
Zeitschrift: Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art und
Kunst

Band: 10 (1920)

Heft: 19

Artikel: Ein Mann namens Held

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-635694

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-635694
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


IN WORT UND BILD 225

Hanboefte laffen fid) bie Serner oerfpredjen, bafe if>rer Stabt
burcfe ben deicbsoogt auf ber dpbeggburg feinerlei Stäben
3ugefügt werben follen. ©in foldjes Serfpredren entfpricöt
rtidjt ben Serhältniffen bes Sabres 1218, ba Haifer örrieb=
rid) II. bie Serner Hanboefte ausgeftellt bat- 35er Haifer
tonnte bo.dj tticl)t oon bem Schaben fp rechen, Der feiner
Stabt non [einer Surg aus 3iigefügt werben tonnte. 2Bie
bem au,dj< fei, bie felbe Hanboefte tourbe 1274 oon Haifer
dubolf o. Habsburg in Safel beftätigt unb am Tage na,dj«
t>er tourbe oon dubolf bie Urtunbe ausgeftellt, Die ben
Sernern Serjeibung für bie eigenmä,cfetige 3erftörung. ber
deidjsburg währenb bes 3wifdjenreid)es 3ufid>ert. Hier toirb
alio bie 3erftörung urtunblicfe beftätigt unb eine ungefähre
Datierung bes dîtes oorgenommen. „SBäbrenb bes 3wt«
fcbenreidjs" tann nur beißen oor 1274. Da - gegen ©nbe
biefer Seriobe bas Untertanenoerbältnis 3wifchen Sern unb
Saoopen in ein Schuß« unb Trußoerbältnis überging, toäb=.
renb welchem bie Serner bem Her3og oon- S-aoopen in feinem
Kampfe gegen bie Habsburger Hilfe leifteten, fo fann toobl
bie 3erftörung ber dpbegg mit 2Babrfd)einIid)îeit, wie
o. dobt bies tut, 3toifcben bie Sabre 1266 unb 1268 oerlegt
toerben.

*

SondobtSdefonfiruHionêôerfucberftrecïteficfeaucfeauf baê
ältefte Sern. dus ber Hanboefte toiffen mir bie ©röfee ber
oom Stabtberr bewilligten Sauftellen für bie eiu3elnen Hau»
fer. Diefe boten 3U aiel daunt, als bafe bie erften Häufer
ibn gleirf) oon dnfang an hätten überbeden tonnen. Siel«
mehr bot ttadj. oon dobts duffaffung bas ältefte Sern bas
Silb einer börfifdben Siebeluitg, toie ja bie mittelalter«
lieben Stäbtcben befeftigte bäuerliche dnfiebelungen waren
mit bem 3um lanbmirtfcfeaftlidjen Setriebe nötigen lim«
fefemunge.

Die biesbe3üglirfeen feiftorif<b=!ritfcfeen Unterfudjungen bes
Serfaffers bes Segleittertes 3um oorliegenb-en detonftrut«
tionsoerfpefee füllen ben 3weiten Teil ber intereffanten Sro«
fdjüre, -auf bie toir noch einmal empfeblenb oerweifen. Die
gan3e drbeit ift eine Tat, für bie toir unferrn gelehrten
dtitbürger niefet warm genug banten tonnen. Sie bellt
bliblidjtartig bas Duntel, bas über ben dnfängen unferer
Stabt bis beute noch feßwebte, auf unb gibt bie dnfealts«
puntte unb bie dnregung 3U weiteren gorfdjungen. Der
Schule, bie in erfter flinie ba3U berufen ift, bie ftarfe Heimat«
liebe unb ftille Treue, bie in foldjer gorfdjerarheit fieb aus»
toirtt, für bie Sugenb unb bie 3uïunft unferer Stabt unb
unferes flanbes nußbar 3U machen, bebeutet oon dobts
neueftes SBert ein toilltommenes Hülfe mittel im Heimat«
tunbeunterridjt. dber audj bie greunbe ber floïalgefdjkbte
toerben ben Sefiß biefer Schrift 3U fdjäßen toiffen.

H. B.

s«»— i : " ; -, .» '

<£tne 6age uon ber ©rilnbung Stents.
Die Sage, wonach, bie Stabt Sern ihren dam-en- oon

einem Sären erhalten bat, ben Her3og Serdjiolb V. oon
3äbring-en nach; bem Sau ber Stabt als erftes Tier gejagt
habe, ift allgemein betannt, eb-enfo ber llmftanb, bafe bie

Sage ihre ©ntftebuug bem berrtifcfjien SJappentier o-erbantt
unb nicht etwa umgeîebrt. 2Beniger betannt bürfte bie nach«

ftebenbe Sage fein. Sur erjäblen fie nach: einem Sericbt im
„Der fdjweijerifche Seobadjter" oon 1809.

Traurig unb einfam irrte dtedjtilbis in ilecbtlanbs S3äl=
bern, ihr fechsjübriges Tödjtercßen halb auf bem dritte
tragenb, halb -auf befferem Sfabe an ber Hanb leitenb. Sbr
Sbtann hatte feinen Tob gefunbeit beim Tobe bes Sohnes
bes eblen Sercb-tolbs oon 3äbringen. Sie glaubte, Den

trauernben Sater auf feiner Surg dpbed unb hoffte, bei
ihm Schuh unb Srot 3U finben. dicht toiffenb, ob fie nodj
fern ober fchion nahe fei, tofete fie mit ihrem itinbe, ihm
bie dlübigieit oergeffen 3U machen. Sie fpradjen eben oon

©ottes to-eifer Sorfehung, als ein grober Sär aus bem
Didicöt beroorbrang unb gerabe auf fie 3ufam. „(Sott er»
halte uns!" rief bie iÜtutter; bas itinb umtlammerte fie.
Das toilbe Tier fab beibe an unb trabte to-eiter; Denn es ift
eine alte Sage, bafj Sären teine dtenfehen anfallen, ober
fie feien oon ihnen beleibtgt toorben. Das toujjte 3ded)tilbis
uit'b hoffte, dber ïaum roar biefer Sdj-reden oorbei, fo tarn
ein 2BoIf ben glekhen 2Beg; Sd-echtilbis Hummer toar größer,
Denn fie ïahnte bas reijjenbe Tier; ber bes Hinbes roar
Heiner, benn es toar eben einer ©efabr entronnen. Seiber
©efdjrei füllte bes Sären Obren, ber fi-dj unttoaiibfe unb
im dugenblid über ben SSolf herfiel, ber im Segriff toar,
bas SBeib 3U jerreißen. Dange unb heftig toar Der dampf.
Das ©ebrüll 30g Säger herbei; eben wollte einer feinen
Sfeil auf ben Sären losbrücten, als dteldjtilbis rief:
„Schonet unferes detters!"

Seb-äcbtig näherten fieb bie Säger, ber dampf hörte auf;
tot lag ber SSolf, fchtoer blutenb lehrte ber Sär feinen Steg
3tirüd, roanbte oft feinen Hopf unb febten tùïedjtitbis 3U
roiuîen, mit3uîpmmen. Das tat fie; ber Säger folgte, bas
Hinb tragenb. dicht weit, fanben fie eine Höhle. 3wei
Heine Särdjen murmelten ber Sdutter SBilllommen. Die»
felbe ledte Beibe mit fterbenbem duge, fab noch: dtedjtilbis
an unb ftarb. ,,3hr guten Heiligen," [prathi ber Säger, „bas
muh ber gute Herjog toiffen, roartet ba!" Salb ïam er toieber
mit einem Horb, nahm forgfältig bie bei-bea Sungen unb liefe
alle in bas nahegelegene dpbed |ommen. Da wartete ber
Het3og fdjon auf dlecfetilbis; er labte fie unb liefe fi<h ihre
©ef^iebte er3äblen. Sont alten Säger geleitet, ging er bann
hinaus, bie Stätte 3U befeben; ba fanb er bie S-ärin in
ihrem Slute. dicht ferne riefelte eine Quelle; ihm war als
höre er bie Tränen ber SBitwen unb SSaifen ber oon ben
nahen daubgrafen ©rmorbeten, unb auch fein Saterher3
blutete.

„Da," rief -er, „will idj> eine Stabt bauen 3ur 3uflucht
aller Sebrängten; Särn foil fie beißen, ein fdjwarjer Sär
foil ihr SBappen fein!" „Du," fitfe: 3ur Särin weitbenb,
„bu follft michi lehren, ©efefee machen; bu ftarbft, weil bu
beine Sung-eu unb SBebrlofe mit betnem Heben nerteibigteft.
Schi will Dein ©rbe fein!"

Die Stabt würbe erbaut, bie Höhle erweitert 3um ©e=
wölbe bes Schahes; .bas datbaus würbe baräuf gebaut,
wo manch, ©efefe ber dîenfdjenliebe -erbacht, in Hraft er»
wudjs unb ben ©inwobnern ber jungen Stabt heilig würbe.

Serchtolb liefe einen tiefen ©raben machen für bie Sären
unb dlechtilbis ftiftet-e Srot für biefelben. dach ber ein«

fältigen Sitte ber Soweit würben Honigïuchien gebaden,
Die mit bem Silbe Der Särin unb ihrer Sungen gegiert
waren, -3um freunblicfeen ©briftgefdjenle für bie Hinber.

F. V.

_ —
©itt 9Kann Stamens $elb.

dm 1. Sdai fprach in dtündjen ein gübrer b-er Unab«
bängigen, damens Helb, 3um feiernben drbeiteroolîe SBorte
ungewohnten HIanges. „2Bir wollen nicht mehr auf bie
Sarriïaben. 2Bir wollen nicht mehr bie, bie geftern Die

Herren waren, 3U SHaoen machen. Das ©lenb, in bem wir
firtb, wirb nicht gemiabert, wenn ber Herr 3um Hnecht unb
ber Hnecht 3um Herrn wirb. 3Bir glauben nicht, bafe Hlaffen«
îampf ber Sinn bes Bebens ift. 2Bir wollen nicht warten
auf bie Hiebe ber anoern, fonbern wir wollen ihnen in Hiebe
entgegenlornm-en."

Der Sprecher ift unabhängiger Sogialift, oon jener
Sartei alfo, bie ben So3iaIismus aus b-ern Dogma Des

materialiftifchen dtarrismus befreien, neue Sßege fu^en will,
oon ben Hommuniften fich mehr ober weniger fcharf fdjeibet
aus innerm SBiberftreben gegen ben Terror, oon Den deefets«
fogialiften aber burch Serwerfen ber opportuniftifchen Taftiî.
Son Iinïs unb rechts wirb biefer Sartet Halbheit oorgewor«
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Handveste lassen sich die Berner versprechen, daß ihrer Stadt
durch den Reichsvogt auf der Nydeggburg keinerlei Schäden
zugefügt werden sollen. Ein solches Versprechen entspricht
nicht den Verhältnissen des Jahres 1218, da Kaiser Fried-
rich II. die Berner Handveste ausgestellt hat. Der Kaiser
konnte doch nicht von dem Schaden sprechen, der seiner
Stadt von seiner Burg aus zugefügt werden konnte. Wie
dem auch sei, die selbe Handveste wurde 1274 von Kaiser
Rudolf v. Habsburg in Basel bestätigt und am Tage nach-
her wurde von Rudolf die Urkunde ausgestellt, oie den
Bernern Verzeihung für die eigenmächtige Zerstörung der
Reichsburg während des Zwischenreiches zusichert. Hier wird
also die Zerstörung urkundlich bestätigt und eine ungefähre
Datierung des Aktes vorgenommen. „Während des Zwi-
schenreichs" kann nur heißen vor 1274. Da gegen Ende
dieser Periode das Untertanenverhältnis zwischen Bern und
Savopen in ein Schutz- und Trutzverhältnis überging, wäh-
rend welchem die Berner dem Herzog von Savoyen in seinem
Kampfe gegen die Habsburger Hilfe leisteten, so kann wohl
die Zerstörung der Nydegg mit Wahrscheinlichkeit, wie
v. Rodt dies tut, zwischen die Jahre 1266 und 1268 verlegt
werden.

Von RodtsRekonstruktionsversuch erstreckte sich auch auf das
älteste Bern. Aus der Handveste wissen wir die Größe der
vom Stadtherr bewilligten Baustellen für die einzelnen Häu-
ser. Diese boten zu viel Raum, als daß die ersten Häuser
ihn gleich von Anfang an hätten überdecken können. Viel-
mehr bot nach von Rodts Auffassung das älteste Bern das
Bild einer dörfischen Siedelung, wie ja die mittelalter-
lichen Städtchen befestigte bäuerliche Ansiedelungen waren
mit dem zum landwirtschaftlichen Betriebe nötigen Um-
schwunge.

Die diesbezüglichen historisch-kritschen Untersuchungen des
Verfassers des Begleittextes zum vorliegenden Rekonstruk-
tionsversuche füllen den zweiten Teil der interessanten Bro-
schüre, auf die wir noch einmal empfehlend verweisen. Die
ganze Arbeit ist eine Tat, für die wir unserm gelehrten
Mitbürger nicht warm genug danken können. Sie hellt
blitzlichtartig das Dunkel, das über den Anfängen unserer
Stadt bis heute noch schwebte, auf und gibt die Anhalts-
punkte und die Anregung zu weiteren Forschungen. Der
Schule, die in erster Linie dazu berufen ist, die starke Heimat-
liebe und stille Treue, die in solcher Forscherarbeit sich aus-
wirkt, für die Jugend und die Zukunft unserer Stadt und
unseres Landes nutzbar zu machen, bedeutet von Rodts
neuestes Werk ein willkommenes Hülfsmittel im Heimat-
kundeunterricht. Aber auch die Freunde der Lokalgeschichte
werden den Besitz dieser Schrift zu schätzen wissen.

tt. k.

s««" 7.',T ^ Q, 7 .»»» ^

' >"77 »»»

Eine Sage von der Gründung Berns.
Die Sage, wonach die Stadt Bern ihren Namen von

einem Bären erhalten hat, den Herzog Berchtold V. von
Zähringen nach dem Bau der Stadt als erstes Tier gejagt
habe, ist allgemein bekannt, ebenso der Umstand, daß die

Sage ihre Entstehung dem bernischen Wappentier verdankt
und nicht etwa umgekehrt. Weniger bekannt dürfte die nach-
stehende Sage sein. Wir erzählen sie nach einem Bericht im
„Der schweizerische Beobachter" von 1869.

Traurig und einsam irrte Mechtildis in Uechtlands Wäl-
dern, ihr sechsjähriges Töchterchen bald auf dem Arme
tragend, bald auf besserem Pfade an der Hand leitend. Ihr
Mann hatte seinen Tod gefunden beim Tode des Sohnes
des edlen Berchtolds von Zähringen. Sie glaubte, den
trauernden Vater auf seiner Burg Nydeck und hoffte, bei
ihm Schutz und Brot zu finden. Nicht wissend, ob sie noch

fern oder schon nahe sei, kosete sie mit ihrem Kinde, ihm
die Müdigkeit vergessen zu machen. Sie sprachen eben von

Gottes weiser Vorsehung, als ein großer Bär aus dem
Dickicht hervordrang und gerade auf sie zukam. „Gott er-
halte uns!" rief die Mutter,- das Kind umklammerte sie.
Das wilde Tier sah beide an und trabte weiter,- denn es ist
eine alte Sage, daß Bären keine Menschen anfallen, oder
sie seien von ihnen beleidigt worden. Das wußte Mechtildis
und hoffte. Aber kaum war dieser Schrecken vorbei, so kam
ein Wolf den gleichen Weg; Mechtildis Kummer war größer,
denn sie kannte das reißende Tier; der des Kindes war
kleiner, denn es war eben einer Gefahr entronnen. Beider
Geschrei füllte des Bären Ohren, der sich umwandte und
im Augenblick über den Wolf herfiel, der im Begriff war,
das Weib zu zerreißen. Lange und heftig war der Kampf.
Das Gebrüll zog Jäger herbei; eben wollte einer seinen
Pfeil auf den Bären losdrücken, als Melchtildis rief:
„Schonet unseres Retters!"

Bedächtig näherten sich die Jäger, der Kampf hörte auf;
tot lag der Wolf, schwer blutend kehrte der Bär seinen Weg
zurück, wandte oft seinen Kopf und schien Mechtildis zu
winken, mitzukommen. Das tat sie; der Jäger folgte, das
Kind tragend. Nicht weit, fanden sie eine Höhle. Zwei
kleine Bärchen murmelten der Mutter Willkommen. Die-
selbe leckte beide mit sterbendem Auge, sah noch Mechtildis
an und starb. „Ihr guten Heiligen," sprach der Jäger, „das
muß der gute Herzog wissen, wartet da!" Bald kam er wieder
mit einem Korb, nahm sorgfältig die beiden Jungen und ließ
alle in das nahegelegene Nydeck kommen. Da wartete der
Herzog schon auf Mechtildis; er labte sie und ließ sich ihre
Geschichte erzählen. Vom alten Jäger geleitet, ging er dann
hinaus, die Stätte zu besehen; da fand er die Bärin in
ihrem Blute. Nicht ferne rieselte eine Quelle: ihm war als
höre er die Tränen der Witwen und Waisen der von den
nahen Raubgrafen Ermordeten, und auch sein Vaterherz
blutete.

„Da," rief er, „will ich eine Stadt bauen zur Zuflucht
aller Bedrängten; Bärn soll sie heißen, ein schwarzer Bär
soll ihr Wappen sein!" „Du," sich zur Bärin weichend,
„du sollst mich lehren. Gesetze machen; du starbst, weil du
deine Jungen und Wehrlose mit deinem Leben verteidigtest.
Ich will dein Erbe sein!"

Die Stadt wurde erbaut, die Höhle erweitert zum Ge-
wölbe des Schatzes; ,das Rathaus wurde darauf gebaut,
wo manch Gesetz der Menschenliebe erdacht, in Kraft er-
wuchs und den Einwohnern der jungen Stadt heilig wurde.

Berchtold ließ einen tiefen Graben machen für die Bären
und Mechtildis stiftete Brot für dieselben. Nach der ein-
fältigen Sitte der Vorzeit wurden Honigkuchen gebacken,
die mit dem Bilde der Bärin und ihrer Jungen geziert
waren, zum freundlichen Christgeschenke für die Kinder.

Q V.
»»» > —_ —»»»

Ein Mann Namens Held.
Am 1. Mai sprach in München ein Führer der Unab-

hängigen, Namens Held, zum feiernden Arbeitervolke Worte
ungewohnten Klanges. „Wir wollen nicht mehr auf die
Barrikaden. Wir wollen nicht mehr die, die gestern die
Herren waren, zu Sklaven machen. Das Elend, in dem wir
sind, wird nicht gemindert, wenn der Herr zum Knecht und
der Knecht zum Herrn wird. Wir glauben nicht, daß Klassen-
kämpf der Sinn des Lebens ist. Wir wollen nicht warten
auf die Liebe der andern, sondern wir wollen ihnen in Liebe
entgegenkommen."

Der Sprecher ist unabhängiger Sozialist, von jener
Partei also, die den Sozialismus aus dem Dogma des

materialistischen Marxismus befreien, neue Wege suchen will,
von den Kommunisten sich mehr oder weniger scharf scheidet

aus innerm Widerstreben gegen den Terror, von den Rechts-
sozialisten aber durch Verwerfen der opportunistischen Taktik.
Von links und rechts wird dieser Partei Halbheit vorgewor-
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fett. Die Rechte mihtraut, roeil unabhängige gübrer ein
oerdädjtiges Spiel mit ber Repolution 3U treiben fdjeinen
unb bas Schlagwort non ber Difiatur bes ^Proletariates
nicht unbedingt oerroerfen. Die fpartafiftifebe Binte aber
fhimpft bie Unentfdjiebenen ©Setterfabnen, roirft ihnen noch
gröfeern Serrat oor als ben dRebrbettlern und roirbt leiben»
fdjaftlicb um Anhänger für ein unbedingtes- Programm.

©ber gerade bie ©orroürfe oon rechts unb lints be=

toeifen, bah bei ben Unabhängigen ein ©oben ift, auf dem
neue ©ebanfen reifen tonnen, bah hier [ich; diejenigen jam»
mein tonnen, roeldje bie ©usficbtslofi'gfeit ber ©eroalt oon
lints, aber auch bie Unhaltbarteit ber gegenwärtigen 3u»
ftänbe empfinden unb einleben. ©Senn fich aber erjt einmal
beide ©infidjten oereinigen, bann findet ber rettende (Seift
SDÎittel unb ©Sege gur Reugeftaltung, bie fein bureautratifebes
Setretärgehirn aus der tattfeften ©eroertfebaftssert ahnen
tonnte.

Die toahren ©eijtigen Deutfchlanbs fühlen [ich alle mehr
ob-er weniger oertoanbt mit jenem' neuen, oertieften So3ia»
Iismus, ber toeoer mit ©olfdjeroismus, noch mit Scheibe»
manns Konjunüurgefinnung etroas gemein hat- Sie fühlen:
So3iaIismus ift Kultur unb nicht ©enuh, Silfe unb nicht
©eroalttat, (Seift unb nicht dRaterie. Der Sinn des ©Sortes
änbert fidj. Reues Beben 3ieht ein in tote gorm.

©ielleidjt ift auch heute noch eine ©rfdjeinung roie ber
Rebner £>elb alleinftebenb unb neu. ©ielleiidjt gar hörten
bie dRaffen feine ©3orte mit jehr geringer ©egeijterung an.
©ielleidjt jpotten auch Ijartgefottene dîealiften über feinen
SBeichmut. Drohbem ift fein ©3ort gut. Der beffer per»
ftanbene ©isner fpridjt aus ihm, bie Ablehnung der diäte»
seit, bes ©eifelmorbes unb des roeifjen Sdjredens. Unb weil
foldj neuer (Seift daraus fpridjt, wollen mir darauf achten.
Das Reue ift plöblid)' in ungeahnten gormen da.

©s ift alles .in ©Sanblung begriffen. 3n Italien taucht
ein neuer Raute auf: „Schmale ©olfcberoiften". dRan oer»
fteht darunter die ©oltspartei der Katboliïen, die grohe
rabiïale Reformen befürwortet, worunter bie gorberung
nach greiheit des Unterrichts eine erftaunlidje geiftige ©Sand»
lung bedeutet, anbiere ©rogrammpunlte aber deutlich' 3eigen,
mie eine ©nnäberung des reoolutionären ©eiftes an den
im Siolfe tief rourselnben religiöfen (Seift und feine gorde»
rung nadj ©eredjtigïeit fidji oorbereitet. 2tudji der diebner
£elb in dJcündjen fönnte oon den ©eften unter ben Kleri»
talen beffer oerftanben werben, als affeïtbelabene Ktrdiert»
haffer 3ugeben möchten.

©ber es gibt auch Uebergänge bei ben ©etennern ber
©eroalt. 3n Deutfdjlanb befteljt heute eine Iommuniftifd)e
©ruppe oon „Rationalbolfdjerotften", die auf ©rund ber
©eroalt» unb Radjetnftinïte beutfdjes ©ublitum für ihre
Sache 3U geroinnen hofft. Sie predigt bie beutfd)»rufj"ifd>e
©Ilian3 und ben Krieg am düje'fn „gegen den ©ntentetapi»
talismus". ©Sie nah« liegt für oerarmte Sand» unb 3m
buftriejunfer das ©ünbnis mit biefer neuen Sorte oon Kom»
muniften! ©Sie perlodenb, unter der ©arole „Benins!" das
cerlorne Spiel Bubenborffs wieder 3U beginnen! ©Senn der
©Surf gelänge, es roürbe aisbann nicht fchroer fallen, dem
Dogma nachträglich feinen eigenen 3nhalt 3u geben und
dafür 3U forgen, bah ber leere fommuniftifche ©alg einen
fetten Sefihhammel, bie neue unb erneuerte jjerrenflaffe
Heiden roürbe. ©ber webe uns oor folchem So3iaIismus.
©r heifet Reoolution im fdjledjteften Sinn, im Sinn gejft»
lofer ©eroalt unb bringt nichts als gortfehung der eifernen
3-eit bis sum äuherften ©lend.

Der neue So3taIismus muh fidj gegen folche ©rfdjei»
nungen noch entfehiebener wenden als gegen die ©rfchei»

nungen des Kapitalismus; denn fie find die neuen Köpfe
der Spbra, roeldje oeroielfadjt für den einen abgefdjlagenen
nachroachfen. ©r muh oon dîuhland ©brüftung, ©ntlaffung
der roten ©arben, ©ntmilitarifierung, Serftellung der inbi»
oibuellen greiheit, ©er3icht auf geroaltfame Reoolutionie»

rung perlangen, genau fo, roie er fich gegen ©erfailles
©eroalttaten in grantfurt und ©reslau ober ©ntente=3nter»
pention in ©uhlanb roenbet. Seine Kampfmittel find
ddlaffenbemonftration gegen jede ©eroalt, aber nur Demon»
ftration 3Uin 3roecE moralifcher 2Berbung für die 3been des
©eiftes und der ©erftändigung.

©ielleicht, roenn der ruffifche ©olfeheroismus nicht bie
3eit findet, um in fich felber jene Kräfte 3um Durchbruch
3U bringen, roelche allein den dteuaufbau ermöglichen, fchei»
tert er noch in Iehter Stunde an feinen innern dBiderfprüchen.
Benin roar es, ber oor 3eiten gegen Drohiis Kampfroillen
die Annahme bes ©refterfriedens bur.chfehte; er entfehieö
im lebten Serbft ayf bem Sooietïongreh die ©eratungen
unb erroirtte den ©eqicht auf roeitere militärifche Offen»
fioen. Seine ©emühungen, mit dem dtuslanb 3um grieden.
3U gelangen, find endlos. Der DelegrapI) taufchte in ber
lebten äBoche ÜWelbung um ddîelbung mit den Serren in
San dîemo. ©in geringes ©rgebnts fchaute heraus, aber
immerhin ein ©rgebnis: Unter ©eobgehtung ber gehörigen
©orjidhtsmahnabmen roollen die alliierten Regierungen die
©egiehungen mit Benins Regierung aufnehmen.

Biber dies ©rgebnis roirb Benin nichts nüben; roenn er
nicht alles tut, um im Snnern Ruhlanbs mit allen Schichten
des ©oltes 3ur ©erftändigung 3U gelangen und alle 3ur
Riitarbeit und 3um Reuaufbau 3U geroinnen. Dorthin, fo
glaubten roir, roerbe die innere Umroanblung des Solfche»
roismüs 3ielen. Diefen oon Derror befreiten neuen ruffifchen
(Seift oermeinten roir im ©er3icht auf alle Offenfioen 3U
fehen. 2Bar diefer ©Iaübe eine Däuf^hung, die Rbrüftung
der roten, terroriftifdjen ©eroalt erft noch in ben dlnfangs»
ftabien? Der amerifanifche Senat lieh durch eine Kommiffion
©eroeismaterial über die 3uftänbe in Ruhlanb fammeln; es
lautet oerntehtenb. 3n den „Dimes" oeröffentlieht eine
ruffifche Studientommiffion neuerdings allerfchlimmfte ©in»
brücEe. SBenn es roahr ift, roas die amerüanifchen unb aus»
lanbruffifichen ,3eugen fagen, bann roirb Benins Stur3 fo
ficher folgen ttie die Rächt dem Dage; denn 3eit genug
3ur SBandlung ber dRethoben befahen die Sontetmänner...
unb biefe 3eit geht 3U ©nbe.

Biber es mag fein, bah Ungeroohntes das Urteil ber
3eugen trübte. 3nbem gehen oiele dlusfagen roeit 3urüd.
gerner erheben ffh Stimmen, bie günftig urteilen. Schlieft
lieh ift auch' nod> bie ©ntentepropaganba am 2Berïe; ihre
BIrt, 3U arbeiten, ift belannt. Der 3mperialismus bes
SBeftens ift nicht tot. Die ©eneräle haben insgeheim, ent»
gegen ber oerföhnlinbern ©olitit, gearbeitet und arbeiten
raftlos und mit grohen ddtitteln.

So ift bie neue polnifidje Offenfioe gegen
Kiero suftanbe gelommen, roeldje gemeinfam mit dem
utrainifchen ©runbbefihertum arbeitet und rafd) Stadt um
Stadt am mittlem Dnjepr in ihre $änbe bringt. Die
roten ©arben find im dBeidjen. Ob Benin biefen neuen
Stoh aushält, das hängt oon den gortfichritten ab, roeldje
die innere ©erftändigung gemalt hat- Sie ift unendlich
oiel roitdjiiget als ber griebensfdjluh mit 3apan, roelches
Benin förmlich' mit Krieg übersieht, unb dem der ©orfdjlag
gemacht rourde, im äuherften Often einen ©ufferftaat su
fhaffen. Solh-e ©orfchläge find roihtig. gortfehung ift 311

begrühen, immer in berfelben Richtung, roelhe der unbelannte
©iann Ramens .d»elb roies am 1. ©iai 1920.
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Spruch-

ÏBilIft bu getroft butdjs Beben gehn,
©lid über dich!

ÎGilIft bu nicht fremd im Beben ftefjn,
©lid um bidj

BBillft du bid) felbft in beinern ©Serie fehn,
©lief in bidj! ©abater.-'
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fen. Die Rechte mißtrailt, weil unabhängige Führer ein
verdächtiges Spiel mit der Revolution zu treiben scheinen
und das Schlagwort von der Diktatur des Proletariates
nicht unbedingt verwerfen. Die spartakistische Linke aber
schimpft die Unentschiedenen Wetterfahnen, wirft ihnen noch
größern Verrat vor als den Mehrheitlern und wirbt leiden-
schaftlich um Anhänger für ein unbedingtes Programm.

Aber gerade die Vorwürfe von rechts und links be-
weisen, daß bei den Unabhängigen ein Boden ist, auf dem
neue Gedanken reifen können, daß hier sich diejenigen sam-
mein können, welche die Aussichtslosigkeit der Gewalt von
links, aber auch die UnHaltbarkeit der gegenwärtigen Zu-
stände empfinden und einsehen. Wenn sich aber erst einmal
beide Einsichten vereinigen, dann findet der rettende Geist
Mittel und Wege zur Neugestaltung, die kein bureaukratisches
Sekretärgehirn aus der taktfesten Eewerkschaftszeit ahnen
konnte.

Die wahren Geistigen Deutschlands fühlen sich alle mehr
oder weniger verwandt mit jenem neuen, vertieften Sozia-
lismus, der weoer mit Bolschewismus, noch mit Scheide-
manns Konjunkturgesinnung etwas gemein hat. Sie fühlen:
Sozialismus ist Kultur und nicht Genuß, Hilfe und nicht
Gewalttat, Geist und nicht Materie. Der Sinn des Wortes
ändert sich. Neues Leben zieht ein in tote Form.

Vielleicht ist auch heute noch eine Erscheinung wie der
Redner Held alleinstehend und neu. Vielleicht gar hörten
die Massen seine Worte mit sehr geringer Begeisterung an.
Vielleicht spotten auch hartgesottene Realisten über seinen
Weichmut. Trotzdem ist sein Wort gut. Der besser ver-
standene Eisner spricht aus ihm, die Ablehnung der Räte-
zeit, des Geiselmordes und des weißen Schreckens. Und weil
solch neuer Geist daraus spricht, wollen wir darauf achten.
Das Neue ist plötzlich in ungeahnten Formen da.

Es ist alles in Wandlung begriffen. In Italien taucht
ein neuer Name auf: „Schwarze Bolschewisten". Man ver-
steht darunter die Volkspartei der Katholiken, die große
radikale Reformen befürwortet, worunter die Forderung
nach Freiheit des Unterrichts eine erstaunliche geistige Wand-
lung bedeutet, andere Programmpunlte aber deutlich zeigen,
wie eine Annäherung des revolutionären Geistes an den
im Volke tief wurzelnden religiösen Geist und seine Förde-
rung nach Gerechtigkeit sich vorbereitet. Auch der Redner
Held in München könnte von den Besten unter den Kleri-
kalen besser verstanden werden, als affektbeladene Kirchen-
Hasser zugeben möchten.

Aber es gibt auch Uebergänge bei den Bekennern der
Gewalt. In Deutschland besteht heute eine kommunistische
Gruppe von „Nationalbolschewisten", die aus Grund der
Gewalt- und Racheinstinkte deutsches Publikum für ihre
Sache zu gewinnen hofft. Sie predigt die deutsch-russische
Allianz und den Krieg am Rhein „gegen den Ententekapi-
talismus". Wie nahe liegt für verarmte Land- und In-
dustriejunker das Bündnis mit dieser neuen Sorte von Kom-
munisten! Wie verlockend, unter der Parole „Lenins!" das
Verlorne Spiel Ludendorffs wieder zu beginnen! Wenn der
Wurf gelänge, es würde alsdann nicht schwer fallen, dem
Dogma nachträglich seinen eigenen Inhalt zu geben und
dafür zu sorgen, daß der leere kommunistische Balg einen
fetten Besitzhammel, die neue und erneuerte Herrenklasse
kleiden würde. Aber wehe uns vor solchem Sozialismus.
Er heißt Revolution im schlechtesten Sinn, im Sinn geist-
loser Gewalt und bringt nichts als Fortsetzung der eisernen
Zeit bis zum äußersten Elend.

Der neue Sozialismus muß sich gegen solche Erschei-

nungen noch entschiedener wenden als gegen die Erschei-
nungen des Kapitalismus; denn sie sind die neuen Köpfe
der Hydra, welche vervielfacht für den einen abgeschlagenen
nachwachsen. Er muß von Rußland Abrüstung, Entlassung
der roten Garden, EntMilitarisierung, Herstellung der indi-
viduellen Freiheit, Verzicht auf gewaltsame Revolutionie-

rung verlangen, genau so. wie er sich gegen Versailles
Gewalttaten in Frankfurt und Breslau oder Entente-Inter-
vention in Rußland wendet. Seine Kampfmittel sind
Massendemonstration gegen jede Gewalt, aber nur Demon-
stration zuzn Zweck moralischer Werbung für die Ideen des
Geistes und der Verständigung.

Vielleicht, wenn der russische Bolschewismus nicht die
Zeit findet, um in sich selber jene Kräfte zum Durchbruch
zu bringen, welche allein den Neuaufbau ermöglichen, schei-
tert er noch in letzter Stunde an seinen innern Widersprüchen.
Lenin war es, der vor Zeiten gegen Trotzkis Kampswillen
die Annahme des Bresterfriedens durchsetzte; er entschied
im letzten Herbst auf dem Sovietkongreß die Beratungen
und erwirkte den Verzicht auf weitere militärische Offen-
siven. Seine Bemühungen, mit dem Ausland zum Frieden
zu gelangen, sind endlos. Der Telegraph tauschte in der
letzten Woche Meldung um Meldung mit den Herren in
San Remo. Ein geringes Ergebnis schaute heraus, aber
immerhin ein Ergebnis: Unter Beobachtung der gehörigen
Vorsichtsmaßnahmen wollen die alliierten Regierungen die
Beziehungen mit Lenins Regierung aufnehmen.

Aber dies Ergebnis wird Lenin nichts nützen; wenn er
nicht alles tut, um im Innern Rußlands mit allen Schichten
des Volkes zur Verständigung zu gelangen: und alle zur
Mitarbeit und zum Neuaufbau zu gewinnen. Dorthin, so

glaubten wir, werde die innere Umwandlung des Bolsche-
wismus zielen. Diesen von Terror befreiten neuen russischen
Geist vermeinten wir im Verzicht auf alle Offensiven zu
sehen. War dieser Glaube eine Täuschung, die Abrüstung
der roten, terroristischen Gewalt erst noch in den Anfangs-
stadien? Der amerikanische Senat ließ durch eine Kommission
Beweismaterial über die Zustände in Rußland sammeln; es
lautet vernichtend. In den „Times" veröffentlicht eine
russische Studienkommission neuerdings allerschlimmste Ein-
drücke. Wenn es wahr ist, was die amerikanischen und aus-
landrussischen .Zeugen sagen, dann wird Lenins Sturz so

sicher folgen wie die Nacht dem Tage; denn Zeit genug
zur Wandlung der Methoden besaßen die Sovietmänner...
und diese Zeit geht zu Ende.

Aber es mag sein, daß Ungewohntes das Urteil der
Zeugen trübte. Zudem gehen viele Aussagen weit zurück.
Ferner erheben sich Stimmen, die günstig urteilen. Schließ-
lich ist auch noch die Ententepropaganda am Werke; ihre
Art, zu arbeiten, ist bekannt. Der Imperialismus des
Westens ist nicht tot. Die Generäle haben insgeheim, ent-
gegen der versöhnlichern Politik, gearbeitet und arbeiten
rastlos und mit großen Mitteln.

So ist die neue polnische Offensive gegen
Kiew zustande gekommen, welche gemeinsam mit dem
ukrainischen Grundbesitzertum arbeitet und rasch Stadt um
Stadt am mittlern Dnjepr in ihre Hände bringt. Die
roten Garden sind im Weichen. Ob Lenin diesen neuen
Stoß aushält, das hängt von den Fortschritten ab, welche
die innere Verständigung gemacht hat. Sie ist unendlich
viel wichtiger als der Friedensschluß mit Japan, welches
Lenin förmlich mit Krieg überzieht, und dem der Vorschlag
gemacht wurde, im äußersten Osten einen Pufferstaat zu
schaffen. Solche Vorschläge sind wichtig. Fortsetzung ist zu
begrüßen, immer in derselben Richtung, welche der unbekannte
Mann Namens Held wies am 1. Mai 1920.

-kk-
»»» — ' »»»

Spruch.

Willst du getrost durchs Leben gehn,
Blick über dich!

Willst du nicht fremd im Leben stehn,
Blick um dich!

Willst du dich selbst in deinem Werte sehn,
Blick in dich! Lavater.
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