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Eroffnung des Senats und Sejms
Grosse Budgetrede des Finanzministers

Gestern vormittags 10,30 Uhr, ist die Session des Sejms der Republik er- 
offnet worden. Nach Erledigung der iiblichen Formalitaten, die etwa 20 Minu- 
ten in Anspruch nahinen, ergriff Finanzniinister Professor Zawadzki das Wort 
zu seiner Rede iiber das Budget 1934-35. Der Minister stellte fest, daB sieh die 
Staatseinnahmen stabilisiert hatten und daB eine Besserung im Vergleich zum 
Vorjahre eingetreten ist. Die bffentlieben Ausgaben seien von 2993 Millionen 
Zloty im Jahre 1930-31 auf 2150 zl in diesem Jahre herabgesetzt worden. Die 
Regierung arbeitete nunmehr an einer vollstandigen Beseitignng des Defizites, 
die eine Erhohung der Einnahmen erfordere. Die Ausgaben im Budgetentwurf 
fiir das Jahr 1935-36 sind um 51 Millionen niedriger veransehlagt. Der Mini
ster hob mit Naehdruck den unersehiitterliehen W illen der Regierung hervor, 
die W ahrungsstabilisierung aufrechtzuerhalten.

Polens auswartige Politik
Dr. Benesch in der Prager Hammer

400 Jahre 
anglikanisdie Kirdie

Ais P ap st Klemens VII. am 23. Miirz 
1534 die Forderung deS englischen Konigs 
H einrich  V III  nach T rennung seiner Ehe 
m it K a th a rin a  von A ragonien abgelehnt 
hatte , riB H einrich  sein Land von Rom 
los und lieB sich durch Parlam entsbe- 
schluB vom 3. November 1534 zum „ober- 
sten H aup t der K irche E nglands“ erkla 
ren. Von alien U n tertanen  w urde die An 
erkennung dieses Rechtes durch Treueid 
gefordert, und zw ar u n te r S tra fe  fu r 
H ochverrat. E in  groBer Teil des K lerus 
und der Laien geliorchte( zumal im La tide 
des W iklifism us vielfach religioser Indil' 
ferentism us und auch eine A rt S taa tsk ir 
chentum  sich langst ausgebreite t hatten . 
Um so heller e rs trah lte  der H eldengeist 
der zahlreichen englischen M arty re r und 
un ter ihnen vor allem  die sakulare  G estalt 
des S taatsm annes Thomas Morus, die fu r 
ih ren  Glauben an den P rim a t des Papstes 
freudig starben.

Es ist fiir den A uslander oft sehwer, 
englische F ragen  und englische Geistes- 
ha ltung  restlos zu erfassen, in  die vielfa- 
chen Geheimnisse und  vor allem  W ider 
spriiche einzudringen, die der Englander, 
sein Land, seine Geschichte und seine Po
litik  den K ontinentalen  und vor allem 
auch den D eutschen bietet. Dabei ist uns 
aber kein Gebiet der englischen Geistes- 
ha ltung  schw erer verstandlich  wie das der 
angelsiichsischen religiosen W elt. M an 
sprich t von England fiir gewohnlich als 
von einem ganz anglikanischen, das heiBt 
protestantischen Land. N ichts ist fal 
scher als diese A uffassung. Abgeseher: 
davon, daB rund  die H alfte  a lle r E ng
lander (die Non Conform ist oder Dissen
ters) n icht zur S iaatsk irche gehoren, son- 
dern zu einer der zahlreichen Sekten, die 
sich seit 1600 von der S taatsk irche  ge- 
tren n t hahen; ist ja  auch die S taatsk irche 
vom Protestan tism us w eit en tfern t. Sic- 
h a t in  ihren G rundlinien die Form ung ge- 
w ahrt, die ih r der W illk iirak t H einrichs 
V III. gab, mimlich eine „nationalkatholi 
sche“ K irche zu sein.

D er A nglikanism us ist vom P ro testan  
tism us schon deshalb wesentlich verschie- 
den, weil er A nspruch au f K atholiz ita t 
und die apostolische Sukzession der Bi- 
schofe erhebt, zum U nterschied von der 
p ro testan tischen  Sakram entslehre den 
konsekrierten E lem enten an sich W ert zu- 
schreibt und die A u to rita t der T radition 
neben der H eiligen Schrift anerkennt 
N icht gering sind freilich  auch die U nter - 
schiede, durch die die nach H einrich  V III. 
einsetzende pro testan tische Beeinflussung 
die S taatsk irche von der rom isch-katholi- 
schen Lehre tren n t: sie verw irft die 
A u to rita t des Papstes, anerkennt n u r  die 
zwei in  der Bibel ausdriicklich genanntei; 
Sakram entu, verw irft das MeBopfer, 
T ranssubstan tiation  und V erdienstlichkeit 
der guten W erke, e rlaub t Priestereher, 
und Laienkelch.

In  der P ra g e r  K am m er m achte Aus- 
senm inister Dr. Benesch, langere Ausfiih- 
rungen zur ausw artigen  Politik . Zur pol- 
nischen AuBenpolitik, im  V erhaltn is zur 
Tsehechoslowakei fiihrte  der M inister aus: 
Die gegenseitige politische R eserviertheP 
h a lt an  und die V erschiedenheit der An- 
schauungen liber gewisse F ragen  der all- 
gem einen europaischen Po litik  ist betont 
worden. W enn fiir die Tsehechoslowakei 
gewisse N achteile entstehen, so entstehen |

Die Rechtskreise der englischen S ta a ts 
kirche bezeichnen sie heute stets m it 
N aehdruck als eine ,,katholische“ K irche 
und in der T at ist ja  trotz der insularen 
geistigen G rundhaltung der E nglander 
und dem G ew altakt H einrichs der B ruch 
m it Rom nicht als volliger Bruch m it der 
katholischen T radition  aufzufassen. Die 
B eeinflussung durch reform atorische Ele- 
m ente erfolgte erst zu verschiedenen Zei- 
ten und Gelegenheiten vom K ontinent 
her. So b rach te  die zweite H alfte  des 1C. 
Jah rh u n d e rts  un ter E duard  VI. (1547 his 
1553) und auch noch u n ter E lisabeth  eine 
starke  E inw irkung des Pro testan tism us. 
1549 en tsteh t das bertihm te „C. P. B.“. das 
„Common P ra y e r  Book", das gemeinsame 
Gebetbucli und 1542 die 42 G laubensarti- 
kel, die un ter E lisabeth  auf 39 reduziert 
werden. Ohne Zwreifel w ar es E lisabeths 
geheim er W unsch, den Zustand, wie er 
un ter H einrich V III. bestand, w ieder her- 
bei zufiihren, also eine englische Staats
kirche, katholisch in der Lehre, aber u n 
te r  der koniglichen und n ich t papstlichen 
F tihrung. A ber die protestantischen und 
puritan ischen  Strom ungen im  Lande wa- 
ren zu m achtig, und so ist ih re  „church of 
England" die Losung der m ittleren  Linie 
Sie w ar im  wesentlichen bereits die K ir 
che, die sie heute ist und von der der 
E nglander glaubt, daB sie „Briickenkir- 
che“ sei. E r riihm t gern, daB sie das E rbe 
der katholischen M utterkirche bewahre, 
aber ganz den EinfluB der verinnerlichen- 
den K ra ft des kam pferischen P ro testan 
tism us e rfah ren  habe.

daraus, auch w enigstens gleich groBe Vor- 
teile, welche auszuniitzen unsere P flich t 
ist. Es geht n icht an, Polen V orhaltun- 
gen zu m achen oder liber Polen zu Gerieht 
zu sitzen, weil es die P o litik  seiner In te r  
essen, wie es sie versteh t, verfolgt. Auch 
w ir tun  dies und werden dies tun, ohne 
hierbei in irgend einem P u n k t unsere Zie
le irnd P lane zu verbergen, welche nicht 
gegen Polen gerich tet sind und gerich tet 
sein werden.

Bevor sich aber die englische K irche 
zu dieser Form  entw ickeln konnte, h a tte  
sie den hiirtesten K am pf um ihre Existenz 
zu bestelien: die A useinandersetzung m it 
dem Puritan ism us. „Non conform ing P u 
ritan s"  nann te  m an u n ter E lisabeth  jene 
rad ikalen  „Pro testan ten", die sich der an- 
glikanischen O rdnung widersetzten. Die 
P u rita n e r  — Carlyles uberschw angliehe 
Sprache nennt den P uritan ism us den B litz 
der aus der F au ln is  des Chaos in England 
eine W elt m achte — w aren weitestgehend 
durch die Gedankenwelt Colvins bestim m t 
K arl I. und Erzbischof Laud, fiirstlicher 
Absolutism us und Staatskirche," erlagen 
dem A nsturm  der P u rita n e r  und Indepen
dentem M it Cramwell t ra t  das Inselreich 
in eine streng  p ro testan tisch  o rien tierte  
A era ein Die Episkopalkirche wurde 
aufgehoben, ih re L itu rg ie  abgeschafft. 
ih re  A nhanger b ltu tig  verfo lg t und der 
K ongregationalism us, das heiBt die Idee 
der Einzelgemeinde, in  deren H and jede 
kirchliche M acht ist und in deren Ver- 
w altung niem and, auch nicht die Nach- 
bargem einde, eingreifen  kann, w ar nun 
das neue kirchliche V erfassungsideal des 
Independentism us, dem auch Cromwell 
huldigte. Die R estaura tion  der S tuarts  
brachte auch die R estaura tion  der S ta a ts 
kirche und diese zeigte sich nun  s ta rk e r 
als das zum K atholizism us neigende K6- 
nigtum . Die F estak te  (1673) und schlieB- 
lich die glorreiehe Revolution von 16SS 
sind die Zeugen ilires siegreichen Karnp- 
fes gegen die katholisierenden S tuarts.



Das 18. Ja h rh u n d e rt b rachte das Aus 
scheiden der puritan ischen  Elemente. 
P resby teraner, K ongregationalisten, Bap 
listen  und Quaker bilden sich so als vier 
groBe religiose Gem einschaften neben der 
S taatsk irehe. Sehr viel fiir die Belebung 
des dam als schwindenden religiosen Gei- 
stes in  der S taatsk irehe ta t  der V ertre te r 
des P ietism us in  England  John  W esley, 
der Griinder der M ethodisten. W esley; der 
anglikanischer P rie s te r  w ar, dachte zwar 
n ich t daran, die K irche zu veriassen, doch 
wuehs seine E ntw icklung von selbst aus 
der anglikanischen K irche heraus, in der 
aber sein Feuergeist in  den K reisen der 
.,Evangelicals“ w eiterbestehen blieb. Die- 
sen P ietisten , die linksstehende ausge- 

sprochencalvinistisch eingestellte Anlgi- 
kaner waren, gehorte u n te r anderem  der 
groBe Sklavenbefreier W ilberjorce und 
der P ionier der englischen Sozialgesetzge- 
bung G raf Shaftesbury  an. Diese Rich- 
tung  lebt heute noch in der Low Church 
P a r ty  der S taatsk irehe  fort. Die R eaktion 
au f die nach deni Schwinden ih re r grofien 
V ertre te r  bald in te llek tueller V erengung 
anheim fallenden Evangelicals ist die 1833 
entstandene O xfordrichtung u n ter der 
F iih rung  von John  Keble, John  Newman 
(der K onvertit und spatere K ardinal) und 
E rw ard  Pusey. Im  Kam pfe gegen den 
L iberalism us und religiosen Ind ifferen tis  
m us des 19. Ja h rh u n d e rts  ha t sieli der 
H igh-Chureh-Flugel der S taatsk irehe, der 
aus der O xfordrichtung hervorging, groBe 
V erdienste erworben. V erm ehrung der 
Bischofssitze und Seelsorgestellen, Wie- 
derbelebung des Gottesdienstes und so- 
ziale T atigkeit sind sein W erk. Zur Feier 
alle Momente religioser Erhebung, wie td- 
le A rch itek tu r, ZeremonieD, W eihrauch, 
religiose S ta tuen  und Bilder, K niebeugun 
gen und MeBgewander vom K atholizism us 
mus entlehnt. Sie ging schlieBlich noch 
w eiter und fiih rte  die Ohrenbeichte, an 
glikanische Monchs- und Nonnenkloster. 
B ruderschaften , religiose E inkehrtage  m il 
E xerzitiencharak ter u. a. ein. Es brauclit 
n ich t e rst betont zu werden, daB diese 
E in rich tungen  sich erst nach langen er- 
b itte rten  K am pfen durchsetzten. E rs t 
dann begann der siegreiche VorstoB, als 
die O xfordrichtung Newman, „den R ufer 
im  S tre ite“, durch seine K onversion ver- 
loren b a tte  und nun als „Puseyisnius"

eine hoffnungslose Sache schien. A ber ge 
rade in  diesem Augenblick fanden ihre 
Ideale A nerkennung. Dieses E rstbeach- 
te t werden, wenn n u r m ehr personlichstes 
F iih rertum  eine scheinbar vergebliche 
Sache aufrechterha.lt, ist auch ein Zug im 
englischen N ationalcharak ter, der dem 
A uslander leicht entgeht.

Oxfordbewegung, Puseyism us u ndR i- 
tualism us haben heute bedeutende P a r  
tien  im A ntlitz  der S taatsk irehe  vbllig 
,,katholisiert“. Es gibt wolil kaum  m ehr

cine auch noeh so entlegene Landkirche 
der extrem sten LinksrichtuUg, die diesen 
EinfluB nicht versp iirt hatte. A uf welche 
W iderstande die H igh Church aber auch 
vielfach noch heute bei den Low-Church- 
K reisen, aber zum Teil auch bei den Cen
tra l Churchm en der S taa tsk ireh e ' stoEt, 
zeigte der e rb itte rtc  K am pf von 1927 und 
1928 um  die Revision des CPB. Vielfach 
hat der Rechtsfliigel sich dabei bemiiht, 
V erbindungsfaden zur katholisehen K ir
che anzukniipfen.

Der sdiwelende Kulturkampf im Dritten Reidi
Die Bisdiofe Meiser und Wurm wieder im Ami

Ueber die V organge, die sich in  den 
bayrischen und w iirttem bergischen Lan- 
deskirchen abgespielt haben, w erden jetzt 
niihere E inzelheiten bekannt. *

Ueber die Landesbischofe von B ayern  
und W xirttemberg, Dr. M eiser und W urm , 
w ar bekanntlich H ausarrest und Redever- 
bot verhiingt worden. M eiser w urde stan 
dig uberw acht: in dem an sein Schlaf
zim mer angrenzenden Zimm er wurden 
zwei SA.-Leute stationiei’t, die e r  auch 
verkbstigen muBte. Dem W urttem bergeij 
Landesbischof W urm  w urde sogar die 
Teilnahm e am  Gottesdienst verw eigert. 
D arau f zog eine 7000 Kbpfe starke Menge 
vor das Hans, in dem der Landesbischof 
gefangengehalten wurde, und ein V ikar 
hielt einen im provisierten  Gottesdienst ab 
Bischof W urm  durfte  auf den Balkon tre- 
ten, na tu rlieh  n u r in B egleitung eines Be- 
am ten der Geheimen Staatspolizei. D er 
V ikar, der die P red ig t hielt, w urde jedoch 
verhafte t. Gegen die Menge, die sich fiir 
W urm  einsetzte, wurden zwei Ueberfall- 
kommandos eingesetzt; zahlreiche V erhaf- 
tungen erfolgten. Die Menge hielt jedoch 
die Gefangnisse m it dem gefangenen Vi
kar so lange belagert, bis dieser freigelas- 
sen und im  T rium ph von der Menge weg- 
getragen  wurde.

S treicher, der G auleiter von Franken, 
lud darau fh in  die bekenntn istreuen  Bi- 
schiife zu einer Besprechung ein. Bei 
der Besprechung tra te n  unerw arte t die 
beiden vom Reichsbischof M uller an S tel
le M eisers und W urm s eingesetzten kom-

m issarischen Biscliofe in den Raum . Als 
d a rau f die V ertre te r der B ekenntniskif- 
che die sofortige E n tfernung  der beiden 
aus dem R aum  forderten, muBte S treicher 
lieide w ieder hinausschicken. S tre icher 
versprach, die K irchenfrage dem K anzler 
zu un terbreiten , und gab den Befelil h e r
aus, daB kein Pg. sich an dem Kirclien- 
s tre it w eiter beteiligen sollte.

Inzw ischen tag te  in Dahlem  die Be 
kenntnissynode, die V ertre tung  der Be- 
kenntniskirche, die den Reichsbischof und 
seinen A nhang von der K irche ausschlofi. 
K ein evangelischer C hrist diirfe die Got- 
tesdienste der evangelischen Reichskir- 
chenregierung besuchen.

E rs t wollten M uller und Ja g e r  die 
F u h re r  der B ekenntniskirche vor allem 
Prases Koch, verhaften  lassen. Die Indis- 
kvetion eines Jou rna lis ten  v e rrie t den 
P lan  der K irehenregierung, der dam it 
auch schon zu Falle  kam.

Inzw ischen erschien S treicher in B er
lin und e rs ta tte te  dem Reichskanzler Be- 
rich t; er verhehlte  nicht, daB der Kirhcen* 
konflikt sich so zuspitze, daB nationalso> 
zialistische Partei und Staat von schwe- 
rem Schaden bedroht seien.

A uch bei den „Deutschen C hristen" 
begann es zu 1 rennen E inen1 P fa ’re rg e  
genuber wurde von seiten m aBgibendcr 
I.eute der „Deutschen Christen", die b's- 
her zum Reichsbischof liielten, e rk ,rtrt. 

m an w are bereit, J a g e r  fallen zu lassen. 
Als dieser davon horte, setzte er den V or- 
sitzenden der „Deutschen Christen", Dr.

DER WOLF 
VON OLSTENNA
Ein A benteuerrom an aus dem nordlichen 

Schweden von L u d w i g  O s t e n
35. Fortsetzung.

..Das . . .  das . . .  is t die Geschichte vom 
W olf von Olstenna!" vollendet er schwer.

„Und . . .  hab t ih r diesen S a tan  nicht 
gejag t?" frag t B entham  m it lodernden 
Au gen.

„Und ob w ir ihn gejag t haben! Ta- 
ge, Woclien, M onate lang sind w ir nicht 
aus den W aldern  gekommen. A n die hun- 
dert B luthunde von weit und breit, das 
beste M aterial, w aren unsere H eifer. W ir 
haben W ald und Busch durchstobert, 
viele M eilen weit, Ganz K arsku lla  w ar 
von dem Fieber besessen, den W olf zu fan- 
gen. A b e r . .  er w ar im m er wie vom 
Erdboden verschwunden. Und nie t ra t  er 
auf, wenn ich von Olstenna fern  w ar, so 
daB sich im Volke liier langsam  der 
Glaube einnistete_> ich selber sei der Wolf, 
ich . . .  ich h a tte  in der G estalt eines 
Wc-rwolfes mein ganzes Geschlecht ver- 
n ichtet, um alien Besitz allein  in meineen 
Hlinden zu haben."

„W ahnw itziges Volk!"
„W ahnw itzig? . . .  nein!" entgegnet Ol

stenna dem Freunde w ieder ruhig. „Dio 
M enschen h ier in dieser einsam en Ecke 
Schwedens glauben noch an die Geister 
der N atur, sie sind gute Christen, aber

ih r einform iges Leben inm itten  der un 
endlichen W lilder, der fast liugelloser. 
W aldlandschaft, die M itternachtssonne 
und die F instern is  des W inters m acht sie 
aberglaubisch. Und sage doch s e l b e r . . .  
g ib t‘s n icht tausend Dinge zwischen Him- 
mel und Erde, die w ir nie verstehen  un i 
n u r ahnen konnen?"

„Die g ibt‘s A rve! A ber W olf ist 
Wolf, und Menseh ist Mensch! Pis ist 
W ahnsinn, einen solchen Gedanken zu 
haben."

„Du hast recht, H e n r y . . .  aber istts 
den Leuten zu verdenken, Im m er blieb 
der Wolf, wenn ich nicht da war, verbor- 
gen. E rschien ich w ieder au f Olstenna, 
dann kam gewifi die Knnde, daB er hi. r 
und da einen M enschen gerissen h a tte  “

„Starben durch den M7olf auch noch 
andere, so wie der H andler Tschylau, 
Arve."

„Ja! Vierzehn M enschen sind ihm 
zum Opfer gefallen!"

„Mit anderen W orten . . .  noch zebu 
Frem de! Und wer w aren die?"

„Ich muB iiberlegen, wenn ich sie d ir 
aufzahlen will. Genau findest du alles in 
den Akten des Polizeigerichts in K ars
kulla. U eber jeden F a ll sind Protokolle 
vorhanden."

„Noch ein PVage, A rve: Selling der 
W olf m it Vorliebe verm ogende Leute?" 

„Die F rage  ist seltsam !"
„A ber berechtig t, Arve, denn ich 

glaube, daB h ier ein V erbrecher wiitet." 
„Mit dem W olf als W erkzeug?"

„M it dem W olf als W erkzeug, Arve. 
•Ja, das meine ich! Als J a g e r  kenust du 
den W olf als W ild, weiBt, daB er un ter 
den R aubtieren  vielleicht am schwersten 
zu zahm en ist, A ber ich kenne Falle, wo 
er der gelehrige Schiller des M eisters 
wurde. Der W olf ist zu zahmen, er ge- 
liorcht dann dem H errn  aufs W ort, rea- 
g iert au f jeden Laut. Targade ha t mich 
gem  fen, als ein seltsam es P feifen  aus 
den W aldern kam. Das w ar am Tage der 
Gesellschaft, als Olstenna Besuch hatte. 
Das P feifen  komrnt n ich t von dem Wolf, 
aber es ist im m er da, wenn auch der 
W olf da ist. Das Pfeifen  kom mt von dem 
unheim lichen Gesellen, der den W olf kon.- 
m andiert."

„Und w er sollte das sein?"
„Das, Arve, ist sehr schwer zu sagen. 

Ih r battel keine Feinde?"
„W ir batten  keinen Feind. Mag uns 

m ancher unseren Reichtum , unseren Be 
sitz geneidet haben, aber Feinde an sich 
. .  . nein, die hatten  w ir nicht."

„Mein Freund, Feindseliaft w ird oft 
durch ein m iBverstandenes W ort erweckt. 
K leinigkeifen verursachen  die groBten 
Feindsehaften. Du kannst einen Men
schen gekrank t haben, ohne daB du es 
weiBt."

„U nser Leben, H enry, vollzog sich 
h ier im kleinsten Kreise. E ine Handvoll 
M enschen w aren unsere Giiste."

„Sagtest du m ir nicht, daB zu den gro- 
Ben Fasten sogar Giiste aus Stockholm, 
aus ganz Schweden bei euch w aren?"

(Fortsetzung folgt')



K inder, ab, begegnete aber sofort dem 
W iderstand  der „Deutschen Christen". 
Nun erfolgte der Sturz Jagers. Der Kon
flikt dehnt sich aber auch auf den Reichs- 
bischof Muller aus, der m it Ja g e r  bislier 
gemeinsame Saehe m aehte, sodaB je tz t in 
dem dem abgesetzten Dr. K inder naheste- 
henden Teil der „Deutschen C hristen" so- 
gar A bsichten geauBert werden, sich von 
M iilłers R eichskirche abzuwenden und 
sich der Bekenntniskirche anzugliedern.

Reiehsbischof M uller h a t hochstens 
ein Drittel der evangelisclicn Pfarrer hin- 
ter sich. D adieser Zustand u nhaltbar ist, 
so entschloB sieli der K anzler — wie m an 
sagt, sehweren H erzens —, m it den V er 
tre te rn  der B ekenntniskirche zu verhan  
deln, besonders auf die energischen Vor- 
stellungen S treichers hin.

H itlers F reundschaft fiir den Reichs 
bischof d a tie rt )von dem Zeitpunkt, ais 
M uller den dam als von der Polizei gesueh- 
ten H itle r in  seiner W ohnung verborgon 
hatte. Ob der Reichskanzler aber den 
Reiehsbischof .jetzt noeli w ird lialten kim 
nen, ist zweifelhaft, obzwar der R iick tritt 
M iilłers die schw erste N iederlage H itlers 
darstellen  wird. Kom m t es je tz t n icht 
zum R iick tritt Miilłers, so w ird ihn die 
Bekenntniskirche dadurch aushungern 
daB d ie K irchensteuern , wie schon be 
sehlossen, der B ekenntniskirche zugefiihrt, 
werden.

Die Zahl der von Muller und Jager  
gcmaBregelten und disziplinierten Pfarrer 
belragt iiber tausend. Je tz t geht es um 
die G utm achung a lte r dieser R echtsverlet 
zungen, sodaB noch scharfe A useinander 
setzungen bevorstehen.

❖
K irelienam tlich w ird in  S tu ttg a rt m it- 

geteiit: Der naeh S tu ttg a rt zuriiekge-
kehrte Landesbischof W urm  h a t der ko- 
m issarischen K irchenreg ierung  eine Er- 
k larung  iibergeben, daB er in sein Am ts 
gebaude zuriickgekehrt sei und ebenso 
wie die M itglieder des Oberkirchenrat.es 
sein Amt Aviederaufgenommen habe.

A

Eine w eitere M eldung des DNB., in 
der es hieB, daB der bayeiische Landesbi
schof M eiser sein A m t w ieder aufgenom- 
men habe, und daB die vom R ech ts wal te r 
Dr. J a g e r  erlassenen A nordnungen „der 
R eehtsgiiltigkeit entbehren", wurde spa te r 
vom DNB. zuriickgezogen.

4*

Die dauernd steigendeu Preise haben 
die staatlichen  Behorden im D ritten  Reich 
zu verscliiedenen M afinahmen veranlaBt. 
Nun ha t auch M inisterprasident Goring 
mi: einem ErlaB eingegriffen, der folgeu- 
dermaBen lau te t:

„Ich ordne an: Die Oberprasident* n 
RegierU ngsprasidenten und Polizeipras'- 
denten haben in Fallen von Preissteige- 
rungen, die n icht offiziell von den s ta a t
lichen Stellen genehm igt sind, besonders 
bei P reisste igerungen  au f Lebensm ittel 
unverziiglich und in  scharfster Form  ein- 
zugreifen. B ereits vorbeugend sind Ver 
suche solcher P reisste igerungen  zu un ter 
binden. Die Lebensm ittelpreise sind dau
ernd zu ilberwachen. Ich  mache aufm erk- 
sam, da ich nicht dulden werde, daB in ir 
gendwelcher Form  versucht wird, durch 
kiinstlich herbeigefiihrte W arenknappheit 
hohere P reise zu erzielen. Da die meisten 
Lebensm ittelpreise fest geregelt sind, be- 
steht auch fiir den H andler keinerlei A 11- 
laB irgendein Risiko einzukalkulieren, um 
dadurch zu hoheren Preisen zu gelangen. 
Es ist ein Verbrechen, wenn von einzelnen 
Stellen versucht wird, den privatkap ita li-

Bei der C hristkonigsfeier in  M ann
heim hielt der W eihbischof von F re iburg  
i. B. Dr. W ilhelm  B urger eine Rede, ir. 
der er u. a. ausfiib rte:

„W ohl haben w ir eine Zeit des natio- 
nalen  Aufschw ungs erlebt, fiir die wir- 
dankbar sind. Aber w ir wissen, daB gleich- 
zeitig auch BeAvegungen in D eutschland 
sich zeigteu, die sehr s ta rk  erinnern  an 
den a lten  L iberalism us, M aterialism us 
und Bolschewismus. Das Freidenkertum  
der vergangenen Jahre hat sich wieder ge- 
sannnelt unter deni Deckmantel einer 
deutschen Glaubensbewegung und will uns 
eine arteigene Religion empfehlen, eine 
Religion aus B lu t und Rasse, die nichts 
m ehr wissen will von einem Christentum , 
die sogar sag t: niem als w ieder C hristen
tum . Das C hristentum  habe das deutsche 
Volk verg ifte t. Da sind andere Bewegun- 
gen \Torhanden, die sogar gefahrlicher 
sind, eine Bewegung, die d a rau f abzielt, 
die christlichen Bekenntnisse zu vermen- 
gen und  zu verm ischen und eine natio- 
nale deutsche K lrche zu schaffen." Allen 
solchen Bewegungen gegeniiber legte der 
W eihbischof und m it ihm  die ganze Ver- 
sam m lung lau t vor a ller W elt das katho 
lische G laubensbekenntnis ab. Die An- 
sprache scliloB m it der E rk ła ru n g : „W ir 
lassen uns unseren Glauben nicht mischen 
Avir lassen uns aus dem festgefiigten Ban 
der gottlicheu O ffenbarung auch nicht ein 
Steinchen herausbrechen. W ir A vollen  
reinrassige K atholiken sein."

Im  Rahm en einer groBen M annerver- 
sam m lung in W ien sprach K ardinal Dr. 
Tnnitzer und fiih rte  u. a. aus: Ich habe
in den letzten W ochen viele Besuche aus 
D eutschland bekommen. Es ist erschut- 
ternd. wenn diese Leute ih re  Erlebnisse 
schildern. DrauBen im  Reich diirfen die 
K atholiken nicht einm al m ehr offen mit- 
einander reden; aber K atholiken und he- 
kenntn istreue P ro testan ten  halten fest zu 
sammen. Tn den Zeitungen darf Aron ka ■ 
tholischen V eranstaltungen  nichts me-fn 
gebracht werden, auch dann nicht, Avenn 
K ard inal F au lhaber spricht. Die katholi- 
sche Jugend  d a rf  iiberhaupt nicht m ehr 
zusam m enkom m en; aber dessen ungeach- 
tet halten 80 Prozent der M itglieder der 
Jugendvereine Zusam m enkiinfte ab, Avie 
die C hristen in den Katakom ben. Es Aver- 
den Parolen ausgegeben und Versamm- 
lungen abgehalten, oliwohl die Teilnehm er 
wissen, Avelehe Gefahren dam it verbun 
den sind.

stischen Profit iiber das Allgeineinwohl zu 
stellen. Die S tra fe  hiefiir kann nicht 
scharf genug sein. Sollte sich irgendeine 
V erteuerung bem erkbar machen, ist m ir 
person li cl i um gehend teleplionisch zu be- 
richten, dam it ich in der Lage bin, selbst 
einzngreifen."

In einer am  M ontag abgehaltenen S!t- 
zung des R eichskabinetts wurde ein Ge- 
setz iiber die E insetzung eines Reichs 
kom m issars fiir die Preisiiberw achung an- 
genomiuen. Im AnschluB dararf^w urdt 
sofort der Leipziger O berburgerm eister, 
Dr. Qdrdeler, zum Reichskom m issar er 
nannt. Der in den letzten Tagen beobach- 
tete A nkauf von W arenvorraten  fiir den 
kommenden W in ter Avird als Befiirclitung 
des M angels Arerschiedener Lebensm ittel 
gedeutet, wie z. B. des M angels an Reis 
getrockneten Erbsen, Tee, Sardinen u s a v  

Ein M angel an Fleisch w ird nicht fiir 
AA'ahrscheinlich gehalten. Die von den 

F leischern und Groflisten Arerlangten 
Preise werden stiindig streng  kontrolliert. 
Auch die V orrate an Getreide stelien un- 
tor Kontrollc.

Aus PleB und Umgegend
Alte Bauernregeln vom November. 1st

der November ka lt und klar, ist triib  und 
m ild der Jan u ar. — Baum bliite spat im 
J a h r  noeh nie ein gutes Zeichen Avar. — 
W enn um  M artin  Nebel sind, so w ird der 
W in ter m eist gelind. — 1st zu A llerheili- 
gen die B irke schon trocken, miissen w ir 
im W in ter h in te r dem Ofen hocken; ist 
sie aber naB, n ich t leicht, so Avird der W in
te r  trocken, feucht. — W enn die Ganse zu 
M artin i au f dem Eise steh‘n, miissen sie. 
zu W eihnachten im  Kote geh‘n. — Mar- 
t in stag  triib, m acht den W in ter lind und 
lieb; ist er aber hell, b ring t or bald die 
Schell*. — Sankt E lisabeth  (19.) sagt an, 
vas der W in ter fiir ein Mann. — Hocken 
die H iihner in  den Ecken, kom m t bald des 
W inters F rost und Schrecken. — Zieht die 
Spinne ins Gemach, kom mt gleich der 
W in ter nach.

*

Lichtbildervortrag des Afrikaforschers 
Steinhardt. Die Bezirksvereinigung PleB 
des Deutschen Volksbundes v eransta lte t 
am M ittwoch, den 7. November, abends 8 
U hr, im  groBen Saale des H otels „Plesser 
Hof" einen L ichtb ildervortrag  des A frik a 
forschers S te inhard t aus Berlin-Charlot- 
tenburg. In  diesem V ortrag  werden di<‘ 
M itglieder der BezirksArereinigung nebst 
ih ren  A ngehorigen eingeladen. D er Ein- 
t r i t t  ist frei, doch Averden freiw illige Spen- 
den zur Deckung der Unkosten erbeten. 
F erner \Aurd gebeten, die M itgliedsaus- 
Aveise m itzubringen. A ngehorige eines 
łlitg liedes, die der Bezirksvereinigung 
n icht angehoren, konnen n u r gem einsam  
m it dem M itglied selbst gegen V orlegung 
seiner M itgliedskarte in den Saal herein 
gelassen werden. ^

Autounfall. A uf der LandstraBe ir  
Chelm wurde der 31 jah rige  M ichael Po- 
raczeAvski von einem  Personenauto iiber- 
faliren, Avobei ihm  beide Beine gebrochen 
Avurden. Das U nglticksauto brachte den 
V erletzten sofort ins K rankenhaus. Die 
Schuldfrage konnte n icht gek lart werden.

Auf den Leim gegangen. Beim  Schlos 
serm eister SzAidergol in GroB-Chelm er- 
schien kiirzlich ein junger M ann, der sich 
fiir einen Beam ten des Gutes Solec in Neu- 
berun ausgab und dem HandAverksmei- 
s te r verschiedene im  Gut Solec auszufiih- 
rende A rbeiten  in A uftrag  gab. Szwier- 
gol schickte auch seinen L ehrjungen  m it 
einer Menge HandAverkszeug nach den 
Gute. Unterivegs wurde der Junge  von 
dem angeblichen Beam ten abgepaBt, der 
ihm  das H andw erkszeug abnahm  und ihn 
beauftrag te, noch einige Nagel vom Mei 
s te r zu holen. Inzwischen selling sich der 
zu split erkannte  B etriiger mit dem H and
Averkszeug in die Biische. .

Der geheim nisAm lle SchuB. Tn den 
W aldungen in Kobier horte der Forster 
G ottfried U lbrich auf seinem D ienstgang 
einen SchuB. E r  ging der SclmBrichtung 
nach und entdeckte beim naherem  Absu 
chen der Stelle frisches B lu t und eine 
Sclirotladung. Gleiehzeitig horte er das 
R a tte rn  eines Autos, das in  R ichtung W y
rów davonfuhr. Bei dem erlegten Wild 
muBte es sich nach der hinterlassenen 
B lu tspur um  einen H irscli oder ein Reh 
handeln. Von dem geheimnisvollen Schiit- 
zen fehlt jede Spur.

Anstcigen der Wechselproteste in Po- 
len. Im Septem ber 1934 Avurden in ganz 
Polen 118 800 Wochsel im Betragc A'on 
19,8 M illionen Zloty p ro testie rt gegen 
116 500 Stiick im gleichen W erte im A u
gust 1934. W iihrend im  Vergleich m it Au
gust ein A nsteigen der W echselproteste 
zu bem erken ist, sind diese im V erhaltn is 
zum Septem ber 1933, avo  141800 Wechse! 
im W erte von 28,7 Millionen Zloty p ro te 
stie rt A v u r d e n ,  bedeutend zuriickgegangen.

V erantw ortlich fiir den G esam tinhalt W a l t e r  
B l o c k ,  P s z c z y n a .  D ruck und V erlag: ,,An- 
zeiger fiir den K reis Pless, Sp. z ogr. odp.“, 

Pszczyna, ul. P iastow ska 1.

Der Kampf mit den steigenden Preisen
Dil Gordeler wieder Preiskommissar



Wir haben bei Herm T hem ann , Pszczyna, ul. Głowackiego 1, eine

Ankaufs- und Umtauschstelle
fiir Roggen, Weizen, Gerste und Hafer, sowie einen 

Vemaili unserer samtlichen Mahlprodukte e in g e r ic h te t.
Der Ruf unserer 75 Jahre bestehenden Firma biirgt Ihnen fiir zuverlassigste Bedienung und beste 

Qualitaten. Wir bitten um rege Inanspruchnahm e unseres Unternehmens.

FIEDLER & GLASER
Katowicki Młyn Parowy.

Summer* 
$Bol)nuitg

mit S a b  unb Seigelafo
3U nermieten.

2Bo? fagt bie CBefcf)dfts[t. 
ber 3tg .

Karpfen
sind zu haben bei

F. B. Farbowsky
ul. Mickiewica 9

Herren- u. Damen-Pelze
Neuanfertigung, Anderungen u. Reparaturen, 

Grofle Auswahl in modernen Besatzfellen, 
Aufnaiien moderner Damenkragen, 

Komplette Pelzfutter
S. RINGWELSKI, Pszczyna

Paul Keller

©te mer (Etnftebler
Paul Keller

ULRI CHS HOF
Ganzieinen nur 6 .2 5  z ł.

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

Soeben ersdiien:

Elite
Winter 1935

DIE 
G R O N E  P O S T

Sonntagszeitung fiir Stadt 
und Land. Augerst reidi- 
haltige Zeitschrift fiir Je- 
dermann. Der Abonne- 
mentspreis fiir ein Viertel- 
jahr betragt nur 6.50 Zł, 
das Einzelexemplar 50 gr.

Anzeiger fur den Kreis Pless.

Amateur* 
Alben

oon ber einfadjften bis 
eleganteften 2lusfiif)rung 
in oerfd)iebenen Sreis=
Iagen erfjalten S ie  im
Anzeiger fiir den Kreis Pless.

A n z e ig e r  f iir  
den Kreis Pless.

Die neuen ULLSTEJN- 
M O D E N - A L B E N

'OJinter 
1 9  3 5

sind soeben eingetroffen! 
Vieie hundert Kleider, 
Mantel, Strafienanziige, 
Einfaches und Eiegantes 
fiir Vormittag, Nachmit- 
tag, Abend! Alłes zum 
leichten Selbstschneidern

Zu haben bei
Anzeiger fu r  cfen Kreis Pfeji.

!Prabtifd)e ©amen* 
unb &inbermoben

Srrauenfleifj
©eutfd)e 9Roben3eitung 
©er Sajar 
©ie elegante SRobe 
Jjrrauenfptegel 
9Robe unb £>etm 
Siirs £>aus

5 l n3e i ge r  fiir ben &r e i s  ©lefj

Inserieren bringt Gewinn!
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Das Herren-Journal
Eine Zeitschrift fiir Mode, Gesellschaft 
und die angenehmen Dinge des Lebens

Anzeiger fur den Kreis Pless.


