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Einigungsbestrebungen im
deutsdien Protestantismus

Versuche zur Schaffung einer Verwaltungseinheit
In der kirchenpolitischen Lage des deutschen Protestantism us sind gegenwartig Bestre- 

bungen im Gange, die selbst von denjenigen getragen werden, denen die Schuld an dem 
gegenwartigen Zustande zuzumessen ist, einen V e r f a s s u n g s a u s s c h u s s  der 
Reichskirche in den nachsten Tagen in B e r l i n  zusammentreten zu lassen, der den Ver- 
such unternehmen soil, w e n i g s t e n s  e i n e  V e r w a l t u n g s e i n h e i t  zwischeri 
den einzelnen Landeskirchen herzustellen. „Bie bestehenden Freiheiten der einzelnen 
Bekenntnisse unangetastet" bleiben. So hat man auch nicht gezogert, an Pastor B o tl e I- 
s c h w i n g h, den ersten Reiohsbischof, heranzutreten und ihm nahegelegt, das Eini- 
gungswerk einzuleiten. Man verspricht sich von den Verhandlungen eine Bereinigung des 
immer unertraglieher werdenden gegenwartigen Zustandes. Allerdings gibt es einfluss- 
reiche evangelische Kreise, die von einer solchen Verstandigungsaktion nichts wissen wol- 
len, da sie recht dunklc Absichten hinter einer solchen Akeion vermuten. Das seiner- 
zeit angekiindigte Konzil von E r l a n g e n  wird n i c h t  stattfinden, nicht zuletzt aus 
dem Grunde, weil die bekenntnistreuen Kirchenfiihrer und Theologen die Teilnahme an 
dem KOngress abgelehnt hatten. Nun denkt man daran, nach E r i u r t eine Konferenz 
der Landesbisehcfe und der hervorragendsten evangelischen Theologen einzuberufen. 
mit dem Ziel, eine Einigung iiber alle wesentlichen Streitfragen herbeizufiihren. Der 
starkste W iderstand geht allerdings immer noch von Siiddeutschland, insbesondere von 
Bayern, aus.

Recht feedenklich w irkt sich die Zusammenarbeit der Reichskirche mit der SA. in 
B a d e n  aus. Zwischen dem Evangelischen Oberkirchenrat und einem Sonderbevollmach- 
tigten der SA. haben dieser Tage in K a r l s r u h e  Verhandlungen stattgefunden, ais dereń 
Ergebnis den evangelischen Vikaren der E intriti in den aktiven SA.-Dienst emptohlen 
wird. Die badische Kirchenbehorde fordert die ihr unterstellten Vikare auf, in der SA. 
ihren Korper zu ertiichtigen, ihren Willen zu stalilen und mit Volksgenossen aller Stande 
in Verbindung zu treten. Die theologische Ausbildung beanspruche den Studenten ein- 
vseitig intelleittuell, sodass die harmonisebe Einheit von Korper und Geist nur einseitig 
erreicht werde. Die Vikare diirften nicht lebensfremd sein und auch aus diesem Grunde 
sei es P  f 1 i c h t der ju-ngen Geistlichen sich in die SA. einzureihen.

Die badischen Pfarrer haben die Anweisung erhalten, bei der Einteilung des pfarr- 
amtlichen Dienstes auf den SA.-Dienst ihrer Vikare Rucksicht zu nehmen. Ueber den 
SA.-Dienst der Vikare entstand vor einiger Zeit ein heftiger Streit. Zahlreiche Pfarrer 
waren der Auffassung, dass die jungen Geistlichen in der SA. nichts zu suchen hatten.

ftr. 43.

Zur Genealogie 
des Nationalsozialismus

Ueber die Gescliichte des deutschen Natio- 
nalsozialismus tiirmt sich die L iteratur bereits 
•n Bergen, die taglich durch neue Zugange er- 
hoht werden. Das eigenartige politische Phae- 
uomen dieser „politischen Bewegung“ ist nicht 
nur ein Auswertungsobjekt wissenschaftlicher 
Ziel setzung geworden, die der Tagesarbeit der 
Journalistik notwendigerweise nachhinken muss 
es ist ais politisches Gebilde schlechthin so we- 
aig mit der Soziologie anderer politischer Par 
teien zu vergleichen, dass es ais geschischt- 
liches Novum die historischen Geister auf den 
Plan gerufen hat, die immer noch hilfslos nach 
der schematischen Kategorie dieser merkwiir- 
digen Erscheimmg Ausschau halten. Fest steht 
bisher aber wohl, dass der deutsche National 
sozialismus soziologisch garnicht zu erfassen ist. 
Wenn solch d'ivergierende Tendenzen, wie der 
agiarische Konservatismusi,. der revolutionare 
Marxismus, der biirgerliche Liberalismus, zeit- 
Weilig sich mitcinander verbinden konnfen, urn 
gemeinsam einen politischen Faktor, mit noch 
nie in gleicher Weise erreichter Durchschlags- 
kraft darzustelien, dann mussen die zusammen- 
fassenden Bander nicht nur politische Aspira- 
tionen zur Ursache haben, es mussen ganz of- 
fensichtlich abstrakte Triebkrafte sein, die eine 
solche Bewegung zusammenfuhrten.

Die deutsche Presse ausserhalb des Rei
ches beschaftigt sich gegenwartig sehr einge- 
hend mit der Publikation eines ungenannten 
evangelischen Theologen, der die oft behaun- 
tete These „Nationalsozialismus gleich Prote
stantismus" aufnimmt und es darzustelien un- 
lernimmt, da ss diese Gleichung richtig gewe 
sen ist. „Viel zu wenig bekannt" heisst es „und 
daher viel zu wenig beachtet ist die Tatsache, 
dass der Nationalsozialismus urspriinglich sei- 
nen Aufstieg keineswegs einem Terror ver- 
dankte. Es lasst sich vielmehr aus G e f ii h 1 s- 
k e n n t n i s  der deutschen Kulturgruppen nach- 
Weisen, dass d i e  n a t i o n a l s o z i a l i s t i -  
S c h e  P a r t e j  w i r  kl i c h  z u n a c h  s t  
a Uf d e n  S c h u l t e r n  d e r  P r o t e s t a n -  
t e n i n  d i e  H ó h e  g e t r a g e n  w u r -  
d e . Denn die deutschen Evangelischen fiihlen 
sich seit 1918 durch eine Reihe von Ereignis- 
sen Sfark beunruhigt. Der l a n d e s h e r r -  
l i c h e  S c h u t z der evangelischen Kirche 
war nach dem Umsturz weggefallen; die deut
schen Sozialdemokraten standen der Mehrheits- 
kirche ais der Vertreterin des Konservatismus 
nufreundlich gegenuber; die Kommunisten be 
kampften den Protestantism us noch wiitender 
ais den Katholizismus, weil sie diesen — ais 
Minderheitsbekenntnis — weniger kannten und 
liir ihn keinc so leidenschaftliche Fiille dema- 
8°gischer Anekdoten bereit hatten; die Katholi- 
ken aber gewannen seit 1918 eine Reihe vorre 
lormatorischer Positionen zuriick, griindeten 
Hunderte von Klostern und vermochten 
Schliesslich — \Om Zentrum politisch glanzend 
8estutzt — eine forgesetzte Reihe von katholi- 
schen Reichakanzlern trotz der evangelischen 
Pcichsm ajoritat durchzusetzen. Der Protestan- 
lismus sah sich also in der Verteidigung gegen 
v‘cr Fronten, wenn man den erfolgreich propa 
gierten Gedanken der Freidenkerei ais selb- 
8tandig annimmt. — Nun kommt Hitler. Zwar 
°hne klares christliches Programm und gewiss

nicht etwa mit einem evangelisch-kirchlichen. 
Wohl aber steht er (wenigstens oberflachlich ge 
sehen) denselben Fronten gegeniiber, wenn 
auch aus anderen, ais protestantisch-kirchli- 
chen Grunden. Wen konnte es da Wunder 
nehmen, wenn sich gerade die kirchlicheren 
Protestanten seiner Partei mehr und mehr ver 
schreiben? Ais gar das Zentrum mit katho- 
lisch-kirchlicher Begriindung gegen Hitler zu 
kampfen beginnt, zeigt es sich, dass in evan
gelischen Gebieten der Nationalsozialismus ini- 
mer mehr Stimmen gewinnt, in katholischen da- 
gegen andauernd schwacher wird. Vor der 
Machtergreifung Hitlers schien also die Glei
chung „Nationalsozialismus gleich Protestantis 
mus" richtig. Nachher wird aber die Gleich 
schaltung vollig falsch. Bedruckend falsch, 
ais der erste deutsche Reichsbischof gewdhlt 
wird und der S taat mit derber Hand in dm 
zarten Dinge einer eigenlebendigen Kirche ein- 
greift. Das deutsche Kirchenvolk wahlt den 
TrSger des besten Namens im W eltprotestan 
tismus, den Solin des grossen Bodelschwingh, 
des ehrfurchtgebietenden „Bettlers fiir Gott" 
und Griinders der riesign karitativen Anstalten 
in Bethel bei Bielfeld, F r i e d r i c h  v. B o 
d e l s c h w i n g h  zum Reichsbischof.

„Von jetzt an iibersiiirzen sich aber die Er- 
eignisse. Die „Deutschen Christen", eine bis 
dahin im Gesamtprotestantismus nahezu ur.be- 
deutende Gruppe, setzen es durch, dass ihr Fiih-
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rer, W ehrkreiapfarrer L u d w i g  M u l l e r ,  ein 
Vertrauensmann des Reichskanzlers, die Kirche 
regiert. Bodelschwingh, Reichsbischof fiir zwei 
Wochen, wird wegen eines Formfehlers nach 
der Wahl abgesetzt. Die folgenden Tatsachen 
— zum Tejl missverstanden, zum Teil absicht- 
licli missdeutet — sind bekannt: R u rk P itt
wahrhaft hochwiirdiger Kirchenfurstcn, Amts- 
niederlegung beiuhmter Frofessoren der TheO- 
logie, Proteste mehrerer Oberhirten (der wiirt- 
tembergische erklart „ . . .  die Kirche ist keine 
Grtskrankenkasse, die samert werden miisste") 
und Griindung des Pfarrernotbundes, der das 
Misstrauen eines Grossteiles der Kirche gegen 
die Regierung des Reichsbischofs Mdltsi ver- 
korpert. Von da an konnte nur Unverstand 
oder bewusste Konstruktion zwischen National
sozialismus und Protestantismus eine KPngru- 
enz finden.“

Diese immerhin sehr aufschlussrciciie Dar- 
stellung bestatigt nur, was alle Kenner der 
Mentalitat des deutschen Protestantisn us schon 
immer vermutet hatten. Die F lucht unier die 
Fittiche des Nationalsozialismus schien dem 
Protestantism us die verlorene Stutze des lan- 
desherriichen Kirchenregimentes wiederzugeben 
Die Entwicklung ist anders gegangćn. Der 
S taat stabilisierte sich ais Herr im Gebiiiide 
der Kirche, der bekenntnistreue Pro.estantis- 
mus sah sich einer neuen Kampffront gegen- 
ubergestellt. Dass durch diese Entwicklung



der Nationalsozialismus einen der staiksier. i hin wenig in Erscheinung uiid aussert sich ge- 
Eckpfeiler eingebiisst hat, tritt durch da« Fiih genwartig am ueutlichsten jn dem Feldzug ge- 
rerregiment in dieser Bewegung nach aussen gen die „Miesmncher und Kritikaster *.

Das yigarlandisdie Deutsditam
Ais die D eut.schungam  zum S tephanstage 

des V orjahres n ich t zusam m enkam en, um  wie 
sous* Riicfcblick utul Vonschau zu halten , w urde 
allen thalben  die F rag e  nach dem G randę laut. 
Die zehnte Tagutng im Mai 19-34 brachte die 
A i.tw ort: U eberlegung und W ille des im De-
zember dahingegangeneni unvergessliehen Fiih- 
rers, Univ.-Prof. Dr. Jak o b  Bley er. der die 7 r- 
reg'ung seiner Volk.sgenossen fiber gew isse 
Preesean griff e gegen das D eutsehtum  in Un- 
garni und fiber deren Nutz-ung von seiten un- 
te re r  V erw altunigsbehorden sehr wohl kannte. 
bestim m ten zu einer V esrchiebung, um -S-char- 
fung von G egensatzen zu verm eiden, die inar - 
f lie r  andere dem agogisch ausgenfitizt hurte. 
fiolcbe edle S-elbstbeherrschung ist die kbir- 
liebste  Rechtfertigum g seines un tadeligen  Cha- 
rak te rs  alien Amviirfen gegentiber, die m an ibm 
in sein G rab noch nachgesandt hat, is t der 
sticbhaltig.ste Beweis fii-r seine treue iS-ta rtug> 
sinnung. die, tro tz  V erkanntheit .und schm erz- 
lirhiser E n ttauschungen , niemała gegen das Ma- 
gyaren tum , sondern im m er nur m it diesem  ffir 
seine deutschen  Volksgen-ossen das zu verw irk- 
liehen streb te, was ihnen den G esetzea aufelge 
zukom m t.

Nun bot der Rerieht des biisherigen ver- 
dienstYollen G enerolsekretars F au l-F arkas fiber 
das abge-laufene V ereinsjahr kein  allse its be- 
friedigendes Bild. D as nach einem einheitli- 
chen P lane  festgeiegte P rogram m  der V ortriige 
und  AusHprachen w urde durch behor-dliche 
V erbote m ehrfach ges to rt; so konnten  in den 
zentral gelegenen Gemeinden Som-berek und 
H idas die Schulungskur.se. in denen m ehrere 
Or.tsgruppenleifcungen erfasst w arden sollten. 
n icht abgehalten  w arden. K u ltu rv o rtrag e  wur 
den fcuerst im P este r K om ita t nicht gest at ter 
mit Beruf-ung auf das allgem eine V ersam m lungs- 
verbo t; dies V ergehen fand andernort-s N aehah- 
inung. Der a]s -Somimerfest dew Yereir.es bis 
h e : imm er gebilligte M usikweiistreit. der zahl- 
reiehe Landgem oinden zu kiinstlerischem  W ett- 
e if tr  zusam m enffihrte, w-uir-l© zuvorderst vom 
Obi rsh ih lrich ter erlauibt. dann un tersag t, ,wejl 
i t  cine V ersam m lung von politisch.er B edeutung

sein  wiirde. Aus der B ab  ehka liefen K lagen 
em, da-ss die Schultyipen und die iZa-hl der vor- 
g rsc’hriebenen deutschen U nternchtsst-unden 
n ich t eingehalten  wu-rden. deutsche Gemeinden 
des B akoneyerw aldes k o n n ten  noch im m er nicht 
in die vo lkische A rbeit einbezogen w erden. 
Und ein U m stand fSllt besondere ins Gewicht: 
das V erhalten  deu tscher Jugend  zu G oftes- 
diens in -ungariseher Sigrache, dem die seelische 
I ' nm itfe lbarkeit und dam it die tiefere W irkung 
al geh t; w ie sehr die B evoikerung nach dieser 
v frla n g t, bew eisen nicht- u u r  izahlreiche wie- 
d e ’ ho lte  Besehiwerden, sondern auch  der 
Wuns-ch, dentsche Passiomsspiele aufzufiihren; 
die freilich in der Ofner Umgebun-g n icht -z.uge- 
la.s;-en w urden.

W ir geben hier nur einen A usschnitt aus 
dem uns dargebo tenen  Bilde und verzeichnen 
mit Genugtuuing, daes m anche M usterortsgrup- 
pen im R ahm en der iSelbsthilfe deutsche Re- 
chen-. Sing- und Spra-chkurse eingefghrt- haben. 
Die s belogt das s ta rk e  Bodiirfnis des V olkcs, 
seine Bildung zu emvei-tern aber auch sein Be 
w usstsein, hiem it niehts U ngesetzliches zu tun, 
vielraehr m it der grundsiitzlichen I la ltu n g  der 
R egierung fibereinznstim m en. D ariiber nun 
koun’.e Exzellenz D oktor G ustav  G rata, der 
nach mehrjithri.ger P ause w ieder den Vorsit-z des 
V olksbjldungsvereines fibernommen that-./ eini- 
ge-s Positives beric'hten. Die ungarische Regie 
lung woll-e vor allem  keinen D ruck ausfibeu 
und keinen  ausgeubt wisseh, sofern die urn,gar 
iandischen D eutschen selb-t fiber den Schultyp 
ihrer Gemeinde zu bestim m en haben; sie denik- 
hicbei an die V erm ehrung  des gem isehtsprachi- 
gen B-Tvpus, der man gewiss dort zustimm en 
w ird. wo er den -C-Types mit durchgitngig ur.

garischer U nterrichtsspra-che und D eutech nur 
al> L ehrgegenstand  -zuni Verschvvinden b ring1, 
da  dieser, w ie schon Ja k o b  B leyer urteilte , eine 
M ii-derheitsschule uberhaup t n ich t da-rstellt 
Aber den A -T ypus m it D eutsch als U nterrichts- 
sprache und  U ngariseh  als L ehrgegenstand  
m bchten w ir in fast zu 100 Prozemt deutschen 
G em einden das W ort reden, zum al in solchen 
D eutsch als am tliche V erkehrssp rache gesetz- 
licft v-orgesehen is t -uind durch einen ttichtigea 
iLehrer die -Sta-at.ssprache verm ittelf w erden 
kann. Eine deuts-ohe L ehrerb ildungsansta it 
lelmt die R eg ierung  ah. Der von  der Regie / 
rung geifbrderten Feriallkurse ffir Lehre-r ver- 
mdgen diese leider bei allem  E ifer der Teil- 
nehm er nie zu ensefzen. Da&s m an der Jung- 
mann-schaft -(Levente) den deutschen G ottes- 
d ienst zu rfickgiht und  im P e s te r  K om itat seit 
langem  angem eldete O rtsrguppen behordlich 
genehm igt, w ird allse its B efriedigung auslosen.

In der d iesjahrigen G eneralversam m lung 
kam en auch M anner aus dem  Vollke zu W ort: 
sie s/pracihen schlichte und feste  B ekenntnisse 
aus zu ih rer iSipraohe und K u ltu r, nachdruck- 
lich auch zum ungarisc-hen S taa te ; sie forder- 
ien nicht ein J o ta  mehr, a ls  ihnen  die Gesetze 
zunilligen, sie wi.ssen den igrumdsatzlichen ge- 
neigten S tan d p u n k t der R egierung  G om bis 
ebons© einzusehatzen wie die aihgeneigte Hal- 
tu i g eines Tcile.s der ungarisc-hen In te lligen t 
und einzelner Persbnlidhkeiten  der m ittlereii 
B 3amtescha-ft. Mbge es Dr. G u stav  Gra-tz, der 
a-nf eine reiche politis-che E rfah rung  zurfick- 
b lick t, gelingen, jene K re ise  m  iiberzeugen, 
dass eine befriedi-gte (Minoritat eine S tu tze  de? 
S taafes nach innen -und aussen ist und  dem Re- 
v isionsgedanken die h-edeutsam ste moralisclie 
G iundiegung .sehafft, deren  Ach-tung die Regie- 
rung jederzeit zu erzwin-gen verm ochte.

Kardinal Hlond bei Doumergue.
Paris. M inister|prasidenit Doumergue- h a t 

am D onnerstag  den P rim aa  von Polen, K ard inal 
Dr. H lond, em pfangen. Der K irchenffirst w urde 
v-cn der P resse  sehr freundlich em pfangen. 
Seine Reise nach  F rankre ich  ga.lt der k irchli 
•ęhen und  sc-hulmassigen F iirsorge der polni-

Die Abstimmang an der Saar
B e r l i n .  Wie der amtliche deutsche Pressedienst meldet, ist in Genf eine Eini- 

gung iiber die Saarfrage dahingehend erziellt worden, dhss der Termin der Abstimmung 
auf den 13. Januar festgesetz wordgn ist.

(t y a b W  OHurat
IRoman au s ben £am p fen  im ilau k aju s  

non 2  e o 331. I  o I ft o i.
(52 . 5ortfe<3ung)

D er A ufenthalt in Nucha .sollte Chadshi Mu
r a t  dazu dienen, rni-t U ntenstfitzung seiner An- 
hanger in D agestan  gew altsam  oder durch L ist 
seine Fam ilie aus Seham yls H anden z-u befreien. 
Der le tz te  Bote, der in N ucha eingetroffen  w ar, 
hat-te ihm m itgeteilt, seine getreue-n Awaren 
w aren bereit. seine Fam ilie m-i-t L ist zu befreien 
und m it ihr zui den R ussen tiberzugehen; es 
w aren  aber noch zu w enig L eute, -die. die T at 
amsfiihren mbchten, und man kbnne sich auch 
n ich t entschliessen, die Befreiung in W edeno 
selbs-t zu versuchen, sondern w iirde w arten , bis 
die Fam ilie nach einem  andere-n O rt geftihrt 
wiirde-; dann sollte das Werik geschehen. C h ad 
shi M urat liess seinen A nhangern  sagen, er 
versprliche Goldstficke.

In Nucha w ar Chadshi M urat ein kleines 
H ans ’miit ffinf Zimmern in der Nahe der Mo- 
schee und des C hanensohlosses an-gewiese'i. 
Im selben H ause w ohnten der i'hm beigegebene 
Offizier, der D olm etscher und die Leibwacht'er. 
Chadshi M urats Leben w echselte zwjschen Br- 
w artn h g  und Em-pfang der iB-o-ten aus dem  Ge- 
birge und iStpazien'itten in die U-mgegend. die 
ihm g es ta tte t w aren.

Bei seiner R tickkehr von einem S pazierrid  
am 8. April erfuhr Chadshi M urat, d ass  in sei
ner Aibwesenheit ein B eam ter aus Tiflis im Auf- 
trag e  Woron-zows gekom m en sei. -So ibegierig 
er auch. war, zu erfahren , w as dieser B eam te 
ihm ihitziuiteilen hatte , begab er sich doch zu

nachs-t in sein 'Zimmer, um das M ittagsgebet zjf 
verrichten . E rs t dann1 t r a t  er in das nebenan 
liegende G ast- und Bmipfangszimmer. D er Be
am te aus Tiflis. S ta a ts ra t K yrillow  m-i-t einem 
Kom m issar, iiberrei-chte ihm Wo-ron-zows Wei- 
.sung, er m bchte am 12. Aipril zu einer Bespre- 
chung m it G eneral A rgutinsky  nach Tiflis kom- 
men.

,.Jaks-chi“ (1st gut), sag te  Chadshi M urat 
argerlich.

Der S taa tsra t gefiel ihm nicht.
..H ast du das Geld mi-tgebracht
,.Gewiss". erw iderte K yrillow .
.jFfir vierzehn Ta-ge dieses Mal.“ sagte 

C hadshi M urat und hob e rs t ze'hn F inger und 
dann noch v ier in die Hohe. ,,Gib her!"

„D as w erden  wir sofor-t- erledigen." sag te  
d e r S taa tsra t und holt© die .Borse au s dem Rei- 
sesa-ck hervor. „W ozu b rauch t er G eld?“ 
frag te  er russisch, im Glauiben. von Chadshi 
M urat n icht v erstanden  zu w erden; aber der 
vem tand  ihn sehr g u t und sah ihn argerlich  an. 
Um nach seiner R-iickkehr dem Sitatthalter et- 
w as von Chadshi M urat erzahlen  au- konnen, 
frag te  der S ta a ts ra t durch den D olm etscher. ob 
es Chadshi M urat h ier gefie le . C hadshi Mu 
ra t bli-ckte den k le inen  dicken M enschen, in 
Uniif-oirm ohne W affen, verach tlieh  von der -Seite 
an. und gab keine A ntw ort. Der D clm etselO T 
m usste die F rag e  w iederholen.

..Sag ihm, ich wfinsche n icht mit ihm -zu 
spreehen. E r soli das Geld ge'ben."

D arauf s-etzte C hadshi M urat sich wieder an 
len  Tisch. um das Geld 7,11 zahlen.

K yrillow  leg.te sie-ben Rollen zu je z-elin 
G oldstiicken auf den Tisch (Chadshi M-uirat e r- 
hielt taglieh  fiinf Goldstfictke) und schob sie

dem Nahib hin. D er s-chiittelte das Gold in den 
A erm el .seines T scherkessenrockes, erhob sich 
und verse tzte  dem S ta a ts ra t ganz unerwa-rtet 
einen vertraulichen- K laps. Der B eam te sprang 
auf und liess C hadshi M urat (lurch den Dolmet
scher sagen, er sei ffir solche Sp-asise ni-cht zu 
haben; er besasse Obenstenrang. Aber Chadshi 
M urat nickte nur mit dem K-opf, zum Zeichen, 
dass er verstanden  h a tte , uind verliess das Zim
mer.

„W as soil m an -mit ihm ma-chen?" m einte 
der B egleiter des S taa-tsrates. „Eh man sichs1* 
versieht, zieh t er den  Dolch. Mit der Gesell- 
schaft is t schiecht auskom m en. Sie w erden 
leicht rasend ."

Als die D am m erung hereinbrach, kam en 
ziwei ibis an die Augean, m it dem Baschlyfc ver- 
hfillte B oten  aus dem Gebirge. Man fiihrte eie 
i nChads'hi M urats Zimmer. Der eine B ote w ar 
ein fleischiger. schw arzer Taw liner. der andere 
ein hag e re r Greis. Die N achrichten , die .sic 
iiberbrachten, w aren ni-cht erfreulich. Chadshi 
M urats F reunde, die seine Fam ilie h a tten  be
freien wollen, w eigerten  sich jetizt aus Furcht 
vor Scham yl. der jeden Anhiinger Chadshi Mu
ra ts  mit den schrecklichsten  S trafen  hedrohte- 
Beim H oren d ieser B otschaft -stfitzte Chadsh' 
Murat die E llbogen auf die gekreuizten BeinC, 
ser-kte den Koipf m it der Felim fifze und schwieg 
Dann iiberlegte er lamge. E r w usste , dass d# 
das le tztem al w ar. dass je tz t ein entscheidendd ' 
E n tsfh lu ss  gefasst w erden mrisste. Endlich ct- 
hob er den Kopf, zog zwei G oldstficke herau-u 
gab  jedem Boten ein.s und sag te : „G eht jetzt."

„W elche A ntw ort sollen w ir uberbringen?1
„Dii* Antwort, die Got-t- gibt. G eht.“

(F o rtse tzung  foigt!)



Die sudetendeutschen Christlichsozialen.
prag. Der hier abgehaltene Reichspartei- ^ der deutschen lOkristliehsoz^alen in der 

J ’Chechoelcwakei hat die Parteiieituing beauf- 
ra£?t, das IParteiprogramm in neuer Auflage her- 

^szugeben un'd unter Berucksiehtigung der 
^dverhaltnisse zu erganzen: und abzuandern. 
*eses Programm wird un ter dem Namen „Par- 

e'grundsatze der Deutschen christlichsozialen 
, ^kspartei in der Tschechoslowakischen Repu- 

’k1' als verpflichtend fur die Partei erklart 
Werden. (Die Parteigrundsat.ze sind .dem nach- 
8ten Parteitage zur nachtraglichen Genehmi- 

zu untehbreiten. Dae Programm wird ia 
er neuen Fassung neben den alten Forderun 

^en besonders drei Gedamlken klaren Ausdruck 
&&ben, namlich: Die positive Einstellung zum

und zui seiner demokratischen Form; 
le Forderung nach eimer sinngemaseen Glie- 
erung der Gesellschaft nach ihrer ortlichen, 

^tionalen, kulturellen Zusainm engeh iirig.k ei t 
orderungen, die von grosster Bedeutung sind 
Ur unsere nationale und ehristliche K ultur und 

V°n grosster Bedeutung fur die unumganiglich 
utwendige Regulierung und Planung der Wirt- 

*®haft; die moglichste Ausgestaltuing der Selbst- 
'erwaltung innerhalb dieser Gliede.r.

Die auf dem P arte itag  gehaltenen Reden 
JUtd gefassten Beschliisse lassen keinen Ziwei- 

dass die Ohristliehsoziale.i gegenuber den 
e*trebungen Henleins, seine Gruppe zur Ein- 
e>tsipartei aller Sudetendeutschen auszubauen, 

ent8chlossen sind, ilire Selbstandigkeit zu wah- 
,eih atber zugleich bereit sind mit den anderen 
^utschen Parteien eine gemeinsame Front zur 

®rtletung nationaler Belange zu bilden.

PleB und Umgegend
Turnverein Pless. Die -erste Handballmann- 

^ h a ft des Turnverein^ Pless hatte  am Fron- 
I'U'linarnstage in ihrem Verbandsspiel gegen 
tl1 alten Turnverein Kattow itz in Kattowitz 

dem Turnigemeindeplatz zu spielen. Auch 
ler gelang es der Plesser Mannschaft nach 

jjt-hwereni Kampfe das Treffen mit 4:3 Toren 
’*r eich siegreich zu entscheiden. Die Plesser 

^annschaft hatte  in dem Alten Turnverein 
.attcevitz einen routinierten Gegner, der in 

^Uem seharfen, aber fairen Spiele den Sieges- 
***& der Plesser Mannschaft urvbedingt aufhal- 
e" wollte. Bis kurz vor dem iSchlusspfiff stand 

, a* interessante Spiel noch unentschieden, erst 
lri den letzten Minuten, gelang es den Plessem 

^  entscheidende Tor zu schiessen. Eine zahl- 
biiohe Zuschauermege belohnte beide Mann, 
f la t te n  fiir ihr gutes Spiel und fiir ihr tadel 
,0Sps sportliches Verhalten mit lebhaftem Bei- 
a"- Auch wir wiinschen der Plesser Mann 
êl>aft weitere Erfolge. Handballspiel am Sonn- 

in Pless. Tm Verlaute der weiteren Mei- 
. erschaftslkamipfe im Handball um die Meister- 
,( |aft der Deutschen Turnerschaft in Polen fin 
,,(‘t am Sonntag, den 3. Juni, nachmittags 3 

auf dein hiesigen Spo.rtplatz das fallige 
j erfcandsspiel gegen den Alten Turnverein 
^•urahtltte-Siemianowi t» sta tt. Die Laurahiit- 

ausserordentlich starke Hand- 
mit er.si.klassiffer Balltechnik.

ter

!lallr>iannschaft
baben ein(

sodass der Plesser Mannschaft auch dieses Mai 
ein sehr schwerer Kampf bevorsteht, der wohl 
mit die Entscheidung um die M eisterschaft 
bringen wird. W ir hoffen, dass die Plesser 
Mannschaft auch diese Begegnung m it dem 
spielstarken Gegner erfolgreieh wird bestreiten 
konnen. Es ware sehr ziui wiinschen und d e r  
V orstand dee Tum vereins richtet an die Ples
ser Bevolkerung die henzlichste Bitte die Bc- 
strebungen des Turnvereins, die dem Verein im 
merhin erhebliche Unkosten verursachen, durch 
recht zahlreichen Besuch zu unterstutzen.

Der Liederabend des Gesangvereins Pless. 
Trot-z der vorgeriicfeten Jahreszeit und tro fz 
des ereten war men, nach vielen kalten  Tagen, 
ha tte  sieh doch noc'h der Plesser-Hof-Saal ge- 
fiillt, um der Einladung des Plesser Gesamg- 
vereins zu seinem Liederabend Folge zu lei- 
sten. iSei.t seinem letzten Auftreten bei der 
Faschingsveranstaltung haben wir den Chor zu 
horen nicht mehr Gelegenheit gehabt und das 
Urteil w ar allgemein, dass die Schulung Fort- 
sc'hritte, der Chor im Ausdruck und Vortrage 
um ein gutes Stuck vorw arts gekommen ist, 
dank der zielbewussten Leitung seines iD idgen- 
ten Muisilklehrers Langer. Dem Gesangverein 
war ee gelungen, fiir diesen Abend die Mitwir- 
kung der hier in Pless nicht mehr unibekann- 
ten iSolisten Fraui .Andraschike (Sopran) und 
Herr Andraschike (Tenor) zu geiwinnen, die auch 
m it dem Vortrage zweier Duette eine neue 
Probe ihres Kiinnens lieferten. Der wohlge- 
lungene Abend, fiir den die Erschienenen mit 
vielem Beifall dankten, wird dem Gesangver
ein ein neuer Ansporn zu weiterer zielbewuss- 
te r A rbeit im Dienste unserer Gemeinschaft 
sein.

Grossfiirstin Alexandra. Mit der Erwer- 
bung dieses deutschspraehigen Tonfilms hat un-

ser Kino einen Griff gemacht, der auch den 
verwohntesten Anspriiehen gerecht wird. Eine 
hervorragende Besetzung, untei der das; pracbr- 
volle Oirgan Marie Jeritza  besonders genannt 
werden muss, eine ganz ausgezeichnete Ton- 
wiedergabe zeichnen den Film aus. W ir ver 
sprechen nicht zuiviel, wenn wir sagen, jeder, 
der den Film gesehen hat, wird nicht bedau 
ern. sich ihn angesehen zu haben.

Kreisgartnerei Altdorf. Wie uns vom Kreis- 
Ausschuss m itgeteilt wird, ist der von uns letz- 
tens gebrachte Bericht, wonach die K reisgart
nerei Altdorf dem bisherigen Verwalter ver- 
pachtet wurde, nicht zu.trefifend. Die Krei3- 
garbnerei bleibt nach wie vor im Betriebe des 
Kreisausschusses.

Miserau. Durch unvorsichtiges Umgeheu 
mit offenem Licht entetand Feuer in der 
Scheune des Landiwirts Pauli Bujar in Miserau. 
Den Feuerwehren aus Warschowitz, Pawlowitz 
und Staude gelang es, den Brand zu losc'hcn.

Gottesdienstordnung!
Katholische Gemeinde.

Sonntags, den 3. Juni, um 6,30 Uhr: stille hi. 
Meisse; 7,30 Uhr: polnisches Amt m it Segen; 
9 Uhr: deutsches Amt mit .Segen fiir den
Karth. Frauenbund; 10 Uhr‘ Amt und Prozes- 
sion.

Evangelische Gemeinde.
Sonntag, den 3. Juni, um 8 Uhr: deuitscher

Gottesdienst; 9,30 Uhr: polnische Aben 1-
mahlsfeier; 10,30 Uhr: polnischer Gottes-
dienst.

tBcrantmortUd) fiir ben (Befamtinf)alt W alter Block 
Pszczyna. Brudt unb tBcrlng: „Slt^eiger fiir ben £rets 
tpfefj, Sp. ź ogr. ódp.“, Pszczyna, ul. Piastowska 1

II Te at r  Ś w i e t l n y  P s z c z y n a
(Lichtspielhaus) 11

Olb Seute!
Der grofee beutfdte ^tlm

tn beut[(f)er Sproc^e

(Ein 3rtlm ous bem 3oriftifrt)en Cebett in Dtufjlanb 

Dn beit Sauptrotten:

9Jtarie 3eri^a
bie meltberutjmte ojterretĄifĄe Songertn

Paul ^artmann 3ol). Kiemattn
S30ke Sjakall Qeo Sle3ak

K A W I A R N I A  M I E J S K A
W Ł A Ś C IC IE L  JAN MUCEK

W sobotę, dnia 2. czerwca i 
niedzielę, d. 3. czerwca od godz. 6 tej

Sonnabend, den 2. Juni und 
Sonntag, den 3. Juni ab 6 Uhr

K O N C E R T  i  D A N C I N G
Polecam  moj pielęgnowane

wino, likiery i cognac

O łaskaw e poparcie  prosi
JA N  M U C E K

Empfehle auch  gleichzeitig meine gutgepfleglen 
Weine, Likore und Cognaks

Um giitigen Z u sp ru ch  bittet
JA N  M U CEK



Danksagung.
Fiir die vielen Beweise herzlicher Teilnahme 

bei der Beerdigung meiner lieben Gattin und Mutter 
sagen wir hierdurch unseren herzlichsten Dank.

Besonderen D ank Herrn Pastor Wenzlaff fur 
die trostreichen Worte am Grabe, den lieben Pflege- 
schwestern, der Gemeinde, dem Kirchenchor, der 
Freien Metallarbeiter-Innung, sowie fiir die schonen 
Kranzspenden und alien denen, die unserer lieben 
Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Pszczyna, den 2. Juni 1934.

Paul Schwarzkopf
und Sohn.

T r n u o r h r i n f  o Iiefert ^ neI1 unb fauber11 u l l c i  111 1 v  1 v  <Htt3cigcr fiir ben ftrets

So m m e r ^ a l j r p l a n  1 9 3 4  I  f
P r c t s  1,20 3 lo t t )  ert)altlid) im

Anzeiger fiir den Kreis Pless

Das Herren* Journal
Eine Zeitschrift fiir Mode, Gesellschaft 
und die angenehmen Dinge des Lebens

Anzeiger fur den Krels Pless.

SRobliertes
3tmmer

m i t  'p e n j io n
ab i. 3uni 3U oermieten
2Go? fagt b. (Befdjftsft. b. 331.

(Brofoer gebraudjter

(Etsfcfrrank
3U oerkaufen

Strze lecka  35.

3uoerIiiffiges erfafyreites

m it £od)henntm ffen  fiir 15. 3 u n i
gefud)t.

Kosterlitz, Sienkiewicza 4.

Ein jiingeres

F r a u l e i n
erfahren in der

Frudit eis zabereituud
wird fiir Plefi

sofort aufgenornmefl
Zuschr. u. M L an die 

Geschftsst. d. Bl.

Die neuen U L L ST E IN - 
MODEN-ALBEN

Sommer 
1 9  3  4

sind soeben eingetroffen! 
Viele hundert Kleider,  
Mantel, StraBenanziige, 
Einfaehes und Elegantes 
fiir Vormittag, Nachmit- 
tag, Abend! Alles zum 
leichten Selbstsdineidern

Zu haben bei
Anzeiger fu r  cfen Kreis P fef.

Pariser Mode 
Die Wiener in 
Modenschau 
Record

A N Z E I G E R  F U R  D E N  K R E I S  P L E S S

3 u n t  1 9 3 4
e r  f d) i e n  e n

Inserieren bringt Gewinn!

Berliner
Dlluftrtrte 3cihtng

bie m e i f t g e l e f e n e  unb 
o e r b r e i t e f t e  illuftriete 
3 e i tun g  —  — -------

je£t toteber
Anzeiger lUr den Kreis Pled
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M A R C H E N B U C H E R  
B I L D E R B U C H E R  

M A L B U C H E R  
K N A B E N -  U N D  

M A D C H E N B U C H E R
Reichhaltige ftuswahl. - Billigste Preise.

Anzeiger fiir den Kreis Pless

Paul Keller

Die tner (Einfiebler
Paul Keller

ULRI CHSHOF
Ganzleinen nur 6 .2 5  zl.

A N Z E I G E R  F U R  D E N  K R E I S  P L E S ^

<Praktif(6e ©amen* 
unb &inbermoben

5rauenflet&
Deut|d)e 95loben3eitung 
Der B a ja r  
Die telegante 9Jlobe 
Sfrauenfpiegel 
9Jlobe unb #eim  
ftiirs  £ a u s

B n 3 e t g e r  f u r  b e n  & r e i s  Di e f e


