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aunt Eufbau biefer gabrif do it 3wei Scßweiser greunben ein
Darleben non 800 000 Schwerer granfen erhalten, bas am
81. 9Jtär3 surücfgesaßlt merben foil. Die gegenwärtigen Deoifen»
gefeße, Deren «Rotwenbigfeit id) buret)aus anerfenne, geftatten
biefe Bücfsablung nicht. Elle meine Bemühungen, non ber De»

uifensentrale bie (Erlaubnis ber «Rücfsaßlung 3« erlangen, finb
erfolglos geblieben." (Er öffnete eine «Dtappe, bie oor ihm auf
bem Bifcß lag. „Sie tonnen fid) oon ber SBabrßeit meiner En»
gaben überseugen, hier finb alle Befcheibe."

_____
Sortfefeung folgt.

IVeltwoclienschau
Komtnuniftenpto3eß... utib politifcße «Rotwenbigfeiten.

Em ÜRontagabenb begann in Bern bie Seffion ber eib»

genöffifeßen «Räte. Em DRontagmorgen mürbe in gürieß bas
Urteil über bie angetlagten Kommuni ft en gefpro»
itjen: 5 greifprüeße, 4 Berurteilungen, 7—12 «JRonate ©efäng=
nis wegen (fcblecbt bewiefener) „Spanienwerbung". Sie eib»

genöffifeßen Bäte hören ben Bunbesrat über bie europäifeße
Situation unb bie ernfter geworbene Sage ber Schweis, bie

«Rotwenbigfeiten, oor benen wir ftehen, bie gorberungen, bie
alle Parteien su begreifen haben, fpreeßen.

Sie graftionen werben es leichter als gewöhnlich haben,
fich über eine Hauptfrage 3U einigen: lieber bie grage er
h ö h t e r SBebrbereitfcßaft. Sie Oeffentlichfeit wirb
alles bejahen, was hier tßofitioes oerlangt unb oorgefcßlagen
wirb. -Rur eines wirb fie nicht oerftehen: Saubern, Sögern,
bürotratifches Bempo, halbe «JRaßnaßmen. 3n ber unterbewußt
wirtenben Engft oor möglichen ©efchefmiffen wirb man fcßlech*

ter auf Singe wie bas politifch bebingte Sürth er Urteil hören,
als bies in gewöhnlichen Seiten ber gali wäre.

SBas ift es mit bem „politifchen ißroseß"? Eng eflagt finb
bie ßeute, bie als Häupter ber Kommuniften gelten. Sticht bie

Partei fetbft. Eber es gilt ber S3 art ei, bie heute nur noch

an Bebeutungslofigfeit unb fonft gar nicht sunimmt. 3m
Sentrum ber Enflage fteht ein Skototoll, bas oon ben Enge»

tlagten als gefälfeht beseießnet wirb, unb oon bem bie Beriei»
biger behaupten, es gebe feinen Beweis für feine ©ebtbeit.

Seugen finb sweifelßafte Bur) eben, ehemalige Kommuniften
unb Spanienfahrer. SBenn auf ©runb f 01 ch e r galten eine

Berurteilung erfolgt, bann, fo fagen wir, muß bie „Bfmßologie
ber «Richter" mehr als gebührlich auf bie SBagfcßale gebrü®
haben.

Siefe „S3fpchologie ber «Richter" ift aber fosufagen bie

„«Bfpchologie ber Oeffentlichfeit", nämlich i e -

ner maßgebenben Oeffentlichfeit, bie heute swangsläufig bie

Dberßanb gewinnen muß; fie oerfangt wie wilb bas Eustreten
aller «Bewegungen, bie ber Sufammenballung unferes nationa=

len «Sillens entgegenwirfen. Spanienfahrer? SBer hat in Spa»

nien noch etwas 3U fuchen, wo ber leßte SRann notwenbig fein

wirb, unfere eigenen ©rensen 3" fchüfeen? SBar etwa bie „fpa=

nifche Semofratie" unfere Semofratie?
3n Seiten ber Engft hanbelt ber SRenfd) nicht mehr logifch.

Unb auch S3 ö I f e r tun es nicht mehr; in ber Oeffentlichfeit

regieren nur mehr bie 3nftinfte ber Selbfterhaltung. gormale
©erechtiûfeit gilt fchon faff als 33errat. „Snftinft»©ereeßtigfeit"

tritt an ihre Stelle. (Es oerftummen alle, bie an fich Broteft
erheben möchten gegen Urteile, benen ber genügenbe logifche

©runb fehlt, gaft teilnahmslos werben 33erfnurrungen entge»

gengenommen, bie fonft «ßroteftftürme ßeroorgerufen hätten.

«Dt a n f ch art fich 3 u f a m m e n wie bie Herbe oor
b e m SB 01 f. Unb wehe bem, ber nicht fofort in bie gefcßloffene

gront einfpringt!
«Rath Oefterreid) ßitauen.

©in litauifches SSlatt fchrieb jüngft, als bie polnifche Be=

brohung afut würbe, ßitauen habe feinen anbern
greunb als Sooietrußlanb. 3Jtan fann aus biefer

Eeußerung nie! fcßtießen. Bor allem ergibt fich -Daraus Die

Orientierung bes fleinen ©taates, ber, 3U)ifcb^n ^ßolen unb Oft-

preußen eingefeilt, im «Rücfen bas ebenfalls feinbliche Bruber»
lanb ßettlanb, mit ber «JJtoslauermacht fpmpathifieren mußte.

Eber gerabe biefe Sompathien mit bem mächtigen SRosfau
bitbeten für bie Bolen ben ©runb, bei gegebener ©elegenheit
bie ßitauer an bie Strippe 3U nehmen unb auf einen Surs 3U
oerpflichten, ber bie Bebroßung Bolens ausfeßiießt. «lOtan fann
lachen: ßitauen eine Bebroßung Bolens! Oer gatl liegt b 0 ch

fo. galls bie «Ruffen überfallartig ben polnifchen Streifen, ber
fich 3wifchen SBeißrußlanb unb ßitauen nach ber Büna hin er»

ftreeft, befeßen unb fich mit ber litauifcßen. Errnee oerbinben
würben, läge tatfächlich bie nörbliche glanfe Bolens bloß. 3n
jenem fchmalen Streifen aber liegt SBilna, bie frühere Haupt»
ftabt ©roßlitauens. «Ringsum leben lauter 3Beiß=«Ruffen, in ber
Stabt eine mächtige 3ubenfchaft, ein «Reftcßen ßitauer unb ber
Hauptftocf Bolen, ßitauen hat nie auf SBilna oersichtet, be=

seichnet es amtlich als feine Kapitale, fießt in Saunas nur bie
prooiforifche Hauptftabt, will feine Besiebungen 3U Bolen auf»

nehmen, ehe SBilna wieber in ßitauerhänben fei, feinen ©e=

fgnbten Bolens, feine Straßenübergänge, feine ©ifenbabnoer»
binbung mit Bolen bulben. Sie ©rense foil „wilber SBeften"
bleiben, auf jeben ©rensübertreter foil gefchoffen werben.

Das heißt: So follte es fein nach bem SBillen oon
Saunas. Heute liegt ber Broß ber ßitauer gebrochen am Bo=

ben. ©in befriftetes polnifches Ultimatum, hinter
bem motorifierte Oioifionen ftanben, er»
3 w a ri g innert 48 Stunb en b as litauifche «R a ch

geben. Sie werben fchon am 31. 9(Rär3 einen ©efanbten in
SBarfchau haben, unb ein Bole wirb in Saunas antreten, unb
ein Bertrag wirb oorgelegt werben, unb eine litauifche Unter»

fchrift wirb befiegeln, was unausweichlich erfcheint: Daß SBilna

polnifch fei, unb baß bie ßitauer auf ben Bremm ihres alten
©roßreiches oersichten.

Oie grage fteht offen, ob Damit nicht eine ©ntwicflung ein»

geleitet fei, bie bas © n b ê b e s u n a b h ä. n g i g e n ß i t a u e n
bebeute. Oie ©inoerleibung Des ßänbchens, bas ja feiner3eit mit
Bolen oereinigt gewefen, beffen ©roßfürften polnifdie Könige
geworben unb Bolen Die weißruffifche unb ufrainifche ßänber»

maffe in bie „Berfonalunion" mitgebracht, ift einer ber groß»

polnifchen Bräunte. Oer Ebel im polnifchen SBeißrußlanb unb

in SBilna befteht ja aus Ebfömmlingen polonifierter ßitauer
Oaß Da ein Bolf oöllig anberer Ert oergewaltigt werben müßte,

ftört bie polnifchen «Rationaliften wenig. 3hr ©efanbter in Sau-

nas wirb als eine Ert «Refibent auftreten; Die außenpofitifche

Orientierung ßitauens wirb sweifellos ber polnifchen gleich^

georbnet.
«JRan ift leicht geneigt, 3U unterfchäßen, was im flaoifdjen

Often gefeßiebt; bie Sartenbilber fißen uns nicht im Kopf wie

etwa bas öfterreichifche ober tfchechifche. Eber gerabe Die grage
einer mititärifeßen ©leichfchaltung ßitauens mit Bolen ift oon

europäifcher SBichtigfeit. Bolen nimmt unter feine Hut,

was bie «Ruffen als einiges Eufmarfchgebiet gegen Oeutfchlanb

benußen fonnten. Ober umgefehrt: Oas beutfeße Eufmarfchge»

biet gegen «Rußlanb, oon Dem aus ber Stoß über ßettlanb nach

bem sentralen «Rußlanb sielen tonnte, rücft unter polnifche Kon»

trolle. Damit aber erhebt fich bie grage, welche Ebmarfjungen

3wifchen Oeutfchlanb unb Bolen befteßen. Ober: Ob bie Bolen

oon fieß aus ßanbeln. Ober ob am ©nbe weitergeßenbe polnifche

©rwägungen oorliegen: ©ine fpätere beutf<h=ruffifche Ellians
(nach Stalin!!), ihrer natürlichen Brücfe sum Boraus su be=

rauben, Die baltifchen Staaten 3" einem Blocf 3u einigen unb

fieß als maßgebenbe ©roßmaeßt 3toifcßen bie Soloffe su Drängen.

Oer mißtrauifeße SBeften nimmt an, Bolen unb bas Dritte
«Reich hätten fich oerfeßworen, «Rußlanb ansugreifen. Bolen habe

oorläufig bas litauifche ©cflanb im gemeinfamen ©inoerftänbnis

neutralifiert, ben «Ruffen alfo einen Brumpf aus Der Hanb ge=

fcßlagen. Bei ber «Rätfelßaftigfeit Des polnifchen Spiels fann

man auf folcße Bermutungen fommen. Stimmt bas, bann wirb

allerlei Schlimmes folgen. Dann muß oermutet werben, bie

SOtachtßaber an ber SBeicßfel feien auch am tfcßecßoftooafifchen

©efcßäft beteiligt unb wüßten bereits, w e l cß e n Seftor Des Su»

cfjens fie aufeffen werben.
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zum Aufbau dieser Fabrik von zwei Schweizer Freunden ein
Darlehen von 80» WO Schweizer Franken erhalten, das am
31. März zurückgezahlt werden soll. Die gegenwärtigen Devisen-
gesetze, deren Notwendigkeit ich durchaus anerkenne, gestatten
diese Rückzahlung nicht. Alle meine Bemühungen, von der De-
visenzentrale die Erlaubnis der Rückzahlung zu erlangen, sind
erfolglos geblieben." Er öffnete eine Mappe, die vor ihm auf
dem Tisch lag. „Sie können sich von der Wahrheit meiner An-
gaben überzeugen, hier sind alle Bescheide."

^ ^
Fortsetzung folgt.

Kommunistenprozeß... und politische Notwendigkeiten.

Am Montagabend begann in Bern die Session der eid-
genössischen Räte. Am Montagmorgen wurde in Zürich das
Urteil über die angeklagten Kommunisten gespro-
chen: 5 Freisprüche, 4 Verurteilungen, 7—12 Monate Gefäng-
nis wegen (schlecht bewiesener) „Spanienwerbung". Die eid-
genössischen Räte hören den Bundesrat über die europäische
Situation und die ernster gewordene Lage der Schweiz, die

Notwendigkeiten, vor denen wir stehen, die Forderungen, die
alle Parteien zu begreifen haben, sprechen.

Die Fraktionen werden es leichter als gewöhnlich haben,
sich über eine Hauptfrage zu einigen: Ueber die Frage er-
höhter Wehrbereitschaft. Die Oeffentlichkeit wird
alles bejahen, was hier Positives verlangt und vorgeschlagen
wird. Nur eines wird sie nicht verstehen: Zaudern, Zögern,
bürokratisches Tempo, halbe Maßnahmen. In der unterbewußt
wirkenden Angst vor möglichen Geschehnissen wird man schlech-

ter auf Dinge wie das politisch bedingte Zürcher Urteil hören,
als dies in gewöhnlichen Zeiten der Fall wäre.

Was ist es mit dem „politischen Prozeß"? Angeklagt sind
die Leute, die als Häupter der Kommunisten gelten. Nicht die

Partei selbst. Aber es gilt der Partei, die heute nur noch

an Bedeutungslosigkeit und sonst gar nicht zunimmt. Im
Zentrum der Anklage steht ein Protokoll, das von den Ange-
klagten als gefälscht bezeichnet wird, und von dem die Vertei-
diger behaupten, es gebe keinen Beweis für seine Echtheit.

Zeugen sind zweifelhafte Burschen, ehemalige Kommunisten
und Spanienfahrer. Wenn auf Grund solcher Fakten eine

Verurteilung erfolgt, dann, so sagen wir, muß die „Psychologie
der Richter" mehr als gebührlich auf die Wagschale gedrückt

haben.
Diese „Psychologie der Richter" ist aber sozusagen die

„Psychologie der Oeffentlichkeit", nämlich je-
ner maßgebenden Oeffentlichkeit, die heute zwangsläufig die

Oberhand gewinnen muß: sie verlangt wie wild das Austreten
aller Bewegungen, die der Zusammenballung unseres nations-
len Willens entgegenwirken. Spanienfahrer? Wer hat in Spa-
nien noch etwas zu suchen, wo der letzte Mann notwendig sein

wird, unsere eigenen Grenzen zu schützen? War etwa die „spa-

nische Demokratie" unsere Demokratie?

In Zeiten der Angst handelt der Mensch nicht mehr logisch.

Und auch Völker tun es nicht mehr: in der Oeffentlichkeit

regieren nur mehr die Instinkte der Selbsterhaltung. Formale
Gerechtigkeit gilt schon fast als Verrat. „Instinkt-Gerechtigkeit"

tritt an ihre Stelle. Es verstummen alle, die an sich Protest

erbeben möchten gegen Urteile, denen der genügende logische

Grund fehlt. Fast teilnahmslos werden Verknurrungen entge-

gengenommen, die sonst Proteststürme hervorgerufen hätten.

Man schart sich zusammen wie die Herde vor
dem W olf. Und wehe dem, der nicht sofort in die geschlossene

Front einspringt I

Nach Oesterreich Litauen.

Ein litauisches Blatt schrieb jüngst, als die polnische Be-

drohung akut wurde, Litauen habe keinen andern
Freund als S ov i etrußl an d. Man kann aus dieser

Aeußerung viel schließen. Vor allem ergibt sich daraus die

Orientierung des kleinen Staates, der, zwischen Polen und Ost-

preußen eingekeilt, im Rücken das ebenfalls feindliche Bruder-
land Lettland, mit der Moskauermacht sympathisieren mußte.

Aber gerade diese Sympathien mit dem mächtigen Moskau
bildeten für die Polen den Grund, bei gegebener Gelegenheit
die Litauer an die Strippe zu nehmen und auf einen Kurs zu
verpflichten, der die Bedrohung Polens ausschließt. Man kann
lachen: Litauen eine Bedrohung Polens! Der Fall liegt doch
so. Falls die Russen überfallartig den polnischen Streifen, der
sich zwischen Weißrußland und Litauen nach der Düna hin er-
streckt, besetzen und sich mit der litauischen Armee verbinden
würden, läge tatsächlich die nördliche Flanke Polens bloß. In
jenem schmalen Streifen aber liegt Wilna, die frühere Haupt-
stadt Großlitauens. Ringsum leben lauter Weiß-Russen, in der
Stadt eine mächtige Iudenschaft, ein Restchen Litauer und der
Hauptstock Polen. Litauen hat nie auf Wilna verzichtet, be-
zeichnet es amtlich als seine Kapitale, sieht in Kaunas nur die
provisorische Hauptstadt, will keine Beziehungen zu Polen auf-
nehmen, ehe Wilna wieder in Litauerhänden sei, keinen Ge-
sandten Polens, keine Straßenübergänge, keine Eisenbahnver-
bindung mit Polen dulden. Die Grenze soll „wilder Westen"
bleiben, auf jeden Grenzübertreter soll geschossen werden.

Das heißt: So sollte es sein nach dem Willen von
Kaunas. Heute liegt der Trotz der Litauer gebrochen am Bo-
den. Ein befristetes polnisches Ultimatum, hinter
dem motorisierte Divisionen standen, er-
zwaüg innert 48 Stund en das litauische Nach-
geben. Sie werden schon am 31. März einen Gesandten in
Warschau haben, und ein Pole wird in Kaunas antreten, und
ein Vertrag wird vorgelegt werden, und eine litauische Unter-
schrift wird besiegeln, was unausweichlich erscheint: Daß Wilna
polnisch sei, und daß die Litauer auf den Traum ihres alten
Großreiches verzichten.

Die Frage steht offen, ob damit nicht eine Entwicklung ein-

geleitet sei, die das E n d e d e s u n a b h än g i g e n L it a u e n
bedeute. Die Einverleibung des Ländchens, das ja seinerzeit mit
Polen vereinigt gewesen, dessen Großfürsten polnische Könige
geworden und Polen die weißrussische und ukrainische Länder-
masse in die „Personalunion" mitgebracht, ist einer der groß-

polnischen Träume. Der Adel im polnischen Weißrußland und

in Wilna besteht ja aus Abkömmlingen polonisierter Litauer
Daß da ein Volk völlig anderer Art vergewaltigt werden müßte,

stört die polnischen Nationalisten wenig. Ihr Gesandter in Kau-

nas wird als eine Art Resident auftreten: die außenpolitische

Orientierung Litauens wird zweifellos der polnischen gleich-

geordnet.
Man ist leicht geneigt, zu unterschätzen, was im slavischen

Osten geschieht: die Kartenbilder sitzen uns nicht im Kopf wie

etwa das österreichische oder tschechische. Aber gerade die Frage
einer militärischen Gleichschaltung Litauens mit Polen ist von

europäischer Wichtigkeit. Polen nimmt unter seine Hut,

was die Russen als einziges Aufmarschgebiet gegen Deutschland

benutzen konnten. Oder umgekehrt: Das deutsche Aufmarschge-

biet gegen Rußland, von dem aus der Stoß über Lettland nach

dem zentralen Rußland zielen konnte, rückt unter polnische Kon-

trolle. Damit aber erhebt sich die Frage, welche Abmachungen

zwischen Deutschland und Polen bestehen. Oder: Ob die Polen

von sich aus handeln. Ober ob am Ende weitergehende polnische

Erwägungen vorliegen: Eine spätere deutsch-russische Allianz
(nach Stalin!!), ihrer natürlichen Brücke zum Voraus zu be-

rauben, die baltischen Staaten zu einem Block zu einigen und

sich als maßgebende Großmacht zwischen die Kolosse zu drängen.

Der mißtrauische Westen nimmt an, Polen und das Dritte
Reich hätten sich verschworen, Rußland anzugreifen. Polen habe

vorläufig das litauische Eckland im gemeinsamen Einverständnis

neutralisiert, den Russen also einen Trumpf aus der Hand ge-

schlagen. Bei der Rätselhaftigkeit des polnischen Spiels kann

man auf solche Vermutungen kommen. Stimmt das, dann wird

allerlei Schlimmes folgen. Dann muß vermutet werden, die

Machthaber an der Weichsel seien auch am tschechoslovakischen

Geschäft beteiligt und wüßten bereits, welchen Sektor des Ku-

chens sie aufessen werden.
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3iebeutfcbe2tftioninber3fcbecbeihat bereits
begonnen unb reift bie erften grüchte: Sie Segierung bietet
ber fhenleinpartei 22 % oller Seamtenpoften an, in rein beut»
fcben ©ebteten follen ausfcbließlich beutfcbe Seamte arbeiten.
Sie Sorfcßläge fommen su fpät. ®as bie Seutfrfjen beute mot»
ten, ift bie göberalifierung, bie ©rrirfrfung beutfcher Kantone
mit eigenen Staatsregierungen nacb Srfjmeiser Stufter
unb bie „emige 9teutralifierung" bes Sanbes, ebenfalls natb
Schme^er Shifter. gür bie Sfchechoflomafei bebeutet bies
Selbftaufgabe, ©tnglieberung in ben beutfchen 9Jtachtfomple£.
3Benn bie ftaatstreuen Seutfrfjen, bie So3iatiften unb Agrarier,
ficb aufsulöfen beginnen unb su ijenlein überlaufen, menn bie
„22 % Seamte" abgetoiefen unb bie „Kantonifierung" ertroßt
merben folten, bann fteben mir mitten im Konflift.

3er 'Sßiberbad bes ©efcßehens im Stäben Often, bie riefig
rafcße ©leichfchaltung Defterreicßs, bie 40 0 S ebb ft m orbe
in 2B i e n, morunter bie ber smei ©rminifter g e p unb 9t e u
ft ä b t e r S t ü r m e r, bie Semegung in Söhmen unb 9üäb=
ren unb nicbt suleßt bie .Kapitulation Sitauens riefen einer hef»
tigen 9Î e a f t i o n i n © n g I a n b, bie ficb gegen ©hamberlain
richtete. 2Jtan plant bie iStufnabme oon ßabourleuten ins Ka=
binett. 2tber man plant unb ahnt nicht, baß Säten unb
tempo oonnöten mären. —an—

Kleine Umschau
Steueftes ©reignis im Alltagsleben unferer guten Stabt:

ber Kleintiermarft ift mieber ba! Sbofing! merben eintge Sa»
men fagen, mie fann man ficb berat für folches intereffieren.
Aber gemach: im ^inblicf auf bas fchrerflirfje Srum unb Sran,
bas ein 23erbot bes Siehmarftes notmenbig machte unb ben
tiefgreifenben Spuren, bie bie llrfacbe, nämlich bie Siehfeurfje,
hinterlaffen hat, fteht man biefer Xatfacße benn boch anbers
gegenüber als in jenen feiig entfchmunbenen Seiten, ba man
in „guter ©efellfrfjaft" nicht einmal oon 23einen ersählen burfte
unb auch bas Qntereffe für einen Kleintiermarft, einen Sief)=
martt überhaupt als unfair galt. Alfo bie Sierrfjen merben mie»
ber aufgefahren, unb mährenb bie grauen auf bem ©emüfe»,
gleif<h= urtb ©iermarft herummanbeln, oon ber untern Stabt in
bie obere unb oon ber obern in bie untere mit ihren gefüllten
9Jtarftneßen fegein unb mit ihren greunbinnen michtige ®e=

fpräche führen unb bie neueften Nachrichten austaufchen, erfüllen
mieber bie Säuli auf bem 223aifenbausplaß bas Stabtbitb mit
ihrem luftigen treiben. Unb man fann miebcrum allerhanb
Ssenen erleben, mie bie fleinen Tierchen, eins nach bem ara
bern, oon einer Kifte in bie anbere transportiert merben, ohne
fichtlichen ©runb, unb einige ißerfonen eine mit grunsenben unb
frfmüffelnben ïierrfjen gefüllte Kifte anbächtig umftehen, unb
man für jeben Säutihanbel mieberholt ins benachbarte Seftau»
rant geht, um über einen halben granfen einig su merben, unb
bas ©efpräch bann noch immer auf bem Slaße fortfeßt, unb fo
fort. Aber am erften Kleintiermarfttag nach ber Aufhebung bes
9Jtarftoerbotes feierte ein nicht mehr fo fleines Schmeinchen
biefes ©reignis auf feine Art unb ilßeife: es furfjte su entforn»
men unb nach ^ersensluft auf bem Atarftplaß herum su tollen,
©ab bas aber eine #eße ab, an ber ficb männigticb beteiligte:
ber ©locfenhänbter mit einem Strict, ben er gleich bei ber fjanb
hielt, einige behexte SNänner, inbem fie bem Ausreißer ben
guß oorhielten, anbere, bie einen 2ßagen über ben 2Beg ftellen
moüten. Als bann einige 23eIofahrer mit ihren 23eIos eine ge»

fcßtoffene Kette bildeten, burch bie bas Sierrfjen feinen Ausmeg
fanb, ba mar fein Srfnrffal befiegelt. Sange noch ftanb es ge»

fenften Hauptes in ber Kifte bei feinen urnfo oiel bräoeren Ka=
meraben, unb menn ficb ihm ein 9Kenf<b nahte, bann guette es

fchulbbemußt 3u ihm hinauf, als ermarte es Schelte ober gar
noch Schlimmeres. Unb ba fpricht man noch baoon, Säuli mür»
ben nur fo in ben Sag hinein leben!

Ueberhaupt regt ber 23erner 9Jtarft noch immer su allerhanb
Neflejionen an, miemohl fo manches Sobenftänbige unb golflo»
riftifche aus ihm oerfrfnounben ift. 9torf) heute entfcfmlbigen fich
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heroorholen, menn fie ihre Srille auffeßen motten, unb noch
immer rechnen oiele mit gansen unb halben »aßen ftatt mit
„Santinen". 2fuch ber „9täppel", alfo bas nach bem 2Silbe 9ta=
poleons fo benannte ©olbftücf hätte auf bem Siehmarft feine
©eltung, menn überhaupt noch ©olb im Sublifum sirfulieren
mürbe. Sum luftigften aber gehört ficherlich ber „billige gafob".
©s gibt beren 3mar mehrere, unb im 23erlaufe ber 3abre unb
3ahrsehnte ift mancher billige 3afob oon einem 9tarf)foIger ab»
gelöft morben. Aber ftetsfort erfüllten fie ben fütarft mit ihrem
oftmals febr müßigen fjumor, unb oereinten eine Schar Su»
hörer unb Suhörerinnen. ©s gab einftmals einen billigen 3afob,
ber fein 253ort beutfeh fprach, als er feine îâtigfeit auf bem
23erner ÜNarft aufnahm, aber im Saufe ber Seiten nicht sum
minbeften banf ber 9tachbilfe bes 23ublifums ein gans beutliches
fchmei3erbeutfches Kaubermelfch fprarf): bie fjauptfache aber
mar, baß er feine Sfßare ftets an ben Ntann brachte. „2Iuf bie=
fer 233elt 3U nichts 3U fommen, bas habe ich mir oorgenommen",
pflegte ein anberer billiger 3afob beim Slnpreifen oon ^ofen»
trägem, güllfeberhaltern, SBafchflammern ufm. 3U betonen. 3er
23eruf eines billigen 3afobs ift gar nicht fo leicht, unb auch 3U
ihm gehört eine geiftige 23erufung. 3er billige 3afob muß af=
tuell fein, mill er Suhörer anlocfen unb feffeln; er muß feine
253iße auch auf 93olitif einftellen unb biefe beshalb fennen. Unb
fo fehen mir benn ben billigen 3afob an marftlofen Sagen
Seitungen unb Seitfchriften ftubieren, um fich auf bem Saufen»
ben su halten. Unb bas Stubium ber SBifee, bie er an 9Rarft=
tagen „oer3apft", benötigt nicht feiten bie 2Irbeit ber 2Boche!

Unb jefet einige Neminissensen. 3n gerabe3u flaffifcher
gorm, nämlich in einem unge3mungenen, flaren Nernbeutfch
gab ber junge Staatsarchioar ^err 3r. o. gifcher in ber ^i»
ftorifchen ©efellfchaft melche 3um heften. Sie maren smar nicht
einer entfernt liegenben ©poche entnommen, fonbern ber Seit
bes Ueberganges 23erns 3ur SBunbesftabt, alfo einem ©ntmief»
lungspunft, ber alte ;23erner sum Stusfpruch oeranlaßte: „3as
ift nicht mehr 23ern!" Samals erftanb nämlirf) bas 23unbeshaus.
„Kaum hätte man gebacht", äußerte fich ber 23ortragenbe, „baß
Sern einen fo nahrhaften Soben für ben Sureaufratismus ab»
geben mürbe! Unb bann ersählte er auch, mie bie Sunbesräte
mit Sfßohnungen in ber untern Stabt oorlieb nahmen: grep»
^érofé in ber ©erechtigfeitsgaffe unb fo fort. Sann aber fan»
ben bie Serner, man müßte unfern SJtiniftern boch auch ftan»
besgemäßere Käufer 3umeifen. Sie gingen baran, 2ßohnungen
für fie su bauen, mit einem Sbmart im Sarterre unb fo fort.
2Us aber ber Setrag hiefür gr. 300,000 3U erreichen begann, ba
mürben bie Stabtoäter bebenflich unb fanben, „es täts jeß be

afä einifch !"-
Unb meil mir gerabe an Neminissensen finb: Seitungen bes

3n» unb 2Iustanbes finb im galle 3U berichten, mas fie oor 50
refp. oor 100 3ahren ihren Sefern als 9teuigfeit aufroarteten.
Unb ba ersählt eine öftliche Seitung, oor hunbert 3ahren hätte
fie oon Samenhüten aus ©las gefponnen berichtet, bie hätten
fo fchön in ihrem garbenfpiet auf bem Raupte ber Samen ge»

prunft, baß man fich in ein Störchen aus „Saufenb unb eine
9tacht" oerfeßt glaubte. Unb mas gan3 befonbers angenehm fei,
man fönne fie mit einem SBafferftrahl oon Staub unb Nuß
reinigen, ©ine anbere Seitung mieberum berichtet/baß im 3abr
1819 ein ruffifcher Schriftfteller in Stosfau auf ©runb eines
Suches, bas er gefchrieben hatte, oerurteilt mürbe, feine eigenen
233orte su effen, meil fie Serleumbungen enthielten, ©r oersehr»
te fein Surf) unb brauchte basu brei Sage lang! Unb mieber eine
anbere Stelbung besieht fich auf ein Konsert, bas oor hunbert
Sahren in Bien gegeben mürbe unb für bas eine Subapefter
Seitung Sropaganba machte, ©s banbelte firf) um eine Sifst'fche
9Jteffe, bie aufgeführt mürbe. Ben Sreis eines Sißes ansu»
geben erachtete bie Seitung als überflüffig, ba ber, melcher bie

Koften ber f}in= unb Nürfreife Subapeft=2Bien besahlen fönne,
fich um bie fleine Susgabe bes ©ntrées ficherlich nicht fümmern
merbe! ^eute, surseit ber leeren Konsertfäle bürfte auch bort
fich iu besug auf Konsertanseigen manches geänbert haben.

Suegumenanb.

Zi6 VIL LLUN

DiedeutscheAktioninderTschecheihat bereits
begonnen und reift die ersten Früchte: Die Regierung bietet
der Henleinpartei 22 aller Beamtenposten an, in rein deut-
schen Gebieten sollen ausschließlich deutsche Beamte arbeiten.
Die Vorschläge kommen zu spät. Was die Deutschen heute wol-
len, ist die Föderalisierung, die Errichtung deutscher Kantone
mit eigenen Staatsregierungen nach Schweizer Muster
und die „ewige Neutralisierung" des Landes, ebenfalls nach
Schweizer Muster. Für die Tschechoslowakei bedeutet dies
Selbstaufgabe, 'Eingliederung in den deutschen Machtkomplex.
Wenn die staatstreuen Deutschen, die Sozialisten und Agrarier,
sich aufzulösen beginnen und zu Henlein überlaufen, wenn die
„22 Beamte" abgewiesen und die „Kantonisierung" ertrotzt
werden sollen, dann stehen wir mitten im Konflikt.

Der Widerhall des Geschehens im Nahen Osten, die riesig
rasche Gleichschaltung Oesterreichs, die 4 Oll Selbstmorde
in Wien, worunter die der zwei Exminister Fey und Neu-
städter-Stürmer, die Bewegung in Böhmen und Mäh-
ren und nicht zuletzt die.Kapitulation Litauens riefen einer hef-
tigen R e a k t i o n i n E n g l a n d, die sich gegen Chamberlain
richtete. Man plant die Aufnahme von Labourleuten ins Ka-
binett. Aber man plant und ahnt nicht, daß Taten und
Tempo vonnöten wären. —an—

Neuestes Ereignis im Alltagsleben unserer guten Stadt:
der Kleintiermarkt ist wieder da! Shoking! werden einige Da-
men sagen, wie kann man sich denn für solches interessieren.
Aber gemach: im Hinblick auf das schreckliche Drum und Dran,
das ein Verbot des Viehmarktes notwendig machte und den
tiefgreifenden Spuren, die die Ursache, nämlich die Viehseuche,
hinterlassen hat, steht man dieser Tatsache denn doch anders
gegenüber als in jenen selig entschwundenen Zeiten, da man
in „guter Gesellschaft" nicht einmal von Beinen erzählen durfte
und auch das Interesse für einen Kleintiermarkt, einen Vieh-
markt überhaupt als unfair galt. Also die Tierchen werden wie-
der aufgefahren, und während die Frauen auf dem Gemüse-,
Fleisch- und Eiermarkt herumwandeln, von der untern Stadt in
die obere und von der obern in die untere mit ihren gefüllten
Marktnetzen segeln und mit ihren Freundinnen wichtige Ge-
spräche führen und die neuesten Nachrichten austauschen, erfüllen
wieder die Säuli auf dem Waisenhausplatz das Stadtbild mit
ihrem lustigen Treiben. Und man kann wiederum allerhand
Szenen erleben, wie die kleinen Tierchen, eins nach dem an-
dern, von einer Kiste in die andere transportiert werden, ohne
sichtlichen Grund, und einige Personen eine mit grunzenden und
schnüffelnden Tierchen gefüllte Kiste andächtig umstehen, und
man für jeden Säulihandel wiederholt ins benachbarte Restau-
rant geht, um über einen halben Franken einig zu werden, und
das Gespräch dann noch immer auf dem Platze fortsetzt, und so

fort. Aber am ersten Kleintiermarkttag nach der Aufhebung des
Marktverbotes feierte ein nicht mehr so kleines Schweinchen
dieses Ereignis auf seine Art und Weise: es suchte zu entkom-
men und nach Herzenslust auf dem Marktplatz herum zu tollen.
Gab das aber eine Hetze ab, an der sich männiglich beteiligte:
der Glockenhändler mit einem Strick, den er gleich bei der Hand
hielt, einige beherzte Männer, indem sie dem Ausreißer den
Fuß vorhielten, andere, die einen Wagen über den Weg stellen
wollten. Als dann einige Velofahrer mit ihren Velos eine ge-
schlossene Kette bildeten, durch die das Tierchen keinen Ausweg
fand, da war sein Schicksal besiegelt. Lange noch stand es ge-
senkten Hauptes in der Kiste bei seinen umso viel bräveren Ka-
meraden, und wenn sich ihm ein Mensch nahte, dann guckte es

schuldbewußt zu ihm hinauf, als erwarte es Schelte oder gar
noch Schlimmeres. Und da spricht man noch davon, Säuli wür-
den nur so in den Tag hinein leben!

Ueberhaupt regt der Berner Markt noch immer zu allerhand
Reflexionen an, wiewohl so manches Bodenständige und Folklo-
ristische aus ihm verschwunden ist. Noch heute entschuldigen sich
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hervorholen, wenn sie ihre Brille aufsetzen wollen, und noch
immer rechnen viele mit ganzen und halben Batzen statt mit
„Santinen". Auch der „Näppel", also das nach dem Bilde Na-
poleons so benannte Goldstück hätte auf dem Viehmarkt seine
Geltung, wenn überhaupt noch Gold im Publikum zirkulieren
würde. Zum lustigsten aber gehört sicherlich der „billige Jakob".
Es gibt deren zwar mehrere, und im Verlaufe der Jahre und
Jahrzehnte ist mancher billige Jakob von einem Nachfolger ab-
gelöst worden. Aber stetsfort erfüllten sie den Markt mit ihrem
oftmals sehr würzigen Humor, und vereinten eine Schar Zu-
Hörer und ZuHörerinnen. Es gab einstmals einen billigen Jakob,
der kein Wort deutsch sprach, als er seine Tätigkeit auf dem
Berner Markt aufnahm, aber im Laufe der Zeiten nicht zum
mindesten dank der Nachhilfe des Publikums ein ganz deutliches
schweizerdeutsches Kauderwelsch sprach: die Hauptsache aber
war, daß er seine Ware stets an den Mann brachte. „Auf die-
ser Welt zu nichts zu kommen, das habe ich mir vorgenommen",
pflegte ein anderer billiger Jakob beim Anpreisen von Hosen-
trägern, Füllfederhaltern, Waschklammern usw. zu betonen. Der
Beruf eines billigen Jakobs ist gar nicht so leicht, und auch zu
ihm gehört eine geistige Berufung. Der billige Jakob muß ak-
tuell sein, will er Zuhörer anlocken und fesseln: er muß seine
Witze auch auf Politik einstellen und diese deshalb kennen. Und
so sehen wir denn den billigen Jakob an marktlosen Tagen
Zeitungen und Zeitschriften studieren, um sich auf dem Laufen-
den zu halten. Und das Studium der Witze, die er an Markt-
tagen „verzapft", benötigt nicht selten die Arbeit der Woche!

Und jetzt einige Reminiszenzen. In geradezu klassischer
Form, nämlich in einem ungezwungenen, klaren Berndeutsch
gab der junge Staatsarchivar Herr Dr. v. Fischer in der Hi-
storischen Gesellschaft welche zum besten. Sie waren zwar nicht
einer entfernt liegenden Epoche entnommen, sondern der Zeit
des Ueberganges Berns zur Bundesstadt, also einem Entwick-
lungspunkt, der alte Berner zum Ausspruch veranlaßte: „Das
ist nicht mehr Bern!" Damals erstand nämlich das Bundeshaus.
„Kaum hätte man gedacht", äußerte sich der Vortragende, „daß
Bern einen so nahrhaften Boden für den Bureaukratismus ab-
geben würde! Und dann erzählte er auch, wie die Bundesräte
mit Wohnungen in der untern Stadt vorlisb nahmen: Frey-
Hêrosê in der Gerechtigkeitsgasse und so fort. Dann aber fan-
den die Berner, man müßte unsern Ministern doch auch stan-
desgemäßere Häuser zuweisen. Sie gingen daran, Wohnungen
für sie zu bauen, mit einem Abwart im Parterre und so fort.
Als aber der Betrag hiefür Fr. 399,999 zu erreichen begann, da
wurden die Stadtväter bedenklich und fanden, „es täts jetz de

afä einisch!".
Und weil wir gerade an Reminiszenzen sind: Zeitungen des

In- und Auslandes sind im Falle zu berichten, was sie vor S9

resp, vor 100 Jahren ihren Lesern als Neuigkeit aufwarteten.
Und da erzählt eine östliche Zeitung, vor hundert Iahren hätte
sie von Damenhüten aus Glas gesponnen berichtet, die hätten
so schön in ihrem Farbenspiel auf dem Haupte der Damen ge-
prunkt, daß man sich in ein Märchen aus „Tausend und eine
Nacht" versetzt glaubte. Und was ganz besonders angenehm sei,

man könne sie mit einem Wasserstrahl von Staub und Ruß
reinigen. Eine andere Zeitung wiederum berichtet, daß im Jahr
1819 ein russischer Schriftsteller in Moskau auf Grund eines
Buches, das er geschrieben hatte, verurteilt wurde, seine eigenen
Worte zu essen, weil sie Verleumdungen enthielten. Er verzehr-
te sein Buch und brauchte dazu drei Tage lang! Und wieder eine
andere Meldung bezieht sich auf ein Konzert, das vor hundert
Jahren in Wien gegeben wurde und für das eine Budapester
Zeitung Propaganda machte. Es handelte sich um eine Liszt'sche
Messe, die aufgeführt wurde. Den Preis eines Sitzes anzu-
geben erachtete die Zeitung als überflüssig, da der, welcher die

Kosten der Hin- und Rückreise Budapest-Wien bezahlen könne,
sich um die kleine Ausgabe des Entrées sicherlich nicht kümmern
werde! Heute, zurzeit der leeren Konzertsäle dürfte auch dort
sich in bezug auf Konzertanzeigen manches geändert haben.

Luegumenand.


	Weltwochenschau

