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Der OstpaKt D i e  S A .  m a c h t  S o r g e n
' . ■ f  ć ' ■ O /I  ̂1 . 1 A « /I ,-vM O I 1 loł *In alien Zeitungsdruckereien der Welt 1st 

gegenwartig kein anderes Material so vie! in 
Gebratich wie die Lettern, die zusammen das 
Wor* „O s t p s k t“ ergeben. Es liegt aber im 
Wesen der Zeit begriitidet, dass je mehr iiber 
de a Ostpakt gedjuokt wird, umsomehr nimmt 
beim Durcbschnittsleser der Zeifung die klare 
Vorstellung vo:i dem diplomatischen Problem, 
das mil dem Ostpakt zti losen ist, ab. Das 
liegt nnn nicht eiwa am Leser und seiner IJn- 
fahigkeit etwas kombinieren zti kennen, sondern 
es liegt, wenn man namlich Zeitungen aus al
ien an dem kiuiftigen Ostpakt beteiligten Lan
tern liest, ganz oifensichtlich an den Zeitun
gen, denn was man in ihnen heute schwarz auf 
weis.s besitzt, kann man“ nicht mehr „getjost 
nach Hause tragen“. Bei einem Anlass, wie er 
das Problem des Ostpaktes ist, kann man ais 
Angler am Zieitungsstrom die Beobachtung 
machen, dass sich die Zeitungen, mit verschwin- 
denden Ausnahmen, die redlichste Miihe geben, 
ihren Lesern die Moglichkeit zu nehmen, in das 
ganze Problem eine Ordnung und logische Folge 
zu bringen. Bass das sc ist, sollten naive Men- 
schen nicht etwa auf das Schuldkonto der 
Schriftleiter satzen, die in der Redaktion der 
Zeitung sitzen. Wer das inoderne Zeitungsge- 
wtrbe kennt, weiss, dass der Sehriftleiter von 
heute nicht-: anderes mehr ist, als der Befehls- 
empf anger eiiser Stelle, deren verantwortHohe 
Mannę, ihm zismeist ganz unbekann! sind.

Was hat es also mit dem Ostpakt auf sich? 
In einer grossangelegten Konzeption wird man 
davon ausgehen miissen, dass in Europa gs- 
genwartig zwei grease Stromungen urn ihre po- 
litisehe Geltung werben. Wir wollen beiden 
unterstellen, dass sie als letztes Ziel die end- 
liche Befriedung Europas Wollen, nur iiber den 
Weg zu diesem Ziele ist man sich nicht einig. 
Die eine Machtegruppieru®g will den gegen- 
wartigen status quo in Europa als Vorausset- 
zung einer europaischen Konsolidierung aner- 
kannt haben, also die Staatsgreuzen, wie sie 
im Versailler Vertrag festgesetzt wurden und 
argumentiert, dass eine wirtschaftliche Erho- 
lung, eine Ueberwindung der WeUwirtschafts- 
krise nicht mcglich sei, wenn immer wieder 
Revisionslorderungen zu einer steten Gefahren- 
que'le fur den europaischen Frieden werden.

Die andere Machtegruppierung sagt, die 
G ic.zen des Versailler Vertrages sind ein Un- 
recht und1 solange dieses Unrecht fortbesfeht, 
kann es in Europa keinen Frieden und darum 
keinen wirtschaftlichen Aufbau geben. Hier 
ist es noch notwendig einzuschalten, dass die 
beiden Maohtegruppierungen sich nicht so 
scharf voneinander scheiden, wie wir es hier 
tun, sondem es gibt Staaten, die gewissermas- 
sen zwischen beiden Gruppierungen steher;, die 
geneigt sind, der Revisionsgruppe Kcnzessio- 
nen zu machen, wenn es nicht um ihre Grenzen 
geht, die aber seiir schnell in die Antirevisions- 
front heruberwechseln, wenn die Gegenseite 
von ihren Grenzen spricht. In diesem Dilemna 
wird dann die Entscheidung natiirlich auf der 
Seite derjenigen fallen, die den grossten 
Machtfaktor zu stellen haben und das ist ge
genwartig die Revisionsgruppe nicht, es sei 
denn, dass sie zur „Fortsetzung der Politik 
mit anderen Mitteln“ greift und ein Erfolg 
zwar aussicbslcs aber auch die Zufalle die ja

Der aileinige Walfentrager ist die Reidiswehr
Der Reichskanzler sucht seit den Ereignissen vom 30, Juni noch mehr als vorher 

jea'e Gelegersheit, um sich inmitten der Reichswehr zu zeigen und seine Verbundenheit 
mit dem deutschen Heere zu beweisen. Im Anschluss an eine grosse Uebung in der Um- 
gebung des Truppenubungsplatzes Zoosen, an der das deutsche Reiterregiment Nr. 9 teil- 
nahm, fand eine Parade statt, bei der Reichskanzler Adolf Hitler und Seichswehrminister 
vcn Blomberg anwesend waren. Adolf Hitler stand, weithin sichtbar, im Braunhemd 
auf der Tribune, umgehen von den hcchsten Vorgesetzten der deutschen Wehrmacht und 
nahm den Vorbeimarsch der Truppen ab. In einer Rede an die Offiziere sagte Adolf 
Hitler: „Ich weiss, dass ich mich auf die Armee als den alleinigen Waffentrager des Staa- 
tes verlasser; kann und ich verspreche, dass sie sich stets auf mich verlassen kann.“ 
Reichswehrminister von Blomberg dankte dem Kanzler und forderte auf, in den S°lda- 
tenruf einzustimmen: „dem Fiihrer Adolf Hiller: Hurra, hurra, hurra!“

Andererseits macht dem Reichskanzler die SA. schwere Sorgen. In seiner Reichsfags- 
rede hat Adolf Hitler gesagt, dass das Braunhemd in wenigen Wochen die deutsche Stras- 
se wieder beherrschen wird. Aber es zeigt sich, dass dies richt erst in Wochen, sondern 
chon in den nachsten Tagen geschehen diirfte, da tatsachlich bereits Erwagungen schwe- 

ben, die darauf hinauslaufen, den allgemeinen Urlaub der SA. und dadurch das Uni- 
fornncibct sofort aufzuheben. Der Grund dafur ist. dass die SA. infolge der Ereig- 
nisse vom 30. Juni in Wirklichkeit gar nicht ihren Urlaub angetreten hat, weil ihr in vcl- 
liger Ungewissheit iiber ihr Schicksal der Wunsch vergangen war, Ferien zu machen. 
Sie wartete vielmehr ab und versammelte sich vielfach in Zivilkleidung, aber mitunter 
auch unter Umgehung des Verbots in Uniform. Daran hat auch die Ehrenerklarung, die 
der Reichskanzler der braunen Armee in seiner Reichstagsrede abgab, wobei er aller- 
dings die friihere. Fiihrung ausnahm, nichts geandert. Die Ehrenerklarung hat der S<\. 
das Vertrauen in ihre Zukunft um so weniger zuruckgeben kennen, als der Reichskanz
ler erwahnt hatte, dass die SA. iiber seinen Wunsch hinaus erweitert worden sei und be- 
sondera den Jahrgang 1933 als zweifelhaft hinstellte. Vertrauen in die Zukunft der SA. 
haben fast nur noch die alten Kampfer dieser Formation. Da der Zweck der Urlaubs 
minhin illusorisch geworden ist und die Verhaltnisse in der SA. viel k’arer und iiber- 
sichtlicher werden, sofcald der Urlaub abgebiochen und der Dienst wieder aufgenommen 
wird, ist der entsprechende Befehl des neuen Stabschefs Lutze zu envarten. Ob es da-
bei nicht etwa zu iiberraschenden Zwischenfallen kommen wid, zumal die Mannschaften
erst nach dtem Einriicken fesfstellen kennen, welche ihrer Fiihrer noch auf ihren Posten
sind und welche iiberhaupt noch leben, wird sich zeigen.

ausserhalb jeder Vorausberechnung spielen, 
wirken k o n n t e n *

Dies ist eine Darstellung des Problems, 
wie sie sich aus einer rein realistischen Auffas- 
sung ergibt, wie sie die gegenwarfigen dynami- 
schen Triebkraiie in der europaischen Politik 
als konstant und immerwahrend voraussetzt. 
Der geistigen Fcrtentwicklung der europaischen 
politischen Dynamik wird der amtierende Po- 
iitiker umso weniger Rechnung tragen wollen, 
weil sie ihm teils in des „Tages Last und Hitze“ 
keine Mussestunden fur Betrachtungen erlaubt 
oder weil er sie als Zukunftsmusik iiberhaupt 
nicht in seine Rechnung einstellen will. Und 
doch hat sich diese geistige Fortentwickiung 
in einem Bezirke schon sehr weit durchgesetzt, 
wo man sie nicht vermuten wiirde und den 
man im gesamteurcpaischen Komplex als un- 
bequeme Frege bisher behandelt hat, namlich 
in  d e n  n a t i o n a l e n  M i n d e r h e i t e n -

Ob die bisherigen Grenzen in Europa ge- 
recht oder ungerecht sind, wird jeder Politiker 
vom Standpunkte aus erortern, wieviel Men- 
schen seiner Nationalitat im Staatsbereich sei
ner Nation inbegriffen sind1 und wieviele sich 
ausserhalb des Staates befinden. In dieser 
VorstellungsweH geben also Volk und Staat 
als Begriffe ineinander auf, was sie in Wirk- 
lichikeit nicht tun und darum zu einer steten 
Folge von Forderungen und Gegenforderimgen

werden. Das ist „die Siinde der ewdgen Irre- 
der:ta“, um die Formulierung eines deutschen 
Schriftstellers der jungen Generation zu ge- 
brauchen, um mit ihm fortzufahren: „Der vol- 
kertrennende Nati°nalismus, ein Kind der Na- 
tioi aldemokraiie, muss veidrangt werden durch 
die vclkerverbindende Achtung vor den ge 
wachsenen Volkstumern. Staat und Volk sind 
nur im nationaldemokratisehen Denken gleich 
bedeutend. Da die Deckung der beiderseitigen 
Grenzen nie gelingt, so muss d i e s e s  f a 1 - 
s c h e  O e n k e n  a u s g e r o 1 1 et w e r d e n .  
Der Ueberstaat (das Reich) ist eine Herr- 
schaftsform, die sich ii b e r  den Volkstiimern 
erhebt, jenseits von ihnen liegt u n d  s i e  d e s  
h a l b  u n a n g e t a s t e t  l a s s e n  k a « n . “ 

Also, r°tten w i r  das falsche Denken aus, 
machen w i r den Anfang, den Anfang, der zum 
Begreifer. einer neuen Staatsauffassung, zur 

Ueberwindung des Nationalstaatsgedanken®, 
zum Frieden in Europa, in dem es dann keiner 
OstpaJkfe mehr bedarf, fiihren wird. Das wird 
ireilic'i t cch vielen als Zukunflsmusik gelten, 
ist aber die einzige Realitat auf dem Wege 
zum Frieden. Der „neue G6tze“ Staat, wie 
ihr. Nietzsche nannte, muss von dem Podest 

! herabgesturzt werden, auf de* ihn Hegel als 
; den „praserten Gott auf Erden“ erhob. Erst 
! dann, wenn der Staat auf seine eigensten 
| Funktionen beschrankt bleiben wird und die 
kulturellen Aufgaben des Vclkes der autono-



m en Selbstbeatim m ung der V olkM ugehorigen J Jun ge G eneration  bereifen  m iissen und wird Die Polizei ePk la r te , n icht zu wissen und Nach- 
iiberlassen w erden, w ird d er A lpdruck des Na- j sich dieser A ufgabe m it vehem enter B egeisteru n g ' ‘ . . .
tio n a ls taa te s  den europaischen  F rieden  n ic h t1 un ter*iehen, wenn sie die reaktionfiren  Gewal- 
m ehr s to re n , wind eine neue R enaissance ten  eines nafionalstaatlichen  A tavism us er- 
abend land ischer K u ltu r anheben  konnen. Die- k an n t i;nd sich von ihnen ab gew and t haben 
sen W eg zu einem  neuen E uropa w ird die j wird.

Proteststimmung im Saargebiet
Scharfe Absage an den Reichskanzler

Zu den P r° testve rsam m lungen  im S aarge
biet nimm t nocli e inm al „D ie N eue S aa rp o s t;‘ 
S tellung , in deni sie, d irek t an den R eichskanz 
ler gerich te t, sch re ib t:

„H err R eichskanzler! Sie haben e rk la rt, 
dass se it M onaten die R egierungsgeschafte  nur 
schleppend gingen, weil im m er w ieder von einer 
zw eiten  R evolu tion  die Rede gew esen sei. Im 
Land liessen Sie fiber die schw arzen W uhlm au- 
se schim pfen. N ur zu deutlich  wurdfen die Ka- 
tho liken  verdach tig t, und nun auf einm al —  w a
rm  lh re  eigenen  L eute die verfluchfen  Wfihl- 
m ause. Sie haben die M euterer g ross w erden  
lassen und sie e rs t dann niedergesch lagen . Sic 
ha tlen  dazu kein  R echt. Auch dann  n icht, 
w enn das R eichskab ine tt nach traglich  das W ort 
von der ,S taa tsn o tw eh r‘ e 'f in d e t, auch dann 
n ich t, w enn der R eichstag das Morden gui- 
heisst. Denn auch das K ab in e tt h a t dazu kein 
R echt, auch der R eichstag  nicht! D as tviis- 
trau en  w urde durch lh re  R ede noch gew altig  
gesteigert. Das Volk und die W elt erkenn t 
Sie als obersten  G erich tsherrn  n icht an ; denn 
Sie sind P a rte i D as dfeufsche Volk gibt nie- 
m and das R echt, auch nicht einem R eichskanz
ler, chne U rteil jem and aus dem Leben zu be 
fcrriem . Die K atho liken  sind en ttau sch t fiber 
das, w as Sie sag ten , aber n«ch w eit m ehr fiber 
das, w as Sie nicht sag ten . Die K atholiken  
D eutsch lands, Uberhaupt alle C hristen , glau-» 
ben an eine ewige V ergeltung . W ir in der 
S aar haben den Mut, die D inge noch be>m rich- 
tigen Nam en zu nennen . G lauben Sie nur 
nicht, dass Sie das Volk iiberzeugt h aben !“

Den Anlass zur P ro te sfak fio n  un ter den 
K atho liken  des S aargebiefes ha t die N achricht 
gegeben , dass sich un te r den Opferr. der blu- 
tigen T age auch der Reichsffihrer des katho- 
lischen Jugendverbandes „D eutsche Jugend- 
k raft" , A dalbert P robst, befindet, fiber dessen 
E rm ordung nun fo lgendes b ek a n n t w urde:

„P robst w urde am  F re itag , den 29. Jun i, 
aus D iisseldorf nach  Berlin berufen, angeblich, 
um als Ju g en d tfih re r den V erhandlungen  fiber 
die Ausffihrung des K onkord a ts  zugezogen zu 
w erden. T atsach lich  w urde er gerufen, um 
seinen Tod zu em pfangen.

D a seine G attin  m ehrere T age von  ihm 
keine N achrich t erhielt, ta u c h te  in ihr, da al- 
lerlei dunkle Schreckensnachrich ten  fiber poli- 
tische E rm ordungen  um lieten, die angstvo lle  
V orstellung  auf, ihrem G atten  konne etw as zu 
gestossen  sein. Sie eilte zu der D tisseldorfer 
Polijzeid^rektion und b a t um A uskunft oder 
N achforschung nach dem V erbleib ih res G a tten .

forschungen nicht pflegen zu konnen.
Die A uskunft w ar d e ta r t, dass alsbald in 

dem grossen F reundes- und  B ekanntenkreis 
des R eichstfihrers d e r ,D eutschen Ju g e n d k a f t‘ 
tiefe Besorgnis um d!as Schicksal des Verschol- 
lenen en ts tan d .

Nun m achte sich der k ran k e  G eneralprases 
Msgre . Ludw ig W olker zu N achforschungen 
auf und fuhr  zur Z en tra le  der SS. nach Essen. 
H ier sag te  m an ihm, m an wisse, wo A dalbert 
P robst sei, dfirfe aber keine A uskunft geben. 
Msgre. W olker fah rt darauf nach  Berlin. Bfci 
der G eheim en S taa tspo lizei w ird ihm gesag t, 
dass A dalbert P ro b st ,im In teresse des Staates* 
v erh a fte t und erschossen w orden  sei.

Am folgenden T age  erha lt die G a ttin  des 
P robst die am tliche M itteilung, dass ihr G a tte  
,auf der F luch t erschossen ' und dass ihr seine 
Asche durch die P ost zugeste llt werde.

Die Z uste lh ing  der Asche als P o stp ak e t an  
die A ngehorigen ist die iibliche S itte . Die 
Urne is t m it einem Blechschildchen versehen, 
das in drei Zeilen Vor- und Zunam e, G eburts- 
und Todesdatum  e n th a lt.

A dalbert P robst w ar er s t 31 Ja h re  alt, 
seit 13 M onaten v erh e ira te t und h in te rlass t ein 
dren W ochen a ltes  K ind.

Professor Hauer mit dem Eberkopf
„Ein Schiummer auf der Seele des Weibes“

In diesen T agen  haben  die D eutschglaubi- 
g en  die e rs te  Ehescliliessung nach einem ,,art- 
gem assen" R itus vollzogen.

Das am tliche M itteilungsb la tt der Deut- 
schen G laubensbew egung, das sich „D eutscher 
G laube" nennt, b e iich te t nun E inzelhe iten  fiber 
diese neueste E rn ingenschaft der W otanglau- 
bigen. D iese heidnische Ehe w urde vom „W ei- 
h e w a rt“, Prof. W ilhelm H a u e r  m it den vOn 
der D eutschen G laubensbew egung vorgeschrie- 
benen Zerem onien vorgenom m en. D er stau- 
n en d en  W elt w ird zudem m itgete ilt, welches 
W eihegew and der ,,W eihew art“ zu d e r W eihe 
tru g : E in iirm elloses h irsch ledem es W arns, hohe 
S tiefel und einen altgerm an ischen  Helm, der 
von einem E berkopf g ek ro n t w ar. D er A kt 
beganri m it dem Einzug des P aares. Die Wei- 
begaH.e la n g en  dazu —  imm er nach  dem  Be- 
rieh t des „D eu tschen  G lauben" —  das VVeihe- 
lied „D er W inter ist vergangen-“ D arauf

nahm  das P aar auf den von Birker-baum chen 
flank ierten  S itzen P latz. Im Raum vor d e n  
P aar drei runde weiss gedeck te  T ische m it Blu- 
men. A uf jedem  Tisch ein dreiarm iger Im um  
su lleuch ter (ein d e r Irm insaule rachgeb i d e te r 
Leuchter, die K arl der G rcsse niederlegen 
liess), m it gelben  W achskerzen. Auf dem Mit- 
te ltisch in e in er silbern en Schale die R inge 
des P a a r ts ."  Der W eihew art hielt einen Vor- 
spruch und sag te : „N ach nordischem  W eihfum  
lieg t es w ie ein Schium m er auf der Seele des 
W eibes bis M annesliebe sie zum w achen Leben 
erw eck t. Und de m M anne bleiben die tiefsfen 
Geheim nisse des Lebens verborgen  bis das lie- 
bende W eib ihm den T runk  der E rkenntn is 
r e i c h t . . . “

Man m cchte fast n ich t g lauben , dass es 
M enschen, deutsche M enschen geben soli, die 
solchen grcben U nfug m itm achen-

DER WOLF 
VON OLSTENNA
Ein Abenteuerroman aus dem nordlichen 
Schweden von L u d w i g  O s  t e n

5. F o rtse tzu n g .
Der Jag d m eiste r Tangade riLstete sich, .um 

nach K arsku lla  zu fahren- E r geh t in  den Stal! 
und ho lt die hochbeinige S ta te  K ula  heraus, 
d ie  er vor den W agen  .spannt. Z-wischen i!hm 
und iRula herr.scht eine gu te Freundsichaft. Eins 
h a t zum a n d e m  d as  gross© V ertrauen . Ru!a 
w eiss, daiss ihr T 'argade k e in en  Schlag 'gibt-, 
dass  e r  ihr das b es te  Frntter b ring t, und Tar- 
igade w iederum  w urde noch  n ie  von  R ula im 
S tich  gelassen.

T arg ad e  fahrt, mit dem M einen  Jagdw agen  
nach K arskulla .

*

K arsk u lla  ist eine k le ine  N iederlassung 
von  v ie lle ieh t 500 iSeelen, h a t aber die i&tad*"- 
gerechtaam e; der O rt is t  n icht unbedeutend , 
denn  h ie r w ickelt sich d e r  gauze G renzverkehr 
ab. 400 M eter h in te r K am kulla  beginnt Finn- 
land, d as  L and  d e r  tahisend Seen.

Die iSitadt liegt in der Elbene in einer kllei- 
T.en Bodensenkting, um geben von  unendlichen 
W ahlem  von R iefern  amd B irken,auch verein- 
zelten  F ichten- A ber m an sp iirt schon die 
Nahe des P o la ik re ises , sieht, dem  n iedngen  
W uchs d er B aum e am, dass d;er W in te r e in  un- 
toarm herziges G ericht halt,. VieJe Baume sind 
n u r etw as fiber m aunshoch.

T ro tzdem  g ib t es um K arsku lla , w ell es in 
e in e r  n iedrigen  Mulde u n d  deshalb  etw as ge-

schfitzt liegt, noch s ta t t l ie b e  hohe Baume, der 
B cden  ist, gu t, und  iso gedeiheu In den warm en 
M onaten des Ja 'hres K orn, G erste , ja Hafer, 
K artoffe 'ln  und  an d e re  Feldfrfich te.

In  K arskulla  kenrat jed er jeden, u n d  als 
T arg ad e  m it dem Ja g d w a g en  in die S tad t ein- 
fahrt, da m uss er die P eitsche  im m er w ieder 
zum G russe heben.

Das ist sein  G rass, w o rtk a rg  wie er ebea 
ist. K einer liebt T argade . Dazu h a t ihnen 
der R iese w ahrlich auch keine  G elegenheit g e 
geben, denn  er ist verschlossen und  rauh. Aber 
je d er w eiss, w as fu r ein grosses, ehrliches H erz 
u n te r  der Joppe sch lag t, und alle ach ten  ihn 
hoch. K e in e r  rnochte m it ihm anbinden . Man 
ffirch te t seine B arenkrafte .

KarskuM a h a t einen K ram laden- E r ge - 
h o rt dem  blomden Schw eden H jalm ar Oeckens 
und  is t nattirlich  m it einem  grossstad tischen  
G eschaft n ich t zu vergleachen.

Es is t nu r ein  e irfacher, schm uckloser L a
den m it einem kle inen , sauiberen S chaufenster, 
der in  einem  einstock igen  H olzhause un te rge- 
b rach t ist. U rte n  liegen die G eschaftsraum e 
Often w chn t der Junggeselle  H jalm ar O eckens, 
ein giute-r V ierziger m it zufr iedenem, imm er 
frfihlichem Gesicht, g u t be i Leibe, a b e r  durch- 
t ' m  n ic h t korpulen t, quicktebendig, im m er be- 
ste r Stim m ung, mit, einem  iprachtvollen H um or 
gesegnet. H jalm ar Oe«ke:ns is t ibestim mt der 
belieb teste  M ann in  K arsku lla .

Zu ihm kom m t T argade , der Jag d m eis te r 
des G rafen O lstenna, H jalm ar sp itz t die Ohren. 
als da,s Q efahrt d raussen  halt. E r  schau t hin- 
aus zum L aden fenster u n d  sieht, wie T argade 
seinem Gaul F u tte r  in  die K rippe schfitte t.

-.Beini K onig  G ustav !“ sag t er zu ,seinem 
Komniis .und F ak to tum , dem  kle inen  alte.n Rju 
besam. „Beim K onig G ustav , R jub, ob das 
n ich t zu ibedeuten hat, dass G raf O lstenna zu- 
rtickkom m t?“

Rijuibesam sc h titte lt d en  Kotpf. „Ich g lauh 's 
n ich t, Chef! D er Graf OOsteroa weiss, dass der 
grosise J a g e r . . . ! “

hStill! D as g eh t rins n ich ts  an!“
T argade  tritt-  ein  u n d  grtisst, „M ochte ein- 

kaufen. H jalm ar!"
„K annst allc« haben , T argade! S ag 's an!" 
iPosten fur P oston  lie s t dor Jag d m eis te r 

aus seinenr G ed a ch tn L  ab, und P o sten  ffir Po- 
• ten w ird abgew ogen und  g epack t. iD er Hau- 
fer, w achst von M inute zu Minute. Oeckens 
-ehm ut zelt. D as wird w ieder einm al ein gutes
G eschaft.

„H a st du  . . W ein, d e r  so sp ritz t?  W eiss 
n ich t, wie sie da,s Zeug nennen!"

„C ham pagner . . .  o d e r . . .  die D eulsohen 
sngen auch  . . .  (Sekt! Vein, den rich tigen  gu- 
ten  iSekt :habo ich .nicht da. K ein Mensch 
k  a uft ihn. E r is t zu teu er. Die Regie ru n g  h a t 
e inen  IRiesenzoll draufgeschlagen! Aber es 
g ib t einen svhw edischen S ek t!“

T argade k e n n t die U nterschiede nicht. 
Schw edischer S ek t?  Ja , w arum  .soil m an in  
Schw eden keinen  ‘Se'kt herste llen  k o nnen?

„Du k a n rs t  ihn ja  einmal p reb ieren , Tiir- 
gade! Komm, sage fe rtig  an , dann  se fzen  w ir 
uns in  N ebenzim m er und  mac'hen einm al eine 
F lasche auf! Ich habe auch w as besonders Fei- 
r e s  ffir d ich : einen B iirenschinken, den schneide
ich dir zu E hren an !‘

(F ortse tzung  folgt')



Ein Protest Dr. Glondys
Gegen die Beriditerstattung im „Yolkisdien Beobaditer*

Der evangelische Landesbischof von Siebenbłirgen, Dr. Glondys, der im scharfen 
Kampfe mit der nationalsozialistischen „deutschen Emeuerungsbewegung ‘ steht und dar- 
um vom „Volkischen Beobachter" angegriffen wurde, hat sich veranlasst geseheit, an 
die deutsche Gesandtschaft in Bukarest folgendes Telegramm zu richten:

„Ich pr°testiere gegen die Angriffe welche in der Nummer vom 15. Juli des natio
nalsozialistischen offiziellen „Volkischen Beobachters1 gegen mich gerichtet wurden und 
erklare die Angriffe fiir Verleumdungen meiner Person und der protestantischen Gemein- 
den Siebenbiirgens.1-

Der Reichsbischof erstatfet Bericht.
Der Reichskanzler liat den Reichsbischof 

empfangen, der ihm iiber die Lagę der deut- 
Schiem evangelischen iKirche aind das Vorwaris- 
scbreiten des Einigungswerkes Bericht1 erstat- 
tete. Von 28 LandeSkirchen sind higher he
re its 22 in der evangelischen Reichskirche 
aufgegangen, bei drei weiterem ist die Einglie- 
derung im vollen Gauge, wahrend nur ein Rest 
von drei Kirchen veitolcibt, he i denen die 
Schwierigkeiten noch nieht ais iiborwunden an- 
gesehen werden konnen.

Anm. d. Red. Mekiungen iiber die volfeo- 
gene Einigung der evangelischen Kirchen 'hat 
es sohon- so viele gegdben, dass es niemanden 
mi-lir zu verwundern braucbt, wenn in kurzer 
Zeit wieder entgegenlaufende Meldungen kom- 
men.

Aus PleB und Umgegend
Brzescz. Am morgigen Sonntage, den 22. 

d. Mts„ jahrt sich zum  25. Male die feierliche 
Konsekrierung der katholischen Pfarrkirche. 
Aus diesem Aplass findet mit grossem Gepran- 
ge ein feierlicher Jubilaumisafolass statt.

Erntesegeu. Im Juli erfahi-t das Land- 
schaftsbild eine ge'waltige, tie* einsehneidende 
Veranderung. Des Komes enge Gassen, die 
den Bliok eng begremwten, fallen unter dem 
blftzenden Stahl; ein hartes Rauschen geht 
durch die Folder .und eines Morgens steht das 
Korn in Puppen auf den Stoppelfeldem. Tage 
veigehen- Wagen rollen heran. Und nach 
schwerer Arbeit ist des Feldes Erzeugnis auf- 
goladen und die hoohgebauten Wagen schwan- 
ken langsam der Scheune zu. Hier und da 
greifon die Baume der Landsstraisse mit ihren 
Zweigen nach ein paar Halmen; andere rest- 
lic-he Halnie werden von armen Leuten vom 
Stopplacker aufgelesen. Alleis dae war sdhon

friiher so, ist so — -und wird weite-r so sein. 
Ein ewiger Kreislauf vom Pfltigen und Saon 
his zum Eintragen und Einbringen der gol- 
denen Frachfr ein stetes Werden und Verge- 
hen! Die Em te stimmt froh, aber a u c h  nach- 
denlklich. Sie weckt das Gefiihl der Dank- 
barkeit gegen den Sehopfer und fiihnt zum Ver- 
gleiche der werdenden und stenbenden Halm- 
frucht, mit dem Leben des Menschen; eine gar 
tiefe Bedeutung liegt darin!

Die Abnahme des lichten Tages ist im letz 
ten Drittel des Juli schion deutlich bemerkbar- 
mogen auch die Tage, wo die Sonne mit dem 
Hundsstem aufgeht (E intritt der Sonne in das 
Zeichen des Lowen am 28.) ais die heissen 
„HuncLstage11 gefurchtet sein. Die gross te 
Hifze fclgt eben normalerweise erst dann, wenn 
der .Sonnenbogen wieder kleiner wird, weil 
akdann die Erde erst ricbtig erwarmt ist. (Die 
gegenteilige Wirfcung findet im W inter statt. 
wo normalerweise nicht der December, sondern 
der Januar ais kaltester Monat in Frage 
komrnt.) Am zeitigsten (3,36) ging die Sonne 
v o r Johanni auf, am 20. Juli dagegen erscheint 
unser Tagesgestirn erst um 4 Uhr. Der Unter- 
gang der Sonne, der zur Sommersonnenwende 
8,27 erfclgte, tritt am 28. Juli ibe-reits um 8 
Uhr in Erscheinung. Souit hat sich die Hchte 
Tagesspanne bis gegen Ende Juli um eine ganze 
Stunde verringert.

Was muss man von der Unfallversicherung 
wissen? Mit dom 1. Januar d. Js. ist das nene 
Unfallversicherungsgesetz in Kraft getreten, 
nach dem samtliche in der Industrie, im Han
del, Gewerbe, Hauswirtsc'haft usw. tatigen Per
sonel^ ganz gleich ob mit o der ohne Entgelt 
beechaftigt, angemeldet werden musseii* Die 
befristefe Anmeldung der ibeschaftigten Per
son en musste von den Inhabern der Betriebe 
auf dem hierzu bestimmte Formnla-r erfolgen. 
Ausgenommen sind lediglich Staatsbeamte u n d

Miłitarpersonen, Gefetliche und Auslander, die 
in diplomatischen Vertretungen ihrer Lander, 
Gesalndtschaften u-nd Konsulaten beschaftigt 
sind. In diesen Tagen wurden von der Unfall 
versicherung, die fiir die Schlesische Wojewod- 
sehaft- ihren Sitz in Chorzów (Konigshiitte) hat, 
die Nachweise ulber die an die Beschaftigten 
gezahlten Lbhne und Gehalter im 1. Halbjahr 
d. i. vom 1. Januar ibis 30. Juni d. Js. ein- 
S'chlisslich zur AusfiiUung an die gemeldeteu 
Botrie'be eingesandt; mit der Riicksendung des 
ausgeifiillten Fo.rmulars muiss1 gleiohzeitig der 
errechnete Beitrag auf das Postscheckkonto 
der An-stalt Nr. 300 233 eingezahlt werden. Der 
Lohnnachweis, in 2 Gruppen eingeteilt, enthalt 
9 Rubriken, die mit den entsjprechenden Lohn- 
zahlen der beschaftigtem Arbeiter und Ange- 
st,ellten ausgestellt werden miissen, Die Zalhl, 
die sich in der letzten Rubrik zeigt, wird mit 
0,54, das ist die PrOzentzahl der Beitrage mul- 
tipliziert und man erhalt den Betrag, der als 
Beitrag fur das erste Halbjahr zu zahlen ist- 
Geset*massig sollen die Beitrage bis zum 10. 
Juli beziw. 10. Januar jeden Jah res gezaldt 
werden- Da jedoch in vielen Fallen diese Frist 
bereits verstrichen war, als die Inhaber der Be
triebe in den Besitz der Nachweisformulare ge- 
lanigt sind, wird wohl anzuno'hmen stein, daas 
die Versicherungsanstalt in' dietsiem Fade von 
der Ani-echnung der angekundigte® Verzugs- 
zinsen in Hiihe von 1 Prozent monatlich Ab- 
stand nimmt. Die Beitrage fiir die Unfallver. 
sicherung der Arbeiter und Angestellten muss 
der Arbeitgefoer in v o ier Hohe tragen. Fiir 
Haushalfsangestelite und solche in den land- 
wirtschaftliehea Betrie'ben wird der entfallende 
Beitrag durch die Krankenkassen eingezogen. 
Mit der Anmeldung ziur Krankenkasse wird der 
Versicherte in den Haushaltungen und den 
landwirtschaftlichen Betrieben zur Unfall ver- 
sichening selbettatig herangezogen-

Gottesdienstordnung! i
Katholische Gemeinde.

Sonntag, dein 22. Juli, um 6,30 Uhr; polnisches 
Amt mit iSegen; '7,30 Uhr: polnisches Ami mit 
Segen und polnischer Predigt; 9 Uhr: deut
sche Predigt und Amt mit Segen fiir ein 
Jahnkind und Familio aius der Stadt; 10,30 
Uhr; ipolnische Predigt und Amt mit Segen 

Evangelische Gemeinde.
Sonntag, den 22. Juli um 7,30 Uhr: polnischer 

Gottesdienst; 10 Uhr: deutscher Gottesdienst.

Jterantroortlicf) fiir ben ®efamtinl)alt W a lte r  B lock 
P szczyna. D ru *  un b 2>crlag: „Sinjetgcr fur ben Sreis
‘PleB, Sp- ż og r. odp.", Pszczyna, ul. P ia s to w sk a  1

Aber -  „Gnadige Frau!
Wir leben haute, wie wohl mancher schon 

aus eigenem Erkennen festgestellt haben 
wird. in eincr Zeit der unbegremzten Moglich- 
keiten, d. h. was, friiher nicht moglich war, ist 
heute moglich und verehrte Leserin oder Leser 
etellen Sie sich bitte vor, Hire hochverchrte- 
seelige Frau Grossmutter, hatte folgenden Er- 
lass einer amtlichen Stelle zu Gesicht bakom- 
mro, einer amtlichen Stelle, die sich heute 
Kreisstelle Braunschweig der Deutschen Ar- 
beitsfront nennt und folgendes also innegehal- 
ten wissen will:

,,I;n verschiedenen Aiflbeitsstreitigkeiten 
kcmmt immer wieder zu:m Ausrlruck. dass die 
Ehefrauen gewisser Bevolkerungskreise dar- 
auf W ert legen, als •„gnadige Frau“ ange- 
sprochen zu werden. In einem nationalso
zialistischen Deutschland, das keinen Stand, 
keine Klassen mehf kennt, hat auch eine 
,.gnadige Frau" nichfs mehr verloran. Es 
handelt sich d»bei um eine iihnliche Anrede 
wie bei der Bezeichnung der Frau mit dem 
Titel dee Mamies. Jetzt, wo es Frauen gibt. 
die sich salbst zum Rechtsanwalt, zur Aerz- 
tin, zum Richter emporgearbeitet haben, ist 
es eine Ungerechtigikeit gegenii’ber diesen 
selbst fiir ihren Bernf tatig gewordenen 
Volksgenossinnen, wenn man die Frau eines 
Rechtsanwaltes, eine® Arzfes, eines Richters 
mit Frau Rechtsanwalt, Frau Doktor oder 
Frau Gerichfsrat bezeichnet. D ie s e r  Zopf 
hat seine Daseinsberechtigung verlcren. Die

Kreisstelle erma'hnt alle Voltksgenossen, da- 
fiir zu sovgen, dass dieser Urfug abgestellt 
wird, weil dadurch immer wieder der Geist 
des liberal is tischen Zeitalters heraufbeschwa- 
ren werden."

Was, verehrte Leserin, hatte wohl Ihre ver- j 
ehrfe Frau Grossmutter nach der Lektiire eines 
solchen amtlichen Erlasses getan? —• Nun, sie 
hatte ihren Anw’alt zu sich gefoeten, und ihn be- 
auftragt einen S trafantrag gegen einen Beam- 
ten wegen Uebenschreitung seiner Amtsbefug- 
nisse zu stellen und es ware gewiss in alien 
deutschen Parlamenten ein Sturm der Entrti- 
sfung! gegen tine Behorde ausgebrochen, die 
sich die Berechtigung anmasst. auf dem Ge- 
biete der Umgangsiforme,ni Verordnungen zu er- 
teilen.

Aber das ist wohl noch alles im „Geist 
des liiberalistischen Zeitalters11 gedacht und wir 
werden uns jetzt langsam daran gewohnen 
mussen an die Stelle der „gnadige.r Frau11 die 
„Volkisgenossin11 zu sefzen. Wie nett wird es 
z. B. sein, wenn morgens das Madchen Sie- 
verehrte Leserin, mit folgender Ai sprache aus 
dem iSchlunnmer weckt: „Volksgenossin, es is1 
nun Zeit aufziistehen“, worauf Sie, gnadige 
Frau, antworten werden: „Ich danke Ihnen,
Volksgenossin, bringe-n Sie mir meinen Kaffee."

Damit wird ee aber noch nicht getan sein, 
wenn wir den „Geist des liberalen Zeitalters1- 
vo 1!ends ausrotten wiollen. So mancher wird 
eine grundliche Inver,tur alter Besfande auf- 
nehmen mussen, izumal er da, auf gewisse Bii- 
cher stossen sollte, die ein reehtes Frtthkin'I 
des „liberalen Zeitalters11 geschrieben hat, ich

meine den „Volksgenossen11 von Goethe, den 
Schwerenoter, der es mit gewissen Lilis und 
anderen „schwachen11 Wesen arg z,u tun hatte 
und man nun acht wird geben miissen, dass 
sich der „Geist. des liberalen Zeitalters11 nicht 
in den „Geist, der neuen Zeit11 hineinschleppt 
und man also wird deklami erem miistsen:
„1st doch keine Menagerie
So bunt als meiner (Lili einst jetzt) Volksg’e-

nosisin ihre! 
Sie hat, darin die wunderbarS'f en Tiere 
Und kriegt sie ‘rein, weiss selbst nicht wie.
0. wie sie hurjfen, laufen, trajppeln,
Mit aibgestumpfien Fltigeln zappeln,
Die annen (Prinzem einst, jetzl) Volksgenossen

allzumal,
*

I nie geloschter Liebensqual!11
Herrlich wird sich das anhoren! Und 'Sis, 

gnadige Frau, werden hegliickt lacheln, wenn 
man ihnen ein Kom/pliment im „Geist der neuen 
Zeit11 machen wird: „Reizend sehen Sie heute 
aus, Volksgenossin!11 Und der judge Votks- 
genosse wird wie einst im liberalen Zeifalter 
zum Rendezvous gehen, seine Volksgenossin an 
das sttirmische Hepz drunken und dann seine 
Werbnng arlbringen: „Darf ich Dich um die
Voiksgemeinschaft. bitte?11

.Nehmen Sie Abschied, gnadige Frau, von 
der alten liberalen Zeit, denken Sie daran,- dass 
dor „Geist der neuen Zeit“ ein Umbruch des 
Derikens und Handelns 1st, dass der Einzelne 
Nichts die Gemeinschaft Alles ist und lassen 
Sie uns von Einst albschiednebmen:

„Kites1 die Hand, gnadige Frau!11
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Junges Madehen
kraftig und fleissig

sucht Stellung
(ais Haustochter) mit Fami- 
lienanschluss im nur bcsseren 

Haushalt.
/fngabe unter D 100 an die 

Geschftsst. d. Ztg.
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Sonntagszeitung fu r S tadt 
und Land. A u fe rs t reich- 
haltige Z eitsd irift fur Je- 
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m entspreis fiir ein Viertel- 
jah r b e tra g t nu r 6.50 Zł, 
das E inzelexem plar 50 gr.
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Altbau, sichere Miete. 
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an d. Geschst. d. BI.
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in a l i e n  p r e i s l a g e n  erljaltlid) im 
Ulnsexger fiir ben £ re is  ‘Plcfj
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D ie  be iben  b e h a n n te n  
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M A D C H E N B U C H E R
Reichhaltige fluswahl. - Billigste Preise.
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Soeben ersd iien:

Elite 
Sommer 1934

O głoszenie
według art. 73 Ustawy o spółdzielniach.

Na zwyczajnem wałnein zgromadzeniu z dnia 15. maja 
1934r. niżej podpisanej zpółdzielni uchwalono 26 głosami prze
ciwko 3 głosom obniżenie sumy odpowiedzialności dodatkowej 
na poszczególny udział z 3000,- z ł  na 1500,—zł.

Spółdzielnia gotowa jest na żądanie zaspokoić wszystkich 
wierzycieli, których wierzytelności istnieć będą w dniu ostatnie
go ogłoszenia, wzgl. złożyć do deposytu sądowego kwoty, po
trzebne na zabezpieczenie wierzytelności niepłatnych lub spor
nych. Wierzycieli jednak, którzy nie zgłoszą sie do spółdziel
ni w przeciągu 3 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia, uwa
żać się będzie za wzgadzającyoh się na zamierzoną zmianę.

Bekanntmachung.
gemafi Rrl. 73 des Genossenschattsgesetzes.

Rui der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 
1934 der unterzeichneten Genossenschaft wurde mit 26 gegen 
3 Stimmen die Herabsetzung der Haftsumme pro /inteil von 
3 000,— zł auf 1500,— zł beschlossen.

Die Genossenschaft ist bereit, auf Verlangen alle Glau- 
biger zu befriedigen, dereń Forderungen am Tage der letzten 
Bekanntmachung bestehen werden, bezw. die Betrage, die zur 
Sicherheit noch nicht falliger oder strittiger Forderungen not- 
wendig sind, bei Gericht zu hinterlegen. Die Glaubiger jedoch, 
die sich binnen 3 Monaten, vom Tage der letzten Bekanntma
chung an, bei der Genossenschaft nicht melden, gelten ais mit 
der beschlossenen i\enderung  ałs einverstanden.

Pszczyńskie Towarzystwo Bankowe
Plesser Vereinsbank.

Bank Spółdzielczy z orgraniczoną odpowiedzialnością. 
P szczyna.

Jurga. Wons.

A n z e i g e r  f i i r  
den Kreis Pless.

© erliner
3 llu jtnrtc 3 ettung

bie m e i f t g e l e f e n e  u n b  
p e r b r e i t e j t e  i l lu jtr ie te  
3 e i tu n g  —  — --------

je^t toteber
A nzeiger fiir den Kreis PieB L L ' i i L ' i i r l i S

Paul Keller

Dte m er (EtnfieMer
Paul Keller

U L R I C H S H O F
G anzleinen nur 6.25 zł.

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

Das HerremJournal
Eine Zeitschrift fiir Mode, Gejsellschaft 
und die angenehmen Dinge des Lebens

Anzeiger fiir den Kreis P less.

Sommer^afjrplan 1934 I f i
P r e i s  1 ,20  ertjaltiict) im ^  ^

A nzeiger fiir den  Kreis P less

Die neuen ULLSTEIN- 
MODEN-ALBEN

Sommer 

1 9  3 4

sind soeben eingetroffen! 
Viele hundert Kleider, 
Mantel, Strafienanziige, 
Einfaches und Elegantes 
fur Vormittag, Nachmit- 
tag, Abend! Alles zum 
le ich ten  Selbstschneidern

Zu haben bei

Anzeiger fu r  den Kreis Pfefi.

Inserieren bringt Gewinn!


