 
selbst. Paulsens genaue und prazise Unter- 
suchungen ergreifen die Initiative, das Werk 
und das Leben Kaisers einer neuen, zentral ge- 
richteten Bemiihung zu unterziehen und Kaiser 

als Kiinstler neu zu werten... 

Die Perspektiven, die Wolfgang Paulsen aus 
dem Werke Georg Kaisers gezogen hat, treffen 
sich im Bilde des Dramatikers ebenso wie in 
dem seiner Zeit. Daf§ die Gegenwart hier eine 

ihrer Wurzeln hat, ist ebenso offenbar wie die 

Tatsache, dafi solche ,Vergangenheit‘ sich 

selbst zu Wort meldet. Paulsens Arbeit ist fiir 

die Wissenschaft ebenso verdienstvoll wie fiir — 

das Theater.“ 

Gleichzeitig mit dem Erscheinen des Buches © 
iiber Georg Kaiser hat Wolfgang Paulsen in 
der amerikanischen literarischen Zeitschrift § 
»Monatshefte“, Wisconsin, einen umfangrei- © 

reichen Artikel iiber das Werk Karl Réttgers © 
verdffentlicht. Wie im TOR bereits berichtet 7 
wurde, verdffentlichte der Verlag Lechte, Ems- — 

detten in Westfalen, in zwei Banden Karl Rott- 

gers , Ausgewahlte Werke“ (1300 S., 35,-DM). 
Paulsen widmet seine Untersuchung also einem — 
Dichter, dessen Persénlichkeit ihm in seiner Ju- ~ 

gend vertraut und bedeutend gewesen ist. Paul- 
sens bedachtige und tiberlegte Art, seine lite- — 

rarischen Gegenstande zu betrachten und zu 
beleuchten, veranlaft ihn, Karl Rottgers Werk 

zunachst einmal als das zu betrachten, was es 

ist: ein der Vergessenheit entrissenes Stiick 
deutscher Literatur. Paulsens Essay versucht, 

den amerikanischen Literaturfreunden eine 

Vorstellung davon zu geben, welchem harten 
auBeren Schicksal Karl Réttgers Werk unter- — 
worfen worden ist: fiir die Gegenwart ist es 
notwendig, sich seiner Arbeit neu zu versichern — 
und den Standort zu suchen, den sie in der zeit- 
genossischen Literatur einnimmt. Fiir den ame- — 
rikanischen Leser ist Réttgers Werk ein volli- — 
ges Novum. Es mégen an dieser Stelle einige — 
kiirzere Ubersetzungen aus Paulsens Unter- 
suchung folgen, rufen sie uns doch nicht nur 
das Werk Karl Réttgers in Erinnerung, der 
viele Jahre seines Lebens mit Diisseldorf ver- 
bunden war, sondern zugleich auch den Namen 
eines Diisseldorfers, der draufen in der Welt 

seine literarhistorische Arbeit tut. Wolfgang 
Paulsen schreibt: 

»Bei dem Versuch, eine ,Biedermeier‘-Defini- 

tion des Wortes ,Grdofe‘ zu geben, forderte 
Stifter einmal in einem denkwiirdigen Satz, 
daf nur das, was klein ist, wirklich grof ist. 

Natiirlich war hier von der Welt der Dinge die 
Rede und nicht von den Schriftstellern, die sich 

bemiihen, diese Welt in Worten und Werken 
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einzufangen. Trotzdem hat diese Forderung 
auch in der Welt der Dichter Giltigkeit und ist 
dazu angetan, den Kritiker zu beruhigen, der 
die ruhige tiefe Seele der ,hundert groften Bii- 
cher‘ verlaft, um sich in den Untiefen der we- 

niger grofen Werke umzusehen und sich mit 
ihnen zu beschaftigen. Auf weite Sicht gesehen 
haben auch sie ihren spezifischen Wert. In der 
Literatur wie in der Gesellschaft hat jedes We- 
sen seinen Eigenwert, und die richtige Ein- 
schaitzung dieses Wertes hangt ab von der 
Groéfe des Zusammenhanges, in dem wir das 
Thema betrachten. . . 

Rottger starb drei Jahre vor Kriegsende, im 
Alter von 65 Jahren, schon ein vergessener 
Mann. Man sagt, er habe sehr darunter gelit- 
ten, daf seinen Werken eine grofiere Resonanz 
versagt geblieben sei, und doch mochten wir 
nicht glauben, dafS er sich nicht vollkommen 
klar tiber die Griinde dieses literarischen Mifs- 
geschicks war. Er war niemals ein ,Prominen- 
ter‘; die Eigenart seiner Themen schlof von 
vornherein jede Moglichkeit eines breiten Er- 
folges aus, und es ist unwahrscheinlich, daf er 
jemals versucht hatte, diese Themen den For- 
derungen des Tages anzupassen. Sein litera- 
risches Werk hat eine spezifisch religidse Uber- 
zeugung zum Mittelpunkt, mag sie heifen, wie 
sie wolle, und sie steht in einer klar bestimm- 

baren Tradition. .. In Réttgers Fall wurde die 
Tragddie eines Schriftstellers noch intensiviert 
durch das politische Milieu, hervorgerufen 

durch ein ,System‘, das nicht nur das Christen- 

tum ausrangierte, sondern es durch einen mili- 
taristischen Nihilismus ersetzte. Réttger wurde 
nicht nur vergessen, er wurde ausgeléscht. Der 

normale Tod eines schriftstellerischen Rufes ist 

bitter genug, ihn jedoch durch Ausléschen zu 

ersticken ist viel schlimmer. Der einzige Trost 

mag sein, daf§ die Geschichte irgendwann die 

Werte wiederherstellt, die zu einer Zeit mif- 

verstanden oder miShandelt wurden... 

Sei es um der Gerechtigkeit willen — wenn 

nicht aus einem anderen und besseren Grunde — 

daf§ wir uns naher mit den beiden Banden der 
,Ausgewahlten Werke’ von Réttger beschiafti- 
gen, die seine Witwe, Hella Rottger, (unter 
Assistenz von Hanns Martin Elster, der in der 

Publizierung solcher Werke eine reiche Erfah- 
rung besitzt) herausgegeben hat. Und um der 
Gerechtigkeit willen méchten wir auch ihre un- 
ermiidlichen Bemiihungen um das Werk und 

den guten Namen ihres Mannes auf das beste 
unterstiitzen. Wir werden wahrscheinlich in 
den beiden Banden mehr finden, als wir er- 

warten. Ein erster Einblick gibt uns einen Be- 
griff von dem Reichtum der Formen und lite- 
rarischen Medien, die Réttgers lebenslangen 
und unwiderstehlichen Zwang zum Schaffen 
bezeugen, Romane, Biographien, Erzahlungen, 
Novellen, Legenden, Dramen der verschieden- 

sten Struktur, Essays, Kritiken und — last not 
least — seine lyrischen Gedichte. Sicherlich 
mufte vieles, wenn nicht das meiste, aus dem 

einen oder anderen Grunde aus der vorliegen- 
den Auswahl ausgeschlossen bleiben, so daft 

z. B. Réttgers bekannteste Biicher (seine Ro- 
mane iiber Kaspar Hauser und Mozart) nicht 
vertreten sind, nicht zu erwahnen die Masse 

des bisher unver6ffentlichten Materials, das er 

bei seinem Tode hinterlieS. Wir konnen uns 
aber ein gutes Bild von dem wirklichen Aus- 

maf seines Werkes an Hand der ausgedehnten 
Bio-Bibliographie machen, die den zweiten 

Band beschlie&t und die fiir lange Zeit die beste 

informatorische Ubersicht seines schOpferischen 

Lebens bleiben wird. Aktuell, wie dieser An- 

hang ist, wird die Ausgabe schon allein deshalb 

zu einer Notwendigkeit fiir jede Bibliothek. Zu 

gleicher Zeit ist sie eine stetige Mahnung, dafi 

wir Réttgers Werk nie voll wiirdigen kénnen, 

solange unser Urteil auf wenig mehr als Frag- 

mente aus der ungeheuren Fiille der Werke an- 

gewiesen ist, ndmlich auf die, die uns jetzt zu- 

ganglich geworden sind. Erfolg oder Miferfolg 

dieses Unternehmens werden wahrscheinlich 

dariiber entscheiden, ob ein zusatzlicher Band 

— zum wenigsten — folgen kann...“ 
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Was verzehre ich in Dusseldorf 

Von J. F. Benzenberg 

Aus einer 1830 in Diisseldorf gedruckten Schrijt 

Diisseldorf ist sehr wohlfeil. Der fruchtbare 

Boden und die Nahe des Rheines machen dieses. 

Es leben hier 6600 Menschen auf der Quadrat- 

meile. Das Haus, das ich bewohne, hat mir 

3300 Taler gekostet. Es war ganz neu und erst 

vor 4 Jahren gebaut. Ich habe nun 800 Taler 

daran gelegt, weil ich es sehr schon haben wollte, 

und es kostet mir 4100 Taler. Es liegt in der 

Hohestrafe, wo seit einigen Jahren sehr viele 

Hauser gebaut sind. Ein russisches Bad ist im 

Garten, welches 223 Taler kostet. Dieses ist 

mit eingerechnet. Das Haus hat 30 Fuf Front, 

32 Fu Tiefe, einen Hofplatz von 26 Fufs und 

einen Gartenplatz von 73 Fu. Dabei hat es 

3 Geschosse, 13 Zimmer und im Innern des 

Hauses Reihenwande. 

Mir gegeniiber sind in 5 Jahren 31 Hauser 

gebaut, die freilich nicht alle bewohnt sind. 

Diisseldorf hatte im Jahre 1787, als die Karl- 

stadt erbaut wurde, 8700 Einwohner. Im Jahre 

1829, also nach 42 Jahren, hat es zwischen den 

Graben 17600 — also noch einmal soviel. Es 

ist nicht wahrscheinlich, da es noch einmal bin- 

nen 42 Jahren sich um die Halfte ausdehnt. 

Ich besitze fiir 200 Taler Mobel, die ich jahr- 

lich fiir 5 Rthlr. verzinse. Das Ganze kostet 

also 100 Taler. Dann einen Wagen, der mir ~ 

65 Louisd’or kostet und den ich jahrlich zu 

20 Taler verzinse. Dann die Miete der Remise 

zu 12 Taler. Pferde halte ich nicht, da teils die 

Hauderer, teils die Extrapost so viele Pferde 

haben, als man gebraucht. Wenn man aber 

eigene Pferde hat, so kommt einem dieses viel 

teurer, und es kostet einem 400 Taler. 

Uber die Miete und Mébel hat man folgende 
Rechnung: 

1. Die Miete . 205 Taler 

2. Die Mobel . 100 ‘Taler 

3. Den Wagen 20 Taler 
4. Die Miete fiir die Remise . 12 Taler 

5. Das Fahren jahrlich . 72 Taler 

Also zusammen 409 Taler 

Ich gebrauche taglich fiir 5 Sgr. frisches Lei- 
nen, d.h. an Handtiicher, Tischtiicher, Ser- 

vietten usw. Das macht jahrlich 61 Taler. Fer- 
ner an Kleidungsstiicken ungefahr 50 Taler. 

Ich esse von Porzellan, welches mir 33 Taler 

kommt; also mit dem Brechen zu 2 Taler. 

Dieses ist vornehmer als die ersten GasthOfe in 
Diisseldorf und in Kéln; denn diese speisen nur 
von englischem Steingute. Des Mittags trinke 
ich eine halbe Bouteille Moselwein (A Ohm zu 
52 Taler). Des Morgens trinke ich Tee, und 
zwar das ganze Jahr komme ich mit einem 
Pfunde Tee aus, der 2 Taler kommt. Des Nach- 

mittags trinke ich Kaffee. Beim Grofhandler 
kaufe ich den Kaffee das ganze Jahr zu 
33 Pfund (A Pfund 10 Sgr.). Ich verzehre den 
Tag ungefahr 15 Sgr. Meine Freunde behaup- 
ten, es ware nicht wahr, und doch ist es so. 

Folgendes verzehre ich in Diisseldorf: 

Frihstiick 

eee at ky 2 Pf. 

Butterbrod . 8 PE. 

Zucker . ee oy 

Milch a 

1 Soe 
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Mittagsessen 

Mittagessen . LiSor.46 en 
Gemise.. eres ais 
WeiSbrod . 4 Pf. 
Obst . 6 Pt. 

Bieta, 1Ser. 

Nachmittag 
Kaffee . oe i 
Milch 1 Pt. 
Zucker 3-PF, 

PRT, 
Tee und Butterbrod 1 Ser. 

Abendessen 
Krammetsvogel 1 Sgr. — Pf. 
Wein . 3 Ser. 6 PE: 
Trauben . GPr 
WeiSbrod . Papen aes 

5, Sere 4-1 
Schlafen Pe ae SB: 
Wasche . 3 Sgr. 
Also alles in allem 14 Sgr. 11 Pf. 

Der Brand ist hier sehr wohlfeil. Wir be- 

kommen das Grief von der Ruhr her, und es 

wird auf dem Rheine bis an die Stadt gebracht. 

Ich gebrauche hier, ein Jahr ins andere gerechnet 
18 Taler fiir die Kiiche, den Stubenofen und 

den Saal. 

Wenn wir alles zusammen rechnen, so haben 

wir folgendes: 

1. Die Mieten . 205 Taler 

2. Die Mobel . 100 Taler 

be et W doen) fae we 20 Taler 
4, Die Miete fiir die Remise . 12 Taler 

5. Das Fahren jahrlich . 72 Taler 
6. Die Wasche_ . 61 Taler 

7. Die Kleidung . : 50 Taler 
8. Der tagliche Verzehr . 182 Taler 
9. Der Brand . 18 Taler 

Also im Ganzen . 720 Taler 

Diese 720 Taler ist alles, was ich in Diissel- 

dorf gebrauche, und wovon ich von Porzellan 
speise, das also vornehmer ist wie die ersten 

Gasthauser der Stadt. Die meisten Menschen 
sagen, dafS§ ihnen das Leben zuviel kostet. Ich 
finde dieses nicht. 720 Taler bei meinem Ein- 

kommen, was sich auf 2000 Taler belauft, die- 

ses ist nicht zuviel. Aber die meisten Menschen 

k6nnen nicht rechnen. 

Abnenweisheit 

Angebot stinkt. 

Leider miissen fast alle Menschen irgend 
etwas anbieten: Ware — Arbeitskraft — ihre 
Person. Ein Gegeniiberstehender, der ein verant- 
wortungsbewufter, gerechtdenkender Mensch 
ist — tiberlegt die jeweilige Sachlage, ehe er 
,»Stinken* wahrnimmt. Unterbewuft (oder gar 
bewuft) sind die Menschen bemiiht, die Tat- 
sache des Angebots zu verschleiern oder gar ab- 
zuleugnen. Sie sagen — oft schonfarberisch — ich 

wurde eingeladen — ich wurde berufen — ich 
erhielt Auftrag — ich wurde engagiert. Irgend- 
welche Prominenz, die wahrscheinlich und gar 
heftig anbietet, benimmt sich virtuos ableug- 
nend, denn Angebot ,,stinkt“ ja. 

Geschickte Werbung (Werbungskunst) be- 
miiht sich, Bediirfnisse zu schaffen, so dah 

Nachfrage entsteht und das Angebot erspart 
bleibt. Sth 

  

127



  

  

HEFT 7 DUSSELDORFER HEIMATBLATIER ,DAS TOR“ XXVI. JAHRGANG _ 

Rudolf Weber 

Zoologie der Heimat 

Spatzen hinunterschaut, bevor er in einer ruhigen Se _ 

Als an einem sommerheifen Sonntagvormit- 
tag Menne Schnigge, stolzer Oberst der Diissel- 
dorfer Sebastianer von 1316 e. V., auf dem 

Marktplatz zu Fiifen unseres Jan Wellem im 
Beisein des angetretenen Schiitzenregiments 

lauthals das Kommando ,,Mosch erruus!* hin- 

ausschmetterte, da dachte er allein an den gol- 
denen Vogel auf der Stange, den nunmehr ein 
Grenadier befehlsgemaf aus dem kiihlen Tuf- 
mannbau zum Auftakt des grof%en Volks- und 
Schiitzenfestes in das helle Licht hinaustrug. 
Nur an diesen mit Blumen geschmiickten Ge- 
fiederten dachte der pflichtbewufSte Obrist. An 
nichts sonst in der Welt. 

Dabei hatte doch ebenso gut sein ganzes Sin- 
nen und Trachten auch nach der fast vollstan- 
dig aus der Altstadt verschwundenen schlicht 
braungrau und schwarz gezeichneten Mésch 
stehen kénnen, eben nach jenem Allerwelts- 
vogel, Spatz oder Sperling geheifen, der tiber- 
haupt nicht mehr in unseren Gassen, Strafen 
und auf unseren Platzen zu sehen ist. Was 
sollte auch unser braver Wicht da, wo Rader, 

Krader, Autos, Kombi- und Lastwagen das 

Pflaster und den Asphalt fiir smtliche Zwei- 
und VierfiiSler zur Holle gemacht haben und 
wo es als ein Wagnis gilt, von dem einen zum 
anderen Biirgersteig hiniiberzuwechseln. Fra- 
gen Sie das ,,Spitzke“ oder den ,, Waldi* von 
der Ecke naweaan, der durch Schrecknisse aller 

Art gewitzigt, erst vorsichtig nach rechts und 
dann nach links den Fahrdamm hinauf- und 

kunde fix zur anderen Seite wetzt. 

Doch bleiben wir bei der Mosch, die ja auch © 
sonst nichts mehr in der Gosse zu suchen hat, — 

nachdem ihr Hauptliebesgabenspender, der 
brave Heufresservergaser, zu deutsch ,,Hotte- — 
max“ geheifen, dank obrigkeitlicher Miffal-— 
lenskundgebung seit Jahr und Tag nur ungern ~ 
in der Innenstadt gesehen wird. Dieses Fehlen — 
der Kalt- und Warmbliitler vergraimte die — 
Spatzen so sehr, daf$ sie sehr bald die Tapete ~ 

wechselten. Denn Hanomags, Opels, Vespas © 
und dhnliche unschén duftende Vehikel sind 
nun einmal nicht in der Lage, derartige braun-_ 
glanzende duftende Kugeln zu erzeugen, aus — 
denen sich seit Olims Zeiten so manche be- 

k6mmlichen Haferkérner herauspicken lassen. — 
Die Welt wurde anders, und das hat sich auch — 

seit etlichen Jahrzehnten bei Hausspatzens zur ~ 
Geniige herumgesprochen, die ehedem in aller 
Herrgottsfriihe, wenn die Rotschwanze hoch — 
auf dem Dachfirst ihr ,,Fitt-teck-teck* anzu- 
stimmen pflegten, nun auch in einem fort voller 
innerer Selbstzufriedenheit in der Dachkall © 
schilpten, also ebenfalls sangen. Daf ein sol- ~ 
ches egalweg monoton vorgetragenes ,,Schilp- — 
schelp-dell* von dem Menschen als ein recht ~ 
jammervolles Lied empfunden wird, das ner- — 
voése Gemiiter fast aus der Haut fahren lat, 

steht eindeutig fest. Aber was kann der kleine 
Spatz dafiir, da er aus der himmlischen Musi- 
kalienhandlung nur die paar iibriggebliebenen, 
von der Schépfung zusammengekratzten No- 
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ten zugeteilt bekam? Gar nichts. Jedenfalls ge- 
niigt der Mésch dieser Kantus, der im Lenz 
durch ein zartliches ,,Die-diirr-diirr* noch an- 
mutig erganzt wird, wozu dann noch in der 
Aufregung ein grafliches Angstgeplirre 
kommt. 

Wenn man heutzutage diesen possierlichen 
und quicklebendigen Matz sehen und beobach- 
ten will, dann muf man schon in den Hofgar- 
ten und in die sonstigen vaterstadtischen grii- 
nen Inseln pilgern oder in einen alten Haus- 
garten hineingucken, dessen Baume noch immer 
nicht gefallt worden sind, um finanzenbringen- 
den Garagen Platz zu machen. Dort, nur dort, 
wickelt sich das Grofstadtleben der gefiederten 
Strafenjongens von einst ab. Da betragen sie 
sich heute genau so wie die anderen Finkenver- 
wandten, nahren sich emsig von Sdmereien, 
Unkrautern, von Beeren, Kirschen, Knospen 

und Insekten. Studiert man dann ihren Magen- 
fahrplan eingehender, so stellt man fest, da8 
diese Tierlein nicht gerade zu den ausgespro- 
chen niitzlichen Vogeln rechnen. Aber Spatzen 
wollen auch leben. Aus diesem Grund wurden 
sie geschaffen. 

Argerlich ist zu allem Uberfluf% noch die 
Fortpflanzungsfreudigkeit besagter Mdsche. 
Schon zum Ausgang eines milden Februar er- 
fiillt sie samt und sonders ein lenzliches Gefiihl 
und jedes zufallig vom vorigen Jahr iibrig- 
gebliebene Nest — sofern man bei der Mésche- 
liederlichkeit in diesem Zusammenhang iiber- 
haupt das Wort Niststatte anwenden darf — 
regt sie spontan zu neuen T'aten an. Kampfes- 
froh stiirzen sich zwei, drei, vier Spatzenmian- 

  

ner mit weithin hérbarem Geschrei iiber das 
Gebilde an der Hauswand und ringen erbittert 
um den Besitz dieses Konglomerats eilfertig 
zusammengestoppelter Stroh- und Grashalme, 
Federn, Lumpen und Papierschnitzel. Dabei 
beifSen sie sich, schwirrend daherfliegend, wenn 

es gilt, den Gegner zu vertreiben. Neulich rauf- 
ten sie sich oben am MGrsenbroicher Weg der- 
artig wild, so daf§ jene vielbegehrte Kinder- 
wiege aus ihrer Verankerung losgerissen wurde 
und, in ihre einzelnen Bestandteile aufgeldst, 
zur Erde niedertrudelte. 

Im Marz liegen die ersten fiinf Schalen im 
Genist. Nach zwei Wochen ist die Brut fliigge, 
eine weitere Woche macht sie noch unter elter- 
licher Anleitung einen Fortbildungskurs durch, 
und schon haben die Alten das nachste halbe 
Dutzend Eier in der Wiege. Da nun dieser 
Spa mindestens noch einmal in der Saison 
wiederholt wird und da zahlreiche andere 
Spatzen dieses Stiick Landschaft ebenso eifrig 
bevolkern, wimmelt es im Friihsommer iiberall 

vom reichlichen Nachwuchs, der gerissen und 
wendig, unschwer den Kampf mit dieser 
Tranenwelt durchficht. Wo sich Spatzen an- 
gesiedelt haben, sind sie nie mehr auszurotten, 
und die Bekampfung dieses aus den Sstlichen 
Steppen zu uns heriibergekommenen und auch 
in den USA und in Australien eingefiihrten 
Vogels bleibt allzeit mangelhaft. Jeder andere 
Piepmatz ware bei diesen chronischen Verfol- 
gungen langst ausgestorben. Nicht jedoch der 
Sanger aus dem Haus derer von Passer domes- 
ticus, diese witzig-frechen Burschen, unsere. 
brave Mésch. 
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Muttergottes mit Kind aus einem siiddeutschen Altarschrein (Linde, mit Teilen alter Fassung) 

Aus dem Kunstmuseum Diisseldorf 
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Der Sammler Schmitz darf nicht fehlen 

Diisseldorfs Ruf in der Welt der Keramik — Der Dritte gibt den vollen Klang 

In der bunten, leuchtenden Welt der Kera- 

mik hat Diisseldorf einen hohen Klang. Doch 
wenn das Hetjens-Museum im Ehrenhof und 
die Sammlung Schneider im Schlo8 Jagerhof 

genannt werden, darf die Sammlung Heinrich 
Schmitz, Kaiserswerther StraBe, nicht fehlen. 

Neben der umfassenden Ubersicht bei Hetjens 
und der kostbaren Auswahl bei Schneider, ge- 

ben die ,Spitzen“ bei Schmitz dem Ruf Diis- 

seldorjs den vollen Klang. Als anerkannter 
Bretz-Sammler hat Schmitz vor einiger Zeit 
seine Bilder des Diisseldorfer Meisters im 
Kunstverein ausgestellt. Seine Fayencen sind 
in Diisseldor} noch nicht gezeigt worden, doch 
in manchem Handbuch und Sonderbeitrag wird 
der Sammler Schmitz genannt und gewiirdigt. 
Fayencen (nach der italienischen Stadt Faienca) 

gelten als Vorlaujfer des Porzellans, ihre Bliite- 
zeit hatten sie im 17. und 18. Jahrhundert, vor 

allem in den Niederlanden. 

Hinter den schwarz-weifen Zapfsaulen aus 
Stahlblech fiir Benzin und Gemisch vermutet 

niemand ein festgeftigtes Reich der Kunst. Eine 
reichgeschnitzte Barocktiir aus der Eifel, 250 

Jahre alt — sie wurde vor kurzem erst erwor- 
ben -, fiihrt in eine liebevoll ausgestattete 
Wohnstube, in der die Alpenveilchen auf der 

breiten Fensterbank allein aus unserem Jahr- 
zehnt stammen. Zinn und Kupfer bilden mit 
alten Eichenmdbeln den Rahmen fiir die Ge- 
malde und Aquarelle des Malers Bretz, dem 
neben den Fayencen die ganze Liebe des Samm- 
lers Schmitz gehért. Die barocke, hohe Stand- 
uhr ist ein gemiitlicher Zeitansager, in einer 
Ecke wohlversteckt wird das Rundfunkgerat 
nur geduldet. 

Mit einer alten Eichentruhe fing es an. Dem 
Mechanikerlehrling Heinrich Schmitz, er wurde 
1888 auf dem Schmitzhof an der Uerdinger 
StrafSe geboren, erhielt sie als 16jahriger von 
der Gro&mutter geschenkt, dazu vier kleine 
Bilder, eine Zinnkanne und fiinf irdene nieder- 

rheinische Schiisseln. In dem Zinnkrug hatte 
Heinrich fiir die GroSmutter oft Bier aus der 
Brauerei ,Zum Hirschchen* an der Kaisers- 

werther StraSe geholt. Die dazugehdrige Gast- 
statte Hirschchen liegt heute noch in der Nahe 
der Rochuskirche. Die vier Bilder waren nicht 
signiert. Doch wie es das Sammlergliick will: 
Vor wenigen Monaten fand Schmitz bei einem 
Antiquitatenhandler die Bleistiftzeichnung zu 
einem dieser Bilder. Der Maler Karl Schiiler 
hatte es 1882 gemalt. 

Schmitz sammelte zunachst Zinn, das damals 

aus den modernen Kiichen und Haushalten ver- 
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bannt wurde. Die hiibschen grofen und kleinen 

Zinngerate waren selbst fiir den schmalen Geld- 
beutel eines Lehrlings zu erschwingen. Als der 
Sammler 1907 Soldat wurde, verauferte er den 

eroften Teil der Zinnsammlung. 1909 wieder 
im Beruf, wurde zunachst noch vielfaltig wei- 
tergesammelt. 1912 erwarb der Mechaniker 

Schmitz den Fiihrerschein. Von der ersten Fahrt 

nach Holland — Frankenland und Siiddeutsch- 

land waren zu weit und daher zu teuer — 

brachte er sechs Pannkookenteller mit, das 

Stiick fiir 1,30 Gulden. Noch heute nehmen 

diese Teller in der Sammlung einen Ehrenplatz 
ein. Mit dem wachsenden Einkommen wuchs 

auch der Wert der Ankaufe. Nach dem ersten 

Weltkrieg erwarb Schmitz eine Besitzung an 
der Kaiserswerther Strafe fiir eine Werkstatt 

mit Tankstelle. 

Da die Frau und spater auch die drei Kinder 
fiir das Sammeln volles Verstandnis hatten, 

wurden die Fahrten nach Holland haufig mit 
Familienbegleitung immer wiederholt. So wird 

verstandlich, da die Sammlung Schmitz mehr 
als die Halfte blaues und ,,geklértes* (farbiges) 
Delft enthalt. Schmitz hat nur Spitzen gesam- 
melt, nur erste Klasse. Da hief’ es manchmal 

lange um ein Stiick feilschen. Und wenn Hein- 
rich Schmitz zehnmal wiederkommen mufte, 

fast immer hat sich die Ausdauer gelohnt. Un- 
ter den Sammlern von Fayencen macht ein 

Wort die Runde: Es ist leichter, einen Sack 
Brillanten zu erwerben, als eine gute Fayence. 
Der Diisseldorfer Sammler kann die Wahrheit 
dieses Wortes bestatigen. Schmitz hat’s in der 
Kunst des Erwerbens zur Meisterschaft ge- 
bracht. Denn er ist heute Deutschlands bedeu- 
tendster Privatsammler, zumal vor einigen 
Jahren ein Niirnberger Fayence-Sammler in 
die Schweiz iibergesiedelt ist. 

Wenn der Sammler den Besucher in sein 

Reich im ersten Stock fihrt, gibt’s nur ein gro- 
es Staunen und Bewundern. Schmitz hat kein 

Museum, sondern seine Wohnraume liebevoll 

mit seinen Schatzen ausgestattet. Reich ge- 
schnitzte Barockschranke und zierliche Wand- 

bretter bergen die kostbare Ernte eines langen 
erfolgreicher: Lebens. Schmitz hat so viel Kost- 
barkeiten zusammengetragen, dafs jede Truhe 
den breiten Riicken herhalten muff, Fayencen 

zu tragen. ,Dieser Schrank ist gemischt! Diese 
Facher tragen nur Holland! Was Sie hier sehen, 
ist vielleicht noch besser als in Sévres! Diese 
Teller bemalte nach einer Vorlage von Wat- 
teau ein deutscher Maler! Wenn es gelingt, zu 

diesen beiden Tellern, die in ihren Farben zu 

einem franzdsischen Impressionisten passen, 
den Maler zu finden, habe ich einen ,Mercedes 

300‘ in meiner Sammlung!“ — Auch vor seinen 
Schatzen verleugnet Schmitz nicht, Autofach- 
mann und Tankstellenbesitzer zu sein. 

Auf vielen, vielen Fahrten hat Schmitz den 

Kustos Ritzerfeld vom Hetjens-Museum, der 
sein Freund und Lehrer war, begleitet. Viele, 
viele Kunstbiicher haben die Praxis abgerundet. 

Ein paar Ratschlage fiir Sammler und solche, 
die es werden wollen: Selbst bei einfachen Din- 
gen nur Qualitét sammeln und ausdauernd 
sein. Nicht immer entscheidet das héchste Ge- 

bot. Mit einem BlumenstraufS oder einer Pak- 
kung Pralinen hat der Sammler Schmitz schon 
oft die Frau oder Mutter eines unnachgiebigen 
Besitzers zum Verkauf einer Fayence bestimmt. 
Und auch dieser Weg erscheint empfehlens- 
wert: Geht Schmitz heute auf Fahrt, nimmt er 
stets einen Bildband seiner schénsten Stiicke 
mit. Bei Gesprachen in abendlicher Runde legt 
er dem Wirt oder dem Tischnachbarn die Bil- 
der vor. Sammeln Sie so etwas? heifSt dann 
stets die Frage, dann gehen Sie einmal zu dem 
und dem. Wenn einer erst einmal den Weg ge- 
wiesen, wird der Sammler schnell weiter- 

gereicht. 

Hoffentlich gelingt es, die Sammlung 
Schmitz wenigstens einmal in einer Auswahl 
zu zeigen. Diisseldorf und die keramisch inter- 

-essierte Welt wiirde staunen. To. 

 



j 

. 
, 

  

  

XXVI. JAHRGANG DUSSELDORFER HEIMATBLATTER ,DAS TOR“ 
  

Paul Henkels : 

Die Freilichtbtihne 
(Aus dem neuen Buch: Heiter bis wolkig) 

(Droste-Verlag-Diisseldorf) 

Diese Kinderszene gibt mir Veranlassung, 
mich des Begriinders der Freilichtbiihne zu er- 
innern, die ich leitete, und auf der ich aufer 

»Die versunkene Glocke“ und ,, Was Ihr wollt“ 
Moretos ,,.Donna Diana“ inszenierte, Goethes 

»phigenie“ und eine Reihe der Einakter von 
Hans Sachs; der Begriinder, ja, der Erbauer (1!) 
war Rektor Steinmeyer, der Leiter einer Diissel- 
dorfer Volksschule. Er entdeckte in Diisseldorf- 
Volmerswerth ein stadteigenes Gelande, Wald 
und Wiesen, das ihm gliicklichst geeignet er- 
schien, daraus ein Freilichttheater zu schaffen. 
Er ersehnte es sich, fiir die Diisseldorfer Schul- 

kinder hier Theater spielen zu lassen, an Vor- 
mittagen und Nachmittagen, abends dann fiir 
das zahlende Publikum. Nun, auch ein Freilicht- 

theater wird nicht an einem Tage erbaut! In 
geduldiger, zielbewufter Planung wufte der 
Stadtverordnete Rektor Steinmeyer die Stadt- 
vater seinem Vorhaben geneigt zu machen. Das 
Gelande wurde ihm iiberlassen, auch einige 
geldliche Zuschiisse machte er aus dem Stadt- 
sickel locker, und mit zaher Energie arbeitete er 
mehrere Jahre, bewegte Erdmassen, pflanzte 

Baume und Straucher und lief$ sie wachsen, 

zimmerte hdlzerne Banke — und das alles be- 
werkstelligte er nur mit seinen Schiilern — mit 
Kindern! 

In einer Eisenwarenhandlung lief er sich 
Hacken und Spaten, Schaufeln, Rechen und 
Schubkarren vorfiihren: 

»Zeigen Sie mir das festeste und dauer- 

hafteste Gerat, was Sie haben!“ 

Aber nichts schien ihm stark genug: 
»Das geht alles zu schnell kaputt!* meinte er. 

»Aber, Herr Rektor, wer soll denn diese 

schweren Hacken und Spaten kaputt machen?! 
Die kriegen ja nicht mal Riesen kaputt!“ 

»Lieber Herr, ich brauche die Werkzeuge 
nicht fiir Riesen, sondern — fiir Kinder! und die 
kriegen alles kaputt!“ 

Als wir gegen Schluf unserer Freilicht-Spiel- 
zeit eines schGnen Sommermorgens Hans-Sachs- 
Spiele fiir Steinmeyers Schulkinder eifrigst 
probten, prescht plétzlich ein uniformierter 
Reiter auf einem Schimmel durch die Hecken- 
Kulissen auf unsere Waldbiihne, legt die Hand 
an die Miitze: 

»oind Sie Herr Henckels?“ 
Was ich bejahen mufte. 
»Der Direktor dieser — Sommerbiihne?“ 
»Ja, auch das.“ 
»lch habe hier ein amtliches Schreiben fiir 

Sie, gegen Quittung.“ 

(Sieh da, sieh da! Der Amtsschimmel persén- 
lich! Wie nett, ihn einmal zu sehen!) 

Nun war ich mir aber keiner Schuld bewuft, 
was mochte das fiir ein Amtsschimmel-Schreiben 
sein? Gegen welche Verordnung, welches Ge- 
setz hatten wir, oder ich allein, verstofen? Aber 

es klarte sich harmlos, wenn auch recht unge- 

wohnlich auf. Der amtliche Schimmel, der mit- 

ten in unsere Probenarbeit so respektlos durch 
unsere Biihnenhecken herangaloppiert kam, 
bringt die von uns vor vielen, vielen Monaten 
bei der Behérde beantragte Spielerlaubnis, die 
»Konzession“! Wir hatten also bisher — man 
denke -— ohne behdrdliche Genehmigung 
wochenlang gespielt! Das war zweifelsohne ein 
» Werbrechen“! Aber es blieb ungesiihnt, denn 
die Behérde sah wohl ein, da& wir, ohne sie, 

recht eifrig gearbeitet hatten, wahrend der 
Amtsschimmel seinen gewohnten, langsamen 
Trott trabte, endlich — gegen Ende unserer 
»oaison* — in Galopp verfiel, auf unsere Biihne 
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brauste, um uns kurz vor Toresschluf sein 

Amtsschimmel-Schreiben iiberreichen zu k6n- 

nen, das uns die Berechtigung gab, ,,einige 
Wochen gespielt zu haben diirfen“ oder ,,spielen 

gedurft zu haben“! (Ich versuche Amtsdeutsch 
zu schreiben, aber es ist mir wohl nicht ganz 
gegliickt.) 

Welche nicht vorherzusehenden, komischen 

Schrecknisse (man verzeihe die contradiktio) 
mit einer Theaterauffiihrung im Freien verbun- 
den sein kénnen, erfuhren wir, als das ,, Diissel- 

dorfer Schauspielhaus* in der einmalig grofi- 
artigen Park-Reitbahn des Benrather Schlosses 
»Antigone* von Sophokles, mit der unvergeft- 
lichen Louise Dumont, auffiihrte. Diese Reit- 

bahn ist ein von einer Doppelseite riesiger 

Baume gebildetes Oval. In der nérdlichen Run- 
dung dieses Ovals — im Sonnenlicht also, wenn 

es scheinen wiirde (!) — wurde mit schweren 
Pappesdulen und Bretterpodien eine Stufen- 
biihne gebaut, rechts und links weit ausladend, 
um dem ,,Chor der Greise“ wechselnde, bild- 

hafte Gruppierungen zu ermdglichen. 

Die Greise! Ja, die Greise bereiteten Schwie- 
rigkeiten, denn es waren meist junge Schau- 

spieler oder solche in den besten Mannesjahren, 
ja auch einige recht junge Schauspielschiiler. 
Alle muften natiirlich mit Schminke, Haar und 

Bart ,,auf alt“ zurechtgemacht werden. Man 

setzte ihnen also graue und weifhaarige 
Periticken auf, klebte ihnen Barte an, wie man 

das von alters her im Theater tat — und tut. 
Generalprobe in Kostiim und Maske. 

Sakrale Horner klingen auf, der ,Chor der 
Greise“ zieht ein. 

»ochrecklich!* stéhnt Gustav Lindemann, 

unser Direktor und Inszenator, und unterbricht 

die Probe. ,Der Chor darf doch nicht ge- 

schminkt sein und darf doch nicht diese graf- 
lichen Periicken tragen!“ 

»jaja, man mite die Stirnen noch besser 

verschminken“, meinte ziemlich ratlos der 

Theaterfriseur. 

»Aber, Lieber, das geht doch nicht! Die Pe- 

ruckenstirnen aus Stoff* (so was hatte man da- 
mals noch) ,,wird man immer sehen — und dann 

die rétlich-violette Schminke, fiirchterlich! Im 

Theater, bei kiinstlichem Licht, geht das, aber 

doch nicht hier im hellen Sonnenschein!“ 

» Was soll man denn da machen?“ fragt der 

Ratlose. 

»Gar nichts soll man machen! Die Herren 

treten ungeschminkt auf — allenfalls etwas 
braungepudert, soweit sie zu bla8 sind, und mit 
ihrem eigenen Haar!“ 

»Dann sind’s aber, aufer vielleicht zweien, 

sehr junge Greise, Herr Direktor!“ 
er zaghaft. 

, meinte 

»Dann! Dann! — Dann streichen Sie den Her- 

ren etwas weife Farbe in die Haare...“ 

».. oder vielleicht Puder, vielleicht kénnte 

man die Haare pudern, wie man das im Rokoko 
machte, feinen, hellen Puder einstreuen, wie?“ 

»Gut, machen Sie das“, dekretierte Gustav. 

Die unterbrochene Generalprobe mit den ver- 
schminkten Greisen sollte wieder von vorn be- 

ginnen. 

» Und die Barte nicht vergessen!“ rief er dem 
Friseurmeister zu. 

» Ja, gewif! Die klebe ich aus Bartwolle, geht 

sehr gut.“ 

»Und recht natiirlich! Ja?“ 
Und so geschah es. 
Die Auffiihrung. 

Feierliche Musik, der Chor der Greise zieht 

ein, prachtvolle, edle Gestalten, im grauweifen 
Haar- und Bartschmuck, mit bradunlich geténter 
Haut des Gesichtes, der Arme, der Hande. Ein 

ganz grofier Bildeindruck. 

Antigone erscheint durchs hohe Tor im Hin- 
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tergrund — spricht — der Chor der Greise ant- 
wortet — ein Sonnenstrahl fallt auf Antigone — 
verlischt wieder — Wolken ziehen — Beleuch- 
tungswunder fort und fort. Nach einer halben 
Stunde des Spiels verdunkelt sich der Himmel, 
grauschwarz schwebt es tiber der Reitbahn — 
einige Tropfen fallen —, und schon wird’s mehr: 
der niederrheinische Nieselregen beginnt zu 
tropfeln — man kiimmert sich nicht drum — noch 
nicht! Er aber laft sich’s nicht verdrieSen, er 

hat die Aufgabe, die durstigen Felder zu tran- 
ken, was schiert ihn unser Biihnenspiel?! Hef- 
tiger wird er, auch Wind kommt auf, weh: 
durch die grauen Haare, der braune Puder auf 
der Haut beginnt in Streifen abzufliefen, aus 

den wehenden Haaren waschen die, vorerst 

noch leichten, Tropfen den weifen Puder her- 
aus — die Greise verjiingen sich zusehends (') —, 
als sie alle in der angeborenen, jetzt durchnafi- 
ten Haartracht dastanden, kam der zu erwar- 

tende Platzregen! Aus war’s! 

Antigone und alle Chorherren fliichteten in 
die primitiven Ankleidezelte hinter der Biihne, 
und das Publikum unter Regenschirmen zu den 
weit, weit entfernt vor dem Schlof wartenden 

Sonderwagen der Strafenbahn. 

Jaja: 

»Mit des Niederrheines Wettermachten 

ist kein Freilichtbiihnenbund zu flechten.“ 

Das Buch der Heimat 

Hermann Boss 

Friedrich Spee von Langenfeld 
Eine Buchbesprechung 

Fast zur gleichen Zeit, in der der -Verein 
»Diisseldorfer Jonges“ eine Biiste Friedrich von 
Spees in Auftrag gab, um sie in Kaiserswerth 
mit anderen beriihmten Persdnlichkeiten der 
Nachwelt zu iiberliefern, erschien in der Reihe 

»Quellen und Forschungen“ zur Sprache und 
Kulturgeschichte der germanischen Volker ein 
Buch von Emmy Rosenfeld ,, Friedrich Spee von 
Langenfeld* eine Stimme in der Wiiste. (Walter 
de Gruyter & Co., Berlin), das das Leben und 
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Wirken des feinsinnigen-Dichters Friedrich von 
Spee in einer Vollstandigkeit zeigt, wie es bis- 
her noch nicht geboten wurde. 

Der erste Teil befaft sich mit der histori- 

schen Personlichkeit: Der Mensch, der Seel- 

sorger, der Dichter. 

Friedrich Spee von Langenfeld entstammte 
dem adeligen Geschlecht Spede von Langenfeld, 

einem Ort in der Nahe von Wankum am 

Niederrhein. Der Familienname Spede wan- 

delte sich im Laufe der Jahrhunderte ab. Eine 

Seitenlinie wird am 9. Mai 1739 durch Kaiser 

Karl VI. in den Grafenstand erhoben und der 

jeweilige Majoratsherr der Familie Spee fihrt 

den Titel eines Reichsgrafen. 1536 wird in den 

Akten ein Edler Friedrich Spee von Langenfeld 

als Amtmann von Kaiserswerth, das damals 

noch zu Kurkéln gehorte, gefiihrt. Es handelt 

sich hier um den Grofvater des Dichters Fried- 

rich Spee Er starb 1588 und hinterlief$ seinem 

Sohne Peter das bedeutende Amt und die Burg- 

vogtei von Kaiserswerth. 

Peter Spee von Langenfeld verheiratete sich 

mit Mechtels (Mechtildis) Diicker von Alten- 

kriegenbeck. Im Amtmannsschlof zu Kaisers- 

werth kam Friedrich von Spee am 25. Februar 

1591 zur Welt. Mit 11 Jahren kam er 1602 

nach Kéln auf das Tricoronatum, wo er seine 

humanistischen Studien begann. Es war eine 

Zeit, in der um die Gebiete der Kélner Erz- 

diézese harte Kampfe und Auseinandersetzun- 

gen tobten; da Gebhard TruchsefS einen 

Religionswechsel vornahm, aber auf die Kur- 

wiirde nicht verzichten wollte und in Bonn 

Truppen warb, um gewaltsam seine Forderun- 

gen durchzusetzen, aber man auch in Kéln es 

nicht unterlieS, spanische Sdldner zu werben, 

um diesen Drohungen zu begegnen. Bonn 

wurde mehrmals von beiden Seiten Pliinderun- 

gen ausgesetzt, Deutz niedergebrannt, und das 

fremde Kriegsvolk machte den Niederrhein 

unsicher. In einer solchen kriegerischen, unruhi- 

gen Zeit verbrachte Friedrich von Spee seine 
friihe Jugend. Neben der tiefreligidsen Erzie- 
hung im Elternhause wurde die ritterliche Er- 
ziehung, Reiten, Jagen, Weltgewandtheit nicht 
vernachlassigt. Nach den Uberlieferungen des 
Ordens wurde Spee am 22. November 1610 als © 
Novize in die Gesellschaft Jesu aufgenommen, 
in Trier an der Kranengasse (eine der altesten 
Jesuitenniederlassungen auf deutschem Boden.) 

In der 80er und 90er Jahren des 16. Jahr- 

hunderts waren die Jesuiten stark in die Hexen- 

prozesse verwickelt; so da der General- 

aguaviva zur Zuriickhaltung und Vernunft er- 

mahnen mufte. 1612 erneute Pestwelle. Das 

Noviziat mufte nach Fulda iibersiedeln. Im 

Herbst des Jahres 1612 konnte Friedrich Spee 

sein erstes Geltibde ablegen. Nach zweijahrigem 

Studium kam er nach Wiirzburg zum Studium 

der Philosophie. Julius Echter von Mespelbrunn 

war der Griinder und Férderer der Alma Julia. 

Hier legte Spee seinen Magister Artium ab. 

1616 ging er nach Speyer als Lehrer der IlIten 

Grammatikklasse. Sein rheinischer Landsmann 

und Standesgenosse Pater Wilhelm von Gracht- 

Metternich iibertragt ihm die Leitung der dor- 

tigen Sodalitas-Angelica. 1617 kommt er an das 

Kolleg zu Worms. Erste grofe Enttduschung. 

Sein Gesuch um Aufnahme in die Missionen 

in Japan wird abgelehnt. 14. April 1618. Spee 

hatte noch nicht seine theologischen Studien er- 

ledigt. 1618 kommt er nach Mainz, wo er das 

vorgeschriebene vierjahrige Studium beginnt 

und nebenbei die Rhetorikerklasse leitete. Er 

arbeitete an dem deutschen Kirchenliederbiich- 

lein. Seine Obern waren ihm sehr gewogen. 

1622 empfing er die Priesterweihe und 1623 

beendete er mit glinzendem Erfolg seine 

SchluSexaminas. 1624 finden wir ibn als Pro- 

fessor der Philosophie an der Jesuiten-Universi- 

tit zu Paderborn. Hier begannen seine tiefen 

Einblicke in die grauenhaften Justizmorde der 

Hexenprozesse. In Geseke 1630, 500 Verbren- 

nungen. Sein Ordensoberer war Pater Bavingk, 

ein groSer Autokrat, Besuch des Grafen Tilly 

in Paderborn. Problem — Soldatenseelsorge. 
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Zu gleicher Zeit wiitete die Pest der Hexen- 
prozesse auch in Wiirzburg, wo 30 Priester und 

viele unschuldige Kinder von 7 Jahren auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt wurden. Nicht min- 
der auch in Bamberg, wo héchste Beamte dem 
Hexenwahn nicht entgehen konnten. 1627 be- 
fand sich Spee wieder in Koln, wo er auch der 
Hexenbrennerei begegnete und leider auch 
einige Mitbriider als ,,Hexenriecher“ feststellen 

mufte. 

In der Stadt und Grafschaft Peine, wo er von 

1628 ab wirkte, war seine seelsorgerische Tatig- 
keit aufSerordentlich erfolgreich. Hier wurde er 
von meuchelmoérderischer Hand schwer ver- 
wundet. Am Kopf erhielt er sechs Wunden und 
an der Schulter zwei. Der Tater jedoch entkam. 
Im Hildesheimer Kolleg lag er 11 Wochen in 
standiger Todesgefahr. Nach drei Monaten je- 
doch war Friedrich von Spee soweit wieder her- 

gestellt, da er seinen Dienst wieder aufneh- 
men konnte. Trotz seines eifrigen Wirkens 
regten sich Neider und Verleumder, die seine 
Wirksamkeit, namentlich in bezug auf die 
Hexenfrage zu unterbinden suchten. Gliick- 
licherweise fanden die Verdachtigungen, denen 
Friedrich von Spee ausgesetzt war, nicht den 
Beifall seines Ordensgenerals in Rom. Als aber 
seine Schrift ,Cautio-Criminalis* in zweiter 
Ausgabe erschien, hduften sich die Anschuldi- 
gungen in unerhértem Ausmafe, so dafs die 
korperliche Verfassung des vielgeschmahten Pa- 
ters schweren Schaden erlitt. Seiner Lehrver- 

pflichtungen in Kéln wurde Pater Spee entbun- 
den, aber sein ihm gewogener Provinzialober, 

Pater Nickel, versetzte ihn nach Trier, wo er 

ihn wieder als Professor der Moraltheologie am 
Trinitatskolleg einsetzte. : 

Aber sein Gesundheitszustand war ge- 
schwacht. Trotzdem zeigte er sich bei den 
Kriegswirren 1635, wo Spanier gegen Fran- 

zosen um den Besitz der Stadt kampften, noch- 
mals auf der Hodhe seines Wirkens. Den ge- 

schlagenen Franzosen erwirkte er freien Ab- 

zug. In den iberfiillten Hospitalern trat er 

  

bald als Pfleger, bald als Seelsorger auf. Fri- 
sches Wasser holte er aus den Stadtbrunnen und 
schaffte eigenhandig Speisen heran fiir die Ver- 
wundeten und Kranken. Aber sein K6rper 
hatte keine Widerstandskraft mehr, sondern 

wurde selbst vom Fieber befallen, das die spani- 
schen bzw. kaiserlichen Truppen in die Stadt 
eingeschleppt hatten. Am 7. August 1635, 
1 Uhr mittags, gab er seine Seele in die Hand 
des Schépfers zuriick und fand damit Erlésung 
und Vereinigung im himmlischen Jerusalem 
erfiillt. 

Im zweiten Abschnitt des interessanten 
Buches schildert Emmy Rosenfeld Friedrich Spee 
als Seelenfreund. Seine vielseitige fundierte 
Gelehrsamkeit verbindet sich mit einer wahren 

Frommigkeit und einer heif§en Liebe zu den 
Menschen. Sie macht ihn zum Vorbild des gro- 
Sen Philosophen Leibniz, der ihn als ein Phano- 
men bezeichnet, aus dem die Menschen unserer 

Tage Hoffnung und Trost schépfen sollen. Sein 
Glaube ist vor allem auf der Grundlage des 
Gefiithls aufgebaut, und daraus erwdchst sein 
Vermégen, lehrbarer zu sein und seine Mit- 
menschen tiefgehend zu beeinflussen. 

Der grofe Missionar Indiens, Franziskus 
Xaverius, ist sein leuchtendes Vorbild. Im 

»giildenen Jugendbuch* als auch in der ,, Trutz- 

Nachtigall* kommt deutlich zum Ausdruck, wie 
sehr er die Verganglichkeit alles Irdischen sowie 
die Ewigkeit alles Uberirdischen in verstandnis- 
vollen, packenden Bildern darstellt. 

Das ,giildene Jugendbuch* wurde zwischen 
1627 und 1632 verfaft und gibt gewissermafen 
eine Anleitung zu einem tugendhaften Leben, 
aber in einer Form, die sich weit iiber die Masse 

der asketischen Zeitproduktion hervorhebt. 
Seine Mitarbeit an kirchlichen Gesangbiichern 

ist unbestritten, Lieder, die auch heute noch ge- 

sungen werden z.B.: ,O Christi merk, den 
Glauben stark und schau dies Werk“. 
Am bekanntesten ist Friedrich Spees Lieder- 

buch — die ,,Trutz-Nachtigall*. Durch Heraus- 
gabe der Trutz-Nachtigall sollte gleichwertige 
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geistige Lyrik, und zwar in deutscher Sprache, 
den grofen lateinischen Dichtern an die Seite 
gestellt werden, wobei er bewuft zeitweilig 
auch Dialekte gebrauchte, die den hdheren 
Schichten fast unbekannt, dem Kleinbiirger 
aber angenehm verstandlich waren. Kein Ge- 
ringerer als Josef von Eichendorff schrieb 1857 
von ihm: ,,Kein Dichter hat wohl so sinnig die 
verborgensten Stimmen der Natur beherrscht 
und verstanden: wie die Stréme und Walder 
und Bachlein emsig zu Gottes Lob rauschen und 
die Végel von Ihm singen und die geheimnis- 
volle Sommernacht von Ihm traumt, als ob der 

Finger Gottes leise iiber die unsichtbaren Saiten 
der Schépfung glitte.“ Friedrich Spees Natur- 
betrachtung entsprang seinem persénlichen reli- 
gidsen Gefiihl. Zusammenfassend darf man 
wohl sagen, daf die ,, Trutz-Nachtigall“ ein ge- 

schlossenes kleines Kunstwerk ist, das durch 

die einzigartige Persénlichkeit des Verfassers 
geformt wurde. Eine Originalschrift der 
» Trutz-Nachtigall* befindet sich im Stadt- 
archiv in Trier. 

Der letzte Abschnitt des Buches ist der 

»Cautio-Criminalis* gewidmet. In diesem Ab- 
schnitt schildert die Autorin im ersten Kapitel 
den allgemein verbreiteten Glauben an Teufels- 
erscheinungen. Mit der Erfindung der Buch- 
druckerkunst stieg das Interesse an dogmati- 
schen theologischen Fragen, vor allem auch 

nach der Herkunft des Bésen. Der uralte 

Damonenglaube vermengte sich mit dem christ- 
lichen Teufelsglauben; bzw. Hexenglauben, 
dem groSe Renaissance-Papste bis zu Philipp 

Melanchthon und auch der Reformator Luther 
ergeben waren. Hexenflug und Hexenritt durch 

die Luft auf dem Riicken von Eulen und Kré- 
ten oder auf dem Besenstiel waren germanische 
Uberlieferungen, die neu erwachten. Der 
Hexensabbat bedeutete eine Art Besiegelung 
des Paktes eines Menschen mit dem Teufel. 
Dieser Hexenwahn wurde noch besonders ver- 

mehrt durch Papst Johann XXII., der 1326 die 
Bulle Super illius specula“ erlief& in welcher er 
die zunehmende Macht des Teufels auf Erden 

beklagte und dadurch die Aburteilung durch 
ein Inquisitionsgericht preisgab. Eine Schrift 
der Malleus malficarum bezeichnet das Leug- 
nen der Hexerei als Ketzerei, weist die Varian- 

ten und Arten auf, in denen die Zauberei aus- 

geiibt wird und gibt Richtlinien fiir das gericht- 
liche Verfahren. 

Erst in der zweiten Halfte des 16. Jahrhun- 

derts beginnt der Antihexenkrieg durch Johann 
Wier bzw. Weyer, der Leibarzt des Herzogs 
Wilhelm von Julich-Kleve, der in seinem Werk 
gegen den Hexenglauben und Hexenprozesse 
Stellung nahm, worin er durch den Herzog 
Johann Wilhelm sehr unterstiitzt wurde und 
viele Anhanger sowohl auf katholischer wie 
evangelischer Seite gewann. 

Auf Anregung eines Ordensbruders, Pater 
Tanner, schrieb Pater Friedrich Spee die Cautio- 
Criminalis, die sich zunachst in sieben Kapiteln 

mit den Verbrechen der Zauberei an sich und 
seinen besonderen Aspekten und Strafverfol- 
gungen befaft. Pater Spee charakterisiert den 
Wahnsinn der Hexenverfolgung und in weite- 
ren Kapiteln die Mifsbrauche, die sich am Rande 
der Prozesse abspielen. 

Die Schrift verfolgte einen einzigen Zweck, 
der Welt die Wahrheit zu enthiillen und die 
verschiedensten Griinde schonungslos aufzu- 
klaren, durch die Tausende von unschuldigen 
Personen in diesen Prozessen untergingen. Er 

schont in dieser Schrift mit Klarheit und in 

schneidender und schneidiger Form weder Fiir- 

sten noch Ordensbriider noch die Richter, die 

durch eine Kopfsteuer noch belohnt wurden fiir 

die unverantwortlichen Urteile. Er geifelte die 
Methoden der Folter in allen Phasen und die 
Denunziationen, die in der gemeinsten Form 

im Lande wiiteten. 

Seine grofe Liebe galt den armen gequalten 
Opfern, die er auf Grund seiner juristischen 
Bildung und seiner tiefen Kenntnisse des kano- 
nischen Rechts in jeder Form zu verteidigen 
suchte. Mit freimiitiger Offenheit wendet er 
sich an die Fiirsten und an die Richter und an 
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alle Widersacher, einerlei welchen Bekennt- 

nisses, dem furchtbaren Unfug ein Ende zu 
machen. 

Die Wirkung konnte auf die Dauer nicht 

ausbleiben. Das Erscheinen des Buches rief 

natiirlich auch seine Gegner in den Kampfring. 

Tatsiichlich wuchs die Zahl derer, die den Ge- 

danken Spees Rechnung trugen. Unter den 

Fiirsten steht an erster Stelle der Mainzer Kur- 

fiirst Erzbischof Johann Philipp von Schén- 

born. Die Kénigin Christine von Schweden er- 

- lie& 1649 ein Reskript, welches die Abschaffung 
der Hexenprozesse vorschreibt. Die erste freie 
deutsche Bearbeitung des Speeschen Buches 
durch den protestantischen Theologen Johann 
Mattaus Meyfart erschien 1635, worin er dem 
Verfasser der Cautio hiéchstes Lob spendet. 
Am 13. Dezember 1714 bereitete das Edikt 
des PreuSenkdnigs Friedrich Wilhelm I. den 

Hexenprozessen in Preufen praktisch ein Ende. 

Der grofe Philosoph Leibniz bewundert 
Friedrich von Spee in Briefen, Werken und in 

einem eigenen dem Pater gewidmeten Elogium. 

So ist das Werk das hohe Lied auf einen 

Sohn unserer Heimat, der in seltener Form 

hohe wissenschaftliche Bildung mit poetischer 
Genialitét verband und der als rheinischer 
Edelmann mutiger Verteidiger der Schwachen 
und Bedriickten wurde. Der umfassende 
Literaturnachweis am Schlusse des Buches diirfte 
fiir die weitere Forschungsarbeit wertvolle 
Anhaltspunkte geben. 

Der Verfasserin des Buches, das auch Auf- 

nahme im ,,Paul-Kauhausen-Archiv“ gefunden 
hat, sind wir fiir die griindliche Forschungs- 
arbeit, die Objektivitat und fiir die Liebe, mit 
der sie das Werk geschrieben hat, auferordent- 
lich dankbar. 

Des ,,Kanzlers Sohn” in neuem Gewand 

Heinrich Biesenbachs bester Hetmatroman 

Als willkommene Gabe hat der Verlag der 
Gerresheimer Biicherstube Heinrich Biesenbachs 
besten Heimatroman ,Des Kanzlers Sohn“ 

(311 Seiten, 9,80 DM) neu herausgebracht und 
damit den Wunsch vieler alter Diisseldorfer 
erfiillt. Das Werk, das in den zwanziger Jahren 
erschien und in dem die ungliickliche Herzogin 
Jakobe eine Hauptrolle spielt, hat damals der 
Heimatbewegung einen kraftigen Auftrieb ge- 
geben und viele Leser zu einer eingehenden 
Beschaftigung mit der Geschichte ihrer Vater- 
stadt veranlaft. 

Der Verlag hat dem Buche ein ansprechendes, . 

modernes Gewand gegeben. Die Bearbeiterin 
Johanna Zimmermann, der wir bereits die Her- 
ausgabe des ersten Biesenbach-Romans_,,Das 

Stiftsfraulein von Gerresheim“ danken, hatte 

leichte Arbeit. Nur einige wenige Satze, die fiir 
unser Empfinden allzu gefiihlsbetont klingen, 
sind weggefallen. Wir glauben nicht, dafs die 
Kiirzungen eine ganze Buchseite ausmachen. 
»Des Kanzlers Sohn“ liest sich genau so frisch 
und spannend wie vor fast vier Jahrzehnten, 
als er zum ersten Male die Diisseldorfer be- 

geisterte. 
Es war ein gutes Zeichen, da das _,,Stifts- 

fraulein“ in seiner Neuausgabe vor allem das 
Interesse der jungen Generation fand. Noch 
mehr muf sie, schon vom Stoff her, ,,Des 

Kanzlers Sohn fesseln. Die Schicksale der ge- 
fangenen Herzogin, der Kampf des Kanzler- 

sohnes Jost von dem Broell fiir die Fiirstin 
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gegen den machtigen Marschall Schenkern und 
dessen Parteigdnger, den eigenen Vater, seine 
Liebe zu der Diisseldorfer Biirgerstochter Dieta 
Pfeilsticker und das tragische Ende der Her- 
zogin werden auch heute noch die jungen und 
alten Freunde der Heimat ansprechen. Nicht 
ohne Grund ist das spannende Buch mehrfach 
fiir die Laienbiihne bearbeitet worden. Biesen- 

Die letzte Seite 

bach war kein Dichter, aber ein vortrefflicher 

Erzahler, der es verstand, seine Begeisterung 
fiir die ungliickliche Herzogin und die Heimat 
dem Leser mitzuteilen. Und wie zeitgemaf ist © 
seine Klage: ,In den aufstrebenden Stadten © 

reif{t ein nachgeborenes Geschlecht nieder, was 
ein vorgehendes mit Kunstsinn errichtet und 
mit Liebe erhalten hat.“ ee 

Diisseldorfer Platt 
En de Hymjafs 

En de Hymjafs stond Holunder, 
Vorelskeesche, Heckejron, 

On wenn noch d’r Flieder bléhte 
Wor dat JaSke wunderschon. 
Jahn ben ech als Jong jejange 

Dorch die Jaf zom Rhing heraff, 
Sooh mech keene, plickte ech mech 
Och als mol e Blémke aff. 

Jruner’s Villa wor doch fréher 
Do bestembt et schonste Hus, 

On da Jahd, da wor en allem 
Ene jrote Bloomestruf. 
Jelbe Steen on wisse Blende, 
On ne jrote Wenterjahd — 
Immer hat se mech jefalle, 
Denn die Villa wor en Staat. 

Vor em Hus wor en Terrasse 
Wo die Herrschaft Kaffe drongk, 
On do dronger wor e Hiiske 
For da jrote Schaferhongk. 
On em Jahd da kleene Bronne 
Sprong so schon em Sonnesching 
Wenn sech Sm die blaue Kujel 
Selver en et Wasser fing. 

Op de Wies die sibbe Zwerje 
Jove op Schneewittche acht, 
Ene wor de Sens’ am deng’le, 
Hat us Jras dann Heu jemacht. 
Ene saete, ene harkte, 

On sie hadden alle Spaf. 
Met de JiefSkann macht ne ang’re 
All die schéne Blomkes naf. 

Ene wor e Beet am jaete 

On da ang’re fohr en Kaar, 
FlieSich woore se am schaffe 
On ech fong dat wunderbar. 
Och e Reh stond do em Jahde 
On nit wiet d’rvon d’r Pan, 

Di wor op en Flét am bloose 
On keek sech die Zwerje aan. 

Oft stond ech am jr6ne Jitter 
On ech dachte stell bei mech: 
Spater mof ech Jeld verdeene 
On dann koof son Villa ech! 
Fuffzich Johr sind schonn verjange — 
On wat woode us dim Jong? 
Ang’re bloosten op de Fléte — 
Ech wor da, da donooh sprong! 

Benedikt Kippes 
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Der neue HANOMAG-Kurier 
1.75/1.98 to 

Ohne Ubertreibung: 

ein Nutzfahrzeug never Prdégung 
mit PKW-Komfort und PK W- Eigenschaften 

HANOMAG - TEMPO 
GroBhandler 

HE FrSiepelnann 
Disseldorf, Grafenberger Allee 277 

Ruf 6651 51/53 

   
  

   

   
    

  

     Autohilfe a Ruf 70000 
Ree mae” Tag und Nacht 

    
  

i i 

Friedrich A. Sch 
Wortinget sie 7     

  
  

WIE IM FLUGE 

8 kg Zeitschriften 

’ peut: ae oe ae Broschiiren, Kataloge 
8 5 aba - -DM 6,50 Geschafts- und 

a WA SCHESACK Werbe-Drucksachen 

/ > 

‘ LAN GGUTH 7 2 Triltsch-Druck 
EA DUSSELDORF Jahnstrafe 36 - Ruf rosor 

M6nstersiraBe 104 - Tel. 441916   
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Brauvereiausschank Schlosser 02%, scsiorzoeuee 
DUSSELDORF - ALTESTADT 5 - FERNSPRECHER 25983 

Bemiitliche hiftorifehe Galtftaite €) Sh loers oberg. Lagorbier Scyoobenbrau 
OG “sy 

Sehengwerte Altftidter Bierftuben Lin 

VEREINSHEIM DER ,DUSSELDORFER JONGES” 

i
t
 

  
  

Veranstaltungen des Heimatvereins ,,Diisseldorfer Jonges“ q 

im Monat Juli 1960 4 

Vereinsheim ,,Brauereiausschank Schlésser — Altestadt” 

  

Dienstag, 5. Juli 

Monat dversammlung 

— Aufnahme neuer Mitglieder - 

  

  

_Allerlei “Rad dchldgerei™ 

--ein heiterer Heimatabend mit Karl Fraedrich 

Dienstag, 12. Juli   
  

    

    

Seit 5 Generationen C arl Mlaadsdsen 

Rheinfischerei und Seefischhandel 
Bergerstr. 3-5 - Ruf 29544/45 

Lieferant vieler Hotels, Restaurants, Werkskiichen, Kléster Krankenhduser 

  

  

  

  

  
FOTO -SOHN 

Fotospezialgeschaft mit | 
Fotoerfahrung seit 1892 | 
FLINGERSTRASSE 20 
NAHE RATHAUS 

SCHAAF AM WEHRHAHN 

Hat alles fir Ihr Fahrrad 

Fahrrdder, Mopeds, Ersaizteile, 
Reparaturen, Zahlungserl. 

Am Wehrhahn 65 Fernruf 35 23 48     
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Zuverldssig, preisgiinstig, prompt! 

Kohlen,Heizole WEILINGHAUS 
Diisseldorf, Worringer StraBe 50, Ruf 21652 und 23885        
  

  

Dienstag, 19. Juli Di “ce 
ie ,, Jonged 

treffen sich nach alter Tradition ab 17 Uhr auf dem Schiitzenplatz 
des Groen St.-Sebastianus-Schiitzenverein von 1316. 
Gegen Vorzeigung der Mitgliedskarte verbilligter Eintrittspreis. 

  

  

Dienstag, 26. Juli Wilhelm Sinzig 

plaudert uber: 

, Under Dorort Hamm im Wandel der Zeit” 

mit Farbtonfilm     
  

  

      
  

  

Piensa ee Care Monatdversammlung 

Pe ls BRAUEREI cas oe aa 

= oRER Db: Mf 3, 18, 23 , ger @ im Goldenen Ring 
= z Wwe. Richard Kampes Ruf 17374 

Sie Cee DUSSELDORF - BURGPLATZ 21-22 
= = 3 2 BUNDESKEGELBAHNEN 

Wun direkt am alten SchloBturm     
  

  

“o> DUSSELDORFER Die Marke von Weltrut 

  

OWENSENSL jeeriniict     
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Photofragen beantwortet 

Photowiinsche erfiillt 

sachkundig und sorgfaltig 

Uber 

65 Jahre im Familienbesitz 

  

Schadowstr. 39 - Telefon 350303   
  

  

  

  

    

Altbekannt 
in Stadt und Land, 
tausendfaltig 
gern genannt: 

BRAUEREI ,, ZUM SCHLUSSEL” 

die Gaststétte mit dem leckeren 

,»oagiveiler’s Alt‘ 
aus eigener Hausbrauerei 

In Flaschen iiberall erhaltlich 

  
& PS 

AT
EL

IE
R 

BL
AU
ER
T 

DO
SS
EL
DO
RF
 

    
  

Disseldorfer Heimatfreunde kaufen nur bei den anzeigenden Firmen! 

XII Das Tor, Heft 7, 1960 

  

  



    

  

FRANZ BUSCH 
Inhaber A. de Giorgi 

DUSSELDORF 
Kaiserstrafe 28a — Fernsprecher 44 63 16   

    

Zelte-, 

Decken- 
und 

TO) Markisenfabrik 

  

  
  

(Fortsetzung von Seite VIII) 

einflu®reichen Kreisen aufSerhalb der Heimatbewegung 

manchen Gegner machte, hat ihn nie beeindruckt. Weit 

mehr hat es ihn geschmerzt, dafs er oft, allzu oft 
das Schicksals der Kassandra teilte, der Unheils- 

prophetin, deren Mahnungen verlacht und in den Wind 

geschlagen wurden. Daf er schlieflich doch recht behielt, 
war fiir diesen Mann, der so gar nichts von einem 

Besserwisser an sich hat, kein Trost. 

Rudi Weber ist ein Mann von jener umfassenden 

Bildung, wie sie heute in einer Zeit, in der nur das 

Wissen geachtet wird, das dem ,Job“ fdrderlich ist, 

immer seltener wird. Auf dem Gebiet der Zoologie ist 

er Autoritat. Wir alle haben seine Vortrage gehdrt 
und erlebt, mit welcher Liebe dieser Mann, der seine 

Weichherzigkeit hinter einer rauhen Schale zu ver- 
stecken liebt, uns die Schénheiten der Natur zu deuten 

versteht. Man hort die sprichwortliche Stecknadel fallen, 
wenn er das Leben und Treiben unserer Tierwelt, die 

liebenswiirdige Anmut der Singvégel, die Schénheit 

eines Rehkitzleins, die Welt der Kafer und Schmetter- 

linge schildert, wenn er verborgenen und unbekannten 

Schénheiten der Heimat lings der Diissel nachspiirt. 
Lieber Rudi, bleibe auch die kommenden Jahrzehnte 

wie du bist! Das wiinschen wir dir und uns. 

  

BLUMEN Keide 
vorm. Reisinger 

Eigene Girtnerei u. Kulturen - Spez. Kranzbinderei 

DUSSELDORF - Ziegelstr. 51a - Telefon 422635 
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=STRASMANN« 
mw DUSSELDORF <q 
Z KLOSTERSTRASSE 

Johannes Melzer KG. 

Spezialfabrik fir 

Grof-Garderobenanlagen 

in allen Ausfiihrungen 

DUSSELDORF-ELLER RUF7 4009     
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| AM CORNELIUSPLATZ 

Disseldorfer Heimatfreunde kaufen nur bei den anzeigenden Firmen! 

  
XII



  

BENRATHER HOF ros-ausschank der Broverei 
TONI RUDOLPH & SOHN 

KONIGSALLEE . RUF 21618 

Dieterich Hoefel 
Solide Preise - Eigene Schlachtung - Eigene Metzgerei 

  

  

Fr. B ce) | I ig vereid. Auktionator und Taxator, 

vereid. Sachverstdndiger der Indusirie- und Handelskammer 

Privat: Ahnfeldstr. 27 - Tel. 623504 
Lager: KéIner Str. 137 - Tel. 72433 

Tdglich von 9-13 Uhr 

Verkauf von 
neuen und gebrauchten Mébeln und Polstersachen 

  

  

Schdrter dehen — 
Wedche gehen! 
Friedrichstr.59, Ecke HerzogstraBe 
ColleabachstraBe 1, am Dreieck 
Sa.-Ruf 24169 

oS) : Z 
WANS 

f Ww) 
SF 

Optikermeister 
Friedrichste.59 

Ueferant aller Krankenkassen 
Telefon 24167 
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Uber 100 Jahre Schumacher-Bréu 

Stammbausgojtititte 
OststraBe 123 Tel. 26251 

Im goldenen Reffel 
BolkerstraBe 44 Tel. 811 50 

Schumacher-Briu Sid 
FriedrichstraBe 21 Tel. 21932 

Im Nordjteru 
NordstraBe 11 Tel. 445935 

Im neuen Reffel 
Wehrhahn 37 Tel. 23850 

Wolfsjdjlucht 
am Grafenberger Wald Tel. 61454     

“a 
Oberg. Braverei, 2 Mk Sonne 

FLINGERSTRASSE 9 

Das edelgehopfte oberg. Bier eigener Herstellung 

Die bekannt gute Kiche 

  

  

J.&C. FLAMM 
EISENGROSSHANDLUNG 
DUSSELDORF 

Biro und Lager: Mindener StraBe 36 

Bahngeldnde Lierenfeld - Ruf 72596/97 

Spesialitdt : 

Formeisen 

Breitflanschtraéger ONY
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50 JAHRE IN DER ALTSTADT 

KARL R Z A 

UHRMACHERMEISTER 
UHREN SCHMUCK 

FLINGERSTRASSE 58/60 - TELEFON 13175 
  

  

“~ SINZIG 
WERKSTATTEN FUR HANDWERKLICHE 

SCHREINERARBEITEN 
DUSSELDORF - BLASIUSSTR. 49/51 - RUF 24373 

GRUNDUNGSJAHR 1851 
  

  

Gerhard Lavablle 
Verglasungen - 

DUSSELDORE 

Behrenstr. 6 - Telefon 73987 

Glasveredlung und Spiegel   
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Der altbekannte Brauerei-Ausschank bietet 

e 33 39 a 

»o&um Ulrige und wLeweaan ne lecker Droppke 

in der Diisseldorfer Altstadt, Ecke Berger- und RheinstraBe   aus eigener Brauerei   
  

Die Chronik der ,, Jonges” 
Berichte der Versammlungen 

3. Mai 

Am Vorabend des Ratsentscheids, da es um die Ent- 

stellung oder die Nichtverunzierung des Jan-Wellem- 

Platzes und der Hofgartenstrafe ging, fanden sich Hun- 
derte von Mitgliedern zu einer sich dramatisch ent- 
wickelnden Aussprache im Schléssersaal ein. Es ging in 

dieser Sitzung darum, das Schlimmste nach Wochen 

hartester Kampfe, an denen sich die gesamte vater- 

stadtische Biirgerschaft beteiligt hatte, fiinf Minuten 
vor Zwélf noch abzubiegen. Daf dieser Einsatz mift- 

lang, erfuhr Diisseldorf 24 Stunden spater. Der Tatzel- 
wurm wird gebaut. Es besteht hier nicht die Absicht, 

den Ablauf dieses turbulentesten aller Heimatabende in 
seinen Phasen bis ins einzelne wiederzugeben. 

Doch das sei hier ausdriicklich gesagt: Keine uns 

nachfolgende Generation kann behaupten, daf§ die Hei- 

  

fiir Qualitat und Preiswiirdigkeit 

ein Begrift 

WEINKELLEREIEN » WEINIMPORT 

Diisseldorf - AdersstraBe 72 - Tel. 20333 

KLUSSERATH UND DHRON/IMOSEL 

  

  

  

     

  

Oes Fachgeschéh for 

  
   

  

  Baubeschlage, Eisenwaren vu. Werkzeuge 
Olsseldorf, Friedrichstr. 114-116, Ruf: 334644 

    
  

     leben mit LEBENSMITTEL breiswert 
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Im Herzen der Stadt, dort, wo taglich fausende Menschen einkaufen, ndmlich 
auf dem KARLPLATZ, ist Disseldorfs ,,8-geschossiges Mébel-Haus”. Ihre Freunde 
sagen auch Ihnen, dafs Sie stets die besten Mi 
Entgegenkommen hinsichtlich Preis — Zahlung — Lieferung — Garantie — 
Kundendienst — Beratung ist allgemein bekanni, 

MOBEL-FEHLING - Karlplatz 22 
40 JAHRE MOBELFACHGESCHAFT 

odelle bei uns finden. Unser 

      
mattreuen hier ebenso geschlafen hatten wie beim 

Abbruch der wundervollen ,,Residenz“, an deren Stelle 

das Amtsgericht vor und wahrend des ersten Weltkrieges 

emporwuchs, das sich jetzt trotz energischer Proteste 

der ,,Vaterstadtischen* unter unseren Augen tiber Ge- 

biihr noch mehr inmitten der Altstadt breit macht. 

Uber die Gestaltung des Jan-Wellem-Platzes, der nun 

zum Rangierbahnhof Rebbelmunds wird, und um das 

Antlitz der Hofgartenlandschaft wurde seit Jahr und 
Tag nicht zuletzt von den ,,Jonges“ erbittert gerungen. 

(Fortsetzung im nachsten Heft) 
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Das Haus der Tagungen, Kongresse 

und gesellschaftlichen Veranstaltungen   

Unser RESTAURANT mit seinen vorziiglichen Leistungen 

Riheinterrasse der Kiiche wie Konditorei auch im Winter gedffnei 

RHEINGOLDSAAL _ Jeden Sonntag der beliebie 

Canz-Cee 

  

  

GroBe Auswahl in     

   

  

    

Garten- und 

Campingmobeln, Zelten 

und Luftmatratzen, 

Camping , Gas- 

und Benzinkocher. 

  

  

ObergGrige 
Braverei 

a) 
ee Fiichschen 

Inh. Peter Kénig 

  

Selbstgebrautes Obergdriges Lagerbier vom Fai 

Spezialitdten aus eigener Schlachtung 

Disseldorf - Ratinger StraBe 28/30   
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SCHNEIDER « SCHRAML 
JNNENAUSSTATTUNG 

DUSSELDORF KONIGSALLEE 36 

Seit 65 Jahren ein Begriff fur geschmackvolle 

TEPPICHE-DEKORATIONEN-POLSTERMOBEL 
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