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Bür Sdjfabt u chôme natürlich 3'erfdjt a b'©behlergah, roo
ne=n=urt3ät>Ixai äRängi do ©rounbertge b'®ah uf u b'ffiafe
ab marfdjiert. Slles ijctj ganä erfcbtunt, ob b'r Srad)t unb

Seuersprilze mit CedersdjIdudKii und itadtbernisdw Seuermebrmann um 1850.

($o.pf einer Ä'dpituIationSurfun&e au§ bent $aî)re 1855.)

<3djôrtï>eit, bie do bene fdjpibfinbige, patänte ©behlergählet
ifd) usïlûeglet roorbe.

(£s bet eint grab buntt, mi d)öm i ne SBalb ine, fo
fdjön ifd} bi ©ah mit e me luftige Salbadjin us Stiefd)»
djräuäe beïoriert gfi. Das überaus fdpnude, grüne Dad)
ifd) b'r fiängi nab unb im 3id3ad, i 3toüfd)erüüm do brei
3U brei fDîeter, a filante Datmli mit ©brän3 perbunbe gfi.
91 jebem Dannbufdjli ifd) en alte güüreimer gbanget, us
bene früfd)i Slueme ufegugget bet. 9tm obere»n=Sgang do
b'r ©afe fi 3toee gierlidjt ©loggetürm ufgfdbteïït gfi, i bene
©logge us Dannecbries mit filberglängige ©blöpple gbanget
bei. —

ÎBâbreb b'Kbehletgaf; int fdjönfdjte ©rüen prangt, bil»
bet ibri .Honfurräntin es groaltig's, bunt's $abne» u glagge»
rneer. ©in-jelni Srioaii bei fedj's nib ta näb, ibri 3ränfdjter
meb ober toeniger gfdjntadooll usj'fdytatte. So 3'oberfd)t
bis 3'unberfäjt gfebt me guer über b'©ah fdjtatt ©uirlanbe
ei 9Ïer>be flagge natb' b'r anbete i allne 3antonsfarbe,
roäbrenb fafdjt alli Çânfdjter mit bunte Düedjer u SBappe
beïoriert fi unb als ropteri Usfdjmüdung $abne=n=ufegbânït
bei. 3u ne re überuus finnige, ropt i b's Dug fallenbe De»
©ration bet bte b'r Snfcbtrumäntemadjer fertig fini S lad)»
infibtrumänt do b'r djlpnfdjte Drumpette bis 3um ïanone»
förmige Somharbon, Dertoänbet, i bänt är b'öhffabe oorn
„Siergarte" do 3'unberftbt bis unber b's Imsbach ufe her»
mit bet garniert, ©s ifd) roürflidj febroierig gfi, es ridjtig's
Urteil d}önnem=ab3gäb, toeli do bene beibne ©äffe b'r Sor»
rang_ oerbieni; beibi bet ltd)' alli SRüeb gö u beibe bei,
iebi i ihrer bfunbere»n=©igenart, allgemein gfalle u do allne
®Pte=n»allgemeini Serounbermtg gfunbe. D'ßdjefelergafe, mit
if/ter prächtige, griine=n=2Ilee bet aber bod) möge obenuus
fdjroinge unb iftb mit em erftbte Stps frönt toorbe.

©n origineffi 3bee bei b'SRebgergähler gba; uf eut
obere Srunnefdjtod ifd) e Stanbcörlet, natürlich nume»n»en
uusgfdjtopfte, gfebtanbe. fOîit em SBänbroljr i be £änb,
bas mit e me Schlund) Dom erfdjte Sdjtod im ©afdjtbof
3unt ,,SdjïûffeI" ifd) oerbunbe gfi. Ungfäbr fäd)S Süfer
ropter unbe ifd) 3'mitts i b'r ©ab e bödje Dürrn, bübfd) mit
Dannechries u ©brän3 garniert, ufgfdjtelt toorbe, bä b's
Sranbobjâït bet fölle barfcbtelle. De bet me be b'r 2Baffer»
habne=n=im „Sd)füffel" e par Slal im Dag la loufe, u
3um gröfdjie ©aubiunr Dom Subïiïum, unb bouptfäcblidj
0, für be=n=usroärtige fyüürroebrliit e Qfreub 3'madje, bet

bä improDifiert Sranbcörler b'r SBafferftrabl böd) im Soge
mitt's uf b's Sranbobfätt abegfdjprübt.

93b grab e ©ah ifd) toäbreb b'm gefdjt e fo abgfued)t
roorbc, roie b'äRebgergah; alles bet fyreub gba a ber ori»
ginelle, intereffante Darbietung u jebes fDlal, roe bä Surfd)
uf em Srunne=n=obe bet afe fdjprühe, bet's es allgemeins
fröblidjs ©läcbter gä.

5lber 0 bi_ anbere ©äffe u falber no b'Uffequartier bei
ibri Sdjulbigïeit ta u nib erfdjpart, um bene erroartenbe
©afebt 3'seige, toie roillïomme fi i b'r alte Särna fige.
2Bo me bi d)o ifeb, überall bei b'Saffeleifcbte Ungloubledjs
gleifdjtet mit Detoriere unb allerbanb Snfdjrifte; a mängem
Drt ifd) fafdjt numc 3'Diel g'fd>eb u bänt fü|d) roobItuenbe=n=
Sttbrud bür Ueberlabung Slbbrud) ta roorbe.

SBäbrenb am Samfd>tig, als am erfdjte <Md)tag, gage
SRittag b'r Rimmel fi Sägemantel agleit bet, tuet, b's
Sumte ant äRorge bruf um fo früttblicber fcbtrable. Unb
richtig, am Sunnbig bet üs b'r Gimmel gnäbig ocrfibont.
D'gefdjtfd)tabt bet es Silb Dom regfdjte £abe barbote.
2Bien=n=es rooogenbs SReer bet fed) b's ®djtabt= u'b's
fianbool! namentlich: 3umfd)c b'r §eiliggeifd)td)ild)e, b'm
gefd)T unb Usfdjteflungsloïal (b'r alte ©aoatleriegafärne)
brängt.

" "
:

9lm Sunnbig bei b'g)fenbabn3üg do allne Spte bar
bie ©äfebt barebraebt. äRit bene fi gan3i SWaffe Soff suedje
gfdjtrömt, roie's Särn roobl fit ßangem nib meb fo sab'b
ri)d) i fine SRuure ufgnob ba roirb. Ulm Sunnbtg bei fed)
b'©äf(bt b'Sunbesfcbtabt agluegt unb bei fedj fd)liebledj
gäge be Siere i b'r Sengi pgfunbe, roo b'r offi3iell ©mp=
fang fdjtattgfunbe bet.

D'r gefebtprefibänt, $err Segierungsfdjtattbaffer do
SBatteropl, bet bi ©âfdjt mit c re flotte Segrüebungsrcb
roillfommc gbeific. ©r bringt b'r ©ruefe Dorn ffüürroebr»
corps do Särn, foroie do b'r gan3e Seobllerung b'r Sdjtabt
Särn, bie fed) bärslid) gfreut bet, ibri SRiteibgenoffe i ibrne
SRuure gfel) i)3'3ieb.

©an3 bfunbers betont er no, bab bi religiöfe Sragc
b'm Serbanb frömb fige; me fragi nib, roe b'©faï>r ba
ifdj, ob b'r fRadjbar rt)d) ober arm, do biefern ober jenem
©loube, ober roeler Sartei er ag'böri, allne gägenüber,
obni Usnabm, fig es Ufgab, fi Sflicbt 3'erfülle u bab me
fini Sädjfdjte foil liebe, roie fidj fälber.

3um Sdjlufe entbietet er no einifd) b'r uiarm ffiruefe
b'r Scbtabt Särn u labet alli t), b'm fcbtDt)3erifd)e f?üür=
luebrDerbanb e§ brûfadjSbonnerubê^ocbuêâ'bringe. (gortf.foigt.)

SB —
Element gegen £?ornt.

3n alien Seoolutionen îommt bas ©lementare obenauf;
es gibt fidj rbber, bebenïentofer uttb gegenüber oeralteten
©eroalten unb formen überlegener. SSer einer frühem, ru=
higen 3eit angehört, bem ift bas ©ebaren ber neuen ner=
habt. 2lber ihm hilft nidjt ber £jab gegen ben Ueberlegenen,
fonbern hlof? ©rïenntnis. Denn bie ©Iemente finb ftârïer
als jebe 3form, unb roenn fie auch beftimmt finb, in formen
hinein3uroachfen, immer roieber erheben fie fieb aus ben Unter»
gritnben, um bas Dorhanbene gefte 3U 3erftören.

j5ranïreidj müfjte merfen, bah es ohne 9Reulernen ben
elementaren unb barbarffdjen ffiebräueben ber Suffen gegen»
über, bie nach Sbftreifung ber europäifdjen Diindjc baftehen,
raie fie im Snnerften finb, febroer auf3u!ommen oermag,
mühte fernen aus ber Datfadje, bafj bie Deutfdjcn dou ben
Sarbaren im Sanbumbreljen um bie ©de gebracht tourben,
biefe Deutfcben, bie ïeins oon beiben finb, roeber fefte Sorm
nodj unbredjbares ©fement. Die Suffen ha&o" 3U allen an»

bern Driumphen noch bas bämifche Sergnügen, 3U fehen,
toie man fieb nach 2lbf<blu& unb Seröffentlicbnng bes Ser»

träges blofe gegen bie Deutfdjen roanbte. freilich» muhten
fie merïen, roeldje ©rünbe biefe ausfcbliefelidjc S3ut be»

ftimmten: £Ioi)b ©eorge hotte gehofft, ©efamteuropa in
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vür Schtadt u chôme natürlich z'erscht a d'Cheßlergaß, wo
ne-n-unzähligi Mängi vo Ewunderige d'Gaß uf u d'Gaß
ab marschiert. Alles isch ganz erschtunt, ob d'r Pracht und

zeuerspriUe mit Leiterschl-tuchc» mui stalitbernischer Zeuei wehrmann um tS50.
(Kopf einer Kapitulaiionsurkunde aus dem Jahre 1855.)

Schönheit, die vo dene schpitzfindige, patänte Cheßlergäßler
isch usklüeglet worde.

Es het eim grad dunkt, mi chöm i ne Wald ine, so

schön isch di Gab mit e me luftige Baldachin us Miesch-
chränze dekoriert gsi. Das überuus schmucke, grüne Dach
isch d'r Längi nah und im Zickzack, i Zwüscherüüm vo drei
zu drei Meter, a schlanke Tannli mit Chränz verbünde gsi.
A jedem Tannbuschli isch en alte Füüreimer ghanget, us
dene früschi Blueme usegugget hei. Am obere-n-Bgang vo
d'r Eaß si zwee zierlicht Gloggetürm ufgschtellt gsi, i dene
Elogge us Tannechries mit silberglänzige Ehlöpple ghanget
hei. —

Währed d'Cheßlergaß im schönschte Grüen prangt, bil-
det ihri Konkurräntin es gwaltig's, bunt's Fahne- u Flagge-
meer. Einzelni Privati hei sech's nid la näh, ihri Fänschter
inch oder weniger gschmackvoll usz'schtatte. Vo z'oberscht
bis z'underscht gseht me quer über d'Gaß schtatt Guirlande
ei Reyhe Flagge nach d'r andere i allne Kantonsfarbe,
während fascht alli Fänschter mit bunte Tüecher u Wappe
dekoriert si und als wyteri Usschmückung Fahne-n-useghänkt
hei. Zu ne re überuus sinnige, wyt i d's Oug fallende De-
koration het hie d'r Jnschtrumäntemacher Hertig sini Bläch-
inschtrumänt vo d'r chlynschte Trumpette bis zum kanone-
förmige Bombardon, verwändet, i däm är d'Fafsade vom
„Biergarte" vo z'underscht bis under d's Husdach ufe der-
mit het garniert. Es isch würklich schwierig gsi, es richtig's
Urteil chönne-n-abzgäh, weli vo dene beidne Gasse d'r Vor-
rang verdieni; beidi hei sich alli Müeh gä u beide hei,
jedi i ihrer bsundere-n-Eigenart, allgemein gfalle u vo allne
Syte-n-allgemeini Bewunderung gfunde. D'Cheßlergaß, mit
ihrer prächtige, grüne-n-Mee het aber doch möge obenuus
schwinge und isch mit em erschte Prys krönt worde.

En originelli Idee hei d'Metzgergäßler gha; uf em
obere Brunneschtock isch e Brandcörler, natürlich nume-n-en
uusgschtopfte, gschtande. Mit em Wändrohr i de Händ,
das mit e me Schluuch vom erschte Schtock im Gaschthof
zum „Schlüssel" isch verbünde gsi. Ungfähr sächs Hüser
wyter unde isch z'mitts i d'r Eaß e höche Turm, hübsch mit
Tannechries u Chränz garniert, ufgschtelt worde, dä d's
Brandobjäkt het solle darschtelle. De het me de d'r Wasser-
hahne-n-im „Schlüssel" e par Mal im Tag la loufe, u
zum gröschte Gaudium vom Publikum, und hauptsächlich
o, für de-n-uswärtige Füürwehrlüt e Freud z'mache, het

dä improvisiert Brandcörler d'r Wasserstrahl höch im Böge
mitt's uf d's Brandobjäkt abegschprützt.

Nid grad e Gab isch währed d'm Fescht e so abgsuecht
worde, wie d'Meßg ergaß; alles het Freud gha a der ori-
ginelle, interessante Darbietung u jedes Mal, we dä Bursch
uf em Brunne-n-obe het afe schprüße, het's es allgemeins
fröhlichs Elächter gä.

Aber o di andere Gasse u sälber no d'Ussequartier hei
ihri Schuldigkeit ta u nid erschpart, um dene erwartende
Eäscht z'zeige, wie willkomme si i d'r alte Bärna sige.
Wo me hi cho isch, überall hei d'Gasseleischte Ungloublechs
gleischtet mit Dekoriere und allerhand Inschriften a mängem
Ort isch fascht nume z'viel g'scheh u däm süsch wohltuende-n-
Andruck dür Ueberladung Abbruch ta worde.

Während am Samschtig, als am erschte Feschtag, gäge
Mittag d'r Himmel si Rägemantel agleit het. tuet^ d's
Sunne ani Morge druf um so frllndlicher schtrahle. Und
richtig, am Sunndig het üs d'r Himmel gnädig verschont.
D'Feschtschtadt het es Bild vom regschte Läbe darböte.
Wien-n-es woogends Meer het sech d's Schtadt- u'd's
Landvolk namentlich zwüsche d'r Heiliggeischtchilche, d'm
Fescht- und Usschtellungslokal (d'r alte Gavalleriegasärne)
drängt. ' '

^

Am Sunndig hei d'Vsenbahnzüg vo allne Syte här
die Eäscht härebracht. Mit dene si ganzi Masse Volk zueche
gschtrömt, wie's Bärn wohl sit Langem nid meh so zahl-
rych i sine Muure ufgnoh ha wird. Am Sunndig hei sech

d'Gäscht d'Bundesschtadt agluegt und hei sech schliehlech
gäge de Viere i d'r Aengi ygfunde, wo d'r offiziell Emp
fang schtattgfunde het.

D'r Feschtpresidänt, Herr Regierungsschtatthaller vo
Wattewyl, het di Eäscht mit e re flotte Begrüehungsred
willkomme gheisze. Er bringt d'r Erueh vom Fttürwehr-
corps vo Bärn, sowie vo d'r ganze Bevölkerung d'r Schtadt
Bärn, die sech härzlich gfreut het, ihri Miteidgenosse i ihrne
Muure gseh yz'zieh.

Ganz bsunders betont er no, daß di religiöse Frage
d'm Verband frömd sige; me fragi nid, we d'Gfahr da
isch, ob d'r Nachbar rych oder arm, vo diesem oder jenem
Eloube, oder weler Partei er ag'höri, allne gägenüber,
ohni Usnahm, sig es Ufgab, si Pflicht z'erfülle u daß me
sini Nächschte soll liebe, wie sich sälber.

Zum Schluß entbietet er no cinisch d'r warm Grueß
d'r Schtadt Bärn u ladet alli y. d'm schwyzerische Füür-
wehrverband es drüfachs donnernds Hoch usz'vringe. Gorts.folgt.)
«s» —»»» —

Element gegen Form.
In allen Revolutionen kommt das Elementare obenauf;

es gibt sich roher, bedenkenloser und gegenüber veralteten
Gewalten und Formen überlegener. Wer einer frühern, ru-
higen Zeit angehört, dem ist das Gebaren der neuen ver-
haßt. Aber ihm hilft nicht der Haß gegen den Ueberlegenen,
sondern bloß Erkenntnis. Denn die Elemente sind stärker
als jede Form, und wenn sie auch bestimmt sind, in Formen
hineinzuwachsen, immer wieder erheben sie sich aus den Unter-
gründen, um das vorhandene Feste zu zerstören.

Frankreich müßte merken, daß es ohne Neulernen den
elementaren und barbarischen Gebräuchen der Russen gegen-
über, die nach Abstreifung der europäischen Tünche dastehen,
wie sie im Innersten sind, schwer auszukommen vermag,
müßte lernen aus der Tatsache, daß die Deutschen von den
Barbaren im Handumdrehen um die Ecke gebracht wurden,
diese Deutschen, die keins von beiden sind, weder feste Form
noch unbrechbares Element. Die Russen haben zu allen an-
dern Triumphen noch das hämische Vergnügen, zu sehen,

wie man sich nach Abschluß und Veröffentlichung des Ver-
träges bloß gegen die Deutschen wandte. Freilich mußten
sie merken, welche Gründe diese ausschließliche Wut be-

stimmten: Lloyd George hatte gehofft, Gesamteuropa in
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einem ©ertrag mit ben Sooiets ju einigen, alfo Deutfdjlanb
auf feiner Seite 3u 'haben. Damit mar gejagt, baß bie ©ol»
fcberoiii nicht 311 den Europäern gejäylt feien. Ilm fo mehr
muß fie ber 3orn ber anbern betuitigen.

©tan benïe fich, melche ©olle (Europa fpiefen roürbe,
roenn bie Regierung fienins nicht ein röirtfdjaftlich fchroer
leioenbes ©ußtanb in ©enua oertreten mürbe, unb biefes
(Europa ftänbe ihr in folder Oljnmadjt unb 3erriffenheit ge=
genüber! Dann märe ©apoteons ©Sort maßr, baß (Europa
in bunbert Saßren uielleicht lofalifcb fei. ©or ben Solgen
ber eigenen Ohnmadjt fdjüßt ben SBeften beute bloß bie
nodj größere Ohnmadjt bes Oftens.

Der Anfang ber europäifdjen gehler beftanb barin,
baß man 3U ben Seratungen in ber ©ifla Albertis, roo bie
(Entente gefonbert mit ben ©uffen über bie Annahme bes
JBonboner ©rotofolls ber Sachüerftänbigen oerbanbelte, bie
Deutfdjen roie b'ie ©eutralen nicöt 3uließ. Sie roaren rein
auf prioate Snformatoren angeroiefen. Diefer Hmftan'o
machte nicbt nur fie, fonbern bie ©eutralen mit ißnen ner»
dös. Stalienifcbe Aeußerungen oerrieten, baß bie ©uffen
annehmen mürben. Das roollte aber beißen, baß bie ©tos»
tauerregierung oas ©edjt batte, oon Deutfdjlanb ©epara»
tions3al)Iungen au foröern, roogegen bie Deutfdjen leinerlei
Anrecht auf ©eftitution bes 1914—17 geraubten (Eigentums
erhielten, gemäß jener ©rototollbeftimmungen. Die ©uf»
fen, bie in ©erlin oergeblich bie llnter3eidjnung eines ©er»
träges er3mingen moliten, eines ©ertrages, ber fie in äßn»
lieber SBeij'e mie mit ben ©anbftaaten gegenüber (Entente»
forberungen einigte, faßen aufs ©tat bie ©elegenbeit ge»
lommen. Sie brauchten leinen Singer 3U rubren: ©atbenau
felber fpradß 3uerft am Delephon unb tarn fpäter su ben
roten Delegierten, unb Änall auf Sali unter3eidjnete matt,
roas längft bistutiert mar.

(Es mußte auffallen, baß bie (Entente in feiner ©Seife
Selbftoormürfe fanb, fiel) nicht jagte, baß fie es mar, roeldje
bie Deutfdjen in bie pretäre Situation getrieben. Sie hatte
in ber einfachen Annahme gefjanbelt, baß bie (Einigung mit
ben ©uffen lebiglicß Sache ber êinlabenben ©tâdjte fei unb
bie anbern nidjts angebe. Unb bodj lag bie Sache cor aller
Augen ïlar: ©ahmen bie ©uffen an, bann blieb ben Deut»
fdjen nichts übrig, als bie gleichen ©ebingungen ebenfalls
an3unebmen. ©anben fie aber bie ©uffen oorber, bann
tonnte ihnen eine Abmachung ©tostaus mit ber (Entente,
bie ©tostau bloß bie (Ententeerlaubnis 3U forberungen an
Deutfchlanb- gab, nicht aber bie ©flicht 3U forberungen
auferlegte, nichts mehr fdjaöen, unb fie tonnten ißrerfeits
bent fionboner ©rototoll 3uftimmen. Diefe Sicherung lag
fo nahe, baß ©atbenau einbog unb ben ©uffen bafür gab,
mas fie febr gerne nahmen: Anertennung "oer Souietregie»
rung de jure unb ©er3idjt auf jebe ©eftituierung.

Die ©leinung ber frait3öfifchen (Ertremiften mar, nach
biefem Schritt ber Deutfdjen müffe fich ©arthou fofort oon
ber üonferen3 3urüd3ießen. ßloyb ©eorge tobte, aber am
uädjften Dage oerriet feine ©liene beutlid), baß er mit fidj
reben ließ, fdjott mar fein 3orn barüber oerraudjt, baß ©a=
tbenau behauptete, er, filoijb ©eorge, habe oon bem be=

Dorftebenben Abfdjluß bes ©ertrages Kenntnis gehabt. ©er»
mittler gingen bin unb her, bie Stimmung 'in ©erlin mürbe
beffer, man mollte ben ©ertrag ber 3onferen3 oorlegen,
jagte man unb mar froh, baß bie. grau3ofen fanben, über
bie ©edjtsmäßigfeit bes ©ertrages habe nur ber ©ölter»
bunb 3U entfeheiben. ©tan mürbe immer mutiger: Der
©öllerbunb ift inlompetent über ©erträge 3roiidjen Staaten,
bie nicht ©litglieber finb. ©lan fagte fidj, baß granlretch
aus bem beutfdj=ruffifdjen ©ertrag ein |jinbernis gegen 'bie

Aufnahme beiöer in ben ©öllerbunb machen merbe — eine

©töglidjleit mehr, gegen Aufgabe bes ©ertrages aufge»
nommen 3U roerben. ©lan mürbe für neue ruffifdje (Ein»

flüffe 3ugänglich unb mar mieber auf ber Soße, als bie
©ote ber Alliierten eintraf, bie ©atbenau oor bie ©fohl

ftellte, entmeber ben ruffifeßen ©ertrag 3u anullieren ober
aber aus ber erften Äommiffion, melcbe bas ruffifdje @e=

fchäft 3u behanbeln bat, gurüdsutreten.
Schon beoor bie beutfdje Antroort erfdjiett, a'irlulierten

©erüdjte, bie beutlich ruffifdje ©ebattion oerrieten unb ben
Deutfchen ©lut machten, auf ber Durdjfeßung bes ©er»
träges 3u befteben. Dags barauf erflärten fie, ben ©er»
trag nicht anuiieren 3U tonnen, ihre ©erfjinberung, an ben
©ntenteoerhanblungen mit ben ©uffen teÜ3unebmen, habe
ihnen ben Abfchluß bes ©ertrages 3ur ©flicht gemacht. Sie
mürben fich fernerbin hiebt mehr um Dinge betümmern,
melche ber ©ertrag bereits erlebigt habe unb bemgemäß
aus ber erften ftommiffion austreten.

Die Stonferenj fchien beruhigt, Deutfchlanb hatte ange»
nommen, unb obrooht ©erlin fich jagen burfte, baß es ben
©ertrag burdjgefeßt, mar boch oor aller Sßelt bie (Entente
in ihren gorberungen ©leifter geblieben. Aber eben bie
Datfadje, baß ©erlin unb ©losfau fich rühmen burften,
ber 3onferen3 etroas abgetroßt gu haben, machte bie gram
3ofen immer neroöfer. Sie merften nicht, mie ber heillos
ungefdjidte jfjanbftreidj ber Oeftlichen ihnen bte feit ©3a=
fbington beinahe oerlorenen Sympathien bes gan3en '2ße=
ftens, ber ©eutralen eingefchloffen, mieber 3umanbte. Sie
mußten fie oon neuem oerberben: ©arthou nannte bie beut=
fdje ©ote in einem ©rief an gacta „mensongeuse" unb em»
p'örtc fich barüber, baß ©atbenau nur auf bie Dinge oer*
3idjtete, bie burdj ben ©ertrag erlebigt feien.

(Es braudjte aber noch eines 3meiten Streiches, um bie
3onferen3 gegen grantrei4 gu nerftimmen. Die ©losfauer
oerbrefteten etn ©lemoranbum, morin fie fich in polemifdjer
©Seife mit bem fionboner ©rotofoll auseinanberfeßten, ohne
baß biefes ©lemoranbum als ofiisielles Dofument aufaufaffen
mar. (Ein fotdjer Querftrich burch bie Serßanblungen Der»
anlaßte ben Delegierten Seybour 3ur "Abreife na^. ©aris,
um „neue Snftruftionen 3U holen". Als Dfihttfdjerin anbern
Dags bie offiäielle Antroort erteilte eine miberfprudjs»
Dolle Annahme ber (Ententebebingungen mit ben fdjon lange
befannten ©egenbebingungen ©lostaus — ba fonftatierten
fie einen ©ßiberfprud) gegenüber bem oerbreiteten ©lento»
ranbum. Sie moliten nicht begreifen, baß fchriftliche unb
münblidje Debatte öffentlidj unb geroöhnlidh gemorben fei
unb bfe geheime ©erßanblung unb bie einmalige gültige
offi3ielIe ©ote nicht mehr bas ein3ig ©lögli^e fein müffe.

Seybour' Abreife unb ©arthous ©rief roerben ber
antifran3öfifdjen ©ropaganba su ©eroeifen, baß ©aris bie

5tonferen3 3U fprengen fudjt, unb ßonbon hat offene Ohren
bafür. ©ielleidjt aber fdjroenft es mieber in bent ©foment,
mo in ©aris ber Stur3 ©oincarés uno bie ©rhebung bes

noch ertremern Dartieur 'Datfache roürbe, Darbieur, ber bie

©arole erhoben hat: Hnbebingte Anullierung bes ©ertrages
ober Abreife ber gran3ofen. Die 3ulunft ber üonferens
hat alle Ausfidjten, meiterhin bramatifch 3U bleiben. -kh-

bis —— ' '
i

©cbonâenf^erflettt.
Das ©roblem ber ©ölterer3iehung mürbe fich fehr oer»

einfachen, iönnte man fchiefe ©leitiungen auf bem Ambos
gerabe tlopfen.

«

Die ©efdjidjte oer3eichnet Diele (Erhebungen ber ©öl»
ter. Die ru'hmreidjfte fteßt noch aus: Die (Erhebung 3"r
©Seisßeit, ©üte unb ©ereeßtigteit.

i
» •

Auch bie 3eit hat ihre Soriäonte, bie ni^t roeiter»

rüden, ohne baß mir felbft fortf4reiten.

©roße ©lenfehen gleichen ©rismen, bie uns bie ©Seit

in ben feinften unb rounberbarften Spiegelungen 3êigen.

§. Shurom.
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einem Vertrag mit den Soviets zu einigen, also Deutschland
auf seiner Seite zu haben. Damit roar gesagt, daß die Bol-
schewiri nicht zu den Europäern gezählt seien. Um so mehr
muß sie der Zorn der andern belustigen.

Man denke sich, welche Rolle Europa spielen würde,
wenn die Regierung Lenins nicht ein wirtschaftlich schwer
leidendes Rußland in Genua vertreten würde, und dieses
Europa stände ihr in solcher Ohnmacht und Zerrissenheit ge-
genüber! Dann wäre Napoleons Wort wahr, daß Europa
in hundert Jahren vielleicht kosakisch sei. Vor den Folgen
der eigenen Ohnmacht schützt den Westen heute bloß die
noch größere Ohnmacht des Ostens.

Der Anfang der europäischen Fehler bestand darin,
daß man zu den Beratungen in der Villa Albertis, wo die
Entente gesondert mit den Russen über die Annahme des
Londoner Protokolls der Sachverständigen verhandelte, die
Deutschen wie die Neutralen nicht zuließ. Sie waren rein
auf private Informatoren angewiesen. Dieser Umstand
machte nicht nur sie, sondern die Neutralen mit ihnen ner-
vös. Italienische Aeußerungen verrieten, daß die Russen
annehmen würden. Das wollte aber heißen, daß die Mos-
kauerregierung oas Recht hätte, von Deutschland Repara-
tionszahlungen zu fordern, wogegen die Deutschen keinerlei
Anrecht auf Restitution des 1914—17 geraubten Eigentums
erhielten, gemäß jener Protokollbestimmungen. Die Ruf-
sen, die in Berlin vergeblich die Unterzeichnung eines Ver-
träges erzwingen wollten, eines Vertrages, der sie in ähn-
licher Weise wie mit den Randstaaten gegenüber Entente-
forderungen einigte, sahen aufs Mal die Gelegenheit ge-
kommen. Sie brauchten keinen Finger zu rühren: Rathenau
selber sprach zuerst am Telephon und kam später zu den
roten Delegierten, und Knall auf Fall unterzeichnete man,
was längst diskutiert war.

Es mußte auffallen, daß die Entente in keiner Weise
Selbstvorwürfe fand, sich nicht sagte, daß sie es war. welche
die Deutschen in die prekäre Situation getrieben. Sie hatte
in der einfachen Annahme gehandelt, daß die Einigung mit
den Russen lediglich Sache der einladenden Mächte sei und
die andern nichts angehe. Und doch lag die Sache vor aller
Augen klar: Nahmen die Russen an, dann blieb den Deut-
scheu nichts übrig, als die gleichen Bedingungen ebenfalls
anzunehmen. Banden sie aber die Russen vorher, dann
konnte ihnen eine Abmachung Moskaus mit der Entente,
die Moskau bloß die Ententeerlaubnis zu Forderungen an
Deutschland - gab, nicht aber die Pflicht zu Forderungen
auferlegte, nichts mehr schaden, und sie konnten ihrerseits
dem Londoner Protokoll zustimmen. Diese Sicherung lag
so nahe, daß Rathenau einbog und den Russen dafür gab,
was sie sehr gerne nahmen: Anerkennung der Sovietregie-
rung äe jure und Verzicht auf jede Restituierung.

Die Meinung der französischen Extremisten war, nach
diesem Schritt der Deutschen Müsse sich Barthou sofort von
der Konferenz zurückziehen. Lloyd George tobte, aber am
nächsten Tage verriet seine Miene deutlich, daß er mit sich

reden ließ, schon war sein Zorn darüber verraucht, daß Ra-
thenau behauptete, er, Lloyd George, habe von dem be-
vorstehenden Abschluß des Vertrages Kenntnis gehabt. Ver-
mittler gingen hin und her, die Stimmung in Berlin wurde
besser, man wollte den Vertrag der Konferenz vorlegen,
sagte man und war froh, daß die Franzosen fanden, über
die Rechtsmäßigkeit des Vertrages habe nur der Völker-
bund zu entscheiden. Man wurde immer mutiger: Der
Völkerbund ist inkompetent über Verträge zwischen Staaten,
die nicht Mitglieder sind. Man sagte sich, daß Frankreich
aus dem deutsch-russischen Vertrag ein Hindernis gegen die
Aufnahme beiver in den Völkerbund machen werde — eine
Möglichkeit mehr, gegen Ausgabe des Vertrages aufge-
nommen zu werden. Man wurde für neue russische Ein-
flüsse zugänglich und war wieder auf der Höhe, als die
Note der Alliierten eintraf, die Rathenau vor die Wahl

stellte, entweder den russischen Vertrag zu anullieren oder
aber aus der ersten Kommission, welche das russische Ge-
schäft zu behandeln hat, zurückzutreten.

Schon bevor die deutsche Antwort erschien, zirkulierten
Gerüchte, die deutlich russische Redaktion verrieten und den
Deutschen Mut machten, auf der Durchsetzung des Ver-
träges zu bestehen. Tags darauf erklärten sie. den Ver-
trag nicht anulueren zu können, ihre Verhinderung, an den
Ententeverhandlungen mit den Russen teilzunehmen, habe
ihnen den Abschluß des Vertrages zur Pflicht gemacht- Sie
würden sich fernerhin nicht mehr um Dinge bekümmern,
welche der Vertrag bereits erledigt habe und demgemäß
aus der ersten Kommission austreten.

Die Konferenz schien beruhigt, Deutschland hatte ange-
nommen, und obwohl Berlin sich sagen durfte, daß es den
Vertrag durchgesetzt, war doch vor aller Welt die Entente
in ihren Forderungen Meister geblieben. Aber eben die
Tatsache, daß Berlin und Moskau sich rühmen durften,
der Konferenz etwas abgetrotzt zu haben, machte die Fran-
zosen immer nervöser. Sie merkten nicht, wie der heillos
ungeschickte Handstreich der Oesttichen ihnen die seit Wa-
shington beinahe verlorenen Sympathien des ganzen We-
stens, der Neutralen eingeschlossen, wieder zuwandte. Sie
mußten sie von neuem verderben: Barthou nannte die deut-
sche Note in einem Brief an Facta „mensong-euse" und em-
hörte sich darüber, daß Rathenau nur auf die Dinge ver-
zichtete, die durch den Vertrag erledigt seien.

Es brauchte aber noch eines zweiten Streiches, um die
Konferenz gegen Frankreich zu verstimmen. Die Moskauer
verbreiteten ein Memorandum, worin sie sich in polemischer
Weise mit dem Londoner Protokoll auseinandersetzten, ohne
daß dieses Memorandum als offizielles Dokument aufzufassen
war. Ein solcher Querstrich durch die Verhandlungen ver-
anlaßte den Delegierten Seydour zur 'Abreise nach Paris,
um „neue Instruktionen zu holen". Als Tschitschsrin andern
Tags die offizielle Antwort erteilte - eine Widerspruchs-
volle Annahme der Ententebedingungen mit den schon lange
bekannten Gegenbedingungen Moskaus - da konstatierten
sie einen Widerspruch gegenüber dem verbreiteten Memo-
randum. Sie wollten nicht begreifen, daß schriftliche und
mündliche Debatte öffentlich und gewöhnlich geworden sei

und die geheime Verhandlung und die einmalige gültige
offizielle Note nicht mehr das einzig Mögliche sein müsse.

SeydouL Abreise und Barthous Brief werden der
antifranzösischen Propaganda zu Beweisen, daß Paris die

Konferenz zu sprengen sucht, und London hat offene Ohren
dafür. Vielleicht aber schwenkt es wieder in dem Moment,
wo in Paris der Sturz Poincarês uno die Erhebung des

noch extremern Tartieur Tatsache würde. Tardieur, der die

Parole erhoben hat: Unbedingte Anullierung des Vertrages
oder Abreise der Franzosen. Die Zukunft der Konferenz
hat alle Aussichten, weiterhin dramatisch zu bleiben. -lcb-

«»» —r-»»». ' ^
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Gedankenscherflein.
Das Problem der Völkererziehung würde sich sehr ver-

einfachen, könnte man schiefe Meinungen auf dem Ambos
gerade klopfen.

Die Geschichte verzeichnet viele Erhebungen der Völ-
ker. Die ruhmreichste steht noch aus: Die Erhebung zur
Weisheit, Güte und Gerechtigkeit.

j i »

Auch die Zeit hat ihre Horizonte, die nicht weiter-
rücken, ohne daß wir selbst fortschreiten.

S

Große Menschen gleichen Prismen, die uns die Welt
in den feinsten und wunderbarsten Spiegelungen zeigen.

H, Thurow.
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