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S
ls ich 19i i  das illustrierte Gardaseebuch in erster Auflage an 
die Offentlichkeit brachte, da tat ich es in der Absicht, die 
klassische Schónheit und den Stimmungszauber des Gardasees 
ausgewahlte Abbildungen mit einem erlauternden Texte dem

reisenden Publikum naherzubringen.
Ereignisreiche zehn Jahre sind inzwischen vorubergegangen, zehn 

Jahre zerstórenden Kampfes und vólkertrennenden Hasses, welcher die 
Faden des Weltverkehrs jah zerriB und die Grundlagen der mensch- 
lichen Gesellschaft erschiitterte. Die Herzen sind aufgewiihlt von den 
bangen Fragen der Zeit, von den Wehen des Neuen, das uns geboren 
werden soli. Soli die tausendjahrige Kultur der Menschheit bankrott, 
die Vernunft vergewaltigt werden? Mit Grauen mufi der Menschen- 
freund sehen, wie die Geister, welche die Menschheit zu reineren 
Hóhen fiihren wollten, Widerstand, Hohn und Spott ernten. Soli das 
Edle und Schóne nicht die Menschen von dem Wahnę einer verwirr- 
ten Zeit erlósen, die traurige Wirklichkeit vergessen lassen kónnen 
im heiteren Geniefien der Schónheit? Oder sollen wir unsere Hoff- 
nungen, die wie irrende Mówen iiber den aufgepeitschten Wellen des 
Lebensmeeres flattern, versinken sehen?

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage des Gardaseebuches hat 
sich in dem Sonnenlande jenseits des Brenners viel verandert. Noch 
tobt der leidenschaftliche, mit Fanatismus gefuhrte Kampf, der nicht 
zur Ruhe kommen will. Es ist hier nicht der Platz, auf dessen tiefer 
liegende Ursachen naher einzugehen. Móge eine neue Zeit mit hóheren 
Idealen nicht mehr die Herzen trennen, sondern zusammenfuhren, 
nicht mehr Haft saen, sondern Liebe, und die alten freundschaftlichen 
Beziehungen festigen, die zwischen Deutschland und Italien bestanden 
haben. Unter den ehemaligen Feinden wendet sich in Deutschland 
neben Amerika hauptsachlich Italien wieder die grólite Sympathie zu. 
Es wird wieder die Zeit kommen, da aus dem wirtschaftlich und po- 
litisch gefestigten Deutschland wieder Schónheitsucher in Scharen in 
die hehre Dolomitenpracht, in die paradiesischen Gefilde des sonnigen 
Etschtales und zum Gardasee, in das Schónheitsland Italien kommen 
und sich dort in Arkadien fiihlen werden. Móge dann iiber den Statten



blutigen Kampfes, iiber den Triimmern der Zerstórung wieder die 
Sonne friedlichen Verkehrs leuchten und in den Wundern der Natur 
so manches Herz den verlorenen Glauben an echtes Menschentum 
wiederfinden.

Pax hominibusl
Friede den Menschen — so lautet das iiber allen verwirrenden 

Zeitkampfen wie eine frohe VerheiBung klingende Heilandswort, pax 
hominibus bonae voluntatis — die eines guten Willens sind.

LaBt uns vergessen, was unsere Herzen vergiftet hat, und wieder 
Menschen sein, die sich in ehrlichem guten Willen zu gemeinschaft- 
licher Kulturarbeit die Hande reichen. Das Menschenleben ist so kurz 
und bietet leider so wenig Freude. Lassen wir im heiteren GenieBen 
des Schónen wieder Freude in die vom scbweren Leid der Zeit ver- 
dusterten Herzen.

Mogę das in zweiter Auflage erscheinende, illustrativ und textlich 
erweiterte Buch „Zum G ard asee" , das, frei von jeder politischen 
Tendenz, nichts anderes will ais in Wort und Bild eines derschónsten 
Gebiete Italiens mit den Zufahrtsrouten vor Augen fiihren, Freude 
schaffen, indem es der Schónheit den ihr ais hóchstem Lebensprinzip 
gebuhrenden Tribut zollt. Ich weiB es, daB die Natur und ihre Pracht 
in Worte zu bannen, unmóglich ist. Ich habe sie so geschildert, wie 
ich sie gesehen habe und wie man es mit schwachen stammelnden 
Worten vermag.

Móge das Buch denen, die die erhabenen Naturwunder Tirols und 
Italiens bereits kennen, wie ein ferner GruB aus dem sonnigen Suden 
sein, wie eine traute Erinnerung an genossene unvergeBliche Reise- 
tage; móge es aber auch jenen, welche noch nicht unter der Sonne 
Italiens begliickt wandeln konnten, einen Abglanz geben von der gótt- 
lichen Heiterkeit dieses paradiesischen Gebietes.

M iinchen , Weihnachten 1922.

D er V erf asser.



f  f  W" ie lockt es, einmal die bangen Sorgen unserer Zeit, das Un- 
■ I  natiirliche des Stadtlebens, das uns dem eigentlichen Lebens- 

zwecke entfremdet, hinter uns zu lassen, alles Bedriickende 
abzuwerfen, um aus der Alltaglichkeit herauszukommen. Die ausge-
leierte Tretmiihle des Lebens kann nicht das Leben sein.

Wodurch kónnte unsere Sehnsucht nach Befreiung aus einem un-
ertraglichen Zustande besser gestillt werden ais durch Reisen, die 
uns in neue Lebensverhaltnisse bringen, in ein innigeres Verhaltnis 
zur Natur und zu fremden Menschen. Reisen war groBen Persónlich- 
keiten immer zur Erweiterung und Vertiefung ihres Lebenskreises 
Bediirfnis. „Eine Reise ist ein Trunk aus der Quelle des Lebens", 
schreibt Hebbel. Ihnen war Reisen nicht nur eine Veranderung des 
Ortes und ein Wechsel der Lebensgewohnheiten, sondern das Mittel, 
Neues in sich aufzunehmen, die Suche nach der Freude und Schón- 
heit des Lebens. Sie sind durch Reisen buchstablich andere geworden 
und haben des Lebens verwirrende Zusammenhange erstverstehen und 
deuten gelernt.

Den Deutschen steckt die Reiselust von jeher im Blute. Mit den 
groBten Schwierigkeiten und Gefahren sind sie zu Pferd, Wagen, 
Schiff oder zu FuB durch die Welt gezogen, ais die modernen Reise- 
mittel, Eisenbahnen, Dampfschiffe, Automobile, Flugzeuge und die 
Hotels noch fehlten. Die Zeiten sind voriiber, wo der Reisende wie 
Goethe in der Postkutsche schauend und erlebend durch die Welt 
fuhr. Heutzutage lachelt man dariiber. Man besteigt in aller Gemach- 
lichkeit eines der iiblichen Befórderungsmittel, das uns in kurzester 
Zeit an den gewunschten Ort bringt. Ob dieser Ort zufallig Luzem, 
Rom oder Kairo ist, uberall sehen wir uns in der gleichen Gesell- 
schaft. Die Vervollkommnung der Reisemittel hat die Entfernungen 
verringert und die Erde klein gemacht, die Vólker einander genahert. 
Und dennoch — durch MiBtrauen getrennt, scheint die Menschheit 
ihrem hohen Ziele, von dem ihre GroBten getraumt haben, ferner zu 
sein wie je. Mogę der Reiseverkehr dazu beitragen, daB die Volker 
einander in ihren Kulturbedingungen verstehen lernen.

Das Land der Sehnsucht war den Deutschen von jeher Italien in 
der zaubervollen Pracht des Siidens mit den groBen Erinnerungen,die 
wie ein Hauch des Ewigen iiber den Ruinen des untergegangenen Ró- 
merreiches zu uns heruberwehen. Die leidenschaftlich bewegten For- 
men des Landes, seine blendende Licht- und Farbenfulle, die Buntheit
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seines sich in groBer Natiirlichkeit abspielenden Volkslebens — das 
Ungewóhnłiche all dieser Eindriicke hat deutsche Besucher stets an- 
gezogen. Das Land gab jedem von der Fiille seiner Schónheit und 
von der Unerschópflichkeit seiner alten Kultur. An seiner hohen 
Kunst hat sich das deutsche Kunstleben entwickelt. So wurde Italien 
fur die deutschen Dichter und Kiinstler, fur die deutschen Kunst- 
und Naturfreunde das Bildungsland und die Kunstheimat.

Eichendorf schreibt hieriiber:
Von kiihnen Wunderbildern 
Ein groBer Trummerhauf’,
In reizendem Verwildern 
Ein bliihender Garten drauf.
Versunkenes Reich der Bliiten 
Vom Himmel fern und nah’,
Aus anderem Reich ein GriiBen,
Das ist Italia.

Die unvergleichliche Schónheit der Natur und das Erhabene der 
Antike entlockte Hebbel die Worte:

Alles Herrliche trieb in diesem Lande die Erde.
Darum hat sie sich selbst hier mit dem Lorbeer geschmuckt.
Das Wesen und Schaffen der deutschen Kiinstler und Dichter hat

in Italien erst Klarung, Reife und Vollendung erhalten. Dies trifft 
vor allem bei Goethe zu, der in der lebendigen Anschauung der An
tike erst die klassische Kunstform gefunden hat. Ais der Faust, Tasso, 
Egmont, Wilhelm Meister und die Iphigenie in der Beengung des 
Hoflebens von Weimar nicht mehr recht vorwarts gehen wollten, da 
reiste er 1786 von Karlsbad fluchtartig iiber Eger, Regensburg und 
Miinchen nach dem Walchensee und von dort iiber Innsbruck und den 
Brenner in das Etschtal. Von Bożen aus fuhr er nach Trient und iiber 
den Gardasee nach Verona, Vicenza, Padua und Venedig. Nach i4ta- 
gigem Aufenthalt eilte er weiter nach Rom, und dann nach Neapel 
und Sizilien. Nach Rom zuriickgekehrt, muBte er erleben, daB eine 
Rómerin ihn in die Fesseln der Liebe schlug.

Eine Welt zwar bist du, o Roma,
Doch ohne die Liebe
Ware die Welt nicht die Welt,
Ware Rom auch nicht Rom.
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Goethe liebte es, ais Unbekannter aufzutreten.
Ungemach und Arger vermochten nicht seine gute Laune zu ver- 

derben. MuBte er statt drei — vier Stunden fahren, so freute er sich, 
langer die Schónheit der Landschaft genieBen zu kónnen. Schauten 
durch schadhafte Fenster Mond und Sterne herein, so war ihm das 
ein gluckverheiBendes Zeichen.

Goethe blieb in Italien bis 1788 und nahm dann mit den Versen 
Ovids von Rom Abschied:

Wandelt von jener Nacht mir das traurige Bild vor die Seele, 
Welche die letzte fiir mich ward in der rómischen Stadt, 
Wiederhol’ ich die Nacht, wo des teuren soviel mir zuriickblieb, 
Gleitet vom Auge noch jetzt eine Trane herab.

1790 besuchte Goethe nochmals Venedig, konnte aber zu Italien 
nicht mehr die Begeisterung seiner ersten Reise finden.

Weit und schón ist die Welt.
Doch, o wie dank’ ich dem Himmel,
DaB ein Gartchen, beschrankt,
Zierlich mir eigen gehórt.
Bringt mich wieder nach Hause.
Was hat ein Gartner zu reisen?
Ehre bringfs ihm und Gltick,
Wenn er sein Gartchen betreut.

Die lebendige Erinnerung an all das Herrliche, welches er in Ita
lien geschaut und erlebt, hatte seinem Schaff en eine neue Form und 
Pragung gegeben und dem Fluge seiner Phantasie eine neue Richtung.

Neben Goethe, dem gróBten deutschen Dichter, tritt uns Dante, 
der klassische Reprasentant der italienischen Kultur, in seiner alle 
Lebenserscheinungen umfassenden Abgeklartheit ais Freund des Garda- 
sees vertraut entgegen. Dante und Goethe — der italienische und 
deutsche Genius, der germanische und romanische Typ in seiner hóch- 
sten Vollendung. Jeder fur sich die Kultur seiner Zeit schópferisch 
gestaltend und beide sich harmonisch findend in dem Einen, GroBen, 
Ewigen, das zum rein Geistigen und Góttlichen fiihrt — sollte das 
nicht uns Epigonen einen Weg zeigen zur Nachahmung?

Nach Goethe haben wohl die meisten der bekannteren deutschen 
Dichter und Kunstler Italien aufgesucht und, von seiner Schónheit
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bcgluckt, den Musen gehuldigt. Ich erinnere an Herder, Grillparzer, 
Karl August von Platen, Graf Friedrich von Schack, Johann Gott- 
fried Seume, Friedrich Hebbel, Heinrich Heine, Joseph Viktor von 
Scheffel, Lenau, August Kopisch u. a .; in neuerer Zeit Hermann von 
Lingg, Richard VoB, Paul von Heyse, Hermann Hesse, Friedrich 
Nietzsche, Otto Julius Bierbaum, Otto Erich Hartleben, Hanns Heinz 
Ewers, Karl von Heigel, Heinrich Thode, El Gorrei und viele, viele 
andere.

Unter den italienischen Dichtern, die dem Gardasee ihre besondere 
Zuneigung zuwendeten, seien vor allem Virgil und Catull aufgefuhrt, 
dann Dante Alighieri, Bartolomeo Gastaldi, Quarini, Jodoco da Berga, 
Strozzi, Girolamo Fracastoro, Toscano, Niccolo d’Arco, Teofilo Fo- 
lengo, Becelli, Ludovico Marchento, Filippo Tomacelli, Bonfadio, 
Fontana, Butturini, Spolverini, Algarotti, Roberti, Scipione Maffei, 
Vaninetti, Domenico Marai, Campagnoni, Qualtieri, Bagatta, Giuseppe 
Marchetti, Andrea Maffei, Cesare Arici, Betteloni, Giovanni Pęati, 
Solitro, Carducci, Ambrosi, D’Annunzio, Poli, Stefenelli usw. usw. 
Sie alle haben der ewigen Schónheit des Gardasees gehuldigt.

Goethe schreibt in seiner Italienreise in Torbole:
„Wie sehr wunschte ich meine Freunde einen Augenblick neben 

mich, daft sie sich der Aussicht freuen kónnten, die vor mir liegt. 
Heute abend hatte ich kónnen in Verona sein. Aber es lag mir noch 
eine herrliche Naturwirkung an der Seite, ein kóstliches Schauspiel — 
der Gardasee. Den wollte ich nicht versaumen und bin herrlich fur 
meinen Umweg belohnt. Aus dem Zimmer, in dem ich sitze, geht eine 
Turę nach dem Hofe hinunter. Ich habe meinen Tisch davorgeruckt 
und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Wie froh bin ich 
nun, daft die geliebte Sprache lebendig, die Sprache des Gebrauches 
wird. Fluctibus et fremitu resonans Benace marino. Der erste latei- 
nische Vers, dessen Inhalt lebendig vor mir steht und der in dem 
Augenblicke, da der Wind immer starker wachst und der See hohere 
Wellen gegen die Anfahrt wirft, noch heute so wahr ist wievorvielen 
Jahrhunderten. So manches hat sich verandert. Aber noch stiirmt der 
Wind in den See, dessen Anblick eine Zeile Virgils noch immer ver- 
edelt.“

Wie der Gardasee die Dichter begeisterte, so hat seine stets 
wechselnde Stimmung und Farbenfulle die Kiinstler vor immer neue 
Aufgaben gestellt. Die entziickenden Motive, denen wir allenthalben
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begegnen, versetzen die Maler in einen Rausch der Schaffenslust. Ist 
doch der Gardasee selbst ein von góttlicher Meisterhand geschaffenes 
unnachahmliches Kunstwerk, neben dem die farbengliihendste Nach- 
bildung tote Leinwand bleibt.

Wenn auch viele, die aus dem Westen Deutschlands kommen, Ita- 
lien iiber die Schweiz aufsuchen, so geht die Fahrt zum Gardasee ge- 
wóhnlich iiber Miinchen und Innsbruck. Das gesegnete Bayemland 
mit seinem urwiichsigen kernigen Volke, welches mit Liebe an 
seiner Scholle hangt, bietet abwechselungsreiche Landschaftsbilder. 
Manche, die zum ersten Małe nach Bayern kommen, bringen von dem 
gepriesenen Lande der Schuhplattler und Jodler, der WeiBwiirste 
und Leberknodel eine etwas schiefe Vorstellung mit und sind dann 
einigermaBen enttauscht, wenn sie nicht gleich an der Grenze mit ge- 
fiillten MaBkriigen oder einer solennen Sonntagsrauferei empfangen 
werden.

Von den massigen Frauenturmen iiberragt, empfangt Bayerns 
schóne Landeshauptstadt Miinchen im Schmucke prachtiger StraBen, 
Platze und Anlagen die Fremden mit Anmut und Wiirde. Diegeogra- 
phische Lagę Miinchens und seine Reize machen die Stadt zur Frem- 
denstadt, in der alle Sprachlaute unser Ohr umschwirren. Dabei hat 
aber Miinchen keineswegs den Ehrgeiz, Weltstadt zu sein. Sein Ruf 
ais Kunststadt, die allzeit erfiillt ist von einem anspruchlos naturlichen 
Leben und Treiben, in dem sich einer dem anderen gleich erachtet, 
genugt ihm vollauf.

Die Umgebung der Stadt, der englische Garten, das Isartal, die 
nahen oberbayerischen Seen mit den Prunkschlóssern des Kiinstler- 
konigs Ludwig II., des Traumers auf dem Throne, lassen inVerlegen- 
hcit geraten, wohin man sich zuerst wenden soli. Wenn man ein we- 
nig vor die Stadt geht, so griiBen einen die majestatischen Alpen, die 
bald klar in greifbarer Deutlichkeit erscheinen, bald in zarten Duft 
gehiillt wie eine lockende Fata morgana. Es ist, ais ob sie uns zu- 
rief en:

„Kommt, ihr armen Stadter, mit euren miiden blassen Gesichtern, 
die ihr trotz eurer Gberkultur nicht gliicklich seid. Kommt in unsere 
stillen Taler und auf unsere Gipfel, wo der lebendige Hauch Gottes 
weht, und vergeBt euren Wahn und euer Leid. Sucht die Natur und 
werdet wieder frohe gluckliche Menschen."

Freilich verstehen die wenigsten die Sprache der vieltausendjahri- 
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gen Riesen, die auf das wunderliche Treiben des Menschenvolkes zu 
ihren FiiBen ernsthaft niederschauen.

Es falit schwer, sich von Miinchen mit seiner gemiitlichen Bevól- 
kerung, die dem Fremden mitHerzlichkeit entgegenkommt, zu trennen, 
um sudwarts uber den Brenner nach dem schónen Italien und nacli 
dem Gardasee zu fahren. Es stehen zwei Reisewege zu Gebote. Da 
jeder derselben durch landschaftlich schóne Gebiete fiihrt, so fallt 
die Wahl schwer, ob wir uber den Starnberger- und Staffelsee, viel- 
leicht mit einem Abstecher nach dem weltbekannten Passionsdorfe 
Oberammergau, nach Garmisch-Partenkirchen und von dort mit der 
elektrischen Bahn uber Mittenwald, Scharnitz, Seefeld und Zirl, oder 
uber Rosenheim und Kufstein nach Innsbruck fahren sollen. Die 
erste Route zeigt uns die Schónheit des Starnberger- und Staffelsees 
mit einem imposanten Gebirgshintergrunde, das von der Zugspitze, 
dem hóchsten Berge Deutschlands, iiberragte sangesfrohe Werden- 
felser Landl. Wenn genugend Zeit zu Gebote steht, so ,ist ein Ausflug 
nach den Schlóssern Linderhof, Neuschwanstein, Hohenschwangau, 
zum idyllischen Plansee und romantischen FernpaB mit sieben Seen 
leicht auszufuhren.

Die Weiterfahrt von Garmisch-Partenkirchen, dem am meisten 
besuchten bayerischen Fremdenorte, mit der naheliegenden Partnach- 
und Hóllentalklamm, dem Baader- und Eibsee, bringt uns nach Mitten
wald am FuBe der Karwendelspitze, bekannt durch seine Geigen- 
industrie. Uber den bayerisch-tirolischen Grenzort Scharnitz mit den 
Ruinen der vormaligen Grenzfestung Porta Claudia geht es nach dem 
1176 m hoch gelegenen Seefeld und angesichts der Sellrainer- und 
Stubaieralpen steil hinunter nach Zirl im Inntal und 260 m iiber dem 
Inn an der Martinswand vorbei nach Innsbruck.

Wahlen wir die Route iiber Kufstein, so durchfahren wir das dem 
Alpenwalle vorgelagerte ostliche bayerische Hochland. Das Auge 
schweift mit Entziicken uber fruchtbares Land mit schmucken Dórfern 
und sanft gewellten Hugelketten, hinter denen sich die Hochalpen er- 
heben. Es erscheint begreiflich, dafi, von dem anmutigen Naturbilde 
angezogen, aus flacheren Gegenden so viele Bayern aufsuchen, um 
dort einige gliickliche Sommerwochen zu verbringen oder Wintersport 
zu treiben.

Ais ich im Kufsteiner Zuge Platz genommen hatte, wurde ich un- 
gewollt Zeuge einer fur Unbeteiligte hóchst erheiternden Szene zwi-
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schen einem kleinen rundlichen Herrn, der trotz seiner modischen 
Kleidung den Emporkómmling nicht verleugnen konnte, und einer 
kokett aufgeputzten Damę, Typ Weinhauskassiererin oder Verkauferin.

Die „Dame“ stiirzte in das Abteil, pflanzte sich vor meinem 
Gegeniiber auf und iiberschuttete ihn mit einer Fiut allerliebster Kose- 
namen, die ein Nichtmunchener vergeblich im Lexikon suchen wiirde.

„Da sitzt der saubere Herr, ais kónnt’ er net fiinfe zahl’n, und 
halt die ganze Welt zum Narr’n. Du meinst wohl, i weiB net, daB 
dein Herzpopperl im Zug is?“

Der so schnóde Gberfallene sah mit aufgesperrten Kalbsaugen auf 
die zungengewandte Sprecherin, welche mit ihren von spitzen Nageln 
bewehrten Fingern in bedenkliche Nahe seiner Augen gekommen war.

„Stell’ di net so g’schami,’,“ fubr sie fort, „mir is schon g’sagt 
word’n, daB das mit der G’schaftsreis’ a Schwind’1 is. I hab’ schon 
meine Leut’. Aba dós sag’ i dir — wenn i di Person erwisch, reiB’ 
ich ihr alle Haar’ aus.“

Mein Gegeniiber hatte wiederholt einen Anlauf zur Erwiderung 
genommen, wurde aber jedesmal mit einem Wortschwalle nieder- 
geschrien. Er sah hilfesuchend auf mich, ais wollte er sagen:

„Sie sind ein Mann — retten Sie mich aus den Klauen dieser 
Hyane.“

Es war ihm anscheinend hóchst peinlich, sich vor mir so unmann- 
lich behandeln lassen zu miissen. Er sah fortwahrend nervós auf die 
Uhr, ob ihm nicht der abfahrende Zug Erlósung bringen werde. End- 
lich zwang der Pfiff der Lokomotive die Damę, den Zug zu verlassen. 
Sie nahm rasch Abschied und gab dem Erstaunten einen herzhaften 
KuB. Dieser griff lachelnd in seine Tasche und zog eine Handvoll 
Tausender heraus, die er ihr in die Hand driickte. VomPerronwinkte 
sie ihm noch lachelnd und versóhnt zu.

Er wischte sich den SchweiB von der Stirne und wendete sich ent- 
schuldigend an mich.

„Gelten’s, das war eine Komódie. Aber was will man machen.“
Ich bot ihm eine Beruhigungszigarre an, die er sich, komisch die 

Finger spreizend, behaglich anzundete. Meine Teilnahme tat ihm er- 
sichtlich wohl. Er begann zu erzahlen.

„Ich hab’s im Weinhaus kennen g’lernt.“
„Sie haben wohl gut verdient?“
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„Wie’s halt so geht .jetzt mit allerhand Geschaften — so etliche 
Milliónchen."

„Mensch, was kónnten Sie mit dem Gelde Gutes tun. Statt dessen 
werfen Sie es, wie es scheint, mit vollen Handen hinaus und haben 
doch keine rechte Freude daran."

Nachdenklich sog er an der Zigarre und schob sie von einem 
Mundwinkel in den anderen. Dann erwiderte er:

„Wenn man so viel verdient hat wie ich, dann will man doch 
auch sein Leben genieBen. Und da kommen die Freund’ und die 
Weiber und helfen einem davon. Und i bin a guata Kerl. Mir 
kommt’s auf eine Handvoll Tausender, einen Brilliantring, Pelz oder 
ein Kostiim net an.“

Da war nichts zu machen. Ich beschrankte mich darauf zu er- 
widern:

„Lieber Mann, Sie tun mir leid. Aber es ist Ihnen nicht zu 
helfen."

Er sah mich idiotisch lachelnd an. Und der Mann hatte sich Mil- 
lionen „erarbeitet".

Kaum hatten wir wieder Zeit gefunden, der Landschaft unser 
Augenmerk zuzuwenden, ais eine neue Uberraschung eintrat. Das 
reinste Wandertheater.

In das Abteil trat plotzlich eine andere „Damę", die sich schon 
vorher vor der Tur herumgedriickt hatte, steuerte geradeswegs auf 
mein Gegenuber los und óffnete ihren holden Mund zu einer zart- 
lichen Ansprache:

„Natiirlich, zum Bahnhof muBte sie dich begleiten, die — andere. 
Ich hab’ euch schon beobachtet. G’rad notwendig habt ihr’s g’habt 
ais wie a paar Turteltaub’n. Das kónnt’ dir so pass’n, daB ich dir 
den Kammerdiener mach’, damit du mit der anderen a Gspusi hab’n 
kannst. Hatt’st mich in meiner Stellung lass’n.“

Der zum zweiten Małe Uberfallene hórte den HerzenserguB der 
Eifersuchtigen, der von einem Tranenstrom begleitet war, geduldig 
an. Er war anscheinend an solche Uberraschungen schon gewóhnt. 
Ais ihr nichts mehr einfiel, lieB sie sich erschópft in die Polster 
fallen und er suchte sie gutmutig zu beruhigen. Schluchzend stam- 
melte sie:

„I mach’ die Gaudi nimma mit — i geh’ ins Wassa."
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Ich hatte den beiden belustigt zugehórt und konnte mich nicht 
enthalten zu bemerken:

„Das iiberlegen Sie sich doch noch mai, Fraulein — das Wassa 
is nass.“

Das Fraulein sah mich iiberrascht an. Sie hatte anscheinend ganz 
vergessen, dafi sie mit ihrem „Schorschi" nicht allein war. In plótz- 
lich erwachender Zartlichkeit gab sie ihm einen KuB. Der „Schor- 
schi“ sah verschamt auf mich. Ich hielt belustigt die Hand vor die 
Augen, zum Zeichen, daB ich nichts gesehen hatte.

„Gelt,“ bat sie schmeichelnd, „du nimmst mich mit auf dieReis’. 
Der Doktor hat g sagt, dali i mi erholn muB.“

„Aber das geht doch nicht —“
Der „Schorschi" konnte ihrem Bitten auf die Dauer nicht wider- 

stehen und gab schlieBlich seine Einwilligung. Die Reisetasche hatte 
sie vorsichtshalber gleich mitgenommen.

Unter so anregenden Zwischenfallen waren wir nach Rosenheim 
gekommen, wo die Bahn nach Reichenhall, Berchtesgaden und zum 
Kónigsee, zum Ghiemsee und nach Salzburg abzweigt. Meine Fahrt- 
genossen hatten sich zur besseren Verstandigung in die Fensterecke 
zuruckgezogen und unterhielten sich von einem Schlosse, das er kau- 
fen wollte, und von dessen Einrichtung, die aus einem prinzlichen 
Besitz stammte.

Neue Zeit und neue Menschen.
Kurz nach Oberaudorf drangen sich die Gebirge enger an den Inn 

heran und bald darauf erscheint, von der ehemaligen Festung Gerolds- 
eck iiberragt, die Grenzstadt Kufstein, ein liebes Stadtchen, Ausgangs- 
punkt fur Touren in das Kaisergebirge, nach Hinterbarenbad und dem 
Stripsenjoche.

Die mit grofier Grundlichkeit vorgenommene PaB- und Zoll- 
kontrolle schien so manchem, der sich am fróhlichen Ausverkaufe 
Deutschlands beteiligt hatte, arges Mifibehagen zu verursachen.

Von der nachstfolgenden Station Wórgl zweigt die Bahn nach 
Zell am See, Salzburg und Wien ab. Bei Jenbach beginnt das viel- 
besungene Zillcrtal und die Bahn zum Achensee. SchloB Tratzberg, 
das altertumliche Schwaz, einst bedeutender Bergknappenort, von der 
Burg Freundsberg treu behiitet, dann Hall bei Innsbruck, das schon 
im i3. Jahrhundert einen bedeutenden Salzbergbau getrieben hatte, 
hilden in ihrer anmutigen Umgebung reizvolle Motive. Im Haller
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Miinzturme, der aus dem Jahre i45o stammt, hatte Andreas Hofer 
1809 Geld pragen lassen.

Das Inntal gibt dem Reisenden die stimmungsvolle Einleitung fur 
dic wechselnden Naturbilder, welche Tirol zu bieten hat. Heinrich 
Heine, der am i5. Juli 1828 von Munchen aus durch Tirol nach Ita- 
lien gefahren ist, schildert in der ihm eigenen iiberlegen-satirischen 
Art seine Eindriicke von Tirol folgendermaBen:

„Ich schaute himmelhobe Berge, die mich ernsthaft ansahen und 
mir mit den ungeheuren Hauptem und langen Wolkenbarten eine 
gliickliche Reise zunickten. Hie und da bemerkte ich auch ein fern- 
blaues Berglein, das sich auf die Fufizehen zu stellen schien und den 
anderen Bergen recht neugierig iiber die Schultern blickte, wahr- 
scheinlich um mich zu sehen. Dabei kreischten uberall die Waldbache, 
die sich wie toll von den Hóhen herabstiirzten und in den dunkelsten 
Talstrudeln versammelten. Die Menschen steckten in ihren niedlichen 
netten Hauschen, die iiber der Halde an den schroffsten Abhangen 
und bis auf die Bergspitzen zerstreut liegen; niedliche nette Haus
chen, gewóhnlich mit einer langen balkonartigen Galerie, und diese 
wieder mit Wasche, Heiligenbildchen, Blumentópfen und Madchen- 
gesichtern ausgeschmuckt. Auch hiibsch bemalt sind diese Hauschen, 
meistens weiB und griin, ais triigen sie ebenfalls die Tiroler Landes- 
tracht, griine Hosentrager iiber dem weiBen Hemde. Wenn ichsolche 
Hauschen liegen sah, wollte mein Herz oft aussteigen und zu den 
Menschen gehen, die gewiB vergniigt da drinnen saBen. Wahrend 
der Wagen unerbittlich weiterfuhr, schaute ich noch oft zuriick, um 
die blaulichen Rauchsaulen aus den kleinen Schornsteinen steigen zu 
sehen. “

Bei Hall verbreitert sich das Unterinntal und vor uns liegt, unweit 
dem Einflusse der Sili in den Inn, Tirols schóne Hauptstadt Inns
bruck. Im Norden treten die Mittelgebirge mit den zackigen Kalk- 
gipfeln unmittelbar an die Stadt heran. Im Osten schlieBen die 
Lanserkópfe und der Patscherkofel das Talbild ab. Ostlich óff net sich 
das von majestatischen Bergen eingeschlossene Oberinntal, welches 
iiber Landeck nach Imst und zum Bodensee fiihrt.

Innsbruck gelangte durch die BrennerstraBe schon zur Zeit der 
Romer zu Bedeutung und ist seit i/p o  Hauptstadt von Tirol. Die 
HauptverkehrsstraBe bildet die Maria - Theresien - StraBe mit einer 
Triumphpforte, welche 1765 zum Einzuge des Kaiserpaares Maria



Theresia und Franz I. errichtet wurde. In der Herzog-Friedrich- 
StraBe kónnen wir in unserer goldarmen Zeit das Goldene Dachl, 
einen spatgotischen Erker mit vergoldetem Kupferdach, neidvoll 
anstaunen, welches Herzog Friedrich mit der leeren Tasche erbaute, 
um seinen fatalen Beinamen zu widerlegen. Unweit davon befindet 
sich der goldene Adler, der alteste Gasthof der Stadt, in welchem 
Goethe 1786 Einkehr genommen und 1809 Andreas Hofer nach dem 
Siege am Berg Isel seine Ansprache an das Tiroler Volk gehalten. 
Die ehemalige Hofburg, die Pfarrkirche mit einem Marienbilde von 
Lukas Cranach, die 1677 von Kaiser Leopold I. gegrundete Universitat 
und das Museum Ferdinandeum sind besuchenswert. In der Hof- 
kirche, einem Renaissancebau, ist das monumentale Grabmal des 
Kaisers Maximilian I. zu bewundern, kiinstlerisch in Bronze aus- 
gefiihrt, von 28 uberlebensgrofien Bronzefiguren umgeben, welche 
Vorfahren und Zeitgenossen des i 5 i 9 verstorbenen Kaisers darstellen.

Das óstlich von Innsbruck am Berge Isel liegende Wilten mit 
stattlichem Pramonstratenserkloster aus dem Jahre 1128 war das in 
der Vólkerwanderung zerstorte Veldidena der Romer. Vom Berg Isel 
aus leitete am 12. April, 29. Mai und i3. August 1809 Andreas 
Hofer die erfolgreichen Angriffe der Tiroler gegen die verbundeten 
Bayern und Franzosen, welche Innsbruck besetzt hielten.

Gegen friiher hat sich Innsbruck aufierlich wenig verandert, wenn 
sich auch nunmehr ein unvermeidlicher Internationalismus breit 
macht. Im Kultur- und Wirtschaftsleben des heutigen Tirol macht 
sich der Verlust der schonsten und reichsten ehemaligen Landesteile 
siidlich des Brenners lahmend fuhlbar.

Der Fremdenverkehr Tirols ist wieder zu seiner alten Bedeutung 
gelangt, wenn auch die fortwahrenden Valutaschwankungen, dann 
PaB- und Zollplackereien der Reiselust Eintrag tun. In neuerer Zeit 
hat der Reiseverkehr nach Tirol uber Landeck, Reschenscheidegg und 
Mals direkte Verbindung mit dem Meraner und Bozener Gebiete und 
der Schweiz erhalten.

Meine Reisegenossen hatten es sich nicht nehmen Iassen, in das 
gleiche Hotel zu gehen, in welchem ich Unterkunft gesucht hatte. Sie 
lieBen sich die besten Zimmer geben — Preis Nebensache. Selbst- 
verstandlich sahen sie sich die Stadt und ihre Umgebung im Auto an. 
Ich hatte es vorgezogen, zu FuB die jenseits des Inn liegenden Vororte 
Mariahilf, Hótting, SchloB Buchsenhausen, das einst dem im nahen
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Rattenberg enthaupteten Tiroler Staatskanzler Biener gehort hatte, 
die romantische hóhergelegene Weiherburg und die aussichtsreiche 
Mittelgebirgsstufe der Hungerburg, auf die eine Drahtseilbahn hinauf- 
fuhrt, zu besichtigen.

Am Abend zogen sich meine Reisegenossen, nachdem sie in ver- 
schiedenen Weinhausern des Guten fast zuviel getan hatten, nach 
einem iippigen, reichlich mit Champagner begossenen Souper in ihre 
Appartements zuriick. Er śprach das verfluchte Fremdwort nach dem 
Grundsatze aus: Rede, wie du schreibst. Beim Abschied reichten mir 
beide leutselig und herablassend die Hand. Es war doch sicherlich 
nett von dem Mannę mit den Millionen, sich mit einem geistigen Pro- 
letarier auf den gleichen FuB zu stellen. Das Paar schien ein Herz 
und eine Seele. Glucklich lachelnd sah er auf seine Begleiterin, ais 
wollte er sagen:

„Ist sie nicht doch ein herziges Weiberl?*'
Am andern Tage stattete ich dem Schlofi Amras aus dem i i . Jahr- 

hundert, das seltene Kunstschatze birgt, und dem am Fufte des Pat- 
scherkofel liegenden Luftkurorte Igls einen Besuch ab. Eine Fahrt 
mit der elektrischen Stubaitalbahn nach Fulpmes bot einen schónen 
Ruckblick auf Innsbruck und das Oberinntal.

Trotz der getroffenen Verabredung, die Brennerfahrt mit dem 
originellen Reisepaare aus Miinchen gemeinschaftlich zu machen, hatte 
ich mir doch die Sache anders uberlegt. Ohne die beiden wiirde 
sicherlich die Fahrt fur mich interessanter sein.

Ais ich am Morgen den nach Bożen fahrenden Zug besteigen 
wollte, da — ich traute meinen Augen nicht — kam auch mein dicker 
Millionar eiligst an den Wagen gestiirzt. Er sah erregt und ver- 
argert aus.

„Sie fahren auch?“ fragte ich ihn. „Wo haben Sie denn Ihre—“
„Wir haben uns in der Nacht wieder gestritten und da bin ich da- 

vongelaufen. Ich hab’s jetzt satt. Die soli mir den Buckel runter- 
rutschen."

Mir wurden die belanglosen und keineswegs interessanten Liebes- 
abenteuer des Herrn Blódel — er hatte sich mir in aller Form vor- 
gestellt — schon langweilig, und ich nahm mir fest vor, ihn in Bożen 
auf irgendwelche Art und Weise endgiiltig loszuwerden.

DieBahn fahrt an Wilten voriiber durch den Iselberg- undSonnen- 
burger Tunnel und gelangt dann iiber die Sili in das Wipptal. Am 
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Rutzbache liegt das Elektrizitatswerk fur die Mittenwalderbahn, bei 
Patsch das Innsbrucker Elektrizitatswerk. Der Einblick in das Stubai- 
tal und in die verschiedenen Seitentaler zur Rechten und Linken der 
Bahn ist von anmutigem Reize. Nach drei weiteren Tunnels wird in 
einer Hóhe von 992 m Deutsch-Matrei mit dem Schlosse Trautson 
erreicht. Bei Gries am Brenner, 1162 m, und amBrennersee, iSogm, 
iiberschreitet die Bahn zum letzten Małe die Sili. Die Brennerhohe bil- 
det die Wasserscheide zwischen dem schwarzen und adriatischen Meer 
und zugleich die niedrigste Einsattelung der Alpen, die schon den Ró- 
mern bekannt war. Die BrennerstraBe hat nicht weniger ais 66 Heer- 
fahrten der deutschen Kaiser nach Italien gesehen. Die 1863/67 von 
der Osterreichischen Sudbahngesellschaft mit einem Kostenaufwande 
von 64 Millionen Kronen erbaute Brennerbahn mit 21 Tunnels und 
60 Brucken stellt die direkte Verbindung zwischen Sfiddeutschland 
und Italien her. Der Brenner bildet nunmehr die Grenze zwischen 
Tirol und dem italienischen Venetien. Die PaB- und Zollkontrolle 
wird in hóflich-korrekter Form ausgefiihrt. Alle Orte sudlich des 
Brenners haben nun eine Umbenennung ins Italienische erfahren. 
Eine Gedenktafel erinnert an die Anwesenheit Goethes am 9. Sep- 
tember 1786.

Am Sudabhange des Brenners neigt sich die Bahn in scharfer 
Senkung gegen Schelleberg, 1271 m, und wendet sich in zwei Tunnels 
gegen das Pflerschtal und in einem 762 m langen Kehrtunnel gegen 
den Kurort Gossensass, 1100 m, wo Bjórnson, Ibsen und Oskar von 
Redwitz gerne geweilt haben. Das Pflerschtal und die Tribulaun- 
gletscher sind nahegeruckt. Die i 5 io von den Bergknappen erbaute 
Barbarakirche mit vergoldetem Schnitzaltar erinnert an die Zeit, da 
das Silberbergwerk noch im Betriebe war. Die Pfarrkirche stammt 
aus dem Jahre i55o.

Der Zug setzt, an der Ruinę StraBberg yoriiberfahrend, iiber die 
Eisak und bringt uns nach Sterzing, 960 m, das alte Yipitenum der 
Romer, an der Ausmundung des Ridnaun- und Pfitschertales und des 
nach Meran fiihrenden Jaufenpasses. Der Rofikopf, die Telfer WeiBe 
und der Zinseler bilden einen imposanten alpinen AbschluB.

Sterzing ist ein liebes Stadtchen mit erkergeschmiickten, heime- 
ligen StraBen. Das spatgotische Rathaus, die Pfarrkirche und • das 
deutsche Ordenshaus, jetzt Spital, sind sehenswert. Die Ruinen Spre- 
chenstein und Reifenstein erhóhen die Romantik des Bildes.
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Der weiterfahrende Zug durchfahrt nun die Brixener Klause und 
erreicht Franzensfeste am Eingange des Pustertales mit den Haupt- 
orten Bruneck, Toblach, Innichen und Lienz in Osttirol. Toblach bil- 
det das Eingangstor in die hehre Dolomitenpracht, wohin man uber 
Landro, Schluderbach und Cortina d’Ampezzo angesichts des Monte 
Cristallo gelangt. Der Nuvolau, die Sellagruppe, der Langkofel, der 
Falzarego- und PordojpaB, die Rosengartengruppe, die Seiseralpe und 
der Schlern, der Latemar am Karersee — welchem Bergfreunde 
schluge nicht das Herz hoher bei der Nennung dieser Namen? Wah- 
rend des Krieges spielten sich im Dolomitengebiete die heftigsten 
Kampfe ab, denen viele Alpenhotels und Schutzhutten zum Opfer ge- 
fallen sind. Die Fortsetzung der DolomitenstraBe durch das Eggen- 
tal nach Bożen vermahlt die Pracht des Siidens mit Kónig Laurins 
Zauberreich. Cortina d’Ampezzo hat sowohl ais Sommerfremdenort 
ais auch ais bevorzugter Wintersportplatz grofien Aufschwung ge- 
nommen und steht einerseits uber Belluno-Feltre mit Venedig und 
andererseits uber den Rollepafi und Predazzo mit dem Trientiner Ge- 
biet in Verbindung. Bei Cortina ist die Geburtsstatte Tizians.

Auf der Weiterfahrt von Franzensfeste nach Bożen erscheint Brixen, 
die altehrwiirdige Bischofsstadt, schon 901 urkundlich erwahnt, mit 
furstbischóflicher Burg aus dem 16. Jahrhundert, sehenswertem Dom 
und 12 Kirchen. Der Kreuzgang im Johanniskirchlein ist sehenswert. 
Ein Gedenkstein im Friedhofe erinnert an den Minnesanger Oswald 
von Wolkenstein, gestorben i445.

Klausen tritt uns in romantischer Talenge mit der Ruinę Branzoll, 
dem 1276 gegriindeten Kapuzinerkloster und der ehemaligen Burg 
Saben, seit i685 Benediktinerinnenkloster auf steilem 717 m hohen 
Felsen, ais ein romantisch anheimelndes Bild entgegen. In dem Ka
puzinerkloster hatte der streitbare Kapuzinerpater Joachim Haspinger 
gelebt, welcher mit dem Landesschiitzenmajor Josef Speckbacher seine 
Landsleute durch Wort und Tat anfeuerte. Klausen ist die Heimat 
des Minnesangers Leuthold von Saben. Von Klausen fuhrt die Gród- 
nerbahn nach St. Ulrich.

Die nachste Station Waidbruck bildet die Eingangspforte zur Sei
seralpe mit uber 100 Sennhutten im Gebiete des Schlern, der zur 
Rosengartengruppe gehort. Auf den nahen Vogelweidhof bei dem 
Dorfe Lajen wird die Heimat Walthers von der Vogelweide verlegt.

Wir ubersetzen nun den Grodnerbach und die Eisak und gelangen
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in die Porphyrschlucht, die i 3 i 4 durch die Anlage des Kuntersweges 
dem Verkehr erschlossen wurde. Bei Kastelruth liegt die Sommer- 
frische Seis nachst der Seiseralpe. Bei Atzwang sind die ersten Zy- 
pressen sichtbar. Die folgende Station Blumau bildet die Ausmun- 
dung des schluchtartigen romantischen Tiersertales, Kardaun jene des 
vielbesuchten Eggentales, durch welches von Bożen aus die beriihmte 
DolomitenstraBe uber Welschnofen, Karersee, Vigo di Fassa, Canazei 
nach Cortina d’Ampezzo-Toblach fiihrt. Das Fassatal, das Fleimstal, 
das Pordoijoch, das Buchensteinertal, der FalzaregopaB, das sind die 
Perlen, welche an der 108 km langen kunstvollen DolomitenstraBe 
aufgereiht sind.

Bei Kardaun, von dem SchloB Karneid gekrónt, entwinden sich 
Bahn und StraBe dem beengenden Gebirge. Es óffnet sich der frucht- 
bare, von schónen Mittelgebirgen umschlossene Bozener Kessel. Wein- 
berge ziehen sich die Hangę hinauf. An der Einmundung der aus dem 
Sarntal kommenden Talfer in die Etsch tritt uns Bożen in seiner gan- 
zen Schónheit ais der erste GruB des Siidens entgegen.

Die Stadt hat das Altertiimliche beibehalten. Im Mittelalter bil- 
dete Bożen zwischen Venedig und dem Norden den Haupthandelsplatz 
und ist heute noch eine bedeutende Handelsstadt. Der Stadtpark beim 
Bahnhof, der Waltherplatz mit dem Denkmal des Minnesangers Wal- 
ther von der Vogelweide, das neue Stadttheater, die gotische Pfarr- 
kirche, die kuhlen Laubengassen, der malerische Obstmarkt, der schon 
Goethes Interesse gefunden hat, das Rathaus im Barockstil, das Mu- 
seum — dies alles vereinigt sich auf dem Hintergrunde der phanta- 
stischen Dolomitenformen zu einem Bilde von anmutiger Schónheit. 
Von den Wassermauer- und Sankt Oswald-Promenaden aus laBt sich 
der Dolomitenzauber voll genieBen. Ostlich schauen wir die bizarren 
Formen des Rosengarten, nórdlich, westlich und sudwestlich die lang- 
gestreckten bewaldeten Hóhenrucken des Ritten, des Guntschnaberges 
und der Mendel. Wanderungen auf den Kalvarienberg, den Virgl 
oder nach Kohlern, wohin eine Drahtseil- bzw. Schwebebahn hinauf- 
fiihrt, eróffnen immer neue Ausblicke.

Bożen wie auch Meran haben unter italienischer Herrschaft 
manche Veranderung erfahren, die sich schon auBerlich auspragt. 
Der vor dem Kriege sehr bedeutende Fremdenverkehr aus Deutsch- 
land ist infolge der Valuta bedeutend zuriickgegangen. Der Ausfalł 
an deutschen Reisenden hat sich durch den Zustrom aus Italien kei-
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neswegs ausgeglichen. Seine dominierende Stellung ais Hauptum- 
schlagplatz zwischen Italien, Deutschland und der Schweiz hat jedoch 
Bożen ais Handelsplatz beibehalten.

Am rechten Talferufer, mit Bożen durch eine StraBenbahn ver- 
bunden, liegt geschutzt am FuBe des Guntschnaberges der Winter- 
kurort Gries mit der Guntschna-Promenade. Eine sudliche Vegetation 
drangt allenthalben zur Entfaltung.

Nórdlich von Bożen im Sarntal ladt uns die 1237 erbaute Burg 
Runkelstein mit interessanten Fresken aus dem x4- Jahrhundert zu 
einem Besuche ein. Hoch iiber der Talfer liegt SchloB Ried und die 
Ruinę Rafenstein.

Eine Fahrt mit der elektrischen Zahnradbahn auf den 1200 m 
zwischen Eisak und Talfer liegenden aussichtsreichen Ritten mit den 
Orten Oberbozen, Klobenstein und Lengmoos, und ein Ausflug nach 
dem Gberetsch und auf die Mendel sollte nicht versaumt werden. Wir 
beruhren die Ruinę Sigmundskron aus dem 9. Jahrhundert und die 
Weinorte Eppan-Girlan und Kaltern am Kalterersee. Unweit liegen 
die idyllischen Montiggler Seen. Von Kaltern fiihrt die vom Ziiricher 
Ingenieur Strub erbaute Seilbahn auf die Mendel, ein bewaldetes aus- 
sichtsreiches Hóhenplateau, das von dem hóher gelegenen Penegal- 
Kulm iiberragt ist. Der 2115 m hohe Monte Roen (Rhónberg) schlieBt 
die Mendel siidlich ab. Der Ausblick ist umfassend und schweift iiber 
das Sulz- und Nonstal, die Brenta-, Adamello- und Ortleralpen bis zu 
den Dolomiten. Von der Mendel aus wird iiber Fondo und Dermulo 
Małe und Madonna di Campiglio besucht.

Ais ich von meinem Ausfluge auf die Mendel im Bozener Hotel 
ankam, traf ich wieder mit dem in Innsbruck verlassenen Miinchener 
Millionar zusammen. Er tat sehr erfreut und uberreichte mir ver- 
traulich ein Telegramm. Ich las: „Treuloser. Ich habe erfahren, dafi du 
die andere bei dir hast. Ich komme und erschieBesie und dich. Olga.“

Der arme Kerl schien tatsachlich Angst zu haben.
„Ich glaube fast,“ meinte er, „sie hat mir einen Detektiv nach- 

geschickt, der uns móglicherweise sogar photographiert hat.“
Am anderen Morgen iibergab der Portier meinem Reisegenossen 

einen soeben angekommenen Expre8brief, bei dessen Lesen er sicht- 
lich erblaBte. Ais er sich einigermafien beruhigt hatte, kam er un- 
sicher schwankend auf mich, den er sozusagen ais seinen Yertrauten
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zu betrachten schien, zu, und gab mir Einblick in das welthistorische 
Dokument. Ich las:

,,Du Schuft, bist nicht wert, dali Dir ein anstandiges Madchen die 
Treue bałt. Ich habe nun genug von Dir und werde mich von Dir 
trennen. Ich habe inzwischen Freundschaft geschlossen mit einem 
sehr netten Herrn, einem Bergwerksdirektor, vielfacher Millionar. Er 
tragl mich auf den Idanden und kaufte mir gestem einen Ring fur 
5ooooo Mark. Auch will er mir ein Hotel einrichten. Das kostet viel 
Geld. Du wirst also wohl, da ich Dir meine Jugend und Schónheit 
geopfert habe, so anstandig sein und mir einen Scheck iiber 5oooooM. 
schicken. In dieser sicheren Erwartung verbleibe ich mit Dank im voraus

Deine gewesene Freundin Olga.
Ich gab das sprechende Dokument zartlicher, uneigennutziger 

Frauenliebe schmunzelnd zuriick und reichte ihm gratulierend die 
Hand.

„Die waren Sie nun gliicklich los“, sagte ich, worauf er tiefsinnig 
erwiderte:

„Gott sei Dank. Mit Geld ist heutzutage alles zu machen. Aber 
was wird wohl aus der armen Elsa in Innsbruck? Vielleicht hat man 
sie schon ais Leiche aus dem Inn gezogen."

Ich versuchte ihm gutmiitig iiber alle melancholischen Anwand- 
lungen hinwegzuhelfen, was mir auch bei der vierten Flasche Magda- 
lener gelang. Er versprach mir, gegen die schnóde Verlassenen ais 
Millionar anstandig zu sein und bekraftigte dies, ais wir uns in spater 
Stunde trennten, sich schwankend in die Brust werfend, mit einem 
gelallten: Noblesse oblige.

Ob er wohl Wort halten wird? —
Ich hatte es mir nicht entgehen lassen, von Bożen aus dem klima- 

tischen Weltkurorte Meran an der Einmiindung der Passer in die 
Etsch einen Besuch zu machen. Die Bahn fiihrt durch das fruchtbare 
Etschtal an den Ruinen Boimont undHocheppan voriiber durch Wein- 
und Obstgarten. Die Ruinen Greifenstein und Maultasch, jenseits der 
Etsch die Burg Festenstein und der bekannte Weinort Terlan bilden 
anmutige Motive. Bei Oberlana an der Miindung des Ultentales lafit 
sich der ausgedehnte Kurbezirk von Meran mit den Nebenorten Ober- 
und Untermais sowie Gratsch iiberschauen. Die alte Hauptstadt der 
ehemaligen Grafschaft Tirol am Fufie des Kiichelberges, von etlichen 
Dutzend wehrhafter Burgen treu bewacht, tritt uns auf dem Hinter-
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grunde stolzer Berge ais die harmonische Verbindung sudlicher Schón- 
heit mit alpiner Majestat entgegen. Die Altstadt besteht in der Haupt- 
sache aus der Laubengasse, zu welcher ein Durchgang zur ehemaligen 
landesfiirstlichen Burg fiihrt, welche i45o Herzog Sigmund erbaute, 
Der Kurort bietet mit prachtigen Promenaden und Anlagen an der 
Passer und Gilf, welche sich im Tappeinerweg iiber den Kiichelberg 
hinziehen, den erholungsuchenden Fremden alle Annehmlichkeiten. 
Etwas hóher liegt das ehrwiirdige StammschloB Tirol, 1253 von den 
Grafen von Tirol erbaut, 1680 durch einen Bergsturz teilweise zer- 
stórt. Wer mit der neuen Schwebebahn nach Hafling emporfahrt, 
genieBt iiber die Dolomitenberge einen Rundblick von ungeahnter 
Schónheit. Das romantische Passeiertal, wo der Sandwirt AndreasHofer 
in Sand sein Wirtshaus besessen, wird fur Ausfliige von Meran aus 
gerne beniitzt. Siidóstlich zieht sich das Vintschgau, ein romantisches 
Tal, gegen Spondinig und St. Valentin auf der Heide. Von Spondinig 
aus wird Trafoi und Sulden mit einem Prachtblick auf die Ortler- 
gletscher erreicht.

Mit freundlichen Eindrucken scheiden wir von Bożen, wohin wir 
von Meran aus zuriickgekehrt sind, um unsere Reise nach dem Garda- 
see, dem wir nun nahegekommen sind, fortzusetzen. Die Bahn setzt 
iiber die Eisak, die eine Stunde unterhalb Bożen in die Etsch (Adige) 
fliefit. Das fruchtbare Etschtal wird westlich durch den Porphyr- 
riicken, welcher es begleitet, von der Hochebene des Sulz- und Nons- 
berges geschieden. Die Etsch beginnt hier schiffbar zu werden. Es 
folgen die Stationen Leifers an der Ausmiindung des Brantentales 
und Branzoll. Auf dem gegeniiberliegenden óstlichen Ufer der Etsch 
liegt Kaltern und die Mendel. Auer gegeniiber Tramin bildet den Aus- 
gangspunkt des Fleimstales mit den Hauptorten Cavalese und Pre- 
dazzo, wo das Avisio-, Travignolo- und bei Moena das Fassatal be
ginnt, welches iiber Canazei und das Pordoijoch in der Dolomiten- 
straBe seine Fortsetzung nach Pieve di Livinallongo und iiber den 
FalzaregopaB nach Cortina d’Ampezzo findet.

Die nachste Station ist Neumarkt, worauf Salurn folgt, welches 
die deutsche Sprache von der italienischen scheidet. Mezzolombardo 
bildet den Eingang in das Val di Non, dessen Hauptort Fondo von 
San Michele aus mit der Bahn zu erreichen ist. Lavis, Station vor 
Trient, liegt an der Ausmiindung des Cembratales, welches sich im 
Fleimstale fortsetzt.
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Vor uns liegt am FuBe des DoB Trento das im Schmucke einer 
schónen Natur prangende Trient, welches seine Bedeutung der Lagę 
zwischen dem Suganertal und dem Brenner, zwischen Venedig und 
dem Norden verdankt. Trient hat das Geprage einer oberitalieni- 
schen Stadt. Auf der Piazza Dante am Bahnhofplatze mit schónen 
Anlagen grufit uns ein kiinstlerisch ausgefiihrtes Denkmal Dantes mit 
Figuren aus seiner Góttlichen Komódie. Wir lesen in italienischer 
Sprache: Beugen wir unsere Haupter, o Italienerl Beuget die euren, 
o Fremdel Ach, erheben wir uns wieder in der Gerechtigkeit. In der 
Nahe hat Trient auch dem Komponisten Giuseppe Verdi eine Biiste 
gesetzt. Uber das alte Etschbett fiihrt die Via Vittorio Alfieri nach 
der breiten HauptstraBe Via Roma mit bemerkenswerten Palasten. 
Viele Gebaude zeigen Fassadenmalereien nach venezianischer Art. In 
der im italienischen Fruhrenaissancestil erbauten Kirche Santa Maria 
Maggiore wurde i 545/63 das beruhmte tridentinische Konzil abge- 
halten. Auf einem Bilde sind die Mitglieder dieses Konzils zu sehen.

Was mógen das fur fróhliche Zeiten gewesen sein, ais nicht we- 
niger ais 200 hohe geistliche Wiirdentrager, Erzbischófe und Bischófe, 
Kardinale, Ordensgenerale und Abte, dann die Gesandten des Kaisers, 
der Kónige von Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, der Republik 
Venedig mit groBem Gefolge in Trient weilten. Die Beratungen lieBen 
fur weltliche Erlustigungen, denen die Delegierten keineswegs abhold 
waren, fur glanzende Feste und Ausfahrten noch Zeit genug. Trient 
war 1227— 1796 Hauptstadt des reichsunmittelbaren Furstbistums.kam 
dann 1809—i4 zum napoleonischen Kónigreiche Italien und bis 1919 
zu ósterreich. Der Dom enthalt zahlreiche Bischofsgraber und Fres- 
ken aus dem i4. Jahrhundert. Das Castelletto hinter dem Dom war 
der alteste Bischofspalast. Im i3. Jahrhundert hatten die Furst- 
bischófe in dem Castello del Buon Gonsiglio ihre Residenz aufge- 
schlagen. In der Altstadt ist noch ein Stiick der auf Theodorich den 
GroBen zuriickfuhrenden Ringmauer zu sehen.

Die Umgebung Trients ist reich an lohnenden Spazierwegen und 
Ausflugszielen, so nach Celva mit schóner Aussicht auf die Brenta- 
gruppe und die Berge des Val Sugana, nach Marzola, den Monte Ca- 
Usio und Monte Bondone, nach Kastell Toblino und Judicarien, iiber 
Persen (Pergine) nach Lavarone und Lusern, ins Fersen- oder Nons- 
tal, so daB Trient ein bedeutendes touristisches Zentrum bildet.

Heinrich Heine schreibt iiber seinen Besuch Trients:
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„Die Sonne von Italien lieB schon ihre Nahe ffihlen, die Berge 
wurden warmer und glanzender. Die Stadt liegt in einem weiten 
Kreise von blfihend griinen Bergen, die wie jungę Gotterauf sieherab- 
sehen. Wundersam wird einem zu Sinn beim Anblicke dieser uralter- 
tiimlichen Hauser mit ihren zerbrockelten Heiligenbildern, Tiirmchen, 
Erkern, Gitterfensterchen und jenen hervorstehenden Giebeln, die 
estradenartig auf grauen altersschwachen Pfeilern ruhen, welche selbst 
einer Stiitze bediirften. Solcher Anblick ware allzu wehmiitig, wenn 
nicht die Natur diese abgestorbenen Steine mit neuem Leben erfrischte, 
wenn nicht siifie Weinreben jene gebrechlichen Pfeiler wie die Ju- 
gend das Alter innig und zartlich umrankten und wenn nicht noch 
stiBere Madchengesichter aus jenen trfiben Bogenfenstern hervorguck- 
ten und iiber den deutschen Fremdling lachelten, der wie ein schlaf- 
wandelnder Traumer durch die blfihenden Ruinen einherschwankt.“

In einer Zwiesprache mit einer Trientiner Obstfrau sagte er:
„In unserem Lande ist es sehr frostig und feucht. Unser Sommer 

ist nur ein griin angestrichener Winter. Sogar die Sonne muB bei 
uns eine Jacke von Flanell tragen, wenn sie sich nicht erkalten will.“

Sfidwarts von Trient breiten sich Reben, Mais und Maulbeerbaume 
aus und geben dem Val Lagarina, wie hier das Etschtal bis zur Verone- 
serklause genannt wird, einen echt sfidlichen Anstrich.

Die von Trient iiber Bassano und Tezze fiihrende Suganerbahn 
kiirzt den Weg nach Venedig erheblich ab. Der erste Teil der Fahrt 
gibt. einen groBartigen Gberblick iiber das Etschtal mit seinen male- 
rischen Gebirgszugen. Dann verengt sich das Tal zu wilden Schluch- 
ten und erweitert sich erst allmahlich bei Roncogno und Persen (Per- 
gine) mit in neuerer Zeit ausgebauter Burg, welche prachtige Sale 
enthalt.

Die Bahn senkt sich nun gegen den ehemaligen Seeboden, welcher 
im i i . Jahrhundert urbar gemacht wurde. Bei Sankt Christoph am 
See erreichen wir den idyllischen Caldonazzosee. Von hier aus kann 
Lavarone und Lusern, wahrend des Krieges der Schauplatz erbitterter 
Kampfe, besucht werden. Die aus dem Caldonazzosee flieBende Brenta 
wird iibersetzt und der bekannte Kurort Levico mit arenshaltigen 
Quellen, welche bei dem Bade Vetriolo entspringen, erreicht. Das 
hóher gelegene Bad Roncogno ist ebenfalls stark besucht.

Am linken Ufer der reiBenden Brenta strebt nun die Bahn fiber 
Borgo di Valsugana mit den verfallenen Kastellen Telvana und San



Piętro, wo das enge Durchbruchstal in den venetianischen Kalkalpen 
beginnt, in 18 Tunnels bis Bassano. Im Dome sind Gemalde von Ja- 
kob Bassano zu sehen. Die nun vom Erzpriester bewohnte ehemalige 
Burg hatte einst dem 1229 verstorbenen machtigen Gibellinenfiirsten 
Ezzelino da Romano zum Aufenthalte gedient.

Von Trient aus wird uber Kastell Toblino im Sarcatal Arco und 
der Gardasee erreicht, iiber Stenico und Tione das romantische Ren- 
dena- und Genovatal, das dem Adamelło- und Presanellastocke vor- 
gelagert ist.

Siidlich von Trient liegt Rovereto, das friiher eine sehr bedeutende 
Seidenindustrie hatte, welche eingegangen ist. An dereń Stelle hat sicb 
eine ansehnliche Tabakindustrie entwickelt. Die gewerbereiche Stadt 
erhalt durch einige beachtenswerte Palaste ein stattliches Ansehen, so 
durch den ehemaligen Palast des Grafen Arco, das jetzige Sparkassen- 
gebaude auf der Piazza Rosmini. Am FuBe des Gebirges steht das 
alte Kastell Pietra. Unweit davon liegt die Ortschaft Volano. Wei- 
tere Ausfliige nach Folgaria und Lavarone, nach Asiago, durch das 
Valarsa, zum Pian della Fugazza, zum besuchten Badeorte Recoaro, 
nach den hiibschen Stadten Schio, Arsiero und Asiago im Auto oder 
Wagen machen uns mit diesem interessanten Teile des Trentino be- 
kannt. Bei dem nahen Lizzana griiBt uns das Castello Dante, in wel- 
chem der Dichter angeblich i3o3 wahrend seiner Yerbannung aus 
Florenz ais Gast des Grafen Castelbarco geweilt hat und zu seiner 
Góttlichen Komódie inspiriert wurde. Ein Freskengemalde an der 
Kirche im naben Volano soli ihm hierzu die Anregung gegeben 
haben.

Ais i 3oi die Florentinische Republik, die Signoria, sich in die 
Bianchi, die Gibellinen und die Neri, die Anhanger des Papstes 
Spaltete, da hatte sich Dante der Gibellinenpartei angeschlossen, 
welche unterlag. Er wurde in den Bann erklart und mufite fliehen. 
Seine Giiter wurden eingezogen und er selbst wurde zum Tode ver- 
urteilt. Nach mancherlei Irrfahrten fand er beim Fiirsten vonVerona 
della Scala gastliche Aufnahme und lernte dort den Grafen Wilhelm 
von Castelbarco, Dynasten des unteren Teiles des Val Lagarina bei 
Rovereto, kennen, der ihm spater Freund und Gónner wurde. Im 
20. Canto des Inferno vergleicht Dante die Moranen bei der Burg 
Lizzana, welche auf rómischen Fundamenten steht, mit einem hólli-
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schen Absturz. Die Moranen sollen von einem Bergsturze herruhren, 
welcher 883 den Lauf der Etsch hemmte.

Die Castelbarcer waren eines der altesten Adelsgeschlechter Tirols 
und hatten im Tridentinischen viele Besitzungen. Sie leiteten ihre 
Herkunft von einer bóhmischen Kónigsfamilie ab. Der Sagę nach 
wurde eine Kónigin von Bóhmen mit ihren vier Kindern verstoBen 
und kam in das Lagarinatal, wo sie sich eine Burg bauen lieB. Zur 
Zeit Wilhelm des GroBen von Castelbarco, unter den Scaligern von 
Verona Hauptmann von Judicarien und Riva, gelangte die Dynastie 
zur gróBten Machtentfaltung. SchloB Castelbarco sah illustre Gaste, 
so i333 den Prinzen Karl, Sohn des Kónigs von Bóhmen, ferner 
Papst Clemens VI., die Herren von Scala und Gonzaga. Ais nach 
dem Tode des Herzogs Sigismund von Tirol 1^95 dem Kaiser Maxi- 
milian auch die Grafschaft Tirol zufiel, benutzte Anton von Castel
barco die Gelegenheit, sich ihm anzuschlieBen. Im Archiv des Schlosses 
von Loppio befindet sich noch eine Kopie der Konventionsdokumente.

In Mori verlassen wir den nach Verona, Mailand bzw. Venedig 
weiterfahrenden Zug, um die zum Gardasee fiihrende Lokalbahn 
Mori—Arco—Riva zu beniitzen. Die Bahn bot groBe Terrainschwie- 
rigkeiten und hat auf einer Strecke von i ,8 km einen Hóhenunter- 
schied von 5o m zu iiberwinden. Von Mori—Borgata beginnt sie 
maBig anzusteigen und bringt uns in eine Felsenwiistenei, in der sich 
der Loppiosee wie eine verlorene Perle ausnimmt. Von hier aus 
fuhrt das Val di Gresta nach Rovereto und Trient. Die Natur scheint 
hier wie erstorben. Die Szenerie hat etwas trostlos Erschiitterndes an 
sich. Man denkt unwillkiirlich an das „Lasciate ogni speranza“ (LaBt 
jede Hoffnung) in Dantes Inferno. Nur oben am Rande der steilen 
Felsenwande ragen einige dunkle Zypressen melancholisch in den 
tiefblauen Ather. Miihsam mussen sich StraBe und Bahn durch das 
Chaos von Felsblócken ihren Weg bahnen. In Serpentinen iiber- 
schreitet die Bahn zweimal die FahrstraBe und bringt uns auf die 
Hóhe von Nago, 269,2 m uber dem Meere, der Wasserscheide der 
Etsch und Sarca.

Ein Gefiihl der Erlósung uberkommt uns, wenn wir den beengen- 
den Felsenmauern entronnen sind und uns wieder mit Bildern des 
Lebens, schónen Garten und 01ivenhainen, Weinbergen und sudlicher 
Fruchtbarkeit umgeben sehen. Von Sonnenglanz verklart, so tritt uns 
hier der Siiden beriickend entgegen. Efeu und Rosen alluberall,
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wohin wir das Auge lenken. Von der Hohe Nagos schauen wir ein 
uberwaltigendes Naturbild. Zur Rechten am Eingange des Sarcatales 
auf steilem Felsen die Burgruine Arco. Vor uns die fruchtbare Gam- 
pagna und zur Linken der in allen Farben spiegelnde, von stolzen 
Bergen umrahmte Gardasee. Wie mag da Goethe aufgejubelt haben, 
ais er am 12. Dezember 1786, im Reisewagen von Trient und Rove- 
reto kommend, dieses Bildes ansichtig wurde.

Bei Arco drangen sich die die Campagna im Halbkreise um- 
schlieBenden Berge zusammen und geben kaum die Spalte frei, durch 
welche die vom Adamellogletscher herabflieBende Sarca stromt. Die 
Berge scheinen wie Riesensaulen das Himmelsgewólbe zu tragen. Die 
Natur atmet wildes trotziges Aufbaumen gegen einen starkeren Wil- 
len, der ihr in gewaltigen Erdkatastrophen die bizarren Formen auf- 
gezwungen hat. Von Zypressen melancholisch uberschattet stehen 
trauernd die Ruinen der einst machtigen Burg Arco wie ein ewiges 
Mahnzeichen an entschwundene GróBe und erzahlen von dem ewigen 
Gesetze des Werdens und Vergehens, dem sie so wenig zu widerstehen 
vermochten wie die gewaltigen Bergkolosse. Die Grafen von Arco 
hatten wie die ubrigen Feudalgeschlechter der Gegend gegen ihre 
Lehensherren, die Furstbischofe von Trient und die Grafen vonTirol, 
lange Widerstand geleistet und sich nur widerstrebend ihrer Ober- 
hohheit unterworfen. 1703 hatten die Franzosen auf ihrem Ruckzuge 
von Trient, das sie vergeblich belagert hatten, fiinf Tage lang Stadt 
und Burg Arco beschossen und letztere nach ihrer Eroberung gesprengt.

Um den Burgberg herum entwickelt sich die malerische Altstadt 
Transforio, um dereń alte Torę sich liebevoll Epheu rankt. Der Kur
ort Arco hat giinstige klimatische Verhaltnisse und erfreut sich uppig- 
ster Vegetation. Das unmittelbare Nebeneinander des Weltkurortes 
und der engen winkeligen StraBen mit stolzen Palasten verleiht Arco 
etwas Reizvolles. Die 16x3 von dem Veroneser Baumeister Domenico 
Grandi begonnene Kollegiatkirche war erst dreischiffig gedacht, wurde 
aber dann nach dem Piane des venezianischen Architekten Palladio 
einschiffig gebaut. Neben der Pfarrkirche steht ein Denkmal des in 
Arco geborenen Malers Giovanni Segantini von Bistolfi. Er hat den 
Blick auf den in Himmelshóhen ragenden Monte Stivo gerichtet in 
der sensitiven Aufsaugung des wundervollen Naturbildes.

Die Umgebung Arcos ist reich an besuchenswerten Punkten. Sie 
weist prachtige 01ivenhaine mit sehr alten Exemplaren auf. Die Gasa
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bianca, die Burg Arco, Ceniga, Chiarano, das Kloster Maria delle 
Grazie, Varignano, Burg Tenno, der Varone-Wasserfall, Cologna, Ka- 
stell Toblino, Riva, Torbole, der Monte Stivo — wahrlich, der wan- 
derfrohe Tourist kann nicht in Verlegenheit geraten.

Das Kirchlein San Appolonia soli schon um das Jahr iooo von 
Kaiser Heinrich gegriindet worden sein, jenes von San Tomaso mit 
dem Hospiz Tomaso vom Grafen Odorico von Arco, das Kloster der 
Servitinnen in Sej ano mit sechs anderen Klóstern von Kaiser Leo
pold I. aus Dankbarkeit fur seine Tiirkensiege. Vielleicht stoften wir 
auf solch planlosen Wanderungen auch auf einen stillen zypressen- 
iiberschatteten Friedhof mit rosenbekranzten Grabem, uber welche 
sich Efeu und Lorbeer ranken.

Im romantischen Sarcatal liegt unweit von Arco das Kastell To
blino. Machtige, senkrecht verlaufende Felsenmauern schlieften die 
Dórfer Drena, Pietra-Murata und Sarche ein. Neben siidlicher Cppig- 
keit begegnen wir vegetationsloser Kahlheit. In den engen Dorfgassen 
sitzen Kinder und Frauen vor den Turen, die das Auto angelockt bat. 
Die Burgruine Drena wirkt wuchtig und beherrschend. In dem Post- 
meister Somadossi in Sarche finden wir einen Enkel jenes Herrn und 
Herbergsvaters Somadossi, den Joseph Viktor von Scheffel in seinem 
Gedenkbuche „Einlagerung auf Kastell Toblino" so launisch gezeich- 
net hat. Sein feuriger Vino Santo, der am Toblinosee wachst, hat an 
Gute keineswegs verloren.

Von Sarche aus setzt sich die mit regelmafiigen Automobilfahrten 
erleichterte Tour nach Pinzolo, Tione, in das Val Rendena und Val 
di Genova nach Madonna di Campiglio fort.

Das von Zinnenmauern umschlossene Kastell Toblino, von Zy- 
pressen iiberschattet, erscheint wie ein Traumbild aus langst ent- 
schwundenen Zeiten. Die murmelnden Wellen des Sees wissen uns 
zu erzahlen von Tagen des Glanzes und froher Feste, ais die pracht- 
liebenden Fiirstbischófe von Trient mit schónen Damen und stolzen 
Kavalieren gefahren und geritten kamen, um bei Mondenschein und 
Fackelglanz den See mit frohen Spielen zu beleben. Sie erzahlen auch 
von der romantischen Liebesgeschichte der Trientiner Patriziertochter 
Claudia Porticella und des Fiirstbischofs Karl Emanuel, des letzten 
aus dem machtigen Geschlechte derer von Madruzzo-Nano, dereń 
Stammburg in der Nahe gelegen ist. Die murmelnden Wellen des 
Toblinosees, sie erzahlen auch von einer zaubervollen Mondnacht, in
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der die Bischofsbraut von Bruderhand getótet wurde, um ein stolzes 
Geschlecht von der Schmach zu reinigen, die er in der Liebe der 
Schwester zu dem Fiirstbischofe sah. Claudia Porticella lebt im Liede 
und in der Sagę fort. Karl Emanuel war kein Zelot und Frómmig- 
keit heuchelnder Priester, der nach dem Heiligenschein strebte und 
die Guter dieser Erde verachtete. Unter seinem Kardinalspurpur 
schlug vielmehr ein sturmisches leidenschaftliches Herz. Er hatte 
alles darangesetzt, Claudia ehelichen zu kónnen und hatte sogar auf 
die kirchliche Fiirstenwiirde verzichtet. Aber Rom konnte das nicbt 
zugeben. Er starb i658.

— Die Schicksale des Madruzzer erinnern an den Fiirstbischof 
Wolf Dietrich von Salzburg, dem die schóne Bischofsstadt ihre prach- 
tigen Renaissancebauten verdankt. Auch er unterhielt ein romanti- 
sches Liebesverhaltnis mit Frau Salome Alt, der spateren Frau von 
Altmann. Er baute in und um Salzburg prachtige Kirchen und Pa- 
laste, die Schlósser Mirabell und Hellbrunn. —

Ratternde Autos eilen an dem vertraumten Marchenschlosse To- 
blino voruber und verscheuchen die Bilder der Vergangenheit. Un- 
sere nervós hastende Zeit hat keinen Sinn mehr fur romantische An- 
wandlungen.

Durch ein noch wehrhaftes Tor und den auBeren Burghof mit 
Toskanischen Saulen gelangen wir zu einem machtigen Rundturme 
mit eingemauertem Wappen. Das Kastell war schon rómische Ansie- 
delung, wovon ein aufgefundener Romerstein zeugt, welcher lautet: 
Fatis. Fatabus. Druinus. M. Noni. Arri. Muciani Actor Praediorum. 
Tublinat. Tegurium. A. Solo. Impendio. Suo. Fecit. Et. In. Tutela 
Eius. H. Sn. CC. Con Lustrio Fundi. Vettiani. Dedit. Im 12. Jahr- 
hundert wird ein Odorico von Toblino urkundlich erwahnt, dem die 
Herren di Campo folgten.

Wahrend der Reisezeit ist das Kastell von frohlichem Leben er- 
fullt. Im geraumigen Restaurationssale mit alten Bildern fliefit der 
edle Wein des Toblinogestades. Von der Terrasse aus bietet sicb ein 
hiibscher Blick auf den See mit uppig wuchernden Schlinggewachsen 
und brennroten Rosen, die sich uber die Mauera ranken.

Zum ersten Stockwerke fiihrt eine Wendeltreppe mit zierlichen 
Arkaden hinauf. Oben grufien von den Wanden jłildnisse schóner 
koketter Frauen. Eine Bildergalerie enthalt hiibsche alte Gemalde und 
yerschiedene Abbildungen von Trientiner Fiirstbiscbófen, zum Teil
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mit pastoralen Gesichtefn, zum Teil recht abenteuerliche und unter- 
nehmende Herren mit Federhut und Degen. Das Kastell ist jetzt ais 
Hotel eingerichtet, — wenn Frau Schulze aus Bielefeld etwas fur 
Romantik iibrig hat, so kann sie sich einbilden, in dem Bette zu 
schlafen, in welchem die ungliickliche Claudia Porticella geruht 
hat. —

Eine Wanderung von Arco im Schatten der dichtbelaubten Baume 
durch die Obst- und Weingarten der Campagna an munterenWasser- 
laufen voruber ist von hohem Reize. Auf den Feldern, in den Garten 
und Weinbergen arbeiten singende, fróhliche, schwarzaugige Mad- 
chen, die von den Maulbeerbaumen die Blatter fur die Seidenraupen- 
zucht pflucken. Es ist, ais ob die Campagna selbst ihrer unbandigen 
Freude uber ihre Schónheit Ausdruck geben wollte. Im Fruhlings- 
schmucke, in der sommerlichen Fiille und Uppigkeit, in den gliihen- 
den Farben des Herbstes und in der Vertraumtheit des siidlichenWin- 
ters — immer ist die Campagna voller Geheimnisse. So mufi das 
Paradies ausgesehen haben, ehe die ersten Menschen daraus yertrie- 
ben wurden.

Am Fufie der schneebedeckten judicarischen Berge griifit die schon 
von den Rómern erbaute Burg Tenno und stiirzt der Veronewasser- 
fall, der aus dem Tennosee abfliefit, aus einer Hóhe von 80 m schau- 
mend zu Tal. Dunkle Lorbeer- und Efeuhecken, schlanke Zypressen 
und silbern schimmernde 01iven kontrastieren seltsam mit den warmen 
Tónen, die auf den Bergen liegen.

Nun tritt der Monte Brione, der sich aus der Campagna erhebt, 
zuriick und gibt den Blick auf Riva und den Gardasee frei. Wenden 
wir uns ruckwarts, so erscheint die Burg Arco wie die in die Wolken 
ragende Gralsburg. Uber dem das Seebild in einer kiihnen stolzen 
Linie abschliefienden Monte Castello liegt es wie frohe Verheifiung.

Den Grundstein zur Hafenstadt Riva legte die arx ripae der Ro
mer. Nach den Sturmen der Vólkerwanderung kam Riva mit Arco, 
Nago und Torbole unter die Herrschaft des Bischofs Udalrich von 
Trient, 1124 an die Herren von Arco, im i3. Jahrhundert an die 
Scaliger, Herren von Verona, die 1870 den Palazzo Praetorio und 
1375 die Arkaden der Piazza Benacense erbauten. Die Visconti, Her- 
zóge von Mailand, machten i388 der Scaligerherrschaft ein Ende, 
mufiten aber i 44i im Frieden von Cremona das Gebiet von Riva an 
die Republik Yenedig abtreten. Der Palazzo del Proveddittore wurde
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von den Venetianern erbaut. i5 a i kam Riva an den deutschen 
Kaiser Maximilian, der es wieder an Trient abtrat. Wahrend des 
Krieges lag Riva ais siidlichste ósterreichische Grenzstadt mitten im 
Geschiitzkampf zwischen dem von den Italienern besetzten Monte 
Baldo und den ósterreichischen Artilleriestellungen auf der Rocchetta 
und dem Monte Brione und tragt heute noch Spuren der BeschieBung. 
Riva ist die Geburtsstadte des Humanisten Julius Gaesar Scaligero 
1484/15 58 und des Dichters Andreas Maffei, welcher Schiller und 
Heine meisterhaft ins Italienische iibersetzte.

Die Stadt weist lebhaften Verkehr auf. Dampfschiffe, Segel- und 
Ruderboote wiegen sich auf dem Wasser, welches das tiefe Blau des 
Himmels widerspiegelt. Die mit schónen Ornamenten und Gemalden 
geschmiickte Inviolatakirche, die Pfarrkirche Maria Assunta, die im 
18. Jahrhundert an Stelle einer friihgotischen Kirche erbaut wurde 
und ein die heilige Familie darstellendes Bild von Paul Veronese be- 
sitzt, sind sehenswert.

Wenn man nach Ausfliigen abends nach Riva zuriickkehrt, so 
fiihlt man sich heimisch und geborgen. Man sitzt beim Pilsener am 
Hafen und laBt den Blick iiber den See zu den Hóhen des Monte Baldo 
schweifen. Flanierende FuBganger, miiBige Matrosen und Gepack- 
trager, ein ankommendes Dampfschiff oder Motorboot geben immer 
etwas zu schauen. Von irgendwoher singen die Geigen oder schallen 
Mandolinenklange und klingt ein sehnsuchtsvolles Liebeslied. Die 
Fremden lauschen dem Gesange des Gondolierę, der im Kahne zur 
Gitarre italienische Volkslieder zum besten gibt. Der See rollt mur- 
melnd gegen das Ufer und iiber die Berge Iegen sich zarte Schleier. 
So eine traumschóne siidliche Mondnacht laBt im verschlossensten 
Herzen die Blume der Liebe sprieBen. Ich konnte es nicht verstehen, 
daB der blasse jungę Mann mit dem brillengeschmuckten Gesichte in 
Begleitung einer so reizenden jungen Damę Limonade trinken und 
sie mit der trockenen Aufzahlung der Sehenswurdigkeiten Rivas lang- 
weilen konnte. Sie hatte ohne Zweifel am Gardasee, noch dazu auf 
der Hochzeitsreise, etwas anderes erwartet. Man sah es dem Mannę 
an, er liebte weder Wein, Weib noch Gesang, trank nicht, rauchte 
nicht, lachte nicht, sondern war ein durch und durch verdorbenes 
Exemplar der Spezies homo sapiens. Ich ware ganz gerne an seiner 
Stelle gesessen.

„Mizzi, noch eine Flaschel"

3i



Es ist schlieBlich noch das beste, in einem Riesenrausch alle Tor- 
heiten der Welt zu vergessen.

Ais ich aus dem raucherfiillten Lokal, in dem die Alkoholgeister 
schon bedenklich ihr tolles Spiel trieben, durch die stille Stralie an 
den vom Mondlicht iiberfluteten, in feierlicher Ruhe liegenden See 
trat, da fliisterte er mir geheimnisvoll raunend etwas zu, das mir 
mancher Ratsel Deutung brąchte.

Die kuhn dem Felsen abgerungene Ponalestralie, die zum Ponale- 
wasserfall, ins Ledrotal und zum Idrosee fiihrt, die Campagna, der 
Varonewasserfall, Maria Maddalena, die Bastione, besonders aber das 
etwa eine Stunde entfernte Torbole, das auch mit Schiff oder Kahn 
erreicht werden kann, locken von Riva aus ais reizende Ausflugsziele.

Von der Ruinę der Burg Penede auf bizarren Felsen uberragt, 
griifit uns Torbole im Rahmen ausgedehnter 01ivenwaldungen und 
pittoresker Felsen am Fulie des Monte Baldo ais freundlicher Fischer- 
ort. Von der hohergelegenen, zypresseniiberschatteten Kirche uber- 
schauen wir den See bis zum Monte Castello. Einst bildete Torbole 
den Stutzpunkt der venetianischeń Macht. Ais die Mailander i438 
unter Herzog Philipp Maria Visconti den Gardasee in allen seinen 
Teilen erobert hatten, da hielten sich die Yenetianer noch in Torbole 
und machten von hier den kuhnen Versuch, den Gardasee wieder zu- 
riickzugewinnen. Die Hauptleute Niccolo Sorbolo und Blasius von 
Baumen transportierten eine vorher fertiggestellte Kriegsflotte von 
3i Schiff en durch das Etschtal iiber das Loppiotal mit nicht weniger 
ais 2000 Ochsen in i/jtagigem Transporte nach Torbole, iiberrasch- 
ten die Mailander und blockierten Riva, welches sich am 29. Mai x44o 
ergeben mufite. Durch dieses kiihne Abenteuer wurden die Mailander 
vom Gardasee vertrieben.

Goethe hat auf seiner italienischen Reise in Torbole im Albergo 
alla rosa gewohnt und im Angesichte des herrlichen Seebildes an der 
Iphigenie zu arbeiten begonnen. Eine Gedenktafel gibt davon Kunde.

Die Spargelkulturen Torboles und eine Fischzuchtanstalt mit un- 
gefahr 27000 Forellen, darunter Exemplare bis zu 24 Jahren und 
7 Kilo schwer, geben dem malerischen Fischerdorfe auch eine ge- 
wisse wirtschaftliche Bedeutung. Karl von Heigel hat in seiner „Ve- 
randa am Gardasee" Torbole zum Schauplatze genommen.

Es war gut, dali wir die Vorsicht gebraucht hatten, uns nach der 
schweren Vino Santo-Sitzung in Riva wecken zu lassen. Sonst waren 
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wir wohl nicht zu dem Genusse des Schauspieles gekommen, das eine 
Morgenfahrt auf dem Gardasee gewahrt. Die Sonne stand noch hin- 
ter dem Monte Baldo und der See lag noch in dammerigen Schatten. 
Nur die Spitzen der Giumellakette ergliihten in żartem Dufte.

Am Hafen von Riva entwickelt sich zur Zeit der Abfahrt des Mor- 
gendampfers ein lebhaftes Treiben. Hoch aufgetiirmt kommen die 
Hotelwagen angefahren mit dem Reisegepack der Gardaseefahrer. 
Majestatisch durchschneidet der stattliche Dampfer „Italia“ die leicht- 
bewegte Seeflache. Je mehr Riva zurucktritt, desto grandioser wird 
das Naturgemalde im Rahmen der stolzen Berge. Die Campagna und 
die Ortschaften erhalten im Fruhrotschein einen zarten Schimmer. 
Nicht immer ist eine Fahrt iiber den Gardasee so ruhig wie unsere. 
Wer jemals so eine Sturmfahrt mitgemacht hat, der erschrickt vor der 
elementaren Wildheit des gewóhnlich heiter lachelnden Sees. Wir 
hatten zum Gliick nicht derartige Uberraschungen zu fiirchten und 
konnten bewundernd den Bildern folgen, die sich auf der Weiterfahrt 
boten. Ganz vorne am Bug des Schiffes safi einsam ein junger hiib- 
scher Bursche, der in Riva von seiner schwarz augigen Liebsten Ab- 
schied genommen hatte, und sang leise ein melancholisches Abschieds- 
lied. Der Dampfer fuhr so nahe an den senkrechten westlichen Ufern 
des Sees voriiber, dali die kiihne PonalestraBe und der Ponalewasser- 
fall aus nachster Nahe betrachtet werden konnten.

Ais erste Station erreichten wir Limone. Auf der Landungsbriicke 
stand, den Mantel malerisch iiber die Schultern geworfen und den 
Dreispitz auf dem Kopfe, ein Karabiniere, dessen bunte, etwas thea- 
tralische Uniform aufierst dekorativ wirkte. Der Ort hat seinen Namen 
von der einst sehr bedeutenden Limonenkultur, die durch eine Krank- 
heit der Kulturen zuriickgegangen ist. Diese miissen gegen Kalte und 
Wind geschiitzt werden und erfrieren bei einer Temperatur von weni- 
ger ais 4 Grad. Noch 1862 wurden am Gardasee 18 Millionen Li- 
monen gebaut, jetzt nicht mehr ais 3 Millionen. Aus der Limone wird 
der Likor Aqua di Cedro gewonnen. Die weiBen Pfeiler der Limo- 
nengarten geben dem sonst kahlen Ufer etwas Malerisches. Wie ein 
Schwalbennest klebt oben am Felsen das kleine alte Kirchlein.

Nun wendet sich der Dampfer ostwarts und nimmt seinen Kurs 
auf Malcesine am Fufie des Monte Baldo. Die altersgraue Skaliger- 
burg tritt gigantisch und beherrschend aus dem Hausergewirr, iiber 
welcbes sie emporragt, heryor. Dem Orte ist eine kleine Insel vor-

3 33



gelagert, der gegeniiber die oliven- und zypressengeschmiickte Land- 
zunge in den See vorspringt. In der geschiitzten Bucht entwickelt sich 
ein traumhaft schónes Eden, das Val di sogno, Tal des Traumes, in 
welchem sich viele deutsche Gardaseefreunde ihr Tuskulum erbaut 
hatten.

In der hochgelegenen Pfarrkirche mit Bildern aus dem 16. Jahr- 
hundert, unter ihnen eine Kreuzabnahme von Girolano dei Libri, 
ruhen die Gebeine der Heiligen Benignus und Carus, die im 9. Jahr- 
hundert auf dem Monte Baldo gelebt haben sollen und in Erdbeben- 
not angerufen werden.

Goethe hat am i3. September 1786 auf seiner Fahrt nach Verona 
infolge von Windstille in Malcesine bleiben miissen und dort ein 
artiges Abenteuer erlebt, welches er in seinem Tagebuche humorvoll 
schildert. Damals gehorte Malcesine zur Republik Venedig und war 
Grenzfestung und Sitz des Capitano del Lago, des militarischen Ober- 
befehlshabers auf dem See. Auf alten Bildern im Rathause sind diese 
venetianischen Seegrafen noch zu sehen. Goethe liefi es sich nicht ent- 
gehen, die altersgraue Burg abzuzeichnen, wurde fur einen Spion ge- 
halten und verhaftet. Eine jungę hiibsche Frau und ein gewisser Gre- 
gorio, der bei der italienischen Familie Bolongaro in Frankfurt Die- 
ner gewesen, halfen Goethe aus der immerhin peinlichen Situation, 
die ihn jedoch keineswegs aus der Fassung brachte. Goethe lobte dem 
herbeigestrómten Volke und dem Podesta (Burgermeister) gegeniiber 
die Schónheit der Gegend uńd die Vorsicht und Weisheit der Gerichts- 
personen, worauf ihm dieser erklarte, dafi er ihn fur einen braven, 
kunstreichen und wohlerzogenen Mann halte. „Wir wollen“, sprach 
er, „ihn in Freundschaft entlassen, damit er seinen Landsleuten Gutes 
von uns rede und sie aufmuntere, Malcesine zu besuchen, dessen 
schóne Lagę wohl wert ist, von Fremden bewundert zu werden.“

Der Vorgang spielte sich im unteren Schlofihofe ab. Goethe 
schreibt am Schlusse seines Tagebucheintrages: „Ich bin wieder ein- 
mal so recht warm geworden, wovon ich schon seit langem keinen 
rechten Begriff mehr hatte.“

Der Dichter war im Aquila nera, damals dem einzigen Gasthofe 
Malcesines, iibernachtet und in der folgenden Nacht, mit kóstlichen 
Friichten reich beschenkt, um 3 Uhr mit einem von zwei Ruderern 
bemannten Segelboote siidwarts nach Bardolino gefahren. Das Zim- 
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mer, in dem er gewohnt, wird noch gezeigt. Eine Marmortafel und 
Silhouette erinnern an seine Anwesenheit.

Von Malcesine aus setzt sich die dem Ostufer entlang fiihrende 
StraBe, die sogenannte GardesanastraBe, uber Cassone, Castelletto, 
Torri, San Vigilio, Lazise und Peschiera fort. Zwischen San Vigilio 
und Bardolino liegt Garda, welches mit Verona durch eine Lokal- 
bahn in Verbindung steht. Das Ostufer ist der mangelnden groBeren 
Fremdenorte und Verkehrswege halber weniger besucht alsdasgegen- 
uberliegende westliche Ufer mit der viel besuchten Riviera des Garda- 
sees, dereń bedeutendster Ort Gardone ist.

Von Malcesine aus nimmt der Dampfer wieder Richtung gegen 
die Station Tremosine. Hohe Steilwande schlieBen den See ab. Angst- 
lichę Gemiiter kónnten befurchten, der geradeswegs auf die Felsen 
zustrebende Dampfer kónnte an ihnen zerschellen. Der Ort Tremosine 
liegt hoch oben auf schwindelnder Felsenhohe. Die Feldstecher ge- 
raten in Bewegung, um die von jedem Verkehr abgeschlossenen 
Wohnstatten besser betrachten zu konnen. Zum Hinaufbefórdern der 
notwendigen Lebensmittel dient eine primitive Seilbahn, in der zu- 
weilen auch Waghalsige iiber den schauerlichen Abgrund schweben. 
Die Gemeinde Tremosine besteht aus 17 Dórfern mit dem Hauptorte 
Pieve. Die Hochflache, zu welcher vom See aus ein steiler FuBpfad 
in 5o Windungen emporfiihrt, bildet den Scbauplatz von Adalbert 
Stifters Erzahlung „Die Schwestern“ .

Die Landungsstelle Tignale liegt inmitten zerklufteter Felsen vor 
einer griinen Wiese mit schónem 01ivenwald, die Prato della famę, 
die Hungerwiese, auf welcher einst Schiffbruchige dem Hungertode 
verfallen sein sollen. Man hat hier viele rómische Fundę, Votiv- 
figuren, Mosaiken usw. gefunden.

Nun tritt der Monte Castello, welcher scharf in den See vorspringt, 
wuchtig in die Erscheinung. Hoch oben griifit das Kirchlein Madonna 
di Monte Castello. In Campione lebte der heilige Herculanus, Bischof 
von Brescia, in seinen letzten Lebensjahren ais Einsiedler. In der 
„Gottlichen Komódie“ gedenkt Dante Campiones ais der Statte, welche 
zu gleicher Zeit zu drei Diózesen gehórte: Trient, Brescia und Verona.

Nórdlich im schónen Land Italien liegt ein See,
Benacus nennt man ihn am FuB der Alpen,
Die Deutschland sperrend scheiden von Tirol.
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In seinem Wasser, das aus tausend Quellen 
Sich sammelt, badet der Penninsche Bergzug 
Sich zwischen Val Camonica und Garda.
Inmitten ist ein Ort, wo sich begegnend 
Drei Bischofe den Segen spenden kónnten —
Die von Verona, Brescia und Trient.

Nun erscheint in einer weiten Einbuchtung, von 01ivenwaldungen 
und Zitronengarten umgeben, am FuBe des Pizzocolo das stattliche 
Gargnano, von dem Mont Comar iiberragt; am gegeniiberliegenden 
Ufer Cassone, Gastello, Margugnano und Castelletto. Gargnano ist 
durch ein der Riviera ahnliches Klima ausgezeichnet. Am Hafen sind 
noch Kanonenkugeln zu sehen, die von der BeschieBung Gargnanos 
1866 durch die ósterreicher herriihren. Oberhalb der Stadt ist die 
Kirche mit zwei von Saulen getragenen Riesenkuppeln und der Campo 
Santo zu sehen, von dem aus sich der See gut iiberschauen laBt. In 
der Nahe Gargnanos ladt Gardola und das Kirchlein San Valentin zu 
einem Besuche ein. Am Valentinstage (i4- Februar) finden sich hier 
die Landbewohner zusammen, um ihr Vieh segnen zu lassen.

Unweit Gargnano liegt siidwarts Bogliaco mit einem im 18. Jahr- 
hundert von dem venetianischen Architekten Ghristofoli erbauten 
Schlosse des Grafen Bettoni, das sehenswerte Gemalde enthalt. In 
Bogliaco lebte der aus Venedig wegen politischer Umtriebe verbannte 
Maler Celesti, von dessen kunstfertiger Hand in vielen Kirchen der 
Umgebung Gemalde stammen. Auf die Berglehne mit prachtigen 
Wein- und Obstgarten fiihren schone Spazierwege hinauf.

Das nun folgende Toscolano an der Einmiindung des Toscolano- 
baches in den See war einst das Tusculum der Romer. Die Saulen des 
Kirchenportals stammen von einer Villa, welche die rómische Familie 
der Nonier hier besessen hatte. Die Kapelle Beate Vergine di Benaco 
steht an Stelle eines Jupitertempels. Der Ort besitzt auBerdem noch 
viele Gberreste und Inschriften aus Rómerzeit und wurde angeblich 
2^3 von einem Bergsturze verschiittet. Merkwiirdigerweise gedeihen 
auf der Hóhe noch Limonen.

Der nordliche Gardasee entwindet sich nun den einengenden Ar- 
men der steilen Gebirge und wird zum lachenden Weitsee. In schon 
geschwungener Linie senkt sich der Monte Baldo zur Punta San Vi- 
gilio. Wenn die vergliihenden Farben des Tages den See in Gluten
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tauchen, dann umsaumen goldene Wolken die schneeigen Gipfel und 
die nackten Felsen leuchten in matten Farben.

Bei Maderno beginnt die Riviera des Gardasees, die sich uber 
Fasano und Gardone bis zur Bucht von Salo erstreckt. Ober das sanft 
ansteigende Hugelland ziehen sich 01iven- und Zitronengarten. Das 
milde, staub- und windfreie Klima entfaltet allenthalben eine iippige 
Vegetation und hat diesen Kiistenstrich zu einem vielbesuchten Welt- 
kurorte gemacht.

Vor dem Rathause in Maderno steht eine Saule mit dem Lówen 
von San Marco, vor der Andreaskirche, die schon im 9. Jahrhundert 
aus den Quadern eines rómischen Bauwerkes errichtet wurde, eine 
Statuę des Schutzheiligen des Gardasees Herculanus. Im Innern der 
Kirche ist ein verstummelter Sarkophag aus rotem Marmor, welcher 
urspriinglich die irdischen Oberreste der Rómerin Festa, Gemahlin 
des Mincius Macer barg, spater den Leichnam des Heiligen Hercu
lanus. Alle Gemeinden am Gardasee hatten sich um die Gebeine des 
Heiligen gestritten, bis man sich also einigte: Die Leiche wurde in ein 
fiihrerloses Boot gebracht. Wo dieses landen wiirde, da sollte sie be- 
stattet werden. Das Boot trieb nach Maderno.

Die sehr alte Basilika steht auf rómischen Fundamenten und 
weist eingemauerte rómische Inschriften auf. 969 hatte die Stadt von 
Kaiser Otto I. ein Privileg erhalten, demzufolge sie frei und unab- 
hangig und niemand untertan sein sollte ais dem deutschen Kónig 
und rómischen Kaiser. Dieses Privileg wurde spater durch Kaiser 
Barbarossa bestatigt. Die Herzóge von Mantua wahlten Maderno im 
16. Jahrhundert zu ihrer Sommerresidenz und erbauten sich wie auch 
die Herzóge von Gonzaga einen prachtigen Palast.

Mit entziickenden Ausblicken auf das aus den Fluten auftauchende 
Marmorschlofi Isola di Garda, das Cap San Vigilio und die Halb- 
insel Sirmione setzen wir die Fahrt nach den nun fołgenden, unter- 
einander durch schóne Promenaden verbundenen Orten der Riviera 
fort. Zwischen Fasano und Gardone mit hubschen Hotels am Strand 
liegen zahlreiche Privatvillen, uber dereń Mauern Rosen in allen Far
ben klettern. Gleichmafiig rollen die Wellen an das Ufer. Irgendwo 
lauten Glocken. Der Gesang von Wascherinnen am Strande trifft un- 
ser Ohr.

Auf halbem Wege zwischen Fasano und Gardone steht das Kur- 
kasino, bei welchem der zur Wimmerschlucht fiihrende Kurpark be- 
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ginnt, welcher seltene exotische Baum- und Pflanzenarten enthalt. 
Die mit Rosen bewachsene Villa Paul von Heyses, in welcher der be- 
kannte Gardaseedichter viele Jahre gelebt hat, ist jedem Besucher lieb 
und teuer.

Die Strandpromenade beim Grandhotel Gardone, einem lang- 
gestreckten Baue, durch Zierpflanzen aller Art, prachtige Palmen und 
eine reiche Blumenflora belebt, laBt die Anmut des Weitsees, welchen 
Scharen von Mówen bevólkern, bequem genieBen.

Ais ich nach einer genuBreichen Wanderung zum Tee in das 
Grandhotel zuriickkam, wer beschreibt mein Erstaunen? — saB mein 
unheimlicher Reiseschatten, den ich in Bożen glucklich losgeworden 
zu sein wahnte, in seiner ganzen Fiille an einem der nachsten Tische. 
Ais er meiner ansichtig wurde, gab es ihm einen Ruck und er walzte 
seinen umfangreichen Korpus gegen mich heran. Er begruBte mich 
mit jovialer Herzlichkeit, ais hatten wir zusammen schon Waggon- 
ladungen verschoben und erzahlte mir, daB er sich iiber den Verlust 
seiner beiden Flammen so ziemlich getróstet habe. Die Kartenschla- 
gerin, an die er sich immer auch vor AbschluB eines Geschaftes ge- 
wendet hatte, hatte ihm das schon vorausgesagt.

Aber so allein, meinte er, ware es auch nicht schon. Wozu hatte 
man denn das viele Geld? Er habe im Hotel eine entziickende Frau 
kennengelernt, um dereń Verkehr er von allen beneidet werde.

Wahrend er mir so sein Herz ausschiittete, schwebte eine etwas 
theatralisch auftretende Damę, die anscheinend den Varietekreisen ent- 
stammte, heran, und ich hatte das Vergniigen, ihr vorgestellt zu wer- 
den. Sie wufite ihren neuen Kavalier zu nehmen, wie es fur sie am 
vorteilhaftesten war. Der Gute hatte sich nicht getauscht. Seine Mil- 
lionen hatten auf sie einen fabelhaften Eindruck gemacht.

Was weiter aus dem Helden, von denen unsere Zeit so viele auf- 
zuweisen hat, geworden ist, ob er in Venedig, Rom oder Neapel in 
seiner lacherlichen Verliebtheit weiterhin ein Schauspiel fur Gótter 
abgegeben hat, ich weiB es nicht. Ihm war der Gardasee mit seinen 
Farbenwundern sicherlich nichts anderes ais eine gedankenlose Ver- 
anderung des Schauplatzes seines Protzentums und seiner geschmack- 
losen Heldentaten.

Der Armste tat mir leid — trotz seiner Millionen.
Oberhalb des Kurortes Gardone liegt das altere Gardone di sopra.
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Von der Kirche mit Uberresten der ehemaligen Burg Gardone ge- 
staltet sich das Seepanorama noch umfassender.

Auf der Promenadę nach Salo steht diister das festungsahnliche 
Schlofi Martinengo, 1677 von Marchese Pallavicini Sforza erbaut. 
Hier endete Paolo Giordano Orsini, Herzog von Bracciani, der Mór- 
der seiner ersten Gattin und des ersten Mannes seiner zweiten Frau 
Vittoria Accaramboni, der schonsten Frau ihrer Zeit. Das Volk er- 
zahlt sich iiber das Schlofi gruselige Geschichten.

Kurz vor Salo griifit uns die Villa Halkyone, in welcher Otto 
Erich Hartleben seine dionysischen Feste gefeiert hatte. 1901 wurde 
der Hafen von Salo durch ein Erdbeben teilweise zerstórt. Das Sa- 
lodium oder Salonum der Romer wird mit dem Untergange der alten 
Rómerstadt Benacum in Verbindung gebracht. Aus dieser Zeit besitzt 
die Stadt noch viele Baudenkmaler, so die Rundbogeńbrucke gegen 
Tormini und Romerstrafien in der Umgebung. Im Mittelalter wahlte 
Beatrice della Scala, die Gemahlin des Bernabo Visconti, Salo zum 
Hauptorte des ostlichen Ufers der Riviera. Zu jener Zeit wurde Salo 
mit Mauern und Turmen umgeben. Im Sitzungssale des Municipio 
tagte das Consiglio generale della Magnifica Patria. Die Stadt ist Ge- 
burtsstatte des ausgezeichneten Komponisten Bernardino Bertolotti, 
dessen Sohn Caspare der Erfinder der Violine ist.

Unweit der Piazza Napoleone mit dem Palazzo Municipale und 
Giustitia steht die Kirche Maria Annunciata, i453 von dalie Vacchi 
aus Pavia im gotischen Stil erbaut. Das monumentale Hauptportal 
aus Schwarzem und weifiem Marmor wurde von Piętro, einem be- 
kannten Bildhauer aus Salo, ausgefiihrt. Die Gemalde im Gewólbe 
der Apsis stammen von Palma Vecchio, eine Madonna von Rafael. 
Ein beruhmtes hólzernes Kruzifix ist das Werk eines deutschen Kiinst- 
lers aus dem i5. Jahrhundert.

Der Dampfer umfahrt auf der Weiterfahrt nach der Halbinsel 
Sirmione das Cap Portese und San Felice und gewahrt dabei einen 
Nahblick auf das prachtige, im venetianischen Stil erbaute Schlofi 
Isola di Garda des Grafen Borghese an Stelle eines alten Klosters, in 
welchem Franz von Assissi und auch Dante geweilt haben sollen. Das 
vegetationsreiche Hugelland ist stark besiedelt. Das Cap Manerba mit 
der Rocca erinnert uns mit seinen rotleuchtenden Felsen, die aus den 
blauen Fluten aufsteigen, an die Kiiste Sorrents. Bis 1277 sollen hier 
die Stadte ScoyoIo und Manerba gestanden haben. Ober Moniga und 
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Padenghe fiihrt eine StraBe nach Desenzano. Sudlich von SanVigilio 
óffnet sich der Taleinschnitt von Garda gegen Affi und Gaprino. Mit 
dem isoliert aufragenden Berge Garda schiebt sich zwischen den Gar- 
dasee und die lombardische Tiefebene ein Gebirgszug ein, der bei Pe- 
schiera verlauft. Der paradiesische Kustenstrich lockte zahlreiche be- 
giiterte Naturfreunde an, hauptsachlich aus dem nahen Verona, welcbe 
sich hier prachtvolle Landsitze erbauten.

Wie ein Traumbild erscheint nun in immer deutlicheren Umrissen 
die Halbinsel Sirmione. Wuchtig und wehrhaft erhebt sich seebeherr- 
schend das zinnengekrónte SkaligerschloB. Prachtige 01ivenwaldungen 
legen iiber die Halbinsel einen silberigen Schleier. Allmahlich werden 
auch die sogenannten Grotten des GatulI sichtbar, die (Jberreste eines 
etwa 200 m langen und 5oom breiten antiken Gebaudes umfassen. Die 
schon zur Zeit der Romer vielbesuchte Therme hatte einst Sirmione 
zu einem stark besuchten romischen Luxusbade gemacht.

Eine Wanderung auf der Halbinsel lafit Farbenspiele geniefien, 
wie sie so leicht nicht wieder zu finden sind. Das SkaligerschloB ist 
auf 3 Seiten von einem Wassergraben umgeben, iiber den eine Zug- 
briicke gelegt ist. Die machtigen Zinnentiirme geben dem Kastell 
heute noch den Anstrich trotziger GróBe. Der Hauptturm zeigt iiber 
dem Torbogen den Lówen von San Marco. Die Hauptkirche Sirmiones 
Maria Maggiore mit einem Renaissanceporticus und interessanten 
Fresken stammt aus dem i5. Jahrhundert. DieUmfassungsmauer und 
Apsis einer zweiten Kirche sind aus rómischer Zeit. Um das Jahr 700 
hatten die Longobarden das rómische Bauwerk zur Kirche verwendet, 
welche i 32O ihre heutige Form erhalten hatte. Die Wandę schmiicken 
Fresken in drei iibereinanderliegenden Schichten, dereń oberste nach 
einer Inschrift aus dem Jahre i32i stammt. In der Fassade sind 
einige Rómersteine mit Ornamenten eingemauert.

Die Schwefelquelle wurde 1889 auf dem Seegrunde durch einen 
venetianischen Taucher gefaBt. Vordem mufite das Wasser, einerdig- 
salinisches Schwefelwasser, in Eimern in das Badehaus getragen wer
den. Die 3oo m vom Ufer entfernte, 18 m unter dem Wasserspiegel 
liegende Quelle besitzt 62 Grad Celsius und liefert in der Minutę 190 
bis 200 Liter. Die Bader werden hauptsachlich gegen Gicht, Rheu- 
matismus, Nervenleiden, Stoffwechsel- und Frauenkrankheiten mit 
gutem Erfolge angewendet. Das Badehotel wurde wiederholt ver- 
gróBert und bietet gutes Unterkommen.
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Wie Torbole und Malcesine durch den Besuch Goethes, so hat 
Sirmione durch den romischen Dichter Gaius Valerius Catullus, der 
hier ein Landhaus besessen, Bedeutung erlangt. Eines seiner vielen 
auf Sirmione bezuglichen Gedichte lautet:

O Sirmio, Augenstern du unter den Inseln 
Und Halbinsełn, so viele dereń heget Neptun 
In Ost und West, in klaren Seen und im Meere,
Wie freudig dich zu schauen kehre zuriick ich.
Kaum kann ich’s glauben, daB, Bithynien entronnen 
Wie auch der Thynier Land, ich heil dich begruBe.
O, was ist seliger ais von Sorgen befreiet,
Wenn unser Geist die Burdę fremder Verpflichtung 
Von sich getan, zum eigenen Herd zu gelangen,
Auf lang ersehntem Lager Ruhe zu finden.
Nur dieses ist’s, was soviel Muhen belohnt.
Heil, Sirmio, holde, dir! Erfreue dich des Herrn.
Freut euch auch, ihr, des Sees nie rastende Wellen,
Und all ihr Scherze meines Hauses, lachet, o lachet!

Catull war ein jiingerer Zeitgenosse Ciceros und Gasars. Sein 
Vater scheint in Verona ein angesehener Mann gewesen zu sein. Seine 
Ausbildung erhielt Catull in Rom. Gerne weilte er in den spateren 
Jahren auf Sirmione. Hier wurde er ófters von Lesbia, zuwelcherihn 
eine ungliickliche Liebe erfaBt hatte, besucht, welche in Rom ein 
sittenloses Leben fiihrte. Viele seiner Gedichte geben seinem Schmerze 
hieriiber ergreifend Ausdruck. Ihr wahrer Name warClodia und man 
vermutet, daB sie die geistvolle, aber sittenlose Schwester des Volks- 
tribunen Publius Clodius Pulcher und Gattin des Quintus Metellus 
Celer gewesen. Catulls Spuren verlieren sich mit dem Jahre 54. Ovid 
nennt ihn in der Klage an Tibulls Heimgang den Musengeliebten mit 
den Junglingslocken.

Sirmione, so ziemlich in der Mitte des Weitsees liegend und mit 
dem Festlande durch eine schmale Landzunge verbunden, laBt die 
Farbenstimmungen und die Schónheit der Seeufer nach allen Seiten 
hin voll Entziicken genieBen. Ober die Landzunge ist Desenzano und 
Peschiera, welche die beiden sudlichsten Hafenstadte des Gardasees 
bilden und den Anschlufi an das Eisenbahnnetz Oberitaliens herstellen, 
zu erreichen.
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Unweit Sirmione lockt ein weiteres poesieverklartes Traumland— 
San Vigilio, ein von Frauenliebe und Freundschaft geheiligtes Tuskulum. 
AuBerlich hat das Vorgebirge Ahnlichkeit mit derToteninsel Bócklins. 
Felsenauswaschungen von bizarren Formen und wundervolle Zypressen 
verleihen dem Cap etwas feierlich Stimmungsvolles. Am Hafen ist 
ein Marmorrelief, welches die drei Heiligen San Marco, San Vigilio 
und San Benaco darstellt; nąchst dem alten Kirchlein eine Biiste Ca- 
tulls. Unweit davon ein Gedenkstein an den Maler Victor Bisano, der 
hier geboren wurde. Im Innern der Kapelle halt eine Junglingsfigur 
aus Marmor ein Schriftblatt mit den Worten: En Somnii Explanatio 
— Siehe hier des Traumes Deutung. Unter diesem Titel hat der ais 
Dichter bekannte verstorbene Geheimrat Heinrich Thode eine stim- 
mungsvolle illustrierte Verherrlichung San Vigilios veróffentlicht, wel
ches von jeher das Entziicken der Dichter und Kiinstler gefunden 
hatte. Petrarca, Albrecht Durer, Hans Thoma, Jacopo Bonfadio, wel- 
cher i545 ais Lehrer der Philosophie die Annalen der Republik ver- 
faftte und i55o auf Betreiben einiger vornehmer Familien, die sich 
durch seine geschichtlichen Darstellungen beleidigt fiihlten, in den 
Kerker geworfen und enthauptet wurde, hatten San Vigilio begeisterte 
Hymnen gewidmet; ebenso Carducci. Er schreibt in seiner Ode „Sir- 
mione“ :

. . . .  und lachend Blumen streut aus vollen Handen, von Blumen 
Umjauchzt das jungę Haupt.
In der Tiefe dort erhebt seine diistere Feste Garda 
Uber dem Spiegel der Fiut.
Sie singt die alten Maren von langst schon begrabenen Stadten 
Und nordischen Kóniginnen.

San Vigilio mit dem Inselriffe Stella tragt ein Tuskulum selten- 
ster Art, welches i55o von dem Grafen Agostino Brenzone erbaut 
wurde, der mehrere juristische und philosophische Werke hinterlassen 
hat. Das Hauptgebaude ist mit seiner verwitterten Biiste und einem 
Gedenkstein geschmuckt. Der Bauplan riihrt von dem veronesischen 
Architekten San Micheli. Die Marmorreliefs sind Werke des vene- 
tianischen Bildhauers Campagne.

In dem stillvertraumten Park stoBen wir auf viele verwitterte In- 
schriften und Statuen. Eine dieser Inschriften lautet:
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Gott, den besten und groBten, verehre im heiligen Hause.
Die Sorgen verbanne in die Stadt.
Der Diener Hande halte den Rasenplatzen fern.
Die Tafel halte von Luxus frei.
Die Becher, welche den Durst vertreiben, trinke.
An der Heiterkeit der Dinge weide dein Ohr.
Den Geist spanne ab in ehrbaren Spielen.
Zweige und Bluten und Friichte nimm mit voller Hand.
Zur Stadt und zu den Geschaften kehre zuruck.
Des Brenzone Lockungen laB nicht zum Schaden gereichen dem
Hochstes Gesetz sei des Ortes Yerherrlichung. [Schenkwirt.

Das Tuskulum steht heute noch im Besitze der Familie Quarienti 
di Brenzone aus Verona.

San Vigilio wurde durch die Anwesenheit einer durch Schonheit, 
feine Sitten, edles Gemiit und hohe Wissenschaft ausgezeichneten Jung- 
frau, Laura Brenzone, Gemahlin des Dogen NiccoloTron (1^71—73), 
verherrlicht. Sie war die Angebetete des Giulio Gesare Scaligero und 
Dantes.

Auch von San Vigilio ist, ahnlich wie von Sirmione, der ganze 
sudliche Weitsee bis Gargnano, Salo, Padenghe, Desenzano, und siid- 
warts iiber Garda, Bardolino, Lazise bis Peschiere zu uberschauen. 
Ein unvergleichlich erhebender Anblick. Ein Rausch von Licht und 
Farben. Sirmione zeigt sich wie ein himmlisches Traumbild.

Nórdlich liegt, nahe bei San Vigilio, Torri, das rómische Castrum 
Turricum, welches i383 von Anton Cansignore della Scala auf rómi- 
schen Fundamenten erbaut worden war. In Torri wurde i446 der 
Dichter Calderini geboren. Der Sagę nach sollen von Torri unter- 
irdische Gange und Gewólbe in die Tiefe des Monte Baldo fiihren. 
Die Pfarrkirche besitzt schóne Gemalde veronesischer Meister und 
Statuen von Michel Angelo. Beim Dorfe Albisano, unweit Torri, sind 
beruhmte Marmorbriiche. Die Galerie Vittoria Emanuele in Mailand 
ist mit diesem Marmor gepflastert. An der nórdlich weiterfiihrenden 
Strafie kommen wir zu dem altehrwiirdigen Kirchlein San Zeno di 
Montagna, wohl dem altesten Gotteshause des Gebietes. Auf der 
schon erwahnten GardesanastraBe wird iiber Castelletto und Castello 
di Brenzone Malcesine erreicht, wahrend die Strecke zwischen Mal- 
cesine und Torbole ohne eigentliche StraBenverbindung ist.
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Sudwarts von San Vigilio empfangt das altersgraue verwitterte 
Stadtchen Garda den deutschen Besucher mit lieber Vertraulichkeit. 
Das wie in einen Dornróschenschlaf versunkene Stadtchen, einst die 
bedeutendste Stadt am Gardasee, hat ihm den Namen gegeben. In 
ferne Jahrhunderte durcheilende Erinnerungen versunken, durch- 
wandern wir die engen winkeligen GaBchen, welche selten ein FuB 
von Fremden betritt. Der Ort gewinnt durch die Rocca, einen iso- 
liert aufragenden beherrschenden Berg, auf welchem einst Karl der 
GroBe seine Burg Garten erbaut hatte, etwas Wuchtiges. Ein Auf- 
stieg zu den sparlichen Ruinen lohnt die aufgewendete Miihe reich- 
lich der unvergleichlichen Aussicht wegen. Auf den Ruinen der einst 
wehrhaften Feste laBt sich im Angesichte des herrlichen Sees trau- 
men von dem blonden Germanenvolke, das einst aus den nordischen 
Waldern uber die Alpen gezogen und sich das herrliche Land kamp- 
fend errungen hatte — von der Wandelbarkeit irdischen Glanzes und 
irdischer Macht. Die Felsen fallen gegen den im tiefsten Blau liegen- 
den See steil ab. Ost- und sudwarts breitet sich fruchtbares, reich- 
besiedeltes Uferland aus.

Unweit den Burgruinen haben sich die Camaldolenser ein Eremo 
(Kloster) gebaut. Man móchte die Briider und Patres um ihr stilles 
gliickliches Dahinleben beneiden.

Nach der deutschen Heldensage hat Kónig Ortnit von seinen Hei- 
denziigen ein schónes Weib nach seinem Schlosse zu Garten gebracht, 
das nach seinem Tode ais Gefangene im Turme festgehalten wurde. 
Wolfdietrich hórte, wie er zum Turme kam, die arme Konigin klagen:

„Sy klaget jammerlichen, ihr clage, di was groB:
Nu bin ich hie zu Garte vil maniger Freuden plos: 
Hymelischer Kayser, was hat ich dir getan?
Daz du mich hast geschaiden von meinem lieben man.
Der gewan mich mit noeten verre in der hayden land;
Alle meine mage sint mir vil unbekant;
Ich was ein haydeninne, und er ein Cristenman,
Wan ich durch seinen willen den rainen tauff gewan.
Nu mus ich mich sein anen, das vil ich klagen Grist,
Der ob aller welte viel gar gewaltig ist.“

Wolfdietrich hat den Wurm, der Ortnit getótet hatte, erschla- 
gen und die Konigin befreit.
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g5o hatte Berengar II. von Ivrea die Kónigin Adelheid, Witwe 
des Kónigs Lothar, in der Burg Garda gefangengehalten. Mit Hilfe 
des Kaplans Martin von Campione war es ihr aber gelungen, zu ent- 
fliehen und Konig Otto I. in Canossa um Hilfe anzurufen, den sie 
952 in Pavia heiratete. i i 58 wurde die Burg Garda durch Barba- 
rossa belagert und konnte erst 1162 bezwungen werden.

Es wird einem schwer, von Garda und seiner Bevólkerung, die 
dem Fremden mit Herzlichkeit entgegenkommt, zu scheiden. Fern 
allem Weltgetriebe durchwandelt man traumverloren die von Geschaf- 
tigkeit erfiillten Gassen, die Bilder der Vergangenheit in uns wach- 
rufen. In den lauen dufterfiillten sudlichen Nachten fahren die Bur- 
schen und Madchen in Kahnen hinaus auf den im silberhellen Mond- 
lichte liegenden See und singen im Wechselgesange, wie ihn schon 
Goethe in Venedig geschildert hat, ihre melancholischen schwermuti- 
gen Weisen.

Von Garda fiihrt eine Lokalbahn iiber das wein- und obstreiche 
Bardolino nach Caprino und San Ambrogio im weinreichen Val Po- 
licella. Nach Mori-Trient bzw. Yerona wird hier der Eisenbahn- 
anschlufi erreicht.

Siidwarts von Bardolino tritt uns das mauerumschlossene, von 
trotzigen Tiirmen bewehrte Lazise entgegen, von wo die Gardesana- 
stralie nach Peschiera weiterfiihrt.

Bei Peschiera flieBt der Mincio aus dem Gardasee und mundet 
nach 80 km Lauf in den Po. Er bildet die Grenze zwischen der Lom- 
bardei und Venetien. Das ostliche Stadttor der alten Befestigungs- 
werke von Peschiera, die Porta Verona, wurde im 16. Jahrhundert 
von den Venezianern erbaut und tragt die Inschrift: Disce de haec 
monat praecelsa leonis imago: Ne stimules, Veneti ceu leo in hoste 
vigent. (Lerne, was des Lówen erhabenes Bild dich lehrt: Reize uns 
nicht! Die Veneter sind wie ihr Lówe kraftvoll gegen den Feind.)

Schon die Romer hatten in Peschiera wie auch in Riva ein Colle
gium nauticum, eine Schifferschule. Auch heute befinden sich dort 
Werften und Docks.

Dante besingt Peschiera also:

Ein schónes, starkes Bollwerk droht Peschiera 
Mit seiner Stirn so Bergamo wie Brescia,
Dort, wo des Sees Gestade eben wird.
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Hier sammelt sich zum AusfluB alles Wasser,
Was des Benacus SchoB nicht in sich fafit,
Und wird zum FluB, durch griine Auen ziehend.
Kaum aber hat zu laufen es begonnen,
HeiBt’s nicht Benacus mehr, nein, Mincio nun 
Bis zu Governo, wo im Po es mundet.

Der Fischreichtum, von welchem die Stadt ihren Namen hat, ist 
fur Peschiera von grofier wirtschaftlicher Bedeutung. Siidlich von 
Peschiera liegen die Schlachfelder von Soma Campagna. Peschiera 
steht einerseits mit Verona, anderseits mit Desenzano und Brescia in 
Eisenbahnverbindung.

An der gegeniiberliegenden westlichen Ausbuchtung des Gardasees 
tritt uns Desenzano ais der bedeutendste siidiiche Hafenplatz an der 
groBen VerkehrsstraBe Mailand—Venedig entgegen. Die Stadt ver- 
mittelte schon im Mittelalter den regen Handelsverkehr und gelangte 
zu groBer Bliite. Von alten Festungsgraben umgeben, von der impo- 
santen Burg beherrscht, welche einst in Kriegsgefahr der Bevolke- 
rung ais Zufluchtsstatte gedient hatte, wirkt die Stadt mit bedeuten- 
dem Verkehr sehr ansehnlich. Der Dom, ein schóner Renaissancebau 
au? dem 16. Jahrhundert und einige sehenswerte Kirchen gereichen 
dem Stadtbilde zum Schmucke. Auf dem Marcusplatze ist eine ba- 
rocke Bildsaule der Stifterin des Ursulinerinnen-Ordens Angela Me- 
rici zu sehen, die i 474 in Desenzano geboren wurde und in Brescia 
begraben ist. Neben dem Dome steht eine Kapelle dieser Heiligen. 
In einer anderen Kapelle ist ein Abendmahl von Tiepolo zu sehen. 
Bauiiberreste aus der Rómerzeit und Pfahlbautenfunde lassen Desen
zano ais sehr alte Siedelungsstatte erkennen.

Die Umgebung der Stadt ist sehr fruchtbar und erhalt durch den 
4oo m langen und 4o m hohen Eisenbahnviadukt eine Belebung.

5 km westlich von Desenzano liegt Padenghe mit sehenswerter 
SchloBruine, 12 km sfidwarts das Schlachtfeld von Solferino. In San 
Martino fand am 24. Juli i85g die weltgeschichtliche Schlacht statt, 
welche zur Grundung des Konigreichs Italien fiihrte. Die ósterreicher 
kampften unter dem Oberbefehl des Kaisers Franz Joseph, die ver- 
bundeten Franzosen und Piemontesen unter Napoleon III. und Victor 
Emanuel II. In der Kirche von San Martino di Bataglia sind zum 
Gedachtnisse an die Gefallenen 1274 Schadel pietatvoll aufbewahrt.
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680000 Namen von Mitkampfenden, die zur Einigung Italiens beige- 
tragen haben, wurden verewigt. In dem 74 m hohen Turme sehen wir 
kiinstlerische Darstellungen, welche auf das fur Italien geschichtlicb 
wichtige Ereignis hinweisen. In den beiden Seitenkapellen erinnern 
Biisten an acht in den Freiheitskampfen gefallene italienische Generale.

Dankbaren Herzens nehmen wir vom Gardasee Abschied, der uns 
Tage der Freude, der Besinnung und des Gluckes gegeben hat. Ja, 
die Welt ist schón und auch das Leben ware schón, wenn nur auch 
die Menschen mit ihren mannigfachen Schwachen und Leidenschaften 
uns nicht so verwirren und von der wahren Lebensfreude abzieben 
wurden. Das Grolie, Erhabene, welches sich im Gardasee auspragt, 
soli uns im harten Kampfe des Lebens, wenn wir wieder aus dem Sii- 
den heimgekehrt sind, in stillen Stunden vor die traumende Seele 
treten, wenn der nuchterne graue Alltag sich wieder auf uns legt und 
die hellen glanzenden Farben von uns gewichen sind. Dann mag er 
ais ein Abglanz unirdischer traumhafter Schónheit uns erheben, tró- 
sten, begliicken. DaB der Traum nicht Wirklichkeit werden kann, 
sondern eine holde Illusion bleiben mufi, was tut es seiner Wirkung 
Abbruch? Hat er uns doch befreit und innerlich begliickt. War er 
doch lebendig wie der belebende Hauch Gottes.

Wohl die wenigsten der Besucher des Gardasees werden sich die 
Gelegenheit entgehen lassen, dem nahen Brescia, welches mit der Ri- 
viera des Gardasees durch eine elektrische Strafienbahn verbunden ist, 
dann den an Kunstschatzen und altertiimlichen Bauten reichen Stadten 
Padua, Vicenza und Verona, zum mindesten aber Mailand mit seinem 
herrlichen Marmordome und seinen stolzen mittelalterlichen Palasten 
einen Besuch zu machen, um wenigstens einen allgemeinen fliichtigen 
Eindruck zu bekommen. Wer die stolze Kónigin der Adria, das 
traumhafte Venedig, die einstige Herrin der Meere, die Lagunenstadt 
weltgeschichtlicher Taten und prunkender Feste aufsucht und am 
Canal grandę, auf dem Marcusplatze, vor dem Dogenpalast die ein
stige Grófie und Bedeutung Venezias aus der Vergangenheit zuriick- 
ruft, der wird einen unverlierbaren Schatz mit aus dem Zauber des 
Sudens in seine nórdliche Heimat bringen. Bildet doch Venedig mit 
seinem bunten Leben und Treiben die verheifiungsvolle Ouvertiire zu 
dem erhabenen Schauspiele, das auf den Italienbesucher in Rom, Flo- 
renz, Neapel und Sizilien, in Sorrent und Capri ais lockende Fata 
morgana wartet.
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Und warst du lange, Herz,
In Grau und Gram verloren.
Hier gehst du selig auf 
Vor Paradieses Toren.

So jubelt Otto Julius Bierbaum in Venetias Zauber frohlich auf. 
Auch Friedrich Nietzsche wurde von der zaubervollen Schónheit der 
Lagunenstadt an der Adria tief ergriffen.

An der Briicke stand 
Jiingst ich in brauner Nacht.
Fernher kam Gesang.
Goldener Tropfen quoll’s 
Uber die zitternde Flachę weg.
Gondeln, Lichter, Musik —
Trunken schwamm’s in die Dammerung hinaus.
Meine Seele, ein Saitenspiel,
Sang sich, unsichtbar beriihrt,
Heimlich ein Gondellied dazu,
Zitternd vor bunter Seligkeit.
Hórte jemand ihr zu?

Hermann Hesse gibt seinen vertraumten Stimmungen in Venedig 
in folgendem Gondelliede Ausdruck:

Ich habe Sehnsucht nach den blauen 
Sternenhimmeln der Lagunennacht,
Nach der Kanale welker Pracht 
Und nach Venedigs schonen Frauen,
Nach welscher Schiffer Liedersang,
Nach frechen dunklen sturmbedrohten 
Fahrten in schwanken Schifferbooten 
Und nach der gellen Brandung Klang.

So sehr der Deutsche in die Weite strebt, in das lockend Unbe- 
kannte, ebenso stark ist in ihm das Heimatgefuhl, ebenso unwidcr- 
stehlich zieht es ihn immer wieder in das Land der rauschenden Wal- 
der zuruck. W ir alle haben das auf Auslandsreisen empfunden. Kein 
deutscher Dichter und Kiinstler und wohl die wenigsten Deutschen 
uberhaupt konnten in der Fremde das Yaterland vergessen. Joseph
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Viktor von Scheffel dichtete in der Farbenglut und beriickenden 
Schónheit Capris den „Trompeter von Sackingen“, der ihm den ersten 
Erfolg brachte und die seinen Geistesflug hemmende driickende 
Sorge bannte. Es zog ihn, wenn er auch in Italiens Schónheit seine 
dichterischen Gestalten erstehen liefi, unwiderstehlich zur Heimat 
zuruck:

O Tibrisstrom, o Sankt Peters Dom,
O du ganzes gewaltig allmachtiges Rom,
Mógt allsamt gestohlen mir werden.
Wohin auch die unstete Fahrt mich trieb,
Das stille holdselige Schwarzwaldlieb’
Bleibt doch das schónste auf Erden.

Oder:

Landfahriges Herz, in Stiirmen gepriift,
Im Wettkampf erhartet und oftmals doch 
Zerknittert von schamigem Kleinmut,
Aufjauchze in Dank
Dem Herrn, der dich sicher geleitet.
Du hast eine Ruhe, ein Obdach gefunden.
Hier magst du gesunden.
Hier magst du die ehrlich empfangenen Wunden 
Ausheilen in friedsamer Stille.

Das Fremde, mochte es noch so tief und gewaltig auf sie ein- 
wirken, konnte sie nicht von dem Urquell ihres deutschen Wesens, 
von der Liebe zum deutschen Vaterlande abziehen, in das sie die Er- 
innerung an die Schónheit Italiens dankbaren Herzens wie ein Gótter- 
geschenk heimtrugen.

Auch uns, die wir erhabener Eindriicke voll, Geist und Seele in 
die leuchtenden Gluten des Sudens getaucht, aus Italien zuruckkehren, 
mag es ahnlich ergehen. Wir beneiden die gliicklichen Menschen, 
denen die Gótter in verschwenderischer Fiille das Paradies geschenkt, 
in dem sie ohne die muhselige Arbeit, welche der karge spróde Hei- 
matboden von uns fur des Lebens Notdurft fordert, sich wie in einem 
immerwahrenden Rausche der Freude erhoben fiihlen kónnen. Aber 
das Heimatgefuhl zieht uns wieder machtig zuruck in das Vaterland.
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Wenn wir voll sind des Neuen und Schonen, das wir geschaut 
haben, dann mag es uns gehen wie Heinrich Heine, der sich auf der 
Reise einsam fiihlte und fremd.

„Gar wunderlich“, schreibt er, „sind doch die Menscben. Daheim 
brummen wir. Jede Dummheit, jede Verkehrtheit verdriefit uns. 
Wie Knaben móchten wir taglich davonlaufen in die weiteWelt. Sind 
wir endlich wirklich in die weite Welt gekommen, so ist uns diese 
wieder zu weit und heimHch sehnen wir uns wieder nach der engen 
Heimat. “

Oder wie Hermann Hesse in Indien:
„Wir kommen voll Sehnsucht nach dem Siiden und Osten und 

finden.hier das Paradies, die Fiille und reiche Uppigkeit, die schlich- 
ten, einfachen, kindlichen Menscben des Paradieses. Aber wir selbst 
sind anders, wir sind hier fremd und ohne Biirgerrecht — wir 
haben langst das Paradies verloren. Und das Neue, das wir haben 
und bauen wollen, ist nicht am Aquator zu finden, das liegt in uns 
und in unserer eigenen nordlandischen Zukunft.“

Auch Goethe sehnte sich in Venedig zuriick nach seinem stillen 
Weimar und nach seinem Gartenhauschen. Scheffel dichtete auf 
Capri sein Lied vom Schwarzwald und Oberrhein. Paul von Heyse 
horte in Rom den deutschen Wald rauschen. Chamisso sang bei der 
Riickkehr von einer Weltreise:

Heimkehret fernher aus dem fremden Lande 
In seiner Seele tiefbewegt der Wanderer.
Er legt von sich den Stab und kniet nieder 
Und feuchtet deinen Schofi mit stillen Tranen.
O deutsche Heimat!

5o



G a r m isc h , A lp sp itz e , W a x e n s te in  u n d  d ie  Z u g sp itze

r



Innsbruck, gegen die Nordwand



Innsbruck, Maria-Theresia-StraBe, Blick gegen die Nordkette

i



Innsbruck, Leopoldsbrunnen und ehemal. Hofburg



Denkmal Andreas Hofers auf dem Berge Isel bei Innsbruck



Gossensaft am Brenner



Partie aus Sterzing



P hot. W ilhelm Muller, Bożen

In den Dolomiten. Der Yólser Weiher mit dem Schlern



P hot. W ilhelm  M uller, Bożen

Aus den Dolomiten (Cristallogruppe)



Der Zwólfer in den Sextener Dolomiten 
vom Fischleintale aus



P hot. W ilhelm Muller, Bożen

Santner und Euryngerspitze am Schlern (Dolomiten)



P h o t. W ilhelm  Muller, Bożen

Die Bóden-Seen (Toblinger Riedel), (Dolomiten)



Phot. W ilhelm  Muller, Bożen

Gródner Hausindustrie. In der Schnitzerwerkstatte



P hot. W ilhelm  Miiller, Bożen

Der Schlern bei Seis



Bozen-Gries gegen den Rosengarten
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P hot. W ilhelm  Muller, Bożen

Edelsitz in Eppan bei Bożen



P hot. Leo B aehrendt, M eran

Meran, Blick von Obermais (SchloB Winkel) gegen die 
Texelgruppe (Ótztaler Alpen)



Romanisches Portal der Zenoburg bei Meran



P hot. W ilhelm Muiler, Bożen

Die heiligen 3 Brunnen (Trafoi) ara Stilfser Joch 
(bei Meran)



Konigsspitze (Ortlergebiet) bei Meran



Trient (Trento), Panorama



Trient (Trento), Dante-Denkmal



Trient (Trento), Castell del buon Consiglio



Trient (Trento), Torre Yerde



Rovereto, Sparkassengebaude (Alter venez. Palazzo)



Phot. Gebriider B aehrendt, M eran

L o p p io s e e



P hot. Neue Photogr. Gesellschaft, A.-G., S teglitz-B erlin

Nago gegen den Monte Brione



P hot. R ichard Kropach, Arco

Arco gegen die Cainpagna





Phot. Gebriider B aehrendt, M eran

Burg Arco



P h o t. R ichard  Kropach, Arco

Oberer Burgturm von Arco



P h o t. R ichard  Kropsch, Arco

StraBenbild aus Arco



P ho t. R ichard  Kropsch, Arco

Partie aug Arco



Phot. D icttrich-K alkhoff, Arco

Altarbild in Caneve



Phot. D iettrich-K alkhoff, Arco

Altarbild in Caneve



P h o t. O. Grasem ann, Arco

Altes Stadttor in Arco



P hot. O. Grasem ann, Arco

Gletschermiihlen bei Arco



P hot. O. G rasem ann, Arco

Sarcatal



P hot. Neue Photogr. G esellschaft, A.-G., S teglitz-B erlin

Toblinosee



P h o t. D iettric li Kalkhoff, Arco

Kastell Toblino



P h o t. Neue Photogr. Gesellschaft, A.-G-, Steglitz-Berlin

Burghof in Toblino



Pilot. W ehrli A .-G., Kilc.hberg, Zurich

Kastell Tenno



P hot. D iettrich-K alkhoff, Arco

S. Lorenzo di Tenno



P h o t. W ehili A.-G., Kilohberg, Ziirich

Kastell Tenno



Phot. Gebriider B aehrendt, M eran

Riva



P ho t. O. Sm ith , London

Hafenbild von Riva



P ho t. G ebruder Baehrendt., Meran

Hafenplatz von Riva
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P hot. Gebriider B aehrendt, M eran

Yegetationsbild bei Riva



Phot» M. Lóhrich, Innsb ruck

Bastione bei Biva
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P h o t. O . G rasem ann, Arco

Alte Stadtmauer von Riva



Phot. Alois Beer, K lagenfu rt

S tr a n d b ild  v o n  R iv a



P hot. D iettrioh-K alkoff, Arco

Fresken in S. Maria Magdalena



P ho t. D iettrich-K alkoff, Arco

F r e sk e n  in  S . M aria  M a g d a len a



P ho t. Gebriider Baehrendt, M eran

PonalestraBe



P ho t. Gebriider B aehrendt, Meran

Ponalewasserfall



P ho t. Gebriider B aehrendt, Meran

Ponalewasserfall



P hot. W ehrli A.-G. K ilchberg, Ziirich

Ledrotal



P hot. G ebriider B aehrendt, Meran

Torbole



P ho t. O. Grasem ann, Arco

Hafen von Torbole



Phot. Neue Photogr. Gesellschaft, A.-G., S tegiitz-B erlin

Strafie in Torbole



Phot. O. Grasemann, Ar co

Goethetafel in Torbole



P hot. Ncue Photogr. Gesellechatt, A .-G., S teglitz-Eerlin

Der Gardasee bei Sturm



P hot. O. Grasemann. A.rco

Yolkstypen
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F isc h e r

P hot. Hospe, MadernoL iin d lic h e s  F u h r w e r k



Moraspieler

Ambulanter Kaufwagen
P ho t. Hospe, Maderno



P ho t, Gebriider B aehrendt, Meran

Limone



P hot. O. Grasem ann, Arco

Ilafen von Limone



Phot. Hospe, Maderno

Partie aus Liraone



P ho t. O. Grasem ann, Arco

Limonengarten



P hot. W ehrli A.-G., K ilchbcrg, Ziirich

Tremosine



Phot. Hospe, M aderno

Hafen von Tremosine



Phot. Gebriider B aehrendt, Meran

Tremosine



P ho t. G. N egri, Brescia

Gampione
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P hot. Gebruder B aehrendt, Meran

K ir c h e  S a n  G io v a n n i d i B r e n z o n e



P ho t. Gebruder Baehrendb, AJ eran

W a sc h e r in n e n  b e i A ssen za
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P hot. Gebriidcr B aehrendt, M eran

Gastelletto



P hot. G. Negri, Brescia

G a r g n a n o



Phot. G. Negri, Brescia

S tr a B e n p a r tie  in  G a r g n a n o



P hot. H otel Bogliaco

B o g lia c o



Phofc. H otel Bogliaco

S c h lo f i  in  B o g lia c o



P hot. G. Negri, Brescia

T o s c o la n o



P h o t. G. Negri B rescia

Toscolanoschlucht



P ho t. G. Negrie, Breaeia

K irch e  v o n  G a in o



Phot. G. Negri, Brescia

M a d ern o



Phot. G. Negri, Bresoia

Hafen von Maderno



Phot. G. Negri, Breacia

S . A n d r e a  in  M a d ern o



Phot. Hospe, M aderno

G a rd o n e



P hot. G. N egri, Brescia

Kurkasino von Fasano-Gardone



P ho t. G. Negri, Brescia

T e r r a sse  d es  K u r k a s in o s
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P ho t. Hospe, M aderno

S tr a n d p r o m e n a d e  v o n  G a rd o n e



Phot. Hospe, Maderno

Partie bei Gardone
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P hot. Hospe. Maderno

B a r b a r a n o sc h lu c h t



P ho t. Gebruder B aehrendt, M eran

I s o la  d i G ard a



P hot. W ehrli A.-G., K ilchberg, Ziirieb

S tr a n d b ild  b e i S a lo



Phot. G. Negri, Brescia

H a fe n  v o n  S a lo



P hot. Gebriider Baehrendfc, M erau

K a s te ll v o n  S ir m io n e



P ho t. Gebriider B aehrendt, Meran

T o r tu r m  d e s  K a ste lls



Phot. W ehrli A.-G., Kilchberg, Ziirich

S a n  P ię tr o  a u f  S ir m io n e



Phot. G. Lavo, Deeenzano

S . M aria  M a g g io r c  a u f  S ir m io n e



P hot. G. Negri, Brescia

G r o tte n  d es  C a tu ll a u f  S ir m io n e



P ho t. G ebruder B achrendt, M eran

San Yigilio
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P hot. Hospe, Maderno

Hafen von San Yigilio



P hot. Neue Photogr. Gegellschaft, S teg litz-B erltn

Hafenbild von San Yigilio
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P ho t. W ehrli A.-G., K ilchberg, Zurieh

P a r k p a r t ie  in  S a n  Y ig il io



Phot. W ehrli A.-G., K ilchberg, Ziirieh

P a r k  v o n  S a n  Y ig i l io



P hot. W ehrli A.-G., K ilchberg, Zurich

A n tik e  B iis te n  in  S a n  Y ig i l io



Phot. Hospe, Maderno

Zitronengarten in San Yigilio



Phot. G. Negri, Brescia

G a rd a  m it  R o c c a



S tra ften p a r tie  au s G ard a



P h o t. D iettrich-K alkhoff, Arco

S tra fóen p artie  a u s  G ard a



P hot. Hospe, Maderno

StraBe in Garda



P ho t. Diettrich-Kalkhoff, Arco

A lte s  S ta d tto r  in  G ard a



P ho t. D iettrich-K alkhoff, Arco

Alter Hof in Garda



Alter Palazzo in Garda



Phot. Diettrich-Kalkhoff, Arco

P a la z z o  P a s o t t i  in  G ard a



P ho t. Gebr. B aehrendt, M eran

K a s te ll v o n  L a z ise



P hot. W ehrli A.-G., Kilcliberg-Ziirich

T o r tu r m  d es  K a s te lls  v o n  L a z ise
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P ho t. Gebr. Baehrendt, Meran

H a fe n  v o n  L a z ise



Phot. Gebr. B aehrendt, M eran

9'

H a fe n  v o n  D e se n z a n o



P hot. Gebr. B aelirendt, Meran

S a n  M a rtin o



P ho t. Hospe, M aderno

A lte  K a p e lle  in  S a n  M a rtin o



p h o t. W ehrli A.-G., Kilchherg-Zurieh

L e u c h ttu r m  b e i D e se n z a n o



Y e n e d ig , M a rk u sp la tz  m it  M a rk u sk irch e





AN ZEIGEN



LLOYD TRIESTINO TRIEST
Eildampferdienst T riest— Alexandrien 72 Stunden 
Eildampferdienst T riest— Bombay 16 Tage

RegelmaBiger Verkehr ab Triest nach D a lm a tic n , der L e v a n te , 
dem S c h w a r z e n  M e er , In d ie n  und dem fer n c n  O ste n

Navigazione Generale Italiana, 
Genua

La Veloce, Societa Italiana 
di Servizi Marittimi, Rom

RegelmaBigeEildampferverbindungen ab Genua u.Neapel nach Nord-, 
Siid= undZentralamerika, derLevanteund dem SchwarzenMeer

A M T L IC H E S  ITA LIE N IS C H E S  
R E IS E B U R O

ITALIENISCHE STAATSBAHNEN
S c h i f f s -  u n d  E i s e n b a h n f a h r k a r t e n  zu O r i  g in a l p r e i s  en

G E N E R A L V E R T R E T U N G  M U N C H E N 
M A F F E I S . T R A S S E  1 4 /0  

Telegram m -Adresse: „Lloydiano“ oder „Italofer“ . /  Fernruf 27464 
In  B e r l in :  N W  7, Unter den Linden 47



S U D T IR O L  MERAN I T A L I E N
G r ó B t e r  u n d  s c h ó n s t e r

SUDALPENKURORT
Trocken —  Sonnig

Alle modernen Kurm ittel; im  Herbst T raubenkuren; Hotels, 
Sanatorien, Pensionen von W eltruf Z Móblierte Villen und 
W ohnungen /  Theater, Kurkonzerte, Biille, Festlichkeiten, 
Rennen, grofier Sport- und Golfplatz /  Óffentliche und private 
Unterrichtsanstalten fur zarte und rekonvaleszente Jugend.

*

Meran ist der billigste Kurort Italiens
Hauptsaison Ende August bisEnde Juni, jpdoch sind auch die 

Sommermonate gut besucht.

Auskiinfte durch die Meraner Kuwerwaltung.

A USKONFTE
(j b e r  b o z e n ^g r i e s

ais Zentrale des Dolomitengebietes 
K u r- u n d  F r e m d e n s t a t i o n
werden l^ostenlos auf schriftlichem Wege erteilt durch die

EREMDENYERKEHRSKOMMISSION BOŻEN
K O R N P Ł A K  7

u n d  m ii n d l i c h d u r c h  d a s I n t e r n a t i o n a l e

REISEBURO SCHENKER & CO .,BOZEN,w a lth er pla tz6



GALERIE HEINEMANN
M O D E R N E  U N D  A L TE M E IST E R W E R K E

D E R  M A L E R E I U N D  P L A ST IK

M U N C H E N  * LENBA CHPLATZ 5 und 6



N E U  E R Ó F F N E T !  N E U  E R Ó F F N E T !

14 ITALIENISCHES WEINRESTAURANT
von Bertoldi

MiillerstraBe 45 MUNCHEN Telephon 23758 
( n a c h s t  S c n d l i n g e r t o r p l a t z )

I t a l i e n i s c h e  K u c h ę  v o n R u f  /  W e i n e  v o n e r s t e n  F i r m e n

Der romantischsteAufenthaltsort im  TRENTINO in derNahe d. Gardasees

HOTEL CASTEL TOBLINO
H a u s  I. R a n g e s  

D a s  g a n z e  J a h r  g e ó f f n e t  
I n t e r u r b .  T e l e p h o n  m i t  T R IE N T

Angenehmes Klima /  Kahnfahrten /  Fischerei /  Bader im See 
Eigener Sennereibetrieb /  Weinspezialitaten und Traubenkuren

A U T O - A U S F L U G E :  M E R A N  
B O Ż E N  /  T R I E N T  

U N D  R IV A

E n d e - B a h n s t a t i o n  von Nord (Miinchen, Innsbruck, Bożen) T R I E N T ,  
von Siiden (Yenedig, Florenz, Mailand, Gardasee, Salo und Gardone) R I  V A.

PHOTO a ra te
port und Beruf 

A r tik e l  
A r b e ite n

fur

CARL B O D EN STEIN ER
M U N C H E N  * K A R L S P L A T Z  18 

Telephon 52443



LLOYD
SABAUDO

-KI —||̂

N e w  c le  l u x e  I t a l i a n  E x p r e s s  S e r v i c e s  f r o m

ITALY to NEW  YORK in 9 DAYS 

s/s CONTE ROSSO-CONTE VERDE
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

R e g  u  l a r  f a s t  d e  l u x e  s e r v i c e s  t o

N O RTH  & SOUTH AMERICA
R e g  u  l a r  p a s s e n g e r s  &  f r e i g h t  s e r v i c e s  t o

AUSTRALIA

*

G E N E R A L  O F F I C E :

G EN O V A
V IA  S O T T O R I P A  5 —  A G E N C 1 E S  E N E R I W H E R E



PENSION MORALT /  MUNCHEN
S c h w a n th a le r s t r a B e  17,1 (D e u ts c lie s  T h e a te r ,  N a h e  H a u p tb a h n h o f )  

*■
Vornehme ruhige Familienpension m it bestens 
eingerichteten Zim m ern fur jede Zeitdauer 

B il l ig e  P r e is e  * LORĘ KERN

RIVA AM GAR BAS E E
reizende kleine Stadt am nórdlichsten Punkt des Sees gelegen, e m p f i e h l t  s ic h  
z u m  A u f e n t h a l t  das ganze Jahr hindurch, im W inter wegen ihrer geschiitzten 
Lagę und im Sommer wegen ihrer Bader und kiihler Liiftung der « O r  a »

H O T E L S :
Lido-Palace Hotel, Hotel Belleuue und Zur Sonne, Hotel Central,
Hotel Europę, Hotel du Lac und du Par/ę, Hotel Bologna alla Posta

g e s c h a e t e :
KunstuJarenhandlung L. Farina, mit Koda fas, Films usu).

G ro B e D u rc h g a n g s -S ta t io n  furReisende vom ganzenNorden nach Venedig und 
Mailand, Mittelpunkt fur Ausfliige auf den See und in die Seitentaler. GroBartige 
Wasserfalle. — A b g a n g s - S t a t i o n  fur die Autolinien nach Trient, Pinzolo, 
Madonna di Gampiglio und Ledrotal. — In direkter Verbindung in M ori mit der 
Hauptlinie Verona—Miinchen und in Desenzano mit der Linie Mailand — Venedig 
H A U P T S A I S O N  M A R Z  B I S  O K T O B E R  t  K A S I N O , T H E A T E R , K O N Z E R T E  

A u s k u n f t  d u rch  d ie  C oncorso  For e s t ie r i R 7FA  am G ardasee, ITA L1 E N

GOSSENSASS AM BRENNER
( S c h n e l l z u g s s t a t i o n )  1065 m ii. M.

SOMMER- UND W IN TERK U RO RT
m it groBen erstklassigen Hotels, Pensionen und Touristenhausern, mitten in Nadel- 
waldern gelegen. Schóne Promenadenwege. Ausgangspunkt der herrlichsten Aus- 

fliige und Touren. W in ter s p o r t: Bob, Ski, Rodeł, Eislauf usw. 
Unentgeltliche Auskiinfte erteilt DIE KURDIREKTION



HOTEL M A R IA  TH ERES1A/INNSBRUCK
Tel. Nr. 416 M aria-Thcrcsia-StraG r Erbaut 1909
Schónste zentrale Lagę, kom fortabel eingerichtote Frem denzim m er m it 120 B etten . 
Bader. — Elektrisohe Beleuchtung. — L ift. — Zentralheizung. — Gesellschaf tsraum e. — Garage. 

Bei langerem  A ufen thalt ermaBigte Preise.
GroSes, bestempfołilenes Restaurant (auch fur Passanten) 

im rtickw art. T rakt des H otels. P rach tgastgarten  m it Aussicht aufs Gebirge (N ordkette). 
W iener Cafe m it vielen in- und auslandischen Zeitungen im  Hause, tag lich  K onzerte im 
Theresiensaal, Sale ftir Festlichkeiten. H ervorragende Ktiche und  Keller, maBige Preise. 

JOSEP HEGER, DIREKTOR.

KARER*
SEE

1670 m ii. M

Siidtirol * Italien

Ideale
H ó h e n s t a t i  on 

an der
beruhm ten neuen 
D o l o m i t e n -  

s t r  a 13 e

IkT A  O  IP ©  C l? I? ń 4 Erstklassiges Familienhotel
JCf lT v  JCr JCr F ł  Jl_ JCr JL< in herrlicher, sonniger Lagę.

400 Betten. Zimmer m itPrivatbad. Ia Restaurant. Geóffnet: 15. Mai bis 1. Oktober. 
Speziell ermaBigte Preise in Vor- und Nachsaison (bis 15. Juli und im  September). 
Golf. Tennis. Hochtouren. Herrlicbe Hóhenwanderungen und Klettertouren.
Zweig- O rW lPT  A A 4- Eanazei. Fassatal. 1470 m.
haus: J O l ^ z  J l  JE, JL< / o l e i l i  J l Wohnliches Familienhotel

m it 110 Betten. MaBige Preise. Touristenzentrum.
‘Prospektu und jegliche Auskunft d. Direfętion Hotel Karersee, Karersee b. Bożen, Italien.

BENJAMIN HARZ YERLAG /  BERLIN-WIEN
In derSammlong K U N ST  UND N A T U R  IN  B IL D E R N  erscheint demnachst ein weiterer Band:

; WIENER HAUSER
H t

Das kunstlerische Pro 
blem des Stadtbildes hat 
erst in letzter Zeit die 
verdiente Beachtnng ge- 
fnnden und Veranlassong gegeben, nicht nur die 
Monnmentalbauten ais fiir das Stadtbild kenn- 
zeichnend anzusehen, sondern in dem MaB der 
ausdenDurchschnittsforderungenderpraktischen 
Notwendigkeit geholten kiinstlerischen Wirkung 
den Ausdruck der Kulturentwicklung zu finden.

Keine Stadt ist geeig- 
neter, in ihren Ziigen die

g  J? i 8 o h e 1 Sl’,“r6n gro?er BP°ch,e.n 
5 erkennenzu]assen,alsdie

alte Donaustadt, die mit den Stiirmen der Zeit 
auch die Wirkungen einer stetig emporąuel- 
lenden Schaffenskraftan sich erlebte. — Das Werk 
wird auf beatem Papiergedrnckt und ist mit einem 
reichen, vorziiglichen Bildermaterial ausgestattet. 
— Bestellungen niramt der Yerlag entgegen. —










