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422 DIE BERNER WOCHE

Rber oielleidjt brärtgert bie Dinge auf anbern fünften
3U rafdjerm Danbein unb 3ur Setbftbefinnung ©nglanbs.
3ft es nidjt, als ob bie oerftedten SBiberftänbe gerat)e im
gegenwärtigen Rugenblide fid) auf bie SRöglidjteiten bes

(Erfolges befännen? Die Rulgaren erttären, ibren Rerpflidj»
tungen nid)t mebr nadjtommen 3u tonnen unb nehmen mit
Rorbebadjt bie Sanftionen, bie auch ibnen broben, in ihre
Rechnung auf. Ungarn, Defterreid) unb 3ugoftaoien ge=

ben mit oer3toeifeften Rerfudjen 3ur Stabilifierung ihrer
RSäbrungen 3U oerfteben, bat) bie roirtfdjaftlidje Situation
unerträglich toirb unb 3U irgenbroeldjem Danbein brängt.
SBie eine Rbnung eines tommenben ©emitters fährt es

über bie öftlidjen Radjbarn Deutfcblanbs; fie geraten in

tlnrube.
_

'
I

©leid) bem Donnerrollen aber bort bie SBelt bie Äunbe
oom rafcben Sailen ber fRarf. 3n Deutfdjlanb bereiten

fid) ©ntfdjeibungen oor, bie unmittelbaren ©rplofionen in
ber Reoante unb an ber Donau rufen tonnten. Rei bem

jähen Ruffladern aber mühten ficb bie englifd)=fran3öfifcben
©egenfäbe unmittelbar entlaben, unb bie ©ntente tonnte bie

Rrobe nidjt mebr befteben. Rielleidjt hielte fie, folange
blob bas beutfdje Rrobtem auf ber SBuge ftünbe; in S5er=

binbung mit ben ©egenfätjen in ber fleoante aber mürbe
bie Relaftung 3U ferner roerben.

Roincaré bat in einem Ultimatum bis 3um 5. Ruguft
oon Rerlin bie Sortfebung ber Rusgleid)s= unb Reparations«
3at)Iungen geforbert; bei Ridjt3uftimmung roerben auto»

maiifd) bie Sanftionen beginnen. Rerlin antmortet mit
Rein, meift barauf bin, roie bie blojje Drobung Roincarés
bie Rtart oon 2 fran3öfifdjen Rappen auf 1,2 Rappen ge=

ftür3t babe, meift nach, bafe Deutfibtanb nie pringipietl bie

3abtung oermeigert babe, macht aufmerffatü, bafe ber Der»

min ber 3ahlung erft auf ben 15. Ruguft falle unb bah
aus beiben ©rünben teine redjtlicbe ©runbtage für Saut»
tionen beftebe. Ruherbem mühte mit ben anbern Rtliierten
über bas Rorgeben beraten roerben.

3u ebenfoldjer Reratung begibt fidj Roincaé bei Re«

ginn ber Sanftionen nadj Ronbon, unb bie ©ngtänber roer»
ben unter boppettem Drud über ihr Rerbatten 3U entfdjeiben
baben. Raris brüdt auf bie eine Seite: 15 fid) fteigernbe Sanit»
tionen folten nidjt nur bie Deutfdjen mürbe machen unb ben

Sratt3ofen beutfdje Realgüter in bie Dänbe fpielen, fon»

bern oor altem ©nglanb 3um ©rtah feiner Schütbforbe»

rungen gegenüber Srantreidj 3roingen. Rerlin brüdt bie

anberc Dafie: Ditferuf, IRartfalt, Dinroeis auf
_

ben eng»

lifcben Ratibel, Dhtroeis auf bie beutfdje 9Ronard)iftengefabr,
Dinroeis auf bas Rreftige bes brttifdjeri Reiches — roas

tut Ronbon? Ralfour bat mit einer mihgünftig aufgenom»
menen Rüte Rmerifa auf ben Rer3id)tsftanbpunft bringen
motten. SBenn Rmerifa nidjt oorangebt, fann ©ngtanlb es

tun? Roincaré tennt Die 3 lern tue feines Rerbünbeien; mit
ootter Rbfidjt labt er bie Sanftionen broben ober roirten.

RItein, rotnn ©ngtanlb aud) 3um Sd)uIbenoer3idjt tommt,
tÇrantreicb infotgebeffen auf ben gröjjten Reil ber Repa»
rations3at)lungen oer3id)ten tann, ift bie Rransaftion nod)

mcglid) unb tann fie ibre tjeilfame RSirtung noch ausüben?
Ober ift es bafür 3U fpät? Die Rtarï gebt bem Rb=
grunb 3u; in einem 3abr bat fie 3roei Drittel ibres 2Ber»

tes oertoren, ben fie nod) im Srübiabr 1921 befah, unb
fd)on bornais mar bie fÇrage atut, ob eine Rebuttion ber
Raften helfen tonne, ober fogar eine Rnnultierung. Hmfo
brennender roirb bie Srage beute.

Drei Sabre tang fd)ien es, als ob bie ©ntente in
ibrent 3roangstäufigen 3ufammenbang bie fidjerfte ©arantie
bes curopäifdjen Sriebens roäre. Run bat biefe 3roangs=
läufigteit bas beutfcbe Rrobtem bis 3ur ©rptofiousgefabr
oerroidett. SDÎit Sebnfudjt fpäbt man nach neuen Rtöglicb»
teiten. 3ommen fie oon Rmerifa? Ron ber Ronboner Re=

fprecbuttg? Rün ber ©rplofion im Orient? Ron ber ruffi«
fdjen ©rnte? Ober oon Statten ber, too bie So3taIiften

nicbt nur in roütenben Strahentämpfen oon ben Safciften
niebergeroorfen roerben, fonbern erleben müffen, bah Sacta
Reuroablen anorbnet. „Safciftiroablen" roerben es fein, RSab»
ten bes ungebrochenen Rationalismus!, ber leinen anbern
tünftigen ©egner iafe Srantreidj tennt. 3ft es fdjon fo roext,
bab ber Rationatismus bie RSenbung herbeiführt?

3ommt tein engtifdjes ober italienifdjes, tommt oor
allem tein amerifanifdjes Reto, fo roirb oorberbanb bie
3ettc ber Sanftionen, ober. „Retorfionen", roie Roincaré
fidj ausbrüdt> beginnen unb granntreidjs Rreftige tangfam
aber ficher untergraben. 3uerft erfolgt bie Rusroeifung oon
150 Deutfdjen in ©tfab»Sotbringen, fobann bie Refihlag»
nähme beutfcben ©igentums in granntreidj, toorauf Raris
ein Rfanbredjt bat- Ratürlich fällt babei bie Rtart, unb
bas èreuer in Deutfcblanb glimmt rot unb röter unb Raris
täte beffer, 3U lernen, ftatt filopb ©eorge 3U fdjelten, er

bluffe mit beutfdjem Rolfeheroismus. -kh-
— _

0er Beitungsoerhäufer.
(©in Rachtbitb.)

Durd) bas ©afé, oolt Dunft unb Rauch
Ron ©igaretten unb pifanten Speifen
Schiebt fich ein Rtann, ein armer ©aud),
Seine 3eitungen an3upreifen.
©in greller 3ettet ruft fie aus,
RHe bie Dagesfenfationen:
Die irifche fffrage im Unterhaus,
Dort bie geftoblenen Rtiltionen,
©in Rttentat, ein 3ufammenftob
Ron Rutomobilen unb ©ifenbahn3ügen,
Dort etroas oom groben Dbeaterlos
ftnb oiete roabre, potitifdje Rügen.
Rud) einen fÇabrplan hält er feil
Sür ben Sommer, unb bann bie neueften ßofe.
©r bietet unb bettelt rings, berroeit
Die oornebme DBett in neroöfer Rofe
ßad)t unb flirtet, fpielt unb raucht,
©efdjmintt bie Dämchen unb glatt bie Raffen.
Selten, bab einer ein SBiftblatt braucht,
Um nadj bem Sinnlichen 3U gaffen.
Die unb ba auf ben SRarmortifd)
Ätingelt ein Ridet für eine Rummer.
Dann rafdjeTt 3ufammen ber 3eitungsroifdj
9Rit alt feinem 3rimstram, mit Radjen unb Rümmer --

Rtübfam humpelt ber Rtann hinaus,
Die ffrübe roollen ihn taum mehr tragen.
©r 3äbft feine Ridet oor bem Daus,
Seit SRittag gebt er mit leerem SRiagen.

3n einer ©äffe macht er Datt,
3narrt über ausgetretene Dreppen,
Dappt burd) ben Stur, oermobert unb fait '

Unb tann fich enblidj 3ur Düre fdjleppen.
Die ttinft er auf. Sablgelbes flidjt
Schlägt feinen fdjtäfrigen Rügen entgegen.
Dod) aus bem trüben Schimmer' bricht
Seines Stubenrointets oerborgener Segen.
Dier häuft fein 2Beib, eine RSartefrau,
Die hält ihm bas bibdjen Dafein 3ufammen,
©ebt in ben RHtag bei Ragesgrau
Unb bolt fid) roiltig Run3etn unb Schrammen.
3br Seinen bort, tennt ihr bas ©tüd
Deffen, ben ihr fo oft oerad)tet?
Rom SBinfel bort hinten gtän3t es 3urüd,
SRenn tiefer Schlaf bie Reiben umnachtet.
3hr aber glaubt bei Ruft unb Rieht
©ud) 3U betören unb 3U beraufchen.
Dort, jene Reiben, bie mürben nicht
Rtit eudj, ihr bohlen Rîenfcben, taufchen!

©rnft Ofer.

422 OIL KLMLK ^0LOL

Aber vielleicht drängen die Dinge auf andern Punkten
zu rascherm Handeln und zur Selbstbesinnung Englands.
Ist es nicht, als ob die versteckten Widerstände gerade im
gegenwärtigen Augenblicke sich auf die Möglichkeiten des

Erfolges besännen? Die Bulgaren erklären, ihren Verpflich-
tungen nicht mehr nachkommen zu können und nehmen mit
Vorbedacht die Sanktionen, die auch ihnen drohen, in ihre
Rechnung auf. Ungarn, Oesterreich und Jugoslawien ge-
ben mit verzweifelten Versuchen zur Stabilisierung ihrer
Wahrungen zu verstehen, daß die wirtschaftliche Situation
unerträglich wird und zu irgendwelchem Handeln drängt.
Wie eine Ahnung eines kommenden Gewitters fährt es

über die östlichen Nachbarn Deutschlands,- sie geraten in

Unruhe. >

Gleich dem Donnerrollen aber hört die Welt die Kunde
vom raschen Fallen der Mark. In Deutschland bereiten
sich Entscheidungen vor, die unmittelbaren Explosionen in
der Levante und an der Donau rufen könnten. Bei dem

jähen Aufflackern aber mühten sich die englisch-französischen
Gegensätze unmittelbar entladen, und die Entente könnte die

Probe nicht mehr bestehen. Vielleicht hielte sie, solange
bloß das deutsche Problem auf der Wage stünde; in Ver-
bindung mit den Gegensätzen in der Levante aber würde
die Belastung zu schwer werden.

Poincarê hat in einem Ultimatum bis zum 5. August
von Berlin die Fortsetzung der Ausgleichs- und Reparations-
Zahlungen gefordert; bei Nichtzustimmung werden auto-
inatisch die Sanktionen beginnen. Berlin antwortet mit
Nein, weist darauf hin, wie die bloße Drohung Poincarês
die Mark von 2 französischen Rappen auf 1.2 Rappen ge-
stürzt habe, weist nach, daß Deutschland nie prinzipiell die

Zahlung verweigert habe, macht aufmerksam; dah der Ter-
min der Zahlung erst auf den 15. August falle und dah
aus beiden Gründen keine rechtliche Grundlage für Sank-
tionen bestehe. Außerdem mühte mit den andern Alliierten
über das Vorgehen beraten werden.

Zu ebensolcher Beratung begibt sich Poincae bei Be-
ginn der Sanktionen nach London, und die Engländer wer-
den unter doppeltem Druck über ihr Verhalten zu entscheiden

haben. Paris drückt auf die eine Seite: 15 sich steigernde San^-
tionen sollen nicht nur die Deutschen mürbe machen und den

Franzosen deutsche Realgüter in die Hände spielen, son-

der» vor allem England zum Erlaß seiner Schuldforde-
rungen gegenüber Frankreich zwingen. Berlin drückt die

andere Taste: Hilferuf. Markfall, Hinweis auf den eng-
lischen Handel, Hinweis auf die deutsche Monarchistengefahr,
Hinweis auf das Prestige des britischen Reiches — was
tut London? Balfour hat mit einer mißgünstig aufgenom-
menen Note Amerika auf den Verzichtsstandpunkt bringen
wollen. Wenn Amerika nicht vorangeht, kann England es

tun? Poincaro kennt die Klemme seines Verbündeten: mit
voller Absicht läßt er die Sanktionen drohen oder wirken.

Allein, wenn England auch zum Schuldenverzicht kommt,
Frankreich infolgedessen auf den größten Teil der Repa-
rationszahlungen verzichten kann, ist die Transaktion noch

möglich und kann sie ihre heilsame Wirkung noch ausüben?
Oder ist es dafür zu spät? Die Mark geht dem Ach-

gründ zu; in einem Jahr hat sie zwei Drittel ihres Wer-
tes verloren, den sie noch im Frühjahr 1921 besaß, und
schon damals war die Frage akut, ob eine Reduktion der
Lasten helfen könne, oder sogar eine Annullierung. Umso
brennender wird die Frage heute.

Drei Jahre lang schien es, als ob die Entente in
ihren? zwangsläufigen Zusammenhang die sicherste Garantie
des europäischen Friedens wäre. Nun hat diese Zwangs-
läufigkeit das deutsche Problem bis zur Explosionsgefahr
verwickelt. Mit Sehnsucht späht man nach neuen Möglich-
keiten. Kommen sie von Amerika? Von der Londoner Be-
sprechung? Von der Explosion im Orient? Von der russi-
schen Ernte? Oder von Italien her, wo die Sozialisten

nicht nur in wütenden Straßenkämpfen von den Fascisten
niedergeworfen werden, sondern erleben müssen, daß Facta
Neuwahlen anordnet. „Fascistiwahlen" werden es sein, Wah-
len des ungebrochenen Nationalismus, der keinen andern
künftigen Gegner als Frankreich kennt. Ist es schon so weit,
daß der Nationalismus die Wendung herbeiführt?

Kommt kein englisches oder italienisches, kommt vor
allem kein amerikanisches Veto, so wird vorderhand die
Kette der Sanktionen, oder, ..Retorsionen", wie Poincare
sich ausdrückh beginnen und Frannkreichs Prestige langsam
aber sicher untergraben. Zuerst erfolgt die Ausweisung von
159 Deutschen in Elsaß-Lothringen, sodann die Beschlag-
nähme deutschen Eigentuins in Frannkreich, worauf Paris
ein Pfandrecht hat. Natürlich fällt dabei die Mark, und
das Feuer in Deutschland glimmt rot und röter und Paris
täte besser, zu lernen, statt Lloyd George zu schelten, er

bluffe mit deutschem Bolschewismus.
»»» — - «»»

Der Zeitungsverkäufer.
(Ein Nachtbild.)

Durch das Cafe, voll Dunst und Rauch
Von Cigaretten und pikanten Speisen
Schiebt sich ein Mann, ein armer Gauch,
Seine Zeitungen anzupreisen.
Ein greller Zettel ruft sie aus,
Alle die Tagessensationen:
Die irische Frage im Unterhaus,
Dort die gestohlenen Millionen,
Ein Attentat, ein Zusammenstoß
Von Automobilen und Eisenbahnzügen,
Dort etwas vom großen Theaterlos
Und viele wahre, politische Lügen.
Auch einen Fahrplan hält er seil
Für den Sommer, und dann die neuesten Lose.
Er bietet und bettelt rings, derweil
Die vornehme Welt in nervöser Pose
Lacht und flirtet, spielt und raucht,
Geschminkt die Dämchen und glatt die Lassen.
Selten, daß einer ein Witzblatt braucht,
Um nach dem Sinnlichen zu gaffen.
Hie und da auf den Marmortisch
Klingelt ein Nickel für eine Nummer.
Dann raschelt zusammen der Zeitungswisch
Mit all seinem Krimskram, mit Lachen und Kummer -

Mühsam humpelt der Mann hinaus,
Die Füße wollen ihn kaum mehr tragen.
Er zählt seine Nickel vor dem Haus,
Seit Mittag geht er mit leerem Magen.
In einer Gasse macht er Halt,
Knarrt über ausgetretene Treppen,
Tappt durch den Flur, vermodert und kalt ^

Und kann sich endlich zur Türe schleppen.
Die klinkt er auf. Fahlgelbes Licht
Schlägt seinen schläfrigen Augen entgegen.
Doch aus dem trüben Schimmer bricht
Seines Stubenwinkels verborgener Segen.
Hier haust sein Weib, eine Wartesrau,
Die hält ihm das bißchen Dasein zusammen,
Geht in den Alltag bei Tagesgrau
Und holt sich willig Runzeln und Schrammen.
Ihr Feinen dort, kennt ihr das Glück
Dessen, den ihr so oft verachtet?
Vom Winkel dort hinten glänzt es zurück.
Wenn tiefer Schlaf die Beiden umnachtet.

Ihr aber glaubt bei Lust und Licht
Euch zu betören und zu berauschen.
Dort, jene Beiden, die würden nicht
Mit euch, ihr hohlen Menschen, tauschen!

Ernst Oser.
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