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Stögen ober Schnee" (Sbiotiton). Stllerbings toirb aud)
behauptet: „SBehn im Bartholomäus 5Reif, fo tommt nod)
ein Stltmeiberfommer." ©emitter am 24. Stuguft finb j'eljr
gefürchtet, weil fie nad) bem Bolts glauben Sturm unb
Hagel bringen unb „Begen im St. Bartholome bätet uf
naffe Herb ft". Das nur eine Heine Sluswahl aus bem

Heer ber SBetter» unb Kalenberregeln jum 24. dtuguft.
Der Bartholomäustag mar früher auch ein beliebter

3ins» unb 3abltermintag, meint bocfji eine alte Urtunbe:
„Die erft 3ahlig uf Bartholomäus, bie 3weiti uf be

SBartini."
Da unb bort mirö ber um öen 24. Stuguft fällige

Sonntag ber Bartholomäusfonntag genannt. Stud) an ihn
fiüipfeti fichi alte Bräuche. Stuf ben Stlpen des glumferberges
int Kanton St. ©allen ift es Sitte, bah ber Stlpertrag
biefes Dages unter bie Straten oerteilt wirb. Stach alter
Bäter Sitte fteigen ba3U bie Stetpier, mit fiifeer, frifdjer
Butter beladen, ins Dal hinab. Stm SJtontag nach bem
Bartholomäusfonntag gibt es als gefteffen bann überall
golbgelb gebratene Kartoffeln. 3m 3at)re 1872 finb nad)
Herzog (Schweis. Boltsfefte, Sitten unb ©ebräudje) nicht
weniger als 360 Bfunb Butter oerteilt roorben. SJCud> auf
den Stlpen Stï im SBaabtlaube ift am Bartholontäusfonntage
eine Bahnt» unb Butterfpenbe an bie Strmeit üb lid) unb
Stehnlidjes roirb oott ben Stlpen bei ©fteig im Saanenlanbe
berichtet. 3m ©ififdjtale im SBallis fällt bie Käfeabgabe
an ben Bfarrer auf ben Sonntag oor oeni Bartholomäustag.
Ilm ben 3ohannistag, 24. 3uni, werben bie Stlpen beftoheit
unb einige Dage fpäter tommt ber Bfarrer oott Bifope unb
fegnet bie Stlpen. Dafür erhält er ben ©rtrag aus Der

SBild) bes britten Sömmerungstages, woraus ein fetter Käfe
gemad)t mirb. Stm Sonntag oor St. Bartholomäus nun
bringen bie Sennen, 25 an ber 3ah 1, biefe Käfe 311 Dal.
3n feierlichem 3üg geht's erft burd) bie Kirdje, bann ins
Bfarrhaus, wofelbft fie ber Bfarrer bewirtet.

SüRit dem 24. Stuguft beginnt nad) altheibnijdjem Stber»

glauben bie wilde 3agö. Da reitet betanntlidj SBobart an
ber Spihe feines ©öttergefolges burchi bie Duft, ©eftütjt ober
abgeleitet aus biefem ©tauben mirb iefct noch oielerorts
auf Bartholomäustag bie 3agberöffnung oorgenommen.
Hodhintereffant ift es, bah oerfdjiebene ©haratteqüge SBo»

batts auf ben djriftlichen Heiligen Bartholomäus übergingen.
©efd)id)tsforfd)er hohen 3um Beifpiel aud) naebgewiefen, bah

an bie Stelle heibnifcher SBobanheiligtiimer fehr häufig
djriftlidje Bartholomäustirdjen ober »tapellen gebaut wurden.

Dem Bolle finb aber aud) andere Stugufttage wichtig.
Der 1. Stuguft gehört 3U ben oermorfenen Dagen, weil es

an einem 1. Stuguft gewefen fein foil, als ber Deufet aus
bent Gimmel oerftohen rourbe. Bodj oor 300 3ahren mar
man felfenfeft baoon über3eugt, bah iebes an biefem Dage
begonnene Stiert oon befonberem Ungliid: oerfolgt werbe.
Stm Dorensentag (10. Stuguft) findet man nad) Diitolf (®e=

brauche unb Sagen in ben fünf Orten) in ber ©rbe Kohlen,
bie 3U oielen Dingen gut finb. Diefer Bolfsglaube fuht auf
bem Itmftanb, bah ber heilige Dörens auf glühenden Kohlen
geröftet morben fein foil. „3ft's hell auf St. Daurentitag
(10. Stuguft), oiet grüdjte man ftd) oerfpredieit mag." Der
15. Stuguft, SBartä Himmelfahrt, ift ein hoher tatholifdjer
geiertag, ber fogenannte „Slugftbeifligtag" an welchem bie

„ffilüdshämpfeli", Kräuter unb Blumen in ber Kirdje ge=

fegnet merben. Unter „©lüdshämpfeli" ift ein Büfdiel bei

ber Slbernte bes leisten ©etreibeaders befonbers gefchnit»

tenen ©etreibes 31t oerftehen. Die Körner biefer .geweihten
Slehren mifd)te man unter bie Stusfaat unb hoffte Dadurch

auf eine beffere ©rnte. Die gefegneten Kräuter folle'n fid)
burd) befonbere Heiltraft ausseichnen. Daiit Slrdjio für
Boltstunbe ent3ünben bie Hirten bes Daminatals am 15.

Stuguft, abends, auf bem weithin fühlbaren Sennenftein ein

grohes geuer, wenn lein Unglüd bas Biet) beimfudjte. Bren»
nenbc Degföhren werben als gadeln gefdjroungen, bie Stelpier
umtansen bas geuer unb fehiefen 3oöler ins Dal. ©ine

SBetterregel 3um 15. Stuguft fagt: „SBemt es an SBaria
Himmelfahrt hell unb tlar, hofft man auf guten SBein."
3n Brigels^ im Bünbner Oberlanb mirb am 15. Stuguft
ein grohes SButtergottesfeft gefeiert unb dabei allgemeine
©aftfreunbfd)aft geübt. Der 18. Stuguft ift ber fogenannte
ffioitwaltstag. H0I3, bas an biefem Dage gefällt mirb,
werbe nicht murmftidjig, behauptet ber Boltsmunb. SBer

fid) alfo ein neues Haus bauen laffen mill, ber foil bas
H0I3 ant ©ottroaltstag fällen, gerner empfiehlt man, am
18. Stuguft auf bie Bäume 3U fteigen, bie feine griiehte
tragen wollen. Dann werben fie in 3ufunft ertragreich fein.
Soldje „grudjtbarteitsgebräudje" finb auch art andern
Dagen üblich-. So mürben früher 3U Oftern während Des

©inläutens 3ur Brebigt in oielen ©egenben ber S<hmei3
die Obftbäume gefdjüttelt ober mit Stangen gefdjlagen, um
fie fruchtbar 311 madjen. Ober man untroidelte fie 3um gleichen
3wed, am 24. 3uni, am 3oI)annistag, mit Strohfeiten.

Dem erften Siegen im Stuguft fdjreibt man befonbere
SBirtung 3U, aber nur, wenn er oor dem 16. Stuguft, bent

Bochustag, fällt. SBit Be3tig hierauf heiht es: „3u Dau»
rentei (10. Stuguft) ift's ttod) 3oit. Sin der Biabonna
(15. Stuguft) ift's ttod) gut. Sin St. Bod)us (16. Stuguft) ift's
3tt fpät."

Die Stuguftmitterung gilt aud) als oorbebeutenb für
die Sßitterung des fomntenoen Sßinters. Befannt finb fol»
geitbe Siebensarten: „3ft Die erfte Stuguftrooche heife, fo
bleibt der SiBinter lange weih" ober: „Biel ©emitter im
Stuguft, einen naffen SB inter man erwarten muh."

-3t>rtig.
Hüt ifd) ghBi® h"l ifd) Suunbtg,
'S gramSlet fdjo uS jedem HuttS.

„Sdjaff, tuär loott, hat djeu mer ft)re!"
SingtS unb ju^getS b'Stroofj buruS.

Und br ©rohatt ufern Bänfli
Stüht br ©hopf und tuegt ne no:
„3Jit)ni Hand h" alt Dag gtjrtig!
Stjönnti fdjaffe, toär i froh!" —

Ufern Sldjer, i br Suttnc
Digge b'gure, mttrb unb warm;
'S ifd), toie toemt fie luette loittfe:
„©huinnt und hilf iS mit btjm Slrnt!"

Qofef Steinhart.

- -rrzr —
3rrtum unb 9teafction in Ungarn.
Der beutfehe Staatsorganismus hat troh gren3enlofer

Ueberanftrengung bis 3ur heutigen Stunde einem oölligen
3ufammenbrud) miberftanben. Die eigenttid) reoolutionäre
SBaffe umfaht troh dem Stnmachfen des Kommunismus auch

heute uod) nur eine Heine SBinberheit des Boites. Dief ein»

gerour3elt henfeht bei den Strbeitern die SJtadjt ber ©emerE»

fdjaften, bie allen milden Sittionen feinblich gegenüberfteht
unb dem heutigen parlanientarifd)en Staate oielleidjt eine
beffere Stühe als bie junterliche Slostegarbe ift. galls fie
nicht oon den ©inftüffen der reaftionären Offi3ierstorps
oerbrängt wirb, ïann fie mahgebenb merben für Die politifdje
©ntmidlung biefer neuen Bepublit, unb bie Sertürner einet
oer3weifeIten SRaffe, die für das inbuftrielle Deutfchlanb
weit fchlimmer fein mühten als für Sluhtanb ober Ungarn,
tonnen dem unglüdlidjen Bolfe erfpart bleiben.

3n einem gan3 andern Dempo als Deutfchlanb, der
leibenfcbaftticben magparifchen Boltsnatur entfpredjenb, hat
Bubapeft den gansen 3irUI einer reoolutionären ©ntmidlung
durchlaufen: Bon der Slbbanfung einer Dpnaftie 3ur bürger»
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Nà gen oder Schnee" (Idiotikon). Allerdings wird auch

behauptet: „Wenn im Bartholomäus Reis, so kommt noch
ein Altweibersommer." Gewitter am 24. August sind sehr

gefürchtet, weil sie nach dem Volksglauben Sturm und
Hagel bringen und „Regen im St. Bartholome dütet uf
nasse Herbst". Das nur eine kleine Auswahl aus dem

Heer der Wetter- und Kalenderregeln zum 24. August.
Der Bartholomäustag war früher auch ein beliebter

Zins- und Zahltermintag, meint doch eine alte Urkunde:
„Die erst Zahlig uf Bartholomäus, die zweiti uf de

Martini."
Da und dort wird der um den 24. August fällige

Sonntag der Bartholomäussonntag genannt. Auch an ihn
knüpfen sich alte Bräuche. Auf den Alpen des Flumserberges
im Kanton St. Gallen ist es Sitte, das; der Alpertrag
dieses Tages unter die Armen verteilt wird. Nach alter
Väter Sitte steigen dazu die Aelpler, mit süßer, frischer
Butter beladen, ins Tal hinab. Am Montag nach dem
Bartholomäussonntag gibt es als Festessen dann überall
goldgelb gebratene Kartoffeln. In; Jahre 1872 sind nach
Herzog (Schweiz. Volksfeste, Sitten und Gebräuche) nicht
weniger als 860 Pfund Butter verteilt worden. Auch auf
den Alpen W im Waadtlande ist am Bartholomäussonntage
eine Rahm- und Butterspende an die Armen üblich und
Aehnliches wird von den Alpen bei Esteig im Saanenlande
berichtet. Im Eifischtale im Wallis fällt die Käseabgabe
an den Pfarrer auf den Sonntag vor vein Bartholomäustag.
Um den Johannistag, 24. Juni, werden die Alpen bestoßen
und einige Tage später kommt der Pfarrer von Nisoye und
segnet die Alpen. Dafür erhält er den Ertrag aus der
Milch des dritten Sömmerungstages, woraus ein fetter Käse
gemacht wird. Am Sonntag vor St. Bartholomäus nun
bringen die Sennen, 25 an der Zahl, diese Käse zu Tal.
In feierlichem Zug geht's erst durch die Kirche, dann ins
Pfarrhaus, woselbst sie der Pfarrer bewirtet.

Mit dem 24. August beginnt nach altheidnischem Aber-
glauben die wilde Aagd. Da reitet bekanntlich Wodan an
der Spitze seines Göttergefolges durch die Luft. Gestützt oder
abgeleitet aus diesem Glauben wird jetzt noch vielerorts
auf Bartholomäustag die Jagderöffnung vorgenommen.
Hochinteressant ist es, daß verschiedene Charakterzüge Wo-
dans auf den christlichen Heiligen Bartholomäus übergingen.
Geschichtsforscher haben zum Beispiel auch nachgewiesen, daß

an die Stelle heidnischer Wodanheiligtümer sehr häufig
christliche Bartholomäuskirchen oder -kapellen gebaut wurden.

Dem Volke sind aber auch andere Augusttage wichtig.
Der 1. August gehört zu den verworfenen Tagen, weil es

an einem 1. August gewesen sein soll, als der Teufel aus
dem Himmel verstoßen wurde. Noch vor 300 Jahren war
man felsenfest davon überzeugt, daß jedes an diesem Tage
begonnene Werk von besonderem Unglück verfolgt werde.

Am Lorenzentag (10. August) findet man nach Lütolf (Ee-
bräuche und Sagen in den fünf Orten) in der Erde Kohlen,
die zu vielen Dingen gut sind. Dieser Volksglaube fußt auf
dem Umstand, daß der heilige Lorenz auf glühenden Kohlen
geröstet worden sein soll. „Ist's hell auf St. Laurentitag
(10. August), viel Früchte man sich versprechen mag." Der
15. August, Marlä Himmelfahrt, ist ein hoher katholischer

Feiertag, der sogenannte „Augstheiligtag", an welchen; die

„Glückshämpfeli", Kräuter und Blumen in der Kirche ge-
segnet werden. Unter „Glückshämpfeli" ist ein Büschel bei

der Abernte des letzten Getreideackers besonders geschult-

tenen Getreides zu verstehen. Die Körner dieser geweihten
Aehren mischte man unter die Aussaat und hoffte dadurch

auf eine bessere Ernte. Die gesegneten Kräuter sollen sich

durch besondere Heilkraft auszeichnen. Laut Archiv für
Volkskunde entzünden die Hirten des Taminatals am 15.

August, abends, auf dem weithin sichtbaren Sennenstein ein

großes Feper, wenn kein Unglück das Vieh heimsuchte. Bren-
nende Legföhren werden als Fackeln geschwungen, die Aelpler
umtanzen das Feuer und schicken Jodler ins Tal. Eine

Wetterregel zum 15. August sagt: „Wenn es an Maria
Himmelfahrt hell und klar, hofft man auf guten Wein."
In Brigelst im Bündner Oberland wird am 15. August
ein großes Muttergottesfest gefeiert und dabei allgemeine
Gastfreundschaft geübt. Der 18. August ist der sogenannte
Eottwaltstag. Holz, das an diesem Tage gefällt wird,
werde nicht wurmstichig, behauptet der Volksmund. Wer
sich also ein neues Haus bauen lassen will, der soll das
Holz am Eottwaltstag fällen. Ferner empfiehlt man, am
13. August auf die Bäume zu steigen, die keine Früchte
tragen wollen. Dann werden sie in Zukunft ertragreich sein.
Solche „Fruchtbarkeitsgebräuche" sind auch an andern
Tagen üblich. So wurden früher zu Ostern während des
Einläutens zur Predigt in vielen Gegenden der Schweiz
die Obstbäume geschüttelt oder mit Stangen geschlagen, um
sie fruchtbar zu machen. Oder man umwickelte sie zum gleichen
Zweck, am 24. Juni, am Johannistag, mit Strohseilen.

Dem ersten Regen im August schreibt man besondere
Wirkung zu, aber nur, wenn er vor dem 16. August, dem

Nochustag, fällt. Mit Bezug hierauf heißt es: „Zu Lau-
rentei (10. August) ist's noch Zeit. An der Madonna
(15. August) ist's noch gut. An St. Rochus (16. August) ist's
zu spät."

Die Augustwitterung gilt auch als vorbedeutend für
die Witterung des kommenoen Winters. Bekannt sind fol-
geude Redensarten: „Ist die erste Augustwoche heiß, so

bleibt der Winter lange weiß" oder: „Viel Gewitter im
August, einen nassen Winter man erwarten muß."

"»

Fyrtig.
Hüt isch Fyrtig, hüt isch Snnndig,
's gramslet schv us jedem Huus.
„Schaff, wär wvtt, hüt cheu mer syre!"
Singts und jutzgets d'Strooß durus.

Und dr Großatt ufem Bänkli
Stützt dr Chops und luegt ne no:
„Myni Händ hei all Tag Fyrtig!
Chbnnti schaffe, wär i froh!" —

Ufem Acher, i dr Sunne
Ligge d'Fure, murb und warm;
's isch, wie wenn sie wette winke: ^

„Chuinm und hilf is mit dym Arm!"
Jvsef Reinhart.

»»» — - —»»»

Irrtum und Reaktion in Ungarn.
Der deutsche Staatsorganismus hat trotz grenzenloser

Ueberanstrengung bis zur heutigen Stunde einem völligen
Zusammenbruch widerstanden. Die eigentlich revolutionäre
Masse umfaßt trotz dem Anwachsen des Kommunismus auch

heute noch nur eine kleine Minderheit des Volkes. Tief ein-
gewurzelt herrscht bei den Arbeitern die Macht der Eewerk-
schaften, die allen wilden Aktionen feindlich gegenübersteht
und dem heutigen parlamentarischen Staate vielleicht eine
bessere Stütze als die junkerliche Noskegarde ist. Falls sie

nicht von den Einflüssen der reaktionären Offizierskorps
verdrängt wird, kann sie maßgebend werden für die politische
Entwicklung dieser neuen Republik, und die Irrtümer einer
verzweifelten Masse, die für das industrielle Deutschland
weit schlimmer sein müßten als für Nußland oder Ungarn,
können dem unglücklichen Volke erspart bleiben.

In einem ganz andern Tempo als Deutschland, der
leidenschaftlichen magyarischen Volksnatur entsprechend, hat
Budapest den ganzen Zirkel einer revolutionären Entwicklung
durchlaufen: Von der Abdankung einer Dynastie zur bürger-
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liehen Pepublil, 3ur fo3ialiftifdjen unb fommuniftifdjen Dil»
tatur, 3ur bemofratifcb=fo3ialifttfdjen Peftauration unb rafenb
rafch 3ur Peidjsoermeferfchaft eines ehemaligen Dpnaftie»
mitgliebes.

2u den jüngsten Ereignissen in Ungarn: rzl)erzog Jose!.

Diefes Pafen in ionträren Spftemen mag ein Stpnbol
lein für iebe Peoolution, beten 3iele 3U hoch- geftellt, bereu
©ebanfen nicht reif waren. Sie brach aus, ehe „bie 3eit
erfüllet" mar; fie übte 3wang am Ptöglichen unb Patur»
gernoIlten. 9lun hat fie bie naturnotroenbige Dichtung ein»

gefchtagen unb, im Greife wanbelnb, bas 3tel erreicht: Den
Anfang.

Die ©ntwidlung tnuh biefelbe Sahn 3unt äweitenmal
beginnen, mit unenblicher Verlangfamung errungenes unb
tuieber Verlorenes 3Utn aroeiten Plate erftreben, gehemmt
oott Ptihtrauen ber ©nttäufdjten.

2Bas ber Kommunismus in Vutapeft oerfehlte, roirb
in ©uropa jeber Kintspartei als warnenbes SOtat ant Sßege

flehen: Plan toirb ten Paub am allgemeinen Vollswohl,
ber burch bie Kähmung ber Pro bullion entftanb, nicht oer=

geffeu. Sammeroolle Organifationsarbeit oon taufenb Dilet»
tauten, Veooqugung oott Parteigängern aus ber Kaffe bes

Staates, Vergeubung enteigneten Prioateigentums burcf> bie

Aasgeier bes Umfturges, bie Söfbner unb ffielegenbeits»
tommuniiten, fcfjauberhafter ©rfah einer ttiafcfjinentnâfîig ge=

b a et) ten unb improoifierten neuen ©efellfdjaft für bie orga»
nifch gewachfene ©efeltfdjaftsorbnung oott ehemals

Die Kehre ift tur3 unb mer fie beher3igett toill, mag für
bie ^Beurteilung ber fo3iaten ©ntwidlung oon heute unb

morgen SBertoolles fittben: 2Bo bie Spefen bes Uutfturjes
unb bie Unloften eines reoolutionierten Probultionsappa»
rates grbfjer fein werben als bie Summe ber heutigen litt»
loften, bie gefamte Ausbeutung, b. h- 3infett unb ©runb»
renten inbegriffen, ba muh auch für bie Ausgebeuteten Oer

heutige 3uftanb beffer fein, namentlich, toenn ruhige ©nt=

toictlung ftetige Sefferung ber ölonomifdjen Kage in Aus»

ficht ftellt.
Die ©rüitbe für eine utttttäfsige ©rhöhung ber Spefen

in Sooiet=Ungarn finb allgemeine unb befonbere. Die Ser»

ftaatlichung oon ©runb unb Voten, Vergwerlen, gabrilen,
Verïehrsanftulten unb VSofmbäufern brachte wi,e für feben

Setrieb, beffen Keitung bie Arbeiterräte übernommen hatten,
überall ben SBegfall bes Pifiïos. Pifiïo, bas bebeutet ab»

ftralte Verantwortung, hatte nur noch ber Staat 3U tragen.
Unter beftänbiger Klage über mangetnbes lommuniftifdjes

©efi'thl unter bent proletariat erfuhren bie Sbealiften, bah
nichts ben Antrieb bes Pifitos unb bie daraus folgende
Ptehrleiftung bes ©ingeinen erfetjt. Auch biefe Datfadje tnuh
ben Peoolutiottären geigen, toie notwendig bie Verteilung
einer 3toanghaft wirlenben Verantwortung auf bie Schul»
tern ber eingefnen Staatsbürger fei, tuobei 3U bemerlen ift,
bah ieber 3wang, ber aus gefellfdf.aftlicf>en 3ufammenbängett
entfteht, erträglich, ieber willlürtidj, oon Poligeigeioalten
ober roten ©arten auferlegte 3wang aber unerträglid) roirtt.

Die befonbertt Urfadjen bes foDiet=ungarifdjen 3ufam=
menbruches finb in ber Abfperrung bes Kanbes oon ber
Auhemoelt 311 fudjen. Ungarns Unglitd int 1. I. 3ufammen=
brud) toar babin 3U umfchreiben, bah oott einem giemlid)
bidjf beoölferten nationahmagparifdjen Kanbeslern ohne
213äIber, ©ifen unb Kohle bie weniger beoollerten, nicht
magparifchen, aber mit D0I3 unb Piineraliett reid) beb ad) ten
©ebirgsränber abgetrennt würben. Serben unb Purneinen
fügten biefer Verftümmelung einer in taufettbiährigem 2ßer=
ben gewachsenen wirtfdjaftlidjien ©inheit noch ben Paub bes
oieh= unb fornreichen Sauats unb bes ternmagparifdjen
Kanbes öftlieh ber Dljeih htU3U. Der traurige Dorfo bes
alten Staates, überoöllert, weil feiner Srotlänber 3um Peil
beraubt, arbeitslos gemacht, weil ohne Pohftoffe unb Abfah=
gebiete, muhte eher nodj als jeber andere Staat einem font»
muniftifdjen ©rperimente bas fdjlimmfte giaslo garantieren.
Die wahnfinnige Hoffnung, bah bie begonnene wirtfdjaftlidje
2t3eItreooIution in gang ©uropa fofort politifcf) ober gar
fo3iaIiftifd> ober lommuniftifd) fein werbe, bie 3bee, eine
foldje 2Benburtg ber Dinge werbe bie Saltanftaaten unb
Dfchedjien 3unäd)ft ergreifen, oerbanb fid)i mit ber Pedfitung
auf bas Vorbringen ber Sooiet»Puffen. Seibe Pechuungen
erwiefen fid) als falfdj. Keine Arbeiterbewegung fprengte
bie wirtfdjaftlidje Vlodabe, unb trots ber utrainifdjen 2Ben=
bung, bie ben Itebertritt ber meiften nationaluïrainifchen
Deere 3U ben roten Armeen brachte, fprengten bie Puffen
bie gegertreoo luti onäre grout im 2Beften nicht.
Sie ftehen, wie ein ft ben Deutfdjen, nun ben ©fthen, Ketten,
Kitauern, Polen unb fhutnänen auf einer gront, bie oon
Paroa über Dünaburg unb Pinsï nach Darnopol unb ber
Dnjeftrtnünbung führt, gegenüber, erwehren fid) ant Dnjeper
unb Don Deniüns, an ber mittlem 2Bolgia unb im Ural
Koltfdjaïs unb fudjen bie Dülfe ©hinas gegen ben Drud
Ameriîas unb Sapans im Often. Der 23olfd)ewismus felber,
oon Anfang an ein ruffifdfes ©ewächs, ruffifi3iert fid> all»
gemadjt, paltiert mit bäuerlid),en Parteien, mad)t Kongef»
fionen an ein3elne Stänbe unb Verufe, oergidjtet auf bog»
matifdje Verftaatlidjung unreifer Vetriebe, ftellt ehemalige
gariftifdse ©enerale ein unb erbringt uielleidjt, wenn er 3eit
gewinnt, ben Veweis, bah er bie für Puhlanb itotwenbige
gorm ber Peoolution, aber gerabe beshalb für beit 2Beften
bie ungeeignetfte unb naturwibrigfte gorm war.

3n Vubapeft ftürgte unterteilen bie ©ntente bas
fo3iaIiftifd)e Ptinifterium Peibl, gab bem ehemaligen ©1-3»

het3og „Sofeph Dabsburg" Vollmacht, ein neues Kabinett
3U bilben unb lieh burch ein Delegramtn ©Imneitceau per»
heihen, bah tie eingetüdte pliinternbe rumänifd)e Solbatesla
ten Piid3ug antreten werbe.

Der ©r3her3og lieh burd) ten ©eneral Sdfneher Peibl
feine 2lbfetsung mitteilen, „weil er nid)t bie gange Veoölte»

rung oertrete", ernannte einen ehemaligen Staatsfelretär
für Deerwefen, Stefan griebrid), 3um Premier, Derm
Sdjueher 3um Kriegsminifter unb eine Peihe oon ©leid)»
gefinnten 3U Ptiniftern. Die So3iaIbemoIraten oerweigerten
bie Teilnahme an ter Pegierung. Vor biefem Kabinett,
oor ter ©infpradje ber Dfdjedfen, Serben unb Italiener,
oor anriidenben 21merilanem, ©nglcinbem unb gran3ofen
werben bie rumänifchen gorberungen, bie cor bem ©inmarfdj
an Peibl geftellt würben, oerftummen: Die gorberungen
nad> Unmengen oon Pollmaterial, ©etreite unb Schiffen.
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lichen Republik, zur sozialistischen und kommunistischen Dik-
tatur, zur demokratisch-sozialistischen Restauration und rasend
rasch zur Reichsverweserschaft eines ehemaligen Dynastie-
Mitgliedes.

Zu Uen jüngsten Ereignissen in Ungarn: Kreherrog Zoset.

Dieses Rasen in konträren Systemen mag ein Symbol
sein für jede Revolution, deren Ziele zu hoch gestellt, deren
Gedanken nicht reif waren. Sie brach aus, ehe „die Zeit
erfüllet" war; sie übte Zwang am Möglichen und Natur-
gewollten. Nun hat sie die naturnotwendige Richtung ein-

geschlagen und, im Kreise wandelnd, das Ziel erreicht: Dm
Anfang.

Die Entwicklung muh dieselbe Bahn zum zweitenmal
beginnen, mit unendlicher Verlangsamung Errungenes und

wieder Verlorenes zum zweiten Male erstreben, gehemmt
von Mißtrauen der Enttäuschten.

Was der Kommunismus in Budapest verfehlte, wird
in Europa jeder Linkspartei als warnendes Mal am Wege
stehen: Man wird den Raub am allgemeinen Volkswohl,
der durch die Lähmung der Produktion entstand, nicht ver-
gessen. Jammervolle Organisationsarbeit von tausend Dilet-
tanken, Bevorzugung von Parteigängern aus der Kasse des

Staates, Vergeudung enteigneten Privateigentums durch die

Aasgeier des Umsturzes, die Söldner und Gelegenheits-
kommunisten, schauderhafter Ersatz einer maschinenmäßig ge-
dachten und improvisierten neuen Gesellschaft für die orga-
nisch gewachsene Gesellschaftsordnung von ehemals....

Die Lehre ist kurz und wer sie beherzigen will, mag für
die Beurteilung der sozialen Entwicklung von heute und

morgen Wertvolles finden: Wo die Spesen des Umsturzes
und die Unkosten eines revolutionierten Produktionsappa-
rates größer sein werden als die Summe der heutigen Un-
kosten, die gesamte Ausbeutung, d. h. Zinsen und Grund-
renten inbegriffen, da muß auch für die Ausgebeuteten der

heutige Zustand besser sein, namentlich, wenn ruhige Ent-
Wicklung stetige Besserung der ökonomischen Lage in Aus-
ficht stellt.

Die Gründe für eine unmäßige Erhöhung der Spesen

in Soviet-Ungarn sind allgemeine und besondere. Die Ver-
staatlichung von Grund und Boden, Bergwerken, Fabriken.
Verkehrsanstalten und Wohnhäusern brachte wie für jeden

Betrieb, dessen Leitung die Arbeiterräte übernommen hatten,
überall den Wegfall des Risikos. Risiko, das bedeutet ab-

streikte Verantwortung, hatte nur noch der Staat zu tragen.
Unter beständiger Klage über mangelndes kommunistisches

Gefühl unter dene Proletariat erfuhren die Idealisten, daß
nichts den Antrieb des Risikos und die daraus folgende
Mehrleistung des Einzelnen ersetzt. Auch diese Tatsache muß
den Revolutionären zeigen, wie notwendig die Verteilung
einer zwanghaft wirkenden Verantwortung auf die Schul-
tern der einzelnen Staatsbürger sei, wobei zu bemerken ist,
daß jeder Zwang, der aus gesellschaftlichen Zusammenhängen
entsteht, erträglich, jeder willkürlich, von Polizeigewalten
oder roten Garden auferlegte Zwang aber unerträglich wirkt.

Die besondern Ursachen des soviet-ungarischen Zusam-
menbruches sind in der Absperrung des Landes von der
Außenwelt zu suchen. Ungarns Unglück fur k. k. Zusammen-
bruch war dahin zu umschreiben, daß von einem ziemlich
dicht bevölkerten national-magyarischen Landeskern ohne
Wälder, Eisen und Kohle die weniger bevölkerten, nicht
magyarischen, aber mit Holz und Mineralien reich bedachten
Gebirgsränder abgetrennt wurden. Serben und Rumänen
fügten dieser Verstümmelung einer in tausendjährigem Wer-
den gewachsenen wirtschaftlichen Einheit noch den Raub des
vieh- und kornreichen Banats und des kernmagyarischen
Landes östlich der Theiß hinzu. Der traurige Torso des
alten Staates, übervölkert, weil seiner Brotländer zum Teil
beraubt, arbeitslos gemacht, weil ohne Rohstoffe und Absatz-
gebiete, mußte eher noch als jeder andere Staat einem kom-
munistischen Experimente das schlimmste Fiasko garantieren.
Die wahnsinnige Hoffnung, daß die begonnene wirtschaftliche
Weltrevolution in ganz Europa sofort politisch oder gar
sozialistisch oder kommunistisch sein werde, die Idee, eine
solche Wendung der Dinge werde die Balkanstaaten und
Tschechien zunächst ergreifen, verband sich mit der Rechnung
auf das Vordringen der Soviet-Russen. Beide Rechnungen
erwiesen sich als falsch. Keine Arbeiterbewegung sprengte
die wirtschaftliche Blockade, und trotz der ukrainischen Wen-
dung, die den Uebertritt der meisten nationalukrainifchen
Heere zu den roten Armeen brachte, sprengten die Russen
die gegenrevolutionäre Front im Westen nicht.
Sie stehen, wie einst den Deutschen, nun den Esthen, Letten,
Litauern, Polen und Rumänen auf einer Front, die von
Narva über Dünaburg und Pinsk nach Tarnopol und der
Dnjestrmündung führt, gegenüber, erwehren sich am Dnjeper
und Don Denikins, an der mittlern Wolga und im Ural
Koltschaks und suchen die Hülfe Chinas gegen den Druck
Amerikas und Japans im Osten. Der Bolschewismus selber,
von Anfang an ein russisches Gewächs, russifiziert sich all-
gemach, paktiert mit bäuerlichen Parteien, macht Konzes-
sionen an einzelne Stände und Berufe, verzichtet auf dog-
matische Verstaatlichung unreifer Betriebe, stellt ehemalige
zaristische Generale ein und erbringt vielleicht, wenn er Zeit
gewinnt, den Beweis, daß er die für Rußland notwendige
Form der Revolution, aber gerade deshalb für deu Westen
die ungeeignetste und naturwidrigste Form war.

In Budapest stürzte unterdessen die Entente das
sozialistische Ministerium Peidl, gab dem ehemaligen Erz-
Herzog „Joseph Habsburg" Vollmacht, ein neues Kabinett
zu bilden und ließ durch ein Telegramm Clemenceau ver-
heißen, daß die eingerückte plündernde rumänische Soldateska
den Rückzug antreten werde.

Der Erzherzog ließ durch den General Schnetzer Peidl
seine Absetzung mitteilen, „weil er nicht die ganze Bevölke-
rung vertrete", ernannte einen ehemaligen Staatssekretär
für Heerwesen, Stefan Friedrich, zum Premier. Herrn
Schnetzer zum Kriegsminister und eine Reihe von Gleich-
gesinnten zu Ministern. Die Sozialdemokraten verweigerten
die Teilnahme an der Regierung. Vor diesem Kabinett,
vor der Einsprache der Tschechen, Serben und Italiener,
vor anrückenden Amerikanern, Engländern und Franzosen
werden die rumänischen Forderungen, die vor oem Einmarsch
an Peidl gestellt wurden, verstummen: Die Forderungen
nach Unmengen von Rollmaterial, Getreide und Schiffen.
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