
2. Jahrgang« ßfajelptete 25 (ßrofcfjett. Hv, 13

Slnjetgenprets: Die 8-geipalttne 
mm>3etle tm ameigenteil 0.10 zl, 
bie 3-geipaItene mm-3»tle tm leittetl 
0.50 zl. Rabatt laut Xarif. gilr bas 
(Erjdjeinen non anjetgen in einer 
bejtimmten Stummer wirb leine Setoätjr 

übernommen.

Sejugspteis: monallid) 0.80 zl, 
»iextelififjrlidb 2.40 zl äusüglid;

^ßoftbeftengebiit>r. 
®»[tenungett werben non allen 
®oftämtern unb ffiefdjäftsftellen 

entgegengenommen.

Staiforoty, bett 31. fDlärj 1934
Dec „Obecfd)lefi(d)e Canöbote“ etfdjeint an fettem Sonnabend : 

83eraniwortlicf)er ©djrtftleiter: Slnfelm SStj^fa, Chelm. ?
SBerlag unb ©efdjafSfteHe:

Kattowißer SBudjbruderei unb 5?erlag§»Sp. Slic., Katowice, ul. 3=go SBlaja 12t ; 
gernruf: 309=71. $. K. D. Katowice 302620. :•
®rud: ßoncorbia Sp. Slfctjjrta, ^ojnari, ul. gwierjpniecfa 6.

Das Fest der Auferstehung
©ie golbene flut ber Sonnenwärme ftrömt wieber reicher von ber 

füblichen Erbhalbtugel auf bie nörblidje jurüd. Srfter fdjeuer 23lumen- 
buft begrübt uns hier unb ba in ber fonft nod) tagten £anbfd;aft. ©ie 
jarten grünen Q3lattfpißen »erfüllen bas bunfle Seäft ber Q3äume unb 
Sträucher nod) nicht. Slber bie Eioden bes Ofterfeftes haben troßbem 
feßon einen Klang vollfter fjreube. Selbftficßere Hoffnung liegt über 
ber SBelt. ©as luftige Q3ogelgejwitfd;er ift §ervlbsruf bes naßenben 
Sommers, ©ie erften gelben, weiten unb bunteiroten Schmetterlinge 
tommen als QJortrab bes 
ungejäßlten bunten feeres, 
bas nun balb über allen 
SBiefen- unb Sartenblumen 
in lauen Süften fcbauteln 
wirb, ©ie Sluferfteßung aus 
ben Schatten unb feffeln 
bes SBinters hat wieber be
gonnen. Sille Qahre bas 
gleiche Schaufpiel, unb alle 
Bahre bod) mit frifefjer 
verminberter fjreube be
grübt unb erlebt! Oft fagl 
man, baß an aller (jreube 
bie Vorfreube bas Scßönfte 
fei. Stun, ohne bie große 
Öteube felbft gäbe es 
teine 23orfreube; ohne 
Erwartung bes vollblühen- 
ben Sommers im §inter- 
grunbe verlöre auch &ie 
frühlings lüft ihren Sinn. 
Slber bas ift fd;on richtig: 
grabe biefes Erlebnis bes 
Slnfangs, bem noch 
holben beglücfenben Er
füllungen bevorftehen, aber 
bod) auch gewiß find, ift 
etwas Köftliches. ©er ©ureß- 
bruch burd) bie lebensßem- 
menbe Spälte bes SBinters 
ift wieber einmal geglüdt. 
SBir finb burd) bie buntle 
Pforte hindurch: SBit ftehen 
im ©arten, unb alle feine 
SBege finb uns offen. Sluf 
feinen 93eeten tünbigt (ich 
mit grünen Spißert unb 
erften bunten garbfleden 
bas %5arabies bes Sommers 
an. 23alb wirb es wieber 
unfer fein, f n Eebanten 
fcßwelgen wir feßon heute.

SBenn alle SBinter immer wieher überwunden werben, wieviel 
©röftliches unb Ermutigenbes liegt barin. So feßte fid) auch unfer 
£eben gegen alle Sd;idfalsl;emmungen immer wieber burd). Sind; bie 
9Beltgefd)id)te gebt über alle ^ataftropl;en hinweg immer wieber »er
warte. ©en Q3ann bes ©ödes hat <Sf>riftus gebrochen. SBas göttlichen 
Seiftes ift, läfet fid) nid)t einmauern, unb wäljte man noch fo viele 
Steine cor bes Erabes ©ür. So taffen wir bie Oftergloden in unfer 
§erj hereinflingen unb^lautes bantbares_Ed>o wirb wad>.

3n biefem Echo wirb nod; 
mel?r wad; als bie helle 
jyreube bes Slugenblids; 
nod; viel mehr, als bie 
fiegesgewiffe Hoffnung auf 
ben tommenben Sommer, 
©ie eherne Stimme von 
ben polten Kirchtürmen, bie 
burd; alle Sanbe ruft, ge
hört nod> einer anberen 
SBelt an als ber ber wieber- 
erwadjenben Statur. Sieben 
bem 3ubel ber flüchtigen 
(Gegenwart tragen il;re 
fd;wingenben Sltherwellen 
heilige 53otfd)aft ber Ewig
feit. Silles Vergängliche ift 
nur ein Sleicbnis, aud) bie 
Slntunft bes jungen früh
lings, ben £erd)enlieber unb 
S3eild;enbuft einführen. Sille 
wunberbaren Sluferftehun- 
gen ber Statur unb bes 
Stlenfd)enleben5 unb ber 
28eltgefd)id;te blieben ju- 

bod) finnlos, wenn fie 
nid;t in eine leßte ewige 
2luferftef)ung münbeten.

Von biefer Sluferftehung 
vor allem fingt unb Hingt 
bas 5rüf)lingsgeläute ber 
Kirchengioden. Unfer ganjes 
irbifdtes £eben ift nicht mehr 
als ein Slnfang, in ben nur 
erft ein paar Vorboten bes 
ewigen frühlings herein
flattern; ein paar voraus
geeilte Sonnenftrahlen aus 
bem %5arabiesgarten Sottes 
hereinfd>einen. ©em vollen 
Sian je ber unenb liehen 
S3af)rl)eit wäre unfer menfd;- 
lid)es SJlidvermögen gar
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rticf)t gewacßfen. Mir finb nur eben erft in 
ben ©arten bes Sehens eingetreten; in unfrem 
2Jetvußtfein ßat bie 9öelt nur gerabe erft 
begonnen, bie Singen aufjufcßlagen unb ben 
tounberbaren ßauber ber «Schöpfung auf fid) 
wirten ju laffen. ©ßrfurcßtsvoll füffen wir ben 
«Saum bes lebenbigen Fleißes ber Sottßeit. 
Überfcßrvenglid;e §errlicßfeiten tünbigen fid; 
an fd;on in ben befd;eibenen 53rud;ftücfen ber 
Offenbarung, bie unferen befcßränEten Sinnen 
gugänglid; finb.

Mie wunberbar ift bas ßeben; wieoiel 
wunberbarer nod; bas Stervußtfein bes Sehens! 
28ie Eöftlid; - ber grüßling: wieviel Eöftlicßer 
nod) fein Spiegeibiib unb 28iberßall im

Politische Umschau
Weitere Vertorfung der 

polnifd)^tfd)C^ifd)ßn 
Schiebungen

Die Polen in der £fd)ed)c| Iowa Fei 
folien entnationalifiert werden

Oie offigiöfe „©ageta Sßolffa“ bringt unter 
ber Ueberfißrift „Mar nun g“ einen SlrtiBel, 
ber fiiß mit ber Verfolgung bes polnifdjen 
Volfstums in ber Bfdjedjojlonmfei befaßt. Oer 
Slrtitel beginnt mit ber JJeftftellung, baß bas, 
was einft in ber Xfdjedjofloiüafei in fjanbfdjußen 
getan würbe, jeßt oßne $anbf«ßuße getan gu 
werben beginne.

Sie ißolitil ber ©ntnationalifierung ber 
Bolen fei giemlicß fonfequent, 

wenngleidj meßt ober weniger fißamßaft, im 
Verlauf von 15 Soßren betrieben worben. 2eß= 
tens ßabe biefe Sßoltlif aus irgenbweldjen ßöße*  
ren politifeßen Bernunftgrünben, bie man ver*  
geblidj gu enträtfeln fidj bemühen würbe, 
Braffe gormen angenommen. Oie Breße 
überbietet fid; in ber

Rufßeßung ber Deffentlidjfeit in anti*  
polnifdjem Sinne, 

bie Beßörben wenben Sdjifanen auf ber gangen 
fiinie an — von ben Steuerämtern bis gut 
Verhaftung von ©äften aus Sßolen, bie gut pol*  
nifdjdfdjedjifdjen „annäßerung“ eingelaben wer*  
ben; c£;aunrniftrfcE)e Drganifationen, bie Regie*  
rungserleitßterungen (Baßnermäßigung) ge*  
nießen, bemonftrieren auf ben Straßen 
unb btoßen mit ben Rauften.

Metßoben ber Brutalität hätten niemals gum 
3iele geführt, felbft wenn fie von Starten an*  
gewanbt würben. Oie polnifdje Bevölferung in 
Sefdjen = Sdjlefien hat bie Verfolgungen 
nicht im geringften ßerausgeforbert. Sie fonfpi*  
rierte nidjt gegen ben Staat, fie trieb feine 
Sabotage, unternahm auch feine anfdjläge unb 
veranftaltete nidjt einmal Äunbgebungen. aber 
fie blieb bafür p o l n i f dj. Oas war ihre 
S ü n b e, beretwegen fie verfolgt wirb.

Menn, bie negativen Sßofitionen in ber großen 
morali[d)en Rechnung gwifdjen ben beiben 93öl= 
fern nicht bur«h entfpre«henbe pofitive Oinge 
ausgeglichen werben, bann werben fie

bie tfdjedjoflowctlifdje Republif politifdj be*  
laften unb betmit audj ftfjwädjen.

233ir möchten bie tfdjedjifdje Deffentlidjfeit nicht 
ber Säufhung überlaßen, baß wir gleichgültig 
barauf fdjauen, was jeßt in Xf«he«hi[cf)=lScf)Iefien 
geschieht.

Es fann in gSolen verfdjiebene Meinungen 
barüber geben, ob bie tfdjedjoflowatifdje Repu*  
bild als ein ßanb gu betrachten fei von große*  
rem ober geringerem ©ewießt in ber internatio*  
nalen ißolitif. Man Bann verfdjiebener Mei*  
nung fein in ber Beurteilung ber politifdjen 
Unabhängigfeit unb Äraft biefes Sanbes.

Menfcßenßerjen! Mas für neue unb größere 
Munber verfpricßt ein folcfjer Slnfang! Mas 
für ßimm[if«d)e Seßeimniffe läßt bas Sleid;nis 
biefer unerfd;öpflicß reid;en unb überwältigenb 
fd;önen Stüßlingsnatur atmen! 98er fonft an 
Beine Munber glauben mag: bie Öftergloden 
gemahnen ißn an bas Munberbare unfres 
ganjen Safeins an fid;. Sie geben gu bem 
93lüßen unb Ouften, gu bem Slaufcßen unb 
Singen ber ßengnatur erft ben Srunbattorb. 
3f>r ßaubertlang läfrt uns bas gange Sehen 
als einen verheißungsvollen Anfang begreifen, 
ber bie Setväßr Bommenber ßimmlifcßer Er
füllungen bocß in ber eignen §errlid;teit unb 
Monne f«i)on fieber trägt.

aber es gibt feine Meinungsverfdjiebenßeiten 
barüber, baß jebe Bolitif bet Vernichtung unb 
Verfolgung bet Bolen in 2fdjedjifdj=5djlefien 
feilens ber tfdjedjifdjen Beßörben eine Reaftion 
bes gangen polnifdjen Volles ßetvorrufen muß. 
Oas muß auch uon bet ßeitung bet polnifdjen 
Vußenpolitif in Betracht gegogen werben.

IMtteree £oö von polnif^en 
Arbeitern in $ranfref$

©ie werden brotlos
Oie Bolnifiße Belegrapßen=agentur bringt 

folgenbe Melbung aus Sille: Oie ©ntlaf*  
f u n g polnifdjer arbeitet aus ben © r u b e n 
in Rorbfranfreidj tritt in bas anfangs*  
ftabium ihrer Berwirflichung. Biefe SIftion, bie 
unter bem Oedmantel ber ©ewäßrung fedjs= 
monatiger Urlaube an bie polnifdjen Bergleute 
mit Beftreitung ber Äoften ihrer R ü d f e h r 
n a «h Bolen vor [ich geßt, umfaßt vorläufig 
etwa 5000 Berfonen. Oie tßeoretifdj freiwillige 
ffiewäßrung ber Urlaube gefdjießt in ber Brajis 
unter bem Orud ber unteren ©rubenbeamten 
unb Steiger, bie eine ©ntlaffung anfün*  
bigen, falls bie arbeitet nießt bas Majimum 
an ©rgiebigfeit ber arbeit erreichen, bie mandj*  
mal bie Äräfte eines Ourdjfdjnittsarbeiters 
überfteigt. ©s ift nodj gu bemerfen, baß

in einigen ©tuben nut ben Bolen bie Ent*  
laffung angebroßt

wirb, wäßtenb anbere auslänber, wie g. B. 
Sübflawen, nießt beunrußigt werben.

auf befonberen Berfammlungen bes Berban*  
bes ber polnifdjen Bergleute fowie bes fran*  
gößfdjen Bergwerffrjnbifats bei ber ©eneral*  
arbeitsfonföberation ift bie grage ber etwaigen 
©ntlaßung polnifdjer arbeitet aus fübfrangö*  
[ifeßen ©ruhen erörtert worben. Oer Berbanb 
ber polnifdjen arbeitet, ber über 16 000 Mit*  
glieber gäßlt, ßat in feiner ©ntfdjließung bes 
tont, baß bie polnifdjen arbeitet auf befonbere 
anforberung offigieHer Organe nadj granfreidj 
gefommen finb unb feßr erßeblidj gum Mieber*  
aufbau ber Snbuftriebegirfe beigetragen haben, 
©ine abfdjiebung n a dj Bolen würbe fie 
in eine feßr feßwere Sage verfeßen.

eröffnet 
die zweite /fcbtftstlctt 

©djarfe Worte gegen den Cigennufc
3n Unterßadjing bei Mündjen fanb anläß*  

ließ ber Mob ilifierung gut g weiten 
beutfdjen arbeitsfdjladjt ein g e ft' 
a f t ftatt, wobei SReidjsfangler $ i 11 e r eine 
längere anfpradje hielt. Oie wichtigsten Stellen 
in ißt lauteten.

„Menn wir ßeute mit В e 11 r a u e n in bie 
3ufunft bliden bürfen, bann nur, weil es uns 
banf bet Oifgiplin ber Bationalfogialiftifdjen 

Bartei, ihrer Kämpfer unb anßänger gelun= 
gen war, eine ber größten Umwälgungen ber 
2Beltgef^i«hte planvoll unb georbnet 
bur«hgufüljten. ©s ift ein größerer Bußmestitel, 
eine Melt befeitigt gu hohen oßne bie Begleit*  
erfdjeinungen eines alles vergehrenben g e u e r= 
b r a n b e s, als eine Revolution in bas ©ßaos 
unb bamit in bie S e l b ft v e r n i dj t u n g gu 
füßren. Oas beutfdje Bolf ßat uns nidjt ge= 
rufen, um von uns erft redjt in ben Oob ge= 
ftoßen gu werben, fonbern um ben Meg gu fin= 
ben in ein neues unb befferes ßeben.

Oas beutfdje Bolf ber 3uiunft [oll feinem 
feiner Bürger Renten für bas Ridjts*  
tun geben, aber febem bie Möglidjfeit, burdj 
t e b l i dj e arbeit fein eigenes Brot gu ver*  
bienen unb fo mitgußelfen unb beigutragen 
gut

Erhöhung des Mebensffandards aller.
Oenn feinet Bann etwas verbrauchen, was nicht 
anbere mit ißm gef«haffen hoben. Mir aber 
wollen, baß unfer Bolf in allen feinen 
Schichten in feinem ßebensftanbarb empor*  
ft e i g t, unb wir werben baßer bafür Jorgen 
müßen, baß bie Borausfeßungen ßiergu fid) in 
unferer Brobuftion verwirflitßen!

Menn es gelingt, fünf Millionen unferer ©r*  
werbslofen einer praftifdjen Brobuftion gu*  
gufüßren, bann ßeißt bies, bas wir bie gefamte 
Äonfumfraft bes beutßßen Bolles gunädjft 
monatlich um minbeftens 400 Millionen, bas 
finb im Soßre um über 5 Milliarben ftärfen. 
3n Mirflicßfeit wirb bas Ergebnis aber nodj 
ßößer fein.

Mir waren uns flar, baß bie ©infommens*  
verßältniße im eingelnen traurig finb. allein 
bas ©infommen ift leßten ©nbes bas ausfom*  
men, unb bas ausfommen eines Bolfes wirb 
beftimmt buriß bie © e f a m t f u m m e ber von 
ißm probugierten unb ißm baßer gur Betfügung 
fteßenben ßebensgüter. So feßr wir baßer ben 
feften ©ntfeßluß ßaben,

die KonfumFraft der JHajye
im Raßmen ber Steigerung unferer ffiefamtpro*  
buftion gu ßeben, fo feßr ift unfere heutige 
Rufgabe nur barauf gerietet, audj ben leßten 
Mann in biefe Btobuftion gü bringen.

3dj bin glüdlicß, baß ber beutfeße arbeitet, 
troß ber gum Beil gerabegu unmöglidjen 
ßoßnfäße, bies begriffen ßat. ©s ift aber 
traurig, baß mandje Unterneßmer bergleicßen 
(Jtagen verftänbnislos gegenüberfteßen,

J>er erfle Stord)------- Frühling!
(aufnaßme aus ber Räße von Marfdjau)
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anftfjetnenb in bem (glauben, bet heutigen Gpodje 
bet SBieberanfurbelung ber beutfdjen SBirtfdjaft 
in einer befonberen DivibenbenßößeSius» 
brucf verteilen au muffen. SBir werben von jeßt 
an jebem В e r {u dj, biefe Steigerung herbei» 
führen au wollen, mit allenunb ben ent» 
fdjloffenften 3JI i 11 e I n gegenüber» 
treten muffen.

SBir muffen in biefem oor uns liegenben 
Jaljr ben (Jelbaug gegen bie SIrbeitsIofigfeit 
mit п о eß größerem Fanatismus unb 
mit nocß größerer Gntfcßloffenßeit füßren als im 
vergangenen. Btöge jeher in Deutfcßlanb be= 
greifen, baß nur eine wahrhaft f о 3 i a = 
I i ft i f <ß e Sluffaffung biefer ®emetnfcßaftsauf= 
gäbe iljre ßöfung ermöglicht.
fllogß ßdj jebst übet feinen €goismus 
еф*еп  und feine J$fnd)t überwinden, 
ßoßn unb Divibenbe, fie muffen, fo fdjmer3lidj 
es in biefem erften gälte audj fein mag, 3urücf= 
treten gegenüber ber überlegenen Grfenntnis, 
baß wir erft bie SBerfe f eß a f f e n müffen, bie 
wir bann зи verehren gebenten. SJtöge befon» 
bers jeber Unternehmer begreifen, bafj bie 
(Erfüllung ber uns wirtfdjaftlicß geteilten Sluf» 
gaben nur möglich ift, wenn ficfj alle in ben 
Dienft biefer Slufgabe ftellen,

unter §intanfeijung tßter Gigenfucßt;
mögen fie aber weiter einfeljen, baß ein Sdjei» 
tern biefer Slufgabe nicht nur etwa einige 
SJtillionen neue Slrbeitslofe bringen würbe, fon» 
bern bas (Enbe unb ben 3ufammenbruch 
unferer Sßirtfcßaft unb bamit vielleicht bes 
beutfcßen Boltes.

Stur ein Sßaßnfinniger fann fid) babjer an 
biefer gemeinfamen 9iot unb ißrer Behebung 
unanftänbig зит eigenen Borteil verfünbtgen. 
SBenn bies unterbleibt, bürfen wir mit unbe» 
bingter Suiierfitfjt in bie 3ufunft Miefen!

Jcß weiß, baß SBorte unb Sieben verhallen 
unb bie 3Jlüße unb Blnge bleibt. Slllein, es ift
auf der Weit nodj nfdjto »em 

gefallen
So war es bisßer, unb nidjt anbers wirb es 
fein in ber 3utunft.

Sius Sorgen unb Blüßen crwäcfjft bas 
ßeben. Unb wenn wir uns feilte forgen, um 
äRtlltonen ©lenken wieber arbeit unb В er» 
bi en ft su verfdjaffen, bann wirb unfere Sorge 
morgen fein, ißre Äonfumtraft 3U erljöljen 
unb iljren Bebens ft anbarb su oerbef» 
fern. Ulidjts aber werben wir erreidjen, wenn 
wir nidjt mit sufammengebiffenen ЗЭДксп unfere 
ganse Straft immer auf eines fon3entrieren 
mit bem Gntfdjluß, bie näcljfte Slufgabe bann 
genau fo ansupaden. So wollen wir benn mit 
biefer großen Gemctnfcfjaftsleijtung bie 
neue Slrbeitsfdjladjt bes Jaßtes 1934 beginnen, 

öeutfdje fitbeiter, fangt an!"

Ntaltejemtter marfc^icren 
über den Peterspla^

Ser $eilige Bat bes Bittcrorbens tagte 
in Born.

Sie ewige Stabt faß am SJHttwodj einen 
Sluf3ug, wie iljn felbft biefe an großartige 
(Empfänge gewöhnte SBeltftabt feiten 3U feßen 
befommt. Jn langem feierlichen 3uge, immer 
3u jweien, зодеп bie SJlitglieber bes ЭЛ a 11 e = 
ferritterorbens unter güßrung ißres 
Großmeifters, bes gürften G ß i g i, Dom Älofter 
ber St. Bauls=Bafilita in bie Bafilifa. 3um 
erften SKal feit 150 Jaßren ift ber große 9?at, 
ber Generaitonvent bes Wtalteferritterorbens, 
äufammengetreten. SBieber trugen alle SJtit» 
glieber jene wunberuollen, prächtigen Äoftüme 
aus roten Stoffen mit bem weißleinenen Äreu3 
auf ber Bruft, bie ber Drben rußmvoU in ber 
Vergangenheit bei ber Berteibigung non Slllon, 
Vtolemäus unb non Bßobos getragen hatte.

(Es ift ein weiter, gefdjidjtlidj unenblidj intet» 
effanter SBeg, ben ber Drben surüdlegte vom 
Jaßre 1070, als einige Äaufleute ber ftolgen 
Jjanbelsftabt Slmalfi ben Drben зиг Sßftege ber 
Äranten unb Bilger in Jerufalem grünbeten, 
bis зиг geftfeßung bes Drbens auf ber Jnfel 
Bßobos, bie 1522 nach jahrelangem helben» 
mütigen Äampfe ben Türfen übergeben werben 
mußte. Äarl V. war es, ber 1530 bie Jnfel 
Bi a 11 a ben Johannitern, wie man fie bamals 
nannte, feßenfte. Jm Äampfe gegen bie Türten» 
gefaßt, gegen bas Bäubergefinbel in Sllgier unb 
Tunis hat ber Drben fidj in ben weiteten 
Jatjrßunberten hohen Buf erworben, bis 1805 
Bapoleon mit feiner Flotte bie Jnfel Btalta 
naßm, bie oon bem bamaligen Großmeifter 
Sjompefcß fo gut wie gar nicht verteibigt würbe.

Seit bem Berluft non Btalta, bas bie (Eng» 
länber als willfommenen glottenftüßpunlt halb 
batauf befeßten unb nie wieber aus bet §anb 
gaben, wat bas Büdgrat bes Drbens gebrochen. 
Gr verlor in bet golgeaeit einen großen Teil 
feiner reichen Güter unb Befißungen burdj bie 
Sätularifation in Deutfcßlanb unb befiehl heute 
nur noch aus 3wei „3ungen“, ber italienifdjen 
unb ber beutfdjen. Daneben gibt es noch eine 
Beiße oon Slffo3iationenin (Englanb, Spa» 
nien, Portugal, ben Bieberlanben unb Belgien.

Ejeute noch W ber Drben feine alte Gin» 
teilung beibehalten. Der Großmeifter, ber зит 
erften Btal 00m Vapft ßeo Х1Й. 1879 nach 
langem Interregnum wieber ernannt worben 
ift, regiert feine Äomture unb BaiUies. Die 
eigentlichen Drbensritter teilen fieß in Bwfeß» 
unb Bedjtsritter. Sille Drbensangehörigen, beten 
3aßl gegenwärtig 2800 beträgt, müffen eine 
16ftellige Slßnenreiße aufweifen fönnen. SJlan 
fann ruhig fagen, baß faft ber gefamte fatßo» 
liftße $odj= unb Urabel in Guropa im Blaltefer» 
orben 3ufammengefaßt ift. Bi3etanaler von 
V a p en fonnte an ber erßebenben Seiet in Born 
nicht teilnehmen, weil ißn eine Äranfßeit in 
Deutfchlanb gurücfßielt.

SBenn auch SKuffoIfni ben Bialtefern ißr altes 
Drbensfcßloß auf Bßobos surüefgegeben hat, fo 
werben fie bo<h niemals wieber als wirtliche 
SOlacht anerfannt werben, obwohl ber Bialtefer 
Großmeifter bei allen (Empfängen bie Gßren 
eines Souveräns genießt. Gs ift ein leßtes 
Stücf großartiger mittelalterlicher Trabition, 
bas hier in bie Gegenwart hiTieinreicfit.

Blutige Krawalle in (Straßburg
flus ftnlag einer PÜfudfEi-Jcier

Der Straßburger Berichterstatter bes „Jour» 
nal bes Debats“ berichtet übet tommu» 
n i ft i f dj e 3 Ю t f Ф e n f ä 11e W Straß» 
Burg. Gine Э1пза1}1 polnifdjer Slrbei» 
ter hatte unter Beteiligung bes polnifdjen Äon» 
fulats in Straßburg eine Bamenstagsfeier für 
Blarfdjall gJilfubffi angefeßt, worauf eine 
in 9JTeß erfdjeinenbe fommuniftifdje 3eitung ißte 
ßefer aufforberte, biefe 'Seiet 3U flöten. 
Dementfpredjenb brang eine St^aßl Äommu» 
niften in bas in einem SBorort von Straßburg 
gelegene SBerfammlungslofal ein. Gs tarn 3U 
einem £> a n b g e m e n g e mit ben p.olnifdjen 
Arbeitern, wobei auch mehrere SlngefteHte bes 
polnifdjen Äonfulats leichte SBerleßungen 
erlitten. Die Ißoli3ei naßm eine Steiße von 
SBerßaftungen vor.

Königinmutter 
der Niederlande f

Die Äöniginmutter ber lieber» 
l a n b e G m m a ift im Sliter von 75 Jahren 
geftorben.

Die Äöniginmutter würbe am 2. Sluguft 1858 
in Slrolfen als Tocßter bes gürften Georg 33il= 
tor von SEalbecf unb Vpiwont geboren. Sie 
heiratete 1879 ben Äönig SBilßelm ПГ. ber 
3lieberlanbe, helfen 3weite Gemahlin fie war. 

Da bie beiben Sößne bes Äonigs frühzeitig 
ftarben, entfcßloß fidj ber Äönig, um bie Thron» 
folge 3U fithern, 3U einer Gße mit ber um 
40 Jahre jüngeren SSrinseffin. Sius biefer Gße 
entfproß bie jeßige Äönigin SBilßelmina. Sils 
fieß bie Hoffnung auf einen männlichen Tßron» 
erben nicht verwirflichte, änberte bas ßollän» 
bifeße Sßarlament bie Siadjfolgegefeße unb er» 
möglidjte fo bie weibliche Thronfolge. Jnfolge 
bes bebentlicßen Gefunbßeit53uftanbes bes Äö= 
nigs übernaßm ber Staatsrat 1889 bie güßrung 
ber Stegierungsgefdjäfte unb übertrug fie auf 
bie Äönigin Gmma, bie nadj bem Tobe bes 
Äönigs gleichseitig bie SBormunbfcßaft über ißte 
Tochter übernaßm.

0prcngftoffanß6lag 
Unter den £jnden 

Von bisher unbet’anr.ter tjand
Der Voliößipiäfibent in Berlin gibt belannt: 

Sim 21. b. SJlts., nachmittags gegen 14 Ußr, 
würbe an ber Äreu3ung Unter ben fiinben— 
!Jleue SBilßelmftraße, in unmittelbarer Stöße bes 
preußifeßen SJlinifteriums bes Jnnern 
von unbefannter §anb ein Sprengförper 
geworfen, ber an bem Borbftein ber SJfiitel» 
promenabe lanbete unb ejplobierte. Der 
Gßauffeur einer bie Äreu3ung in ber Stidjtung 
3um Branbenburger Tor paffierenben Sluto» 
brofdjle unb ein Bnffant würben l e i eß t v e r = 
l e ß t, wäßrenb ber Jnfaffe ber Slutobrofcßfe 
troß 3ertrümmerter SBagenfenfter unverleßt 
blieb. Gs bemeßt ber Berbacßt, baß ber Spreng» 
förper einer bisher unbefannten, in ber Stöße 
bes Tatortes befinblidjen ober vermuteten tyet*  
fon galt.

(fngliföe iufffc^uömanäoer
Gin Bicfenfdjetnwerfer in Tätigleit

Die engliftßen Buftftreitfräfte entfalten in leßter 
3eit eine äußerft lebhafte Tätigteit. Jeßt fan» 
ben umfangreiche Hebungen bei Sllberfßot ftatt, 
bei benen Scheinwerfer neuefter Äonftrultion 

in Tätigteit traten.
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Eine Erfindung 
auf dem Bienenstände

Die Bienenzucht hat in den letzten Jahren 
einen sehr erfreulichen Aufschwung zu ver
zeichnen gehabt, was im Interesse unserer 
Wirtschaft als auch unserer Volksgesundheit 
sehr zu begrüßen ist. Mit der Größe der 
Bienenzuchtanlage, d. h. mit der Anzahl der 
Bienenstöcke in einem Betriebe wird aber 
auch die Arbeit auf dem Bienenstände wie 
auch die Gewinnung des Honigs immer größer. 
Das weiß jeder Bienenzüchter, der 10 und 
noch mehr Stöcke besitzt.

Der weitverbreitetste Bienenstock ist die 
Ständerbeufe, der Drei- oder Vier
etager. Bei dieser Beute gibt es keine Kom
plikationen, und jeder Bienenzüchter ist in 
der Lage, in den langen Wintermonaten, in 
denen seine Schützlinge Winterruhe halten, 
seinen Bedarf an Beuten selbst herzustellen. 
Die vielen teuren, von vielen Firmen ange
botenen Beuten mit ihren komplizierten Ein
richtungen erfüllen nur selten das, was man 
ihnen nachspricht.

Beim Selbstherstellen der Beuten ist eine 
Kompliziertheit ausgeschlossen. Eine größere 
Anzahl von Beuten zu kaufen ist zu kost
spielig und würde die Rentabilität der Bienen
zucht in Frage stellen. Für den praktischen 
Bienenzüchter, der gewöhnlich nicht beson
ders reich mit irdischen Gütern gesegnet ist, 
kommt also nur die billige Ständerbeute in 
Betracht. Einen großen Nachteil hat aller
dings auch die Ständerbeute; das ist 
der große Zeitverlust beim Revidieren des 
Volkes als auch beim Herausnehmen des 
Honigs. Jedes einzelne Rähmchen mit der 
Wabenzange herausziehen, auf den Waben
bock hinzustellen und wieder in den Stock 
einzusetzen, das erfordert viel Zeit und vor 
allem auch viel Geduld. Will man das Volk 
gründlich untersuchen und dabei alle 10 oder 
noch mehr Rähmchen herausnehmen, so 
macht das viel Arbeit. Wie oft kommt es 
noch vor, daß einem das mit Bienen voll
besetzte Rähmchen aus der Zange fällt. Wie
viel Aufregung gibt es dann im Bienen
volk und wieviele Stiche. Viele Bienen werden 
obendrein noch beim Wiedereinsetzen der 
Rähmchen totgequetscht, womöglich noch die 
Königin.

Alle diese Vorgänge und Handgriffe haben 
mich auf den Gedanken geführt, eine Beute 
oder eine Hilfsvorrichtung zu konstruieren, 
die alle diese Nachteile nicht besitzt, aber 
trotzdem an die Tasche des Bienenzüchters 
keine großen Anforderungen stellt und daher 
für jeden Züchter erschwinglich ist. Eine der
artige Vorrichtung ist die neueste Erfindung, 
die sich in jedem neuen wie auch schon vor
handenen Bienenstock (Ständerbeute) nach
träglich einbauen läßt. Die Vorrichtung be
steht aus einem Schlitten aus verzinkten 
Blechleisten, der an Stelle der Zinkblechwinkel 
oder Nuten eingebaut wird. An der Beute 
selbst werden keine Veränderungen vorge
nommen. Der Schlitten, der auf Blechleisten 
in den Stock hinein- und herausgeschoben 
werden kann, wird mittels eines Handgriffes 
aus dem Stock herausgezogen. Die Rähm
chen werden dann von oben in diesen einge
hängt. Nachdem der Schlitten mit den Rähm
chen in den Stock wieder hineingeschoben 

wird, wird der Handgriff entfernt und das 
Fenster wieder eingesetzt. In dem Fenster
rahmen werden kleine Ausschnitte gemacht, 
und zwar an den Stellen, durch die die Blech
leisten des Schlittens hindurchgehen. Für 
eine ganze Anzahl von Bienenstöcken ist nur 
ein Handgriff erforderlich. Eine Sperrvor
richtung verhindert, daß der Schlitten ganz 
aus der Beute herausgezogen werden kann, 
und eventuell der Schlitten samt den Rähm
chen auf die Erde fällt. Außerdem sind an 
dem Handgriff zwei Stützen angebracht, die 
den mit den vollen Waben besetzten Schlitten 
gegen den Stock stützen. Mann kann nun 
auf diese Weise jedes beliebige Rähmchen

Der Taubenschlag
Jeder Mensch, der ehrlich arbeitet und 

schafft, muß neben seiner beruflichen Tätig
keit Unterhaltung und Zerstreuung haben. 
In den Städten ist dafür reichlich gesorgt, 
es gehört dazu nur Geld. Neben dem Kaffee
haus mit der Jazzmusik, neben dem Kino, 
dem Theater und dem Konzert gibt es Mög
lichkeiten, die eine gute Zerstreuung bieten 
und nachdenklichen Menschen wahre Freude 
bereiten. Zu diesen Künstlern gehören unsere 
Haustiere.

Darunter befinden sich die Tauben, die 
man gern pflegt und beobachtet, um sich an 
ihrem drolligen Wesen zu erfreuen. Der Tau
benschlag ist geradezu eine Fundgrube billiger, 
aber schöner Freuden. Darin vollzieht sich 
das Brutgeschäft, das wichtigste, aber zugleich 
das reizvollste Kapital in dem Taubenschlage. 
Leider ist es aber in seinen Einzelheiten und 
Merkwürdigkeiten nur einem Züchter und 
Liebhaber bekannt, welcher scharf und ge- 
wissenschaft alle Vorgänge bei seinen Lieb
lingen beobachtet. Dem Anfänger bleiben sie 
meist fremd. Schon bei der Paarung jetzt im 
Frühjahr muß die sorgende und ordnende 
Hand des Züchters in das Leben der Tauben 
eingreifen. Darauf haben wir bereits in einem 
Aufsatz der Nr. 11 des Landboten hingewiesen. 
Wer gut für seine Tauben sorgen und von 
ihnen auch Nutzen haben will, der stellt 
jedem Paar eine Niststätte mit zwei Nestern 
zur Verfügung. Tauben bringen kleinen und 
bescheidenen Existenzen noch den besten und 
sichersten Nutzen, weil sie die geringsten 
Futterkosten verursachen. Natürlich gehören 
dazu nach Rasse durchgezüchtete Tiere. In 
Deutschland sucht man den wirtschaftlichen 
Wert der Tauben zu würdigen und ihn auch 
durch Ausstellungen mit darananschließenden 
Märkten zu heben. Auf einem solchen Markt 
in Hirschberg wurden 1000 und in Bunzlau 
sogar 1800 Tauben im Herbst v. J. verkauft. 
In diesen Ziffern liegen nennenswerte Geld
umsätze, die einer armen Bevölkerung zu
gute kamen, weil die Taubenzucht eine Be
schäftigung bildet, welcher sich Leute mit viel 
Zeit, aber kleinen Einkünften widmen können; 
wie Rentner, Pensionäre, Kurzarbeiter, Ar
beitslose und dgl.) Dieses Nistkästchen muß 
aber entweder durch Stäbchen oder Draht
geflecht geteilt sein, weil die Tiese eines im 
Brüten fleißigen Taubenpaares wieder Eier 

herausziehen, nachsehen und wieder einsetzen, 
ohne das Volk zu beunruhigen und die vor
handene Brut durch längeres Halten an der 
kalten Luft zu verkühlen. Unter dem Schlit
ten wird eine Holzlade angebracht, auf welche 
die Bienen abgefegt werden. Damit wird 
gleichzeitig verhindert, daß die Bienen auf 
die Erde fallen. Die Lade ist ebenso wie der 
Handgriff nur einmal anzuschaffen.

Das Arbeiten mit dieser Vorrichtung macht 
die ganze Bienenzucht zu einer angenehmen 
Beschäftigung.

- Interessenten diene ich gern auf Wunsch 
mit Prospekten und Beratung; ebenso bin 
ich gern bereit in Bienenzuchtvereinen den 
Bienenstock vorzuführen.

Josef Krzemień,
Królewska-Huta, ul. Mickiewicza 104.

legt, wenn die Jungen noch nicht flügge ge
worden sind. Das Nestmaterial suchen sich 
freifliegende Tauben selbst und es sieht rei
zend aus, wenn der Täuber im Hofe die 
Reisigstücke, starke und kurze Strohhalme 
aufklaubt, um sie im Schnabel in den Schlag 
zu tragen. Es empfiehlt sich nicht, den 
Tauben fertige Nester zu geben. Nach dem 
Nestbau kommt ein hochwichtiger Augenblick. 
Die Tiese legt — meist in den Nachmittags
stunden, das erste Ei; am Vormittag des 
dritten Tages darauf folgt das zweite Ei. 
Bis zur Ablage des zweiten Eies verharrt sie 
stehend im Neste, um es warm zu erhalten. 
Es wird aber nicht bebrütet und durch diese 
Vorsicht schlüpfen dann die Jungen an dem
selben Tage aus dem Ei, in der Regel am 
18. Tage nach dem Legen des ersten Eies. 
Das Brutgeschäft wird vom Elternpaar ge
meinsam besorgt. Der Täuber brütet von 
10 Uhr vormittags bis nachmittags 3 und 
4 Uhr; dann brütet die Tiese. Diese ernährt 
auch die Täubchen in den ersten Tagen ihres 
Lebens. Dann hilft der Täuber bei dieser 
Tätigkeit, d. h. die Tiese ernährt ein Junges 
und der Täuber das Zweite. Der Täuber 
füttert stets besser; denn sein Pflegling ist 
immer stärker. Die ersten 8 Tage liegen die 
Jungen, die überaus zart und weich sind, 
so im Nest, daß der Kopf des einen auf dem 
Schwanz des andern ruht. In dieser Stellung 
können sie sich gut aneinander schmiegen und 
sich besser erwärmen, auch können sie von 
den Alten leicht überdeckt werden. Proble
matisch ist die anfängliche Ernährung der 
kleinen Tierchen. Vielfach wird angenommen, 
daß sie mit den im Kropfe aufgeweichten 
Körnern gefüttert werden. Die erste, den 
Jungen eingeflößte Nahrung, ist ein dünner 
Futterbrei aus dem Magen der Mutter. Sie 
nimmt das zarte Schnäbelchen des Jungen 
seitlich in den eigenen Schnabel, um ihm 
unter würgenden Bewegungen diese Nahrung 
in den Schlund einzupressen. Erst später 
erhalten die Jungen aus dem Kropf der Alten 
das gequollene Körnerfutter.

In der ersten Woche entwickelt sich auch 
schon das Gefieder. Zuerst erscheinen die 
Stoppeln der Schwung- um Schwanzfedern. 
Nach zwei Wochen sind die Täubchen halb 
flügge, im Alter von vier bis fünf Wochen 
sind sie ganz befedert und auch schlachtreif 



wenn sie nicht zur Zucht behalten werden. 
Sind sie ganz aus dem Nest und werden sie 
von den Eltern nur ab und zu gefüttert, so 
nehmen sie nicht mehr zu, sondern magern 
noch ab. Mit sieben Wochen ihres Lebens 
beginnt ihre Mauser und mit fünf Monaten

Das Brutgeschäft in der Geflügelzucht 
beginnt

Die Bruthennen werden in den bäuerlichen 
Betrieben immer noch meist wahllos ange
setzt. Jede Henne, die sich brütig zeigt, wird 
gesetzt und viele solcher Hennen vernichten 
nicht allein teure Bruteier, sondern sie nehmen 
besonders dem Anfänger in der Geflügelzucht 
die Lust und Liebe für diese Betätigung. 
Geflügelzucht erfordert viel Ausdauer und 
Arbeitslust, man muß daher bei der Auswahl 
der Bruthennen Vorsicht anwenden, um Miß
erfolgen aus dem Wege zu gehen.

Bruthennen, die beim Herannahen einer 
Person wie Furien ihr Nest verlassen, um es 
mit aufgeplustertem Gefieder zu verteidigen, 
eignen sich gar nicht zum Brüten. Eine gute 
Brüterin muß einen jeden an sich herankom
men lassen, muß eine Untersuchung des Ge
leges mit Ruhe dulden und muß nachher auf 
dem Neste ruhig sitzen bleiben. Eine gute 
Bruthenne muß sich ruhig an jeden, zur Brut
stätte bestimmten Platz bringen lassen und 
muß auch auf den ihr unterlegten Eiern sitzen 
bleiben. Eine Bruthenne, die lieber auf der 
Stange als auf den Eiern sitzen will, ist als
bald zu entwöhnen, weil sie sich zum Brüten 
nicht eignet. Vom Brutgeschäft auszu
schließen sind junge Tiere, weil sie sich dabei 
selten zuverlässig erweisen. Zweijährige und

Heilmittel auf dem Lande 
mussten verschwinden

Alle Dörfer sind von den Städten meist 
viele Kilometer entfernt. Alle Wären, welche 
in den einzelnen Haushaltungen gebraucht 
werden, müssen vom Dorfkrämer geholt wer
den, weil es an Zeit fehlt, weite Wege in die 
Stadt zu machen; überhaupt wenn es sich 
um geringfügige Kleinigkeiten handelt. Zu 
diesen müssen auch die einfachen Heilmittel 
gezählt werden, welche bei starken Ver
letzungen und vor allem bei plötzlich auf
tretenden Krankheiten bei Menschen und auch 
beim Vieh oft vorkommen können.

Die Dorfkaufleute hatten für solche Zwecke 
die allernotwendigsten Drogen und Verband
stoffe am Lager. Die Finanzämter haben 
Kontrollen durchgeführt und weil für diesen 
Handel die Patente nicht ausgekauft waren, 
wurde er untersagt. Der Umsatz in diesen 
Artikeln war so gering, daß er das dafür 
erforderliche Patent nicht bezahlen konnte. 
Vom Gewinnen konnte dabei keine Rede 
Sein, die Nützlichkeit dieses Handels war 
weniger für den Kaufmann, als vielmehr 
für die Dorfbewohner eingestellt. Starke Ver
wundungen mit der Axt oder der Sense 
kommen auf den entlegenen Dörfern oft vor. 

werden Tauben geschlechtsreif. Sehr schlecht 
ergeht es immer den Jungtieren, wenn unver
paarte ältere Tiere sich im Schlag befinden. 
Deshalb darf man keine zuchtfähigen Tauben 
einzeln, d. h. unverpaart im Schlag dulden.

K y t z i a, Chelm.

ältere Hennen sind zum Brüten stets vor
zuziehen; denn diese zeigen dabei die größte 
Ausdauer, die zum Erbrüten von Enten oder 
gar Gänsen besonders notwendig ist. Kleine, 
leichte Hühner müssen vom Brutgeschäft 
gleichfalls ausgeschlossen werden, weil ihnen 
in der Regel zu viele Eier unterlegt werden, 
was dann zu schlechten Ergebnissen führt, 
weil einige Eier stets unbedeckt bleiben. Eine 
Glucke ist erst dann zum Brüten zu ver
wenden, wenn sie einen nackten Bauch hat. 
Vorher darf man ihr keine Eier unterlegen. 
Die Brutlust ist bei den verschiedenen Hühner
rassen recht unterschiedlich. Die schwereren 
Schläge sind immer bessere Brüter wie die 
leichten. Eine Bruthenne muß gesundheitlich 
auch einwandfrei sein. Man darf z. B. kalk
beinige Hennen nie zum Brüten verwenden; 
denn dieMilben erwärmen sich und setzen dem 
Tiere so viel zu, daß es das Nest verlassen muß. 
Und wenn schon eine solche Henne die Eier 
ausbrüten sollte, so verseucht sie alsbald die 
ganze Brut. Mit Ungeziefer verunreinigte 
Hennen dürfen gleichfalls zum Brüten nicht 
verwendet werden. Daraus geht aber auch 
hervor, daß die Brutnester sauber und frei 
von Ungeziefer sein müssen.

K y t z i a, Chelm.

Zu ihrer Blutstillung ist Verbandwatte er
forderlich, die aber im ganzen Dorfe nicht 
vorhanden ist. In solchen Unglücksfällen 
werden in den Stallungen und auf den Boden
räumen die schmutzigen Spinnweben aufge
sucht werden müssen, um damit den zu star
ken Blutverlust zum Stillstand zu bringen. 
Ein Mittel, das vor hundert Jahren auch 
gern angewendet wurde. Wenn die Bauern 
und Landarbeiter für einige Groschen Ver
bandstoffe, Binden, essigsaure Tonerde, Glau
bersalz, Rizinusöl, einige Tees oder Tropfen 
brauchen, können sie doch mit vollem Recht 
beanspruchen, daß alle diese Mittel am Orte 
gekauft werden können. Diese kleine Kon
zession müßten die Finanzämter den abseits 
wohnenden Bauern und Landarbeitern ein
räumen, ohne den Staat finanziell zu schä
digen.

Für den Landbewohner ist diese Angelegen
heit höchst wichtig, und auch dem Staate 
dürfte das Wohl seiner Untertanen nicht 
gleichgültig sein. Die maßgebenden Stellen 
würden sich um das Landvolk nur verdient 
machen, wenn sie sich mit den Heilmitteln 
auf dem Dorfe in einer Weise beschäftigen 
würden. a.

Gleichaltrigkeit derKükenschar
Sie ist für das Gedeihen der Jungtiere von 

grösster Wichtigkeit. In Hühnerfarmen wird 
für eine strenge Absonderung der Altersunter
schiede gesorgt, nicht aber auf den Bauern
höfen, wo die Einrichtungen dazu fehlen.

Bei einer grösseren Altersspanne kann man 
beobachten, dass die älteren Küken den 
jüngsten viel Futter wegnehmen, oder sie 
drängen dieselben von einem Futterbrett ganz 
zurück. Mit Gier wird das Futter von den 
älteren Küken restlos aufgezehrt; die jüngsten 
Tiere müssen dauernd Hunger leiden, bis sie 
vor Entkräftung schliesslich eingehen. Dieses 
Kükensterben wird so als unabwendbarer Ver
lust bei der Hühnerzucht angesehen, vielfach 
wird dabei auch an eine Seuche gedacht. Bei 
Küken, welche durch Hunger abgeschwäciit 
werden, kann auch sehr leicht eine solche 
ausbrechen; denn je schwächer der Körper 
ist, desto mehr geht seine Widerstandskraft 
gegen Krankheitserreger zurück. Hungern sich 
die kleinen Tiere durch, so lässt die Entwick
lung derselben viel zu wünschen übrig; denn 
was bei der Tierzucht in der Jugend versäumt 
wird, das lässt sich später nie mehr einholen. 
Diese Feststellung kann bei den anderen Haus
tieren gemacht werden. Unser Geflügel wächst 
schnell heran und muss schon im ersten Jahre 
seines Lebens sein Wachstum beenden; des
halb muss bei der Aufzucht desselben jeder 
Fehler vermieden werden, weil er sich ent
weder bald oder später rächt.

Kytzia, Chelm.

Sägemehl (Sägespäne)
Bei Viehtransporten, welche nach Schlacht

häusern oder nach Viehzentralen geleitet wer
den, wird in den Waggons hauptsächlich Säge
mehl’ verwendet, welches von Bauern zu 
Düngezwecken, gern gekauft wird. Vielfach 
wird es auch als Einstreu unter die Rinder 
verwendet. Davon muss entschieden abgeraten 
werden, weil Sägespäne sich zu einem regel
mässig zu verabfolgenden Düngemittel nicht 
eignen, denn sie verkitten den Ackerboden 
und verschliessen seinen Nahrungsgehalt. 
Ausserdem nisten sich in einem solchen Dün
ger die verschiedensten Bodenschädlinge ein, 
welche die Pflanzen gern befallen.

Sagemehl kann man höchstens zur Kompost
bereitung verwenden, aber auch nur in kleinen 
Beigaben. Als Bodenverbesserungsmittel für 
einzelne Gewächse, wie Bäume, Sträucher und 
Stauden ist Sagemehl ein ganz ungeeignetes 
Mittel. a.

Eine Erkrankungserscheinung 
an Obstbäumen

Hebt sich nämlich die Rinde ohne zunächst 
erkennbaren Grund vom Holzkörper ab, so 
dass zwischen diesem und der Rinde ein Hohl
raum entsteht, so liegt die Vermutung nahe, 
dass dieser Baum an Kernfäule leidet. Dieses 
Leiden hat seinen Herd an der Wurzel. Tritt 
zu dem Anheben der Rinde noch Trocken- 
zweigigkeit hinzu, so findet diese Vermutung 
damit ihre Bestätigung. Dieses Leiden kann 
auf eine Beschädigung der Wurzeln zurück- 
geführt werden.. Durch sorgfältige Pflege, 
insbesondere durch gute Düngung mit Kom
post und Kunstdünger, vorab Kali, kann einem 
solchen angekrankten Baume geholfen werden. 
Der Erfolg muss aber nach zwei Jahren deut
lich zu sehen sein. Schlimmer ist es, wenn 
der Baum auf einem für seine Natur nicht 
geeigneten Wildling sitzt. Dann hat jegliches 
Behandeln und Warten keinen Zweck. Ein 
solcher Kümmerer ist gegen ein gesundes 
Bäumchen auszfwechseln. a.

Fördert den Feldfutterbau
Durch diesen Anbau soll die Ernährung des 

Viehbestandes mit den Erzeugnissen der 
eigenen Scholle gesichert werden. Durch Aen- 
derung der Fruchtfolgen, z. B. Anbau von 
Johannisroggen mit Winterwicken — vicia 
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violosa — wonach Futtermais oder auch Ge
menge angebaut werden können, vermehrten 
Anbau kurzlebiger Pflanzen, wie gelben Senf, 
Buchweizen, Hirse und Einschiebung einer 
Futterpflanze durch Unterfrucht, wie Serra
della, lässt sich noch manches Grünfutter ge
winnen. Wenn die Fläche zum Anbau von 
Futterpflanzen nicht grösser genommen wer
den kann, so muss die Menge derselben durch 
stärkere Düngung gesteigert werden. Am 
besten eignen sich für diesen Zweck die künst
lichen Düngemittel, die leider im Vergleich zu 
den Preisen für landwirtschaftliche Produkte 
zu teuer sind. Auch die Heumengen lassen sich 
durch den Handelsdünger gut steigern. Durch 
diesen lassen sich auch die Erträge von Rüben 
und Kartoffeln heben. Die Kartoffel wird 
nach althergebrachten Gewohnheiten nur zur 
menschlichen Ernährung und als Schweine
futter verwendet. Es lässt sich aus ihr aber 
noch mehr machen: Man kann noch billiges, 
aber hochwertiges Pferdefutter herstellen, auch 
kann man mit ihr die Ernährung der Milch
kühe verbessern. Futtermengen lassen sich 
noch ersparen, wenn man die Auswertung der 
verschiedenen Futterstoffe nach ihrem Nähr
wert, für die verschiedenen Tierarten den 
Leistungen entsprechend, vornimmt. So z. B. 
ist unwirtschaftlich, wenn Kalben und trocken 
stehenden Kühen gutes Wiesenheu und Kraft
futter verabfolgt wird. Auf diese Futtermittel 
haben nur die Milchkühe Anspruch. a.

Baumsägen
Sie werden meistens sehr schlecht behandelt. 

Nach ihrer Verwendung werden sie ungereinigt 
beiseitegelegt. Sie verrosten alsbald, und der 
Rost erschwert ihre Handhabe bei später ein
tretenden Baumoperationen, und das Säge
blatt muss bei dem Rostüberzug verderben. 
Die Schärfe, welche mit der lebenden Pflan
zensubstanz in Berührung kommt, mus% davon 
gleichfalls verderben, wenn eine Reinigung 
nicht erfolgt. Dieses Gerät muss daher gut

gepflegt werden. Es ist nach dem Gebrauch 
zu schärfen und einzufetten. Erst dann kann 
es aufgehoben werden. a.

Schlecht legende Junghennen
Man steckt sie gern in den Suppentopf, aus 

Furcht, dass sie sich schlecht bezahlt machen. 
Man darf mit ihrem Abschlachten aber nicht 
zu voreilig sein, überhaupt dann, wenn die 
Legezeit erst begonnen hat. Späte Bruten 
setzen mit dem Legen immer später ein. Es 
gibt unter den Tieren, auch unter den Hennen, 
verschämte Exemplare, welche sich vom Fut
ter abdrängen lassen. Aus solchen Stiefkindern 
können sich aber mit der Zeit gute Legerinnen 
entwickeln. Bei Tieren, welche zu spät mit 
dem Legen anfangen, kann man die Beobach
tung machen, dass sie dann ununterbrochen 
bis in den Herbst legen, also das gut nach
holen, was sie anfangs versäumt haben. Solche 
Nachzügler soll man aber im Auge behalten, 
zu diesem Zweck macht man ihnen am Rücken 
oder an einem Flügel einen farbigen Klecks. 
Zeigt sich nach einigen Wochen, dass diese 
Nachzügler regelrechte Kümmerer sind und 
hinter dem Durchschnitt der Herde weit Zu
rückbleiben, so ist dann ratsam, sie zu 
schlachten, weil sie sich nicht bezahlen, a.
uilIllIIlUlllllllllllllllllllllllM

Spruch
Der Grundbesitz ist das edelste Gut,
Wie die Erd’ in Gottes Hand ruht;
Ob Stürme schnauben, ob Feinde toben,
Der Grund bleibt unten, der Himmel oben. 

F r i e d r. Rückert.
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Einfache üliftel gegen Drufe der Pferde
Diese heimtückische Pferdeseuche grassiert 

am stärksten am Ausgang des Winters. Als 
Heilmittel wird eine Tränke von Weizenkleie

mit Sauerteig empfohlen. Beides muss in war
mem Zustande gut miteinander verrührt wer
den und soll dem kranken Tiere auch lau
warm angeboten werden. Dieses Mittel wirkt 
gut abführend und regt dadurch wieder die 
Verdauung an, worauf es bei der Druse viel 
ankommt. Befürchtet man aber bei dem er
krankten Tiere Durchfall, so setzt man dieser 
Tränke noch etwas aufgekochten Leinsamen 
zu. Dieser macht die Schleimhäute des Ma
gens und der Därme geschmeidig, und das ist 
bei der Druse höchst wichtig, denn sie ist 
stets mit Fieber verbunden, bei welchem alle 
Schleimhäute der Atmungs- und auch der Ver
dauungsorgane stark austrocknen. a.

Heiliges Amt
Der Bauer, der den Acker pflügt, 
Vollführt ein heil’ges Amt.
Der weite Himmel über ihm,
Ein Ahnen unbekannt.

So zieht er Furch’ um Furche still, 
Mit ihm sein treues Pferd.
Die Scholle dampft, die Lerche singt, 
O Freiheit, lieb und wert.

Der Bauer denkt: „Wieviele schon 
Haben vor dir gelebt,
Und haben grade so wie du
Zum gleichen Ziel gestrebt.

Und alle wurden sie noch satt, 
Wenn sie voll Pflicht und Treu'
Ihr Tagewerk vollbracht mit Mut,
Und stets gekämpft aufs neu!“

Der Bauer, der den Acker pflügt
Und sät mit Zuversicht,
Dem ist der Herrgott immer nah. 
Wenn alles wankt und alles bricht.

Bernhard Hartz, Zuggelrade.

Dftern 
am (grabe (grifft

2ßer bie ©efefeitfete oom fiebert unb «Sterben 
3e[u Don Ka3aretfe in ber fdjlicfjten gorm bet 
Euangelien miterlebt unb bie ©eftalt bes 
IKeifters babei liebgewinnt, ber wirb am Stfelufe 
benfelben feeiligen Srfeauer empfinben, oon bem 
ber adjte Vers bes lefeten Klarfusfapitels be*  
ritfetet. Die Äraft, bie non ber fßerfönlitfefeit 
Eferifti ausgefet, steigert fitfe burtfe bie Äreugi= 
gung fo, bafe nitfets unmöglicher erfdjeint, als 
hier ein Enbe anjunehmen: alles ift fo rounber*  
bar, jo übermenffelitfe, bafe fidj bie Verwirrung, 
bie [ich unserer bemächtigt, nur in einem Ent*  
fefeen au löfen oermag. 33er aber bie Veritfete 
non ben Ereigniffen am ©rabe Eferifti mit einem 
Schauer aus ber $anb legt, beffen Urfprung er 
nicht in biejer 33elt fucht, ber ift froh barüber, 
bafe ber $i[torifer mit bem, was ba ergählt 
wirb, nicht oiel anaufangen weife. Solche Dinge 
finb oiel au aart für ben hotten ©riffel bes ©e= 
lehrten: fie ftefeen jenfeits aller 33iffenf(feaft, 
bie fo hohen glug nicht wagen barf, weil fie 
dou biefer Sßelt ift unb mit 'ihr Dergefet.

33ir finb aber auch froh, bafe niemanb fidjer 
weife wo bas ©rab Eferifti ift: benn bas heilige 
®rab, um bas fo Diele unheilige Kämpfe g'e*  
führt worben finb, entfpridjt gar nicht ber Vor*  
ftellung, bie wir uns willlürlitfe machen, wenn 
wir uns bem 3ouber ber biblifefeen Ersäfelung 
Ifingeben. 3U ben ©ebanfen, bie uns babei be*  
wegen, pafet bie Heine Äapelle nicht, bie unter 
ber hohen Äuppel ber ©rabesfirtfee ftefet, paffen 
bie Dielen golbenen fiampen nicht, bie über bet 
SKarmorplatte hängen, auf ber nach ber lieber*  
lieferung ber ßeitfenam Eferifti gelegen hot. 
Kitfet im Semüfel ber Stabt futfeen wir mit un= 
ferer Seele bas ©rab Eferifti, fonbern braufeen 
uor ben SKauern, in ben Reifen gehauen unb 
burch einen grofeen Stein geftfeüfet, ganj einfach, 
gana fdjlidjt. Es gibt Diele gelfengräber oor 
ben SKauern 3etu[alems; grofee, gewaltige Sin*  
lagen, in benen man fitfe oerirren lann — unb 
©räber für ©injelperfonen. Unb unter ben lefe*  

tcren ift befonbers eins, bas unferen 33ünftfeen 
unb Vorftellungen entfpritfet wie fein anberes. 
3tfe höbe feinen gletf auf ber Erbe fennen 
gelernt, ber mir fo geeignet für eine Dfterfeier 
erfefeeint wie biefes ©rab. Der mannshohe Stein, 
ber es oerftfelofe, ift nicht mehr ba. Vielleicht 
haben ihn fefeon bie Körner 3erftfelagen unb bie 
Stüde mit ihren Velagerungsmafcfeinen in bie 
Stabt gefifeleubert, als fie Serufolem im fieben*  
ten Saferjjefent unferer 3eitrecf)nung berannten 
unb äerftörten. Slber bie -Kinne ift noch beutlirfe 
au fehen, in ber man ben Stein hin unb her 
ftfeob: er erforberte bie Äraft eines UKannes, 
ber fitfe barauf uerftanb, ben Äolofe 3U bewegen.

2Bir brauchen uns nicht au bücfen, wenn wir 
in ben Vorraum bes ©rabes treten, wäferenb in 
ber Äapelle ber ©rabeslirtfee bie Tür abfitfetliäj 
jo niebrig gemacht würbe, bafe auch ber Äleinfte 
nicht aufrecht feinburtfegefeen fann. Sefet ftefeen 
wir oor ber eigentlichen ffirabfammer, bi-e gegen 
ben Vorraum burtfe eine feöfejerne Tür abge*  
fdjloffen war, dou ber natürlich nichts mehr au 
fehen ift. Sie wirb auch f<hon im erften 3«hr= 
hunbert irgenbwelchen Solbaten aum Äotfeen 
ihres SRafeles gebient hoben.

Es ift ein ernfter, geweihter ißlafe, biefer Vor*  
raum. §ier hoben fich bie Hinterbliebenen Der*  
fammelt, wenn fie bes Toten gebauten, wenn 
/fie bie Stätte befutfeten, wo fie feinen fieib hin3 
gelegt hotten. 3n einem folcfeen Kaum würbe 
auch ber fieib natfebem er Dom Äreua
abgenommen war, in fieinwanb gewicfelt. Sonft 
geftfeafe bas au Haufe; aber 3efus hotte nichts, 
wo er fein Haupt hinlegte.

Die ©rabfammer felbft hat ißlafe für awei 
©räber. Kur eins baoon ift oöllig aiisgemeifeelt, 
ebenfo ber ©ang awifchen ben beiben. Dos an*  
bere ift etwa aur Hälfte fertig.

Schnell legt fich unfere Einbilbungsfraft ben 
©runb aurecht: Sofeph non Slrimatfeia, ein 
wofelfeabenber 2Kann, hat fich bas Doppelgrab 
für fich unb feine grau bestellt. Der Steinmefe 
mar noch bei ber Slrbeit, als gefus gefreuaigt 
würbe, unb Sofeph läfet bas ameite ©rab nicht 
fertigmatfeen.

Vor uns fefeen wir ben fieib bes au Tobe 
ffiemarterten: auf bem ffiefitfet rufet ber ©lana 

ber ©ewifefeeit, bafe er fein 33erf oollbratfet feat. 
Kur wenige feiner ©etreuen finb ba, ifem ben 
lefeten Dienft ber Siebe 3U erweifen. Sie feal*  
ten, trofe Kot unb Tob feft an bem ÜKeifter, 
in ber 3uoerfitfet, bafe autfe er fie nitfet oerlaffen 
wirb.

Unb fie feaben fitfe nitfet geirrt. Von bem 
©rabe Eferifti, Dom Dftermorgen, feat bie weit*  
iiberwinbenbe fiiebe iferen Sieges3ug angetreten.

Kicfets ift übrig geblieben non ber alten grafet 
ber feeiligen Stabt, bie oor uns liegt, natfebem 
wir bas gelfengrab oerlaffen feaben. Kiebrig 
unb uerfallen ift bie mittclalterlitfee SRauer unb 
nitfet 3U oergleitfeen mit ben 3innen unb Tür*  
men, bie bas jübiftfee Voll um feine Hauptftabt 
erftellt feat. 213o einft ber pratfetoolle Tempel 
ftanb mit feinen Hallen unb 33ofenungen unb 
Vorratsfammern rings umfeer, ba liegen Verge 
dou Stfeutt. Kur über bem grofeen feeiligen 
3els, auf ben ber Vranbopferaltar gemauert 
war, auf bem 30 Dftern einfeunbert3wansig*  
taufenb fiämnier geftfeladftet würben, ift bie 
Dmar=3Roftfeee errietet. Sie ift ftfeön mit iferen 
©lasmofaifen; aber bas Stfeönfte finb bodj bie 
feerrlitfeen Säulen, bie wofel ftfeon bas Datfe bes 
Salomoniftfeen Tempels geftüfet feaben.

Dftermorgen uor ben Toren Serufaletns! 
Vlcnbenb ftrafelt bie Sonne 3urütf non ben 
weifeen Steinen, unb immer aufs neue fefet uns 
bie uttbcftfereiblitfee Vratfet bes füblitfeen H'm’ 
mels in Erftaunen; benn ein foltfe tiefes Vlau 
feaben wir im Korben nitfet. Silber bie fianb*  
ftfeaft ift täfel: alle Väume finb oerftfewunben, 
unb niemanb würbe feeutc ben langgeftredten 
Verg 3ur ßinfen Delberg nennen. Hi«fct’ 
grunb feiner tpodjflädje fefeen wir Vetfeanien, 
unb wir begleiten ben ÜReifter auf feinem lefeten 
Sßege 3ur Stabt am Donnerstag, non bem er 
nitfet mefer 3U ben trauernben greunben surütF 
feferen follte.

Dotfe feeute, am D|'termorgen, gilt unfer gan*  
3es Sinnen unb Tratfeten bem fieben. Es ift 
biefelbe Erbe, bie autfe ben gufe bes SKeifters 
trug, es ift biefelbe fiuft, bie er atmete. 
lebt, unb wir feören feine SBorte: „3<fe fe’n 
bei eudj, alle Tage!“
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wie Sensation von "Dingsda
Teoman von Else Meersfedf.

(3. goitjeijung.) (Sta^bruct oerboten.)

Rber Rette hilft fant ladjenb über: ,,©ann ift es 
ausgerefanet ein Stubenmäbel, nicht wahr, Herr ©r. 
SFiibbenborf? Sin für allemal, Herr ©oftor, ich bin 
nidjt empfinblidj! 2ßas man nun mal ift, bas ift man 
eben. SBollte ich mich für jemanb anbers ausgeben, 
wäre es Hochftapelei. So etwas fam oft in meiner 
SJtutter Äintop nor, bas heißt, in bem Äintop, in bem 
fie bie Siftetts abriff . .

„Sie füllten nicht immer baran erinnern, gräulein 
Rette, fo, fo ehrenwert natürlich 3h*er  Rlutter 
Seruf ift . . .“

„Serabe recht oft muh ifa baran erinnern, Herr 
©oftor. 2Bas meinen Sie, wie banfbar mir bie ©amen 
ber Stabt wären, wenn fie bas wühlen . . .“

gn bem Wionbftrahl, ber fcfjräg an ber Äaftanie 
oorbeigielt, unb oon bem audj Rette ein Streiften 
abbefommt, funfein unb lachen ihre Rügen! Unb ba 
ift audj wieber ber fleine, ironifdje Seiflang in ihrer 
Stimme gewefen, ber Kurt Rlibbenborf immer ein 
bihdjen unfidjer macht . . .

3Bie war es möglich, bah ein fo einfaches Wläbfaen 
aus bem Solle eine gewiffe Sicherheit im Serfeljr mit 
Rlenffaen hatte, bafate ©r. Rlibbenborf. gm Serfeljr 
mit Rlenfdjen oerfdjiebener Stäube. Selbjt bie, bie 
glaubten, über ihr gu flehen, übertrumpfte fie! Äeines*  
wegs in einer überheblichen, nur ftets in einer treffen*  
ben SBeife ... »

„. . . ja, Herr ©oftor,“ fagt Rette unb lacht heim*  
lidj leife, „meine Säfte fliegen fdjneU."

„. . . es ift aber nicht immer angenehm, bei gljren 
Säften Äopf fpielen gu müffen, gräulein Rette.“

„. . . baran gewöhnt man fidj! Sdjliefftidj hält 
man ben Äopf fdjon gewohnheitsmäßig hin, Herr ©of= 
ior, unb ift erftaunt, wenn mal nichts fommt!“

„. . . alfo Rläbel, ich weih nicht — Sie finb gum 
ftüffen, gräulein Rette!“

„. . . was wir lieber bleiben laffen wollen, Herr 
©oftor! Sie wiffen ja, ber Sater Rlaurer, bie Rlutter 
Siftettabüeijferin — ba fann ein Äuff leicht 3U einer 
Seleibigung für bas Rläbel werben!“

. . bann hilft nur Äneifen! ©as heißt, nicht in 
ghre fchönen, fdjlanfen Rrme, gräulein Rette, fonbern 
ausfneifen, bamit ich mich nicht oergeffe. Rber nicht 
wahr, wir fahen uns öfters einmal . . . Hier unter 
ber alten Äaftanie! 's ift nicht einmal nötig, bah im® 
mer ber Rlonb bagu fdjeint . . .!“

,,. . . für Reumonbnächte im greien gibt’s im 
,Hi*ffaen'  SBinblidjter — unb wegen bes öfteren 
Sehens? SEeitn Sie benfen, bah 3h*  Rlagen fooiel 
fflßein oerträgt unb 3h*  ©elbbeutel nicht ftreift . . .“

„Schliehlich brauchte ich ja nicht jebesmal bie ^wei 
Rloosengel in Raljrung ßu feifen. ©as wäre afterbings 
für ben Slffiftengargt ©r. ßautenfdjlägers ju foftfpielig. 
Rian föitnte ja auch mal inoffiziell fornmen . . ■“

„Reh fo,“ lachte Rette, „Sie wollen alfo nachts 
unter meinem genfter pfeifen!“

„3 bewahre, gräulein Rette, wo benfen Sie Ijin! 
Rur trillern! 3<h fann 3huen faßen, ich befitje noch 
aus meiner gungensjeit he*  eine Rafatigaftenflöte, mit 
her ich mir ljier manchmal bie 3eit oertreibe, bie jebe 
Racljtigaft oor Reib erblajfen Icifa!“

„Unb wenn Herr Ruguft SJloosengel bem §aus= 
fnedjt ben Ruftrag gibt, fid) mal in ben ©arten 311 be= 
geben unb auf ben Sufaj gu Hopfen, in bem fid) bie 
Rad)tigall oermuten läßt?“

„Ruf Radjtigallen wirb man bod) feine $aus= 
fnedjte Ijeijen . .

„SBenn auch nieUeifat ber Rloosengel nicht. Rber 
bie Rioosengelin beftimmt!“

„Sdjabe! Rber Sie fennen ja nun ben Sogei, 
falls er fid) mal melben füllte!“

3wei ßadjen . . .
Unb bie £>irfajenwirtin fagt: „Hörft bu bie beiben, 

Rloosengel? ©er ©oftor ffaeint fid) mit ber Klette 
beffer gu amüfieren, als mit ber Sanitätsrätin ihren 
©öcfjtern!“

grau Wloosengel wirb noch lange bas Sebürfnis 
haben, fttfj für ben geuerüberfall oon heute nachmittag 
gu reoanfaieren. Sßenn aud) aus Sefdjäftsintereffe nur 
aus fixerem, unerfunbbarem Unterftanb heraus . . .

*

©ie beiben grifeure non ©ingsba, bie fdjon feit 
langem nidjts mehr gu lachen gehabt Ratten, lafaten 
plöijlidj wieber . . .

So quafi über S^acfjt war bei ihnen ber wirtfdfaft= 
licfje Ruffdjwung eingetreten. Unb nicftt bie Reichs*  
regierung Ijatte ihn gebracht, fonbern ein Rläbel, bas 
Rette tjiefi. Sjübfajntann Sater unb Soljn waren an® 
gefurbelt!

©ic ©reljftüljle würben fogufagen ben ganzen ©ag 
bei ihnen nidjt falt. Unb bie [djebbernbe ©ürglotfe 
ergäfjlte non fxülj um fieben bis abenbs um fieben oon 
ber plö^lidj epibemifdj auftretenben Serfchwenbungs*  
fucfjt ber ©ingsbaer . . .

£>auptfad)lidj bie Herrenwelt in ©ingsba war es, 
bie fid? nach längerem, mit bem allgemeinen ©alles 
gufammenljängenben Sdjlenbrian wieber bewufjt ge= 
worben war, bafj ein moberner Rlenfcf) gu feinen (Er*  
folgen fawofjl im geschäftlichen, als aud) im prioat*  
lidjen Geben einer rationellen Äörper*  unb Sdjönheits*  
pflege beburfte. ©iefer Meinung waren ja audj bie 
Rmerifaner. Unb warum füllte fidj nicht ©ingsba 
Rmerifas (Erfahrungen gunutje machen?

So fam es, baf? fid) ben Hübfdfmanns, Sater unb 
Sohn, in beinahe ununterbrochener Reihenfolge aller*  
lei oerwitterte unb weniger nerwitterte gaffaben bar« 
boten, bie famt unb fanbers frifdj oerpu^t werben 
wollten. So bringlidj waren bie SEünfdje nach „auf 
neu aufgearbeitet“ gu werben, baff bie $übfajmanns 
bereits ein Rbonnement auf bie „$aar= unb Sart*  
mobe“ risfiert hatten, um ihren Klienten wirflidj 
etwas gang Srftfläfftges unb 3eitgemäfees gu bieten...

Unb biefe 3eitfdjrift würbe gelefen! Hauptsächlich 
non ben netten älteren freuen, bie fid) in ber letjten

<7v*'
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Seit üielfad) oon iljren grauen unb lottern ljattcn 
„bebienen“ taffen, anftatt oon ben KJlännern, bie bafiir 
ba unb, wie man jeßt gugeben muffte, auch tompetent 
waren . . .

Das fließ natürlich auf altertet ^rotefte ber Stabt*  
unb gamilienmütter, bie fidj fdjon gefdjmeidjelt batten, 
eine gewiße gertigfeit im -fjaarfdjneiben errungen gu 
haben.

KIbe-r plößlidj h’eB es, man fdjnitte Stufen unb 
oerftänbe es nicht, bem Hinterfopf, bem Siff eines 
Teiles ber gnteüigeng, bie erforberlidje gorm gu geben. 
Dafür war natürlich eingig unb allein ber grifeur 
guftänbig . . .

Daff bie Damen ber Stabt auf berartige Klrgu*  
mente bie KIntwort nicht fdjulbig blieben, wär natür*  
lidj fonnenflar . . . Unb Jo Jjatte bie grau Vürger*  
meifter Vogelfang ihrem Satten jüngft nach einer 
Sitjung bei Hübfdjmann=Vater ertlärt — bei nicht ge= 
niigenb beobachteter Diskretion —, er, ber Herr Vür*  
germeifter Vogelfang, febaue aus, wie ein gelecfter Kiffe.

Sin foldjer Vergleich war felbftoerftänblidj pein*  
lieb. Vefonbers, als man ibn am Klbenb am runben 
Tifdje bcs „Hirfdjen“ gum ©egenftanb einer anfpie*  
lungsreicben Unterhaltung machte . . .

KJlan tonnte noch oiel oon bem plößli^en (Er*  
wachen ber Dingsbaer Herrenwelt gur Schönheitspflege 
erzählen, gum Veifpiel, baff fidj Herr Unbehaun bie 
brei Haare, bie ihm noch geblieben waren, gur Vor*  
täufebung einer nicht oorhanbenen gülle onbulieren 
ließ, unb baff (Sroffoater Voß fidj urplößlid), furg oor 
feinem neununbacbtgigften Geburtstage, noch gu einem 
KInflug oon Varttoteletten enifcbloff . . .

Dingsba war plötjlidj gu einer groffen Gisbahn 
geworben, auf ber alle bie langten, benen es nach ber 
^Behauptung eines wenig höflichen Sprichwortes gu 
wohl geworben war . . .

Das wäre fo ein Vlid aus ber Vogelperfpeftioe 
auf Dingsba im KJlaimonb biefes galjres mit Klette 
Cuff als KJlittelpunft!

Uebrigens ift bie Klebe noch nicht auf Grit Siebe*  
treu, bett Klpothefersfohn mit ben Gäfarenallüren ge= 
fommen . .

Gr war beftimmt fein Kajus gulius! Gr war ein 
großer, gutmütiger Äerl mit einem frifdjen, runben, 
refigen Gejidjt, ber gern etwas Hnbfdjes falj. Unb auch 
rein Hel)l baraus madjte, baff er gern etwas Hnbfdjes 
falj. Daß er mit biefer feiner ©enießerfudjt bis bato in 
Dingsba noch nicht auf feine Poften gefommen war, 
fügte er gwar nidjt, aber es lieff fidj baraus fchließen, 
b$ff es ihm bis bato noch nicht nach Töchtern ber Stabt 
gelüftet hatte . . .

Kleuerbings jebodj lieff er fo allerlei fallen, was 
etwas mit heiraten, aber nidjt mit ben Tödjtern ber 
Stabt, gu tun batte. Gr Jagte, baff, gum Donnerwetter 
noch mal, ber eingige Sohn eines oermögenben Vaters 
es bodj wohl fertig bringen müffe, gang nach feiner 
Kleigung gu heiraten, unb wenn bas KJläbel, bas er 
liebe, nur bas Hemb mitbrächte, was es gerabe anljatte.

Vei biefem Vefenntnis eines hoben KJlutes bitten 
feine Vlide Klette an ber Thefe gefuefjt, ftraljlenb unb 
ohne jebes KJlänteldjen. KJ3as ben Herrn Vudjbruderei*  
heftiger Rapier oeranlaßt batte, ffdj Ijöhnifdj witgenb 
für etwa nötige Verlobungsfarten ergebenjt gu emp*  
fehlen. (Er befaff nämlich eine Tochter, bie bas Ver*  
loben bringenb nötig batte.
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Klatürlidj befam febon adjtgeljn Stunben fpäter bie 
grau Klpotljeter ßiebetreu bas Vefenntnis ihres Sohnes 
gufammengewidelt mit ber ^ßille, bie fte einft im Äreife 
ber KJloljnblumen gebreljt Hatte, feroiert.

Die grau Sanitätsrat beforgte bas. Sie fagte, 
baff bie oereljrte grau ßiebetreu bodj nun wohl aus 
©enauigfeitsgrünben ihre ftatiftifchen ^Berechnungen 
über bie Heiratsmöglidjfeiten ber jungen Damen in 
Dingsba reoibieren müffe. Die Klusfidjten für bie 
Damen feien nämlich noch fdjledjter geworben, ba ihr 
Herr Sohn fidj offen baljin geäußert bnbe, auch bas 
gräulein Stubenmäbdjen Klette aus bem „Hirfdjen“ 
mit an bem KBettbewerb teilueljmen gu laffen . . .

grau Klpotljefer ßiebetreu hotte fidj in ihrer 
Quittung fehr befdjränft. Sie unterfdjrieb mit fieben 
KBorten unb einem maligiöfen ßädjeln: „KJlein ber3= 
lidjftes Veileib, meine liebe grau Sanitätsrat!“

Die Vorbereitungen gum geft ber (Euterpe waren ■ 
in oollem (Sange. Das Ijeifst, ein grüljlingsfeft würbe 
es nun hoch nicht. ®agu war bie Seit gu fnapp. (Es • 
follte ein Sommer=2ßoljltätigteitsfeft werben gugunften 
ber armen Killen bes Stäbtchens. Unb gwar wollte 
man aus bem (Erlös bes geftes einen „KBollftrumpf*  
gilgfdjul) - Unterrodsfonbs“ grünben .«. . „KBofiu“ 
follte nach mobernen KJluftern biefer gonbs heißen . . .

(Es follte oiel geboten werben auf bem gefte. Doch 
würbe man mit bem Vielbietenwollen nicht ausfdjließ*  
lidj non bem (Sebanten geleitet, ben ßeuten gu geigen, 
baß fidj ihre ©elbausgaben rentiert hatten, oielmebr 
erhofften bie Tödjtergefegneten allerlei eigene Vorteile 
baoon. ßiebhabertljeater, lebenbe Vilber, (Saootten, 
(Sefangsbuette tonnten in einem folgen gälte gu Hei*  
ratsoermittlern werben. Denn bie Töchter unb Söhne 
ber Stabt waren angewiefen, wochenlang miteinanber 
gu proben. Da gefdjalj es leicht, baß fidj Klrnor — auf 
jebent Vertifow Dingsbas ftanb ber föchertragenbe, er*  
fehnte fdjußbereit —, baß (ich Klrnor gwifdjen bie junge 
KBelt mifchte unb Hergfdjüffe austeilte, bie gu unheil
baren Verwunbungen mit anfdjließenber (Elje führten.

Deshalb hotte ber „Hirfchen“ auch gute Tage, 
wenn bie (Euterpe gu ihrem geft rüftete . . .

Klette aber hatte bafür um fo fdjwerere . . . Sie 
mußte orbentlidj fpringen unb laufen . . . gmrner hin 
unb her gwifdjen ©aftftubentljefe unb Tljeaterfaal. 
Unb bagwifdjen lag ber Karten mit ben fdjönen, alten 
Väumen, in benen fidj in ber leigten Seit eirib Kladjti*  
galt bemerkbar gemacht hatte. Klber Klette hatte bas 
genfter ihrer Stube, bie gu ebener (Erbe lag, nicht ge= 
öffnet. KJlan tonnte fidj auch bei gefdjloffenem genfter 
bes Gefanges freuen . . .

Das war freilich ber Kladjtigall nicht recht ge*  
wefen. Klette tonnte bas beutlidj werten. als bie 
tigall am Tage wiebertam. Dffigiell. Unb am runben 
Tifch ein ©las traut . . . Die Kladjtigall war babei 
fehr fdjweigfam gewefen unb hotte halbwegs troigig 
ausaefdjaut . . . Grft als Klette gelacht hatte, hatte bie 
Kladjtigall mitgelacht . . .

Unb nun war bie KTacdj-tigall unter ben Äünftlern, 
bie tm Tljeaterfaal bes „Hirfchen“ mimten. Unb gwar 
gehörte ffe ber oberbaprifdjen Sdjuljplattlergruppe an. 
Klls Dirnbl war Kurt KJlibbenborf bes Sanitätsrats 
ganni) beigegeben. KIber es war ihm beutlidj angu*  
werten, baß er um biefes Dirnbels willen beftimmt 
nicht fenfterln gehen würbe.
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Sich Jo, bei Dheaterfaal bee ,,$irfchen!“ 3Ran muft 
fich eine 93orftellung non ihm machen Tonnen, Sigent; 
lidj unterfchieb ei ftdj> nicht wefentlich non einem Stall. 
Nur bie beiben riefigen eifernen Defen fatten ficfj für 
Stühe erübrigt, unb bie auf SBierfäffern aufgebaute 
5BüI)iie, mit bem gemalten unb fdfon hunbertmal ge= 
fchrammten Vorhang! SIber nidjt barauf tarn es ja an, 
jonbern auf ben Seift unb bie ^Begeiferung, bie ben 
Tfeaterfaal beherrschten. Unb batan fehlte es nidjt. 
Die Dokter unb Söhne bei Stabt fdjilterten förmlich 
oor Talenten . . .

Sogar $err Unbehaun, ber als gunggefelle bas 
Nedjt hatte, fich halbwegs mit aur gugenb regnen au 
bürfen, hatte bas Xalcnt aum Äomifer in fich entbecft. 
greilidj ftanb er einzig ba mit feiner Meinung. Nur 
bie gbee war fomifdf. Nber S^ette Jagte ihm, baft er 
fabelfaft wäre unb auch beftimmt fabelhaften (Erfolg 
haben mürbe. Da, mo fie herfäme, aus ber Sroftftabt, 
hätten es bie Äomifer auch nicht befer getonnt . . .

$err Unbehaun hatte fid) über bie Dnbulation au 
ben brei paaren „geftrichen“ unb Ulette gejagt, baft jie 
fämtliche Döchter ber Stabt ausftäche. er habe nur ben 
einen NSunfch, mit ihr auf bem Suterpefommerfeft 
einen Sßalaer 3U tanjen.

Nber Pfette hatte befcheiben gejagt: „2Bo benfen 
Sie Ifni? Der S5all ift bodj nur für $errjchaften unb 
nicht für bas Sefinbe . .

Sßorauf Ejerr Unbehaun etwas oom Smporbeben 
erwibett hatte, worüber er mit ber reiaenben Nette, 
wenn es an ber Seit fei, noch reben würbe ... bie 
yjauptfadje. baft fie fich ftets Jo benähme, baft man ihr 
nichts nachjagen fönne. Denn barauf lege er befonberen 
SEert unb müffe er befonberen Sßert legen . . .

Duette würbe blutrot, was Ejerrn Unbehaun mit 
Senugtuung erfüllte. Sr hätte nicht auf bie Schämig; 
feit bei einer gungfrau »erdichten mögen . . .

Sils Nette fich bann aufter SBlidweite bes $errn 
Unbehaun genügenb ausgelacht hatte, hatte fie ih*e  
normale garbe wieber . . .

Schabe, baft grau Euoogel nebft Dodder nichts 
oon Sjerrn Unbehauns bisfreten Slnbeutungen wuftten. 
Sie beftrahlten ihn wie awei fjeiafonnen, bie §err 
Unbehaun gern abgeftellt hätte, weil fie ihm au warm 
würben . . . Nun oerfäumten fie frei) ih^e Seit gana 
umfonft . .

Die DRütier ber Stabt penbelten mit ihren Strict; 
unb öäfelaeugen awifchen bem Xheaterfaal unb bem 
NadjtigallemSarten hin unb her . . . SBurben ihnen 
im Sarten bie Nlüden gu toll, bann oerfuchten fie es 
mal eine Sßeile mit bem Dheaterfaal. Dort bomi= 
nierten ßwar bie gliegen, aber fie frabbelten einen 
wenigftens nur unb waren nicht blutfaugerifdj »er; 
anlagt.

SBei altem (Eifer, ben man feiner fjanbarbeit au; 
guwenben fefjien, waren boch alle Sinne wach, gäben 
aufaufangen unb, wenn es not tat, mit fanftem Druif 
au befeftigen, bie fich etwa awifchen ber gugenb fpinnen 
wollten. Unb man oergaft auch nic^t. b i e genügenb 
311 beobachten, bie fo oiel Unruhe, 3meifelfu.djt unb 
noch ungeflärte Nätfel in bas frieblidje Dingsba ge= 
tragen hatte. Denn es war noch lange nicht erwiefen, 
ob biefe Slette auch wirtlich bie £armlofigfeit war, 
als bie fie fich hingeftellt batte. Sßenn man augeben 
rnuftte, baft Nlänner einen feinen Niedrer batten, bann 
rochen fie offenbar bas, was hinter bem unfdjulbs; 
oollen (Sefidjt biefer Nette fiuft ftanb, bie mit einer 
folgen $öfli<hteit, greunblichteit unb SBefdjeibenheit

bebiente, baft es gana unmöglich war, ihr etwas am 
Seuge au fliden. 3Ran hatte ja gefeben, baft bas, was 
man gegen biefes Stubenmäbchen unternahm, fich für 
bas SÖXäbel wanbte. gn ber 2Bilben=Sprache nannte 
man bas Sumerangwerfen. Das Sefchoft tarn wieber 
3U einem 3urücf. Slber nicht orbnungsgemäft in bie 
§anb, fonbern an ben Äopf . . ,

Die Söacffifcfje waren auch nrit oon ber Partie. 
Das heiftt, nicht als aftio SRitwirfenbe, fonbern bamit 
man fie 3m Eermeibung oon lofen Streichen unter 
Slugen batte . . .

Sie übten unter fich Äritif an ben Schaufpielern. 
(Eine feineswegs barmber3ige Äritif, fonbern eine, auf 
bie allerljanb Ohrfeigen geftanben halten, wenn fie 
lautbar geworben wäre . . .

SIber fie würbe nicht laut. Die ®anbe hielt 3U= 
farnmen wie ^Sech unb Schwefel. Unb inmitten biefes 
Sufammenbaltens ftanb Nette. 3Rit ihrer ßiebe unb 
Sewunberung für bie fabelhafte Nette waren fie jeber; 
Seit bereit, einen Äran3 um jie 3U fchlieften.

gn biefer Nacht, als ber $irfchengarten nach bes 
Xages Drubel enblidj aum Schlafen gefommen war, 
fang wieber bie Nachtigall füft unb febnfuchtsfchwer 
oor Nettes genfter.

SJlöglich, baft es ber Sßonnemonb war, ber felbft 
bie ftanbhaftefte Dugenbhaftigfeit eines jungen, hüb= 
fchen, eines ausneftmenb hübfehen Stubenmäbchens aum 
Schwanfen brachte, benn plöftlich ftanb Nette nicht mehr 
brinnen hinter ihrem genfter, um ben klängen ber 
Nachtigall au laufthen . . .

SIber bie Nachtigall oerftummte urplöftlich unb 
machte bas, was bie Straftenfänger auch machen, wenn 
fich irgenbwo ein genfter öffnet: Sie fdjoft aus hem 
33ufch heraor> um bas Drinfgelb entgegenaunehmen ...

ßeiber aber, falls wirtlich ein Drinfgelb in 2lus; 
ficht genommen ibar, würbe nichts aus bem Drinf; 
gelb ... Denn bie Nachtigall, bie bas Dunfel liebt, 
fah fich plöftlich oon bem unoerfchämten Siegel einer 
profanen. Tafchenlaterne beleuchtet . . . Unb biefer 
Siegel würbe gelenft oon ber $anb grau Nbelaibes ... 
(Er traf beim fpielerifchen 9Beitergleiten auch bas 
Stubenmäbchen Nette . . .

3Ber aber nun gebacht hat,-baft bie grau Sanitäts; 
rätin Deteftio gefpielt hätte, ber irrt fich! (Es irrt 
fich auch ber, ber fich jetjt oielleicht auf eine h0(h= 
bramatifche Saene fpiftt! 2J3er bas erwartet, ber fennt 
bie Nette, bie fo oiel in bem Äientopp gelernt hat, in 
bem ihre Nlutter SBillettabreifterin war, benn hoch noch 
nicht!

„. . . alfo, Sie meinen, baft ftubenwarme Umfchläge 
für ben Sfals unb eine Sßärmefrufe für bie güfte ge; 
nügen werben, $err Doftor?“ flingt, noch ehe bie grau 
Sanitätsrätin irgenbwelchen SRutmaftungen unb irgend 
einer tiefinnerlichen (Empörung hat Naum geben 
fönnen, Nettes Stimme halblaut unb beforgt in bie 
Nacht. „Unb eine Nfpirintablette — im Söebarfsfallc 
awei!“

„(Sana recht, gräulein Nette!“ 3wci junge 9Ren= 
fchen hatten jith bliftfchnell oerftanben. „SEenn grau 
Nloosengel jeboch mit einer Dablette ausfommen 
fönnte, wäre es beffer, grau SRoosengel ift etwas ooll= 
bliitig. Nfpirin geht mitunter etwas aufs $era.“

„geh werbe gut aufpaffen, $err Doftor.“
„gft grau Nloosengel franf?“ flingt grau 2lbe= 

laibes Stimme erftaunt unb leicht gebehnt. „HRan hat 
fie bo>h noch ben gansen Nbenb in ber Äüche hantieren 
jehen . . .?“

B;
Xr/*

J]

5$

»»•«S'

e’k
C°7

&
j'K’gc
Iw

Is

s
AfH 1

BJ

.0;

ffl? 7.
f»‘°'••on

i51



*.*J

»

-Ig?

S

lîvgH

sa
si

•p

IV

il

£)6erfd)ïefif(^er Sanbboté

„©erabe burdj bie Anftrengungen ift grau 3Jioos= 
engef franf geworben, gnäbige grau! Cs ift wohl ein 
bißchen oiel geworben. Aurt ffagt fie über Sdjwinbel, 
SHutanbrang nach bem Kopfe unb halbwegs Schüttel= 
froft. 3$ wollte gerabe in ber ©aftftube ben lebten 
genfterlaben (fließen, ba fah ich sum ©lüd $errn 
©öfter SJlibbenborf oorbeigehen unb bat ihn um feinen 
Aat.“

„Unb ich bin hißt,“ erflärte bie Sanitätsrätin, 
„um mein oerlorenes SBefuchstäfchcW su fudjen. Cs 
waren fünfsefjn SJlarf unb adjtsig Pfennige barin unb 
ber Speifefammerfchlüffel. SFiein SJlann ift noch 311 
einem Kranfen gerufen unb wollte beim Jpeimfommen 
etwas 3U effen oorfinben. Als ich bas suredjimadjen 
wollte, bemerfte ich ben Sßerluft unb befann mich 
gleichzeitig, baß mir heutß abenb unter ber Kaftanie 
etwas oom Schöffe geglitten war. ©as fann natürlich 
nichts anberes als bas ©äfdjchen gewefen fein. SJlorgen 
ift SJiarfttag, ba geht es bei 3hnßn fchon früh los- 
Allerlei ßeute fommen. 3<h hielt es beshalb für 
beffer, mir lieber in ber Aadjt noch ben 2ßeg 3U 
machen . . .!“

„©amt barf ich ber grau Sanitätsrat behilflich 
fein! 2ßas für ein ©lüd, baß ich noch nicht fd)lafen 
gegangen bin! Cinen fleinen Augenblid, idj h°lß 
fofort ein 2ßinblid)t!“

$ufd) war Klette fort —, hufch war fie wieber ba!
,,©arf ich ießt bitten, gnäbige grau? Unb wollen 

Sie bitte Dorfidftig fein, wegen ber Saumwurjeln. 
Schabe, baß bie grau Sanitätsrat bie Nachtigall nicht 
gehört hat! 93br ein paar Wlinuten fang fie noch- 
Aun hoben wir fie wahrfcheinlid) Derfdjeucht . . .“

„SEenn alles ruhig ift, wirb fie fchon wieber^ 
fommen,“ meinte Curt SJlibbenborf unb freute fid) über 
ben Kobolb Nette, beffen 23ater SJiaurer unb beffen 
SKutter SBilleiiabreißerin ift. SIber bie Xochter muffte 
fleh beswegen hoch mit Cefdjicf unb Charme jeber 
Situation einsufügen . . .

©ie grau Sanitätsrätin fanb tatfächlich ihß ®e= 
fudjstäfdjchen mit ben fünfseljn SFlarf, ben adfoig 
Pfennigen unb bem Speifefammerfchlüffel ba, wo fie es 
oermutet hotte . . .

Nette überreichte es ihr mit einem artigen Änicfs 
unb [teilte einen Stuhl fißbereit, falls bie grau Sani= 
tätsrätin fid) noch einen Slugenblid uerfdjnaufen wolle.

„Slusruhen, liebes Äinb, hot man in biefer Situa
tion 3U fagen," berichtigte grau Slbelaibe.

„Slusruhen wollen,“ berichtigte aud) gehorfamft 
bas Stubenmäbchen Nette.

Slber nein, grau Sanitätsrat wollte nicht aus= 
ruhen, fonbern fchleunigft wieber nach $aufe gehen, 
©oftor 3Jlibbenborf begleitet fie wohl . . .

„9lun bann alfo gute Nacht! grau füioosengel 
würbe möglicherweife fchon ungebulbig fein . . .“

„Sefegnete Nachtruhe, grau Sanitätsrat,“ fagte 
'Jlette, „gute Nacht, $err ©oftor, unb frönen ©anf. 
Cs war eine Störung für Sie . . .“

3n biefem SJläbel faß ber Xeufel! Curt 9Jlibben= 
borf hätte gern hinter bem hülfen grau Slbelaibes ben 
Slrm um Nette gelegt unb fie mal feft oon $er3cn an 
fid) gebrüeft! SIber bas war aus bem ©runbe unmög= 
lieh, weil fie alle brei im Scheine bes SOßinblihts auf 
ber Sßanb bes Xorweges ein Schattenspiel aufführten. 
Selbft bie leifefte Annäherung wäre ber grau Sanis 
tätsrat nicht oerborgen geblieben. Unb bie Kopfhaltung

grau Abelaibes ließ gans barauf fchließen, baß fie 
wachfam war . . .

„©as 9JläbcE>en will mir nidjt gefallen,“ fagte 
braunen auf ber Strate in bie hallenben Schritte hinein 
grau Abelaibe.

3Jïir aber gefällt fie rtm fo mehr, badjte Curt 
Wîibbenborf . . .

„Seule biefer Stäube fallen immer unangenehm 
auf, wenn fie ben Sßerfudj machen, aus ihrem 3JliIieu 
Iferausjutreten. Statiirlidj mißlingt ihnen bas immer.“

Unb bann fo Diel Wiülje unb fo Diel Umftänbe oon 
gfjrer Seite, gnäbige grau? benft Suri Wîibbenborf 
ironift^ . . .

„SBenn biefes SRäbdjen auf $ol3pantoffeln laufen 
würbe, wie man bas immer oon ben ©ienftboten bes 
„hirfd)en“ gewöhnt war.“

©ann würbe fie fämtlicfje fblänner bes Sfäbtdjens 
felbft nodj unter biefe $ol3pantoffeln bekommen, benft 
Ijinwieberum Curt SJlibbenborf unb fdjweigt hortnädig, 
weil er weif), baß er fo grau Abelaibe am tollften 
ärgern fann, ohne fid) felbft 3U fdfaben . . .

©a geljt aber bie grau Sanitätsrat ju einem Am 
griff über, bem Curt Wiibbenborf nitfjt ausweidjen fann, 
ben er aber fo fdfneibig pariert, baß bas bis bato ein= 
feitig geführte ©efpräd) nun jum völligen æerftummen 
gebraut wirb . . .

„2Bir grauen hoben uns ja fdjon einmal gegen 
biefe nidjtangebrad)te Neuerung im „tfntfdjen“ gewanbt, 
wenn es jebod) bie Süännerwett für richtig hält, fid) 
mit uns nicht folibarifd) jju erflären . . .“

„Suchen Sie oielleidft Unterfdjriften, gnäbige 
grau, jum fjinausefeln eines, wie Sie ja felbft be= 
tonen, gang belanglofen unb ganj untergeorbneten 
Stubenmäbdjens . . .?“

3a, Ijinauseïeln hat T>oîior fDîibbenborf gefagt, 
was einer grau Sanitätsrat gegenüber gewiff fein 
parlamentarifdjer Ausbrud war . . .

©ie Antwort grau Abelaibes fiel entfpredjenb 
aus! „3m 3Jlanne regt fid) eben immer mehr ober 
weniger bas Xier — gute STfadjt !“

Aber mit bem Xier ljatte grau SIbelaibe nicht an 
eine Nachtigall gebadjt . . .

3n biefer Dîadjt begann ©oftor SNibbenborf, für 
ben man fdjon einen warmen Unterfdjlupf am fdfwiegets 
mütterlichen herben bereithielt, ßum erften SJlale bar« 
über nadßubenfen, ob es nicht eine 3JlögItc^feit gab, bie 
Nette 311 heiraten — wenn auch erft fpäter . . .

Aber was füllte man machen —! Slffiftenjarjl — 
poften gab es faurn noch, fßit fid) hiß Äranfenhäufer 
fo einfdfränfen mußten. Unb wenn einmal foldj ein 
^Soften ausgefchrieben war, bann war bas Sßcrhältnis 
3Wifdjen ihm unb ben ^Bewerbern etwa fo wie ein 
aJlohnfamenforn 3U einem ©oppeffuber gebrofdjenen 
Korns.

Unb gar eine eigene ^rajcis grünben gu wollen, 
barüber lohnte es fleh gar nicht erft ju fprechen (ohne 
10 000—15 000 ïOîarf im $intergrunbe). Curt 91ïibben= 
borf buchte nicht ohne 9îeib unb gleichseitig mit einet 
gewtffen Unruhe an Crif ßiebetreu — einziger Sohn — 
bereinftiger Sefißer einer fonfurrenslofen Âpotljefe am 
Waße — gleichseitiger Siebling feiner fïïlutter unb 
feines Sßaters. Sßie follte wol)l mit bem ein armer 
$radjer Schritt haften, wenn es auf ein Sßettrennen 
um bas DJläbel hinausfam —?

(gortfe&ung folgt)
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Aus der Praxis o Für die Praxis
Serpflanaen alter Bäume

(Sius eigener Erfahrung oon Eartenardjiteti
Karl lßac3towfti)

2J?an hat ju allen Briten mit meßr ober 
weniger Erfolg oerfudjt, große Säume im Sliter 
oon 10—30 3aßren au uerpflangen; einmal um 
alte Säume au erhalten, ein andermal um neu*  
anaulegenbe ©arten mit großen Säumen au bc*  
feßen. Säume offne Sailen ober mit grofi-- 
ballen au oerpflansen, ljat immer ben fUat^teil. 
baß bie äßurael unb bie Krone ftart rebuaiert 
werben muß, um ein gortwadjfen bes Saumes 
ju ermöglichen. füedjnet man nodj mit einem 
regenarmen Sommer troß reidjlit^jer aBaffer*  
aufuljr, fo wirb ber Saum immer einige 3aßre 
brauchen, um eine einigermaßen wüdjftge Krone 
ju bilben. SBenn man fih aber umfdjaut, mit 
welchen SJlitteln bas Serpflanaen oorgenommen 
werben muß, fo fommt man au bem fRefultat. 
baß biefe feßr oerjdjieben finb unb in ber Siegel 
3war au einem günftigen Slefultat füßren, 3U*  
gleich aber audj bartun, baß ein richtiger Ser*  
pflansungsapparat, mit. bem große Säume 
unter Garantie bes ainwadjfens oerpflamt 
werben, nid)t im fjaitbel 3U ßaben ift. 3$ 
mödjte hierbei bemerfen, baß bas Serpflanaen 
größerer älterer Säume eine airbeit ift, bie 
niht jeber (gärtner ausfüßren tann, unb ge= 
übte airbeiter unter erfahrener ßeitung erfor*  
berlidj find, um folhe Ejemplare [o 3U beßan*  
beln, baß bie Gewäßr bafür gegeben werben 
tann, baß bie airbeit nidft umfonft gcfdjeljen 
ift unb bie Koften nidjt awedlos ausgegeben 
würben. Um einen Saum 3U oerpflanaen, iit 
es wichtig, biefen auf bie Serpflanaung oorsu*  
bereiten, wenn bie 3eit baäu rorßanben 
ift. Die Sorbereitungsaeit sum Serpflanaen 
eines größeren Saumes erfordert awei 3aßre. 
Der 3U oerpf lausende Saum wirb awei bis brei 
Tage bei froftfreien Tagen fräftig angegoffen, 
um ein Ausfallen ber Sallenwanb au oermec*  
ben. Je nah Stöße bes Saumes wirb im 
fRabius non 1—2 Sfteiern ein Graben in ber 

/ S reite non 50—70 3entimetern unb Tiefe non
einem SJleter geaogen, bis fämtlidje burdjlau*  
fenbe SBuraeln unterbrochen finb. Die burch 
ben Spaten baw. bie Sljt abgehadten SBur3eln 
werben mit einem fdjarfen SJlefJer (§ippe) glat: 
abgefdjnitten, um eine fdjnellere Sernarbung 
(Kallus) ber Schnittfläche awects aBuraelbilbung 
au eraielen. 3ladj biefen airbeiten wirb ber 
ireisrunbe offene Sraben mir einer SJiifdjung 
non ßeßm, Torfmull unb Kompofterbe wieder 
gefüllt unb leiht feftgetreten. Die Serpflan- 
3ung erfolgt nah ein bis awei Saßren. Jn 
bem Sraben haben fih neue SBuraeln gebildet, 
bie bas 3ufammenljalten bes Sailens erleid}^ 
fern unb ein befferes ainwahfen bes Saumes 
ermöglichen. Der Sailen wirb oorfidjtig ein*  
gefübelt unb mit bem Serpflanaapparat durch 
Ketten feft uerbunben, bann rann an bas Jjeben 
bes Saumes gebäht werben.

Diefe Serpflanaungsmetßobe ift nüßlitß unb 
praftifdj, aber nicht immer angebracht, weil 
Säume oft plößlih oerpflan3t werben müffen.

Da ih burh meine jahrelange fßrajis oft bie 
(Gelegenheit hatte, oerfhiebene airten unb 
Stößen oon Säumen unb Koniferen au oer*  
pflanaen, behaupte ih, baß man jebe airi Saum 
oerpflanaen tann, allerbings vertragen §art= 
holder wie Sichen, Sirfen, Suh'en, auch Kafta*  
nien, ßinben, aißorn unb Koniferen, ein Ser*  
pflanaen beffer als Sßappeln ober alte 3Beiben.

Die non mir oorgenommenen Serpflansungen 
werben mit einem ißflanaapparat ausgeführt, 
weiher Salten non 1,50—2 Sieter faffen tann, 
bie ein Sewidjt oon 20—30 3ootnern hatten. 
2luf bem Rittergut bes §errn §auptmann 
Sh-, aßituhowo (äßoj. Sofen), habe ih auf 
folgende SDBeife 6—8 feßr ulte Säume, barunter 
30jährige Tajus baccata, oerpflanat, bie alle 
gut anwuthfen. 3unähft wirb bem Saum je 
nah Sröße ein Srbballen oon 1 bis 5 Sietem 
unb darüber gelaßen, (entreißt abgegraben, bie 
obere Erbfdjiht, fofern fie wuraelfrei ift, obr*  
ftdjttg fortgenommen unb ber freisrunbe Stillen 

wirb burh (entrechte 3ollbretter befleibet, bie 
wieberum burh Ketten unb eine am Sflaii3= 
apparat befindliche 3al)nrabturbel ftramm*  
geaogen werben muß. Es ift widjtig, baß bie 
Sretter bes Sflanaapparates gleichmäßig feft*  
figen. Sah biefer Sroaebur wirb bas Sflana*  
lo'h noch um 30—40 3entimeter oertieft, um 
unter ben Sailen 2—3 ftarte Salten ober Soß*  
len burhautreiben, auh fanden harte I Eifen 
Serwenbung. Dies tat idj nur bei Sailen uon 
3 -4 Sletern Durhmeffer. Sei Heineren Sal*  
len oon 1—2 SJieter Durhmeffer oerwenbete idj 
ein ftartes Drei=Saumgerüft, woran ber gla*  
fhenaug befeftigt würbe. Der Sailen wirb 
hohgenommen itnb auf einen bereits oorberei*  
teten ftarten Schlitten gefeßt. Diefe Soßlen 
ober I T (Eifen werben feitlidj burdjlodjert unb 
mit halten Sunbeifen oorn unb hinten oer*  
fhraubt. Der Sailen ruht nun auf einem 
feften Untergründe. 91 ad) ber Seite, nah wel*  
her ber Transport bes Saumes gefdjeßen joll, 
wirb eine aiusfahrt gegraben, möglihfi bequem 
unb eben. §at man am Orte ßoren^Schienen 
aur Serfügung, fo wirb man awei ffileisfcßienen 
bis bidjt an ben Sailen legen. Der Sailen wirb 
ßocßgetantet, was ohne §tlfe bes glafdjenauges 
bei großen Sailen faft unmöglich ift. 3h ber 
Sailen an ber älusfußrfeite 20 bis 30 3enti= 
meter gehoben, werben bie bereitliegenben 
Sleisfhienen untergefhoben unb gleichfalls 
hanbgereht liegenbe Sunbeifen genommen, wie 
bei einer äBäfheroIle untergelegt. Die unter*  
gelegten Sollen müffen bei (ehr großen Sailen 
äußerft ftart, wenn möglich aus Sunbeifen be*  
freßen, ba bie enorme üa|t eines folhen Sal= 
lens (50—60 3entner) bie Jlohre wie Stroß= 
halme aerbrücfen. aiuf bem oben erwähnten 
Schienenwege wirb ber Sailen burch $lafhen= 
3ug, weiher um einen in ber 3iähe befinblihen 
Saum befeftigt wirb, 3ug. uni 3ug heraüs= 
geaogen, bis an feinen Seftimmungsort. §at 
man ben Saum an feinem neuen Sflanalodj 
untergebraht, wirb bas Untergeftell ausein= 
anbergefhtaubt unb Soßle ober Eifenträger 
werben einaeln herausge3ogen. Um ben Saum 
in feine {entrechte Sage au bringen, wirb in 
breioiertel §öhe bes Saumes frarter Draht nah 
brei Seiten 3um Erbboben hin oerantert, nad)= 
bem bies gefdjehen ift, werben bie Teile bes 
fßflan3apparates oorfidjtig einaeln abgenommen, 
bas Sflanaloh augefdjüttet unb ausgefdjlemmt.

aiuf biefe Sßeife habe ih bas Serpflanaen 
harter Säume unb Koniferen faft in jeber 3ah= 
resaeit oorgenommen, oßne laß bie fßflanaen 
Sdjaben gelitten haben. Eine tedjnifdje Sdjwies 
rigteit im Serpflanaen größerer Säume gibt es 
nicht, es ift lebiglih eine Koftenfrage.

Weiöestae inftanöfcfcen!
Die SBeibe^eit näßt ßeran. Es ift besßalb 

notwenbig, bie Umaäunungen ber Koppeln au 
prüfen unb, foweit notwenbig, inftanb3ufeßen, 
Ein leibtges Kapitel finb bie Edpfoften, bie 
befonbers ftarter Seanfprudjung ausgefegt finb. 
Sielfadj nimmt man an, baß einfache Ectftreben,

I I

bie oom Kopfenbe bes Sßfpftens in bie Erbe 
füßren (3lbb. 1), aur Sefeftigung ausreihen. 
Das trifft aber teineswegs 3U. Ein derartiger 
Ecfpfaßl läßt fih leiht ßerausaießen. Sei furser 
unb fteiler ainorbnung ber Strebe wirft biefe 
bei ftraff geaogenen Dräßten bireft als $ebel 
unb ßebt ben Ißfaßl aus bem Soben. Eine 
beffere Sefeftigung oer Edpfoften eraielt man,

wenn man 3wei ftarte Sretter mittels Sanb= 
eifen mit bem Sfoften oerbinbet unb biefen fo

möglihfi tief in bie Erbe oerfentt. Eine oor= 
bilblidje Ectpfoftenbefeftigung geigt unfere ßlb= 
bilbung 2. Es handelt fih um die Serwendung 
non ^olaftreben unb Draßtanfer. aiudj bei

gewöhnlichen Sfäßlen innerhalb ber Umaäunung 
ift eine befonbere Sefeftigung feßr 3U empfehlen. 
(5ut bewäßrt ßat fidj bie ainbringung oon awei 
Stößen an etwa jeben 10. Die 3Irt ber
ainorbnung ift aus unferer .aibbilbung 3 au 
erjeßen. ßange, Seuftabt.

0as Befeftigen non fMgtftielen
aBoßl jedem Sauer, ber mit §ammer unb 

aijt umgehen muß, ift es fdjon paffiert, baß bie 
Sefeftigung bes Stieles fih wäßrenb ber airbeit 
gelöft ßat. aibgefeßen baoon, baß eine unlieb*  
fame Unterbrechung eintritt, fommt es auh 
niht feiten oor, baß einem bie 3ljt gegen ben 
Kopf fliegt unb fdjwere Scrleßungen ßeroor*  
ruft. Um biefen 3wifhcnfäIIen aus bem Sßege 
3U geßen, empfiehlt es fih, bie Sefeftigung oon 
aiejten, Seilen unb Kammern an ben augeßöri*  
gen Stielen fo oorsuneßmen, wie bas unfere 
aibbilbung 3eigt. DOlan fdjlägt aljo ben Keil

befestigen eines Axtstieles

niht waagerecht ober (entrecht ein, wie es 
meihens gefhießt, fonbern ih*äg.  Die §alt= 
barfeit wirb bann befonbers gut fein, aiußer*  
bem wirb ein Spalten bes fjolaes, wie bas 3. S. 
bei einem Kreu3fdjnitt leiht oorfommt oer= 
mieben. 81. Sdjulä-

Der 6djneefd)ftnmel
aim aiusgang bes aißinters nah ber Shnee*  

fdjme^e, auh ftßon unter bem Shnee finb bie 
äßinterfaaten mit einem grau=rötlicß fhtmwern*  
ben filsartigen Eefpinft übersogen. Diefes ©e= 
fpinft ift bas 3ßur3elgefled)t eines aßUöes, ber 
bann bie Sßflanaen unter bem Shnee befällt, 
wenn bei ungefrorenem Soben bie Sdjneebecle 
lange anßält ober nah bem aiuftauen längere 
3eit trübes Sßetter ßerrfdjt. Gegenmittel: 
ajlöglihft zeitiges aibeggen, damit Cuft in ben 
Soben ßineintommt unb bie Oberfläche ab*  
trodnet.
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Lies und Lach’!
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Woran |ie jucrft denFt!
„SBiirf bod) wenig [tens fdjnell bie SSrieftafdje fyer!

®rudfebler.
3n bem geftrigen Sponsert in ©egernfee fang 

auch bie befannte bortige Sängerin Senji 23. 
unter Siebern von S?ofcbat unb filtern bas 
herrliche Schubertlieb: „Kleine Biub ift bin — 
mein Sjers ift fd)wer------- —“

*

22lüller behauptete von bir, bu fjätteft mehr 
Selb als Verftanb!“

„Seht gut! 2Bül(er weife bod), bafe ich gar 
fein Selb habe!“

* 

guftimntung.
„Sllice bat's mit bem ^ehlfopf ju tun unb 

barf vier 2Bochen nicht fingen! 2lber bie 
^ranfbeit ift gutartig!“

„2Benn fie vier SBocben nicht fingen barf, 
freilich!“

„SBor ad)t Sagen babe id) Simen 'meinen 
fRegenfdjivnii geliehen, wann trieg id) ibn 
benn tvieber?"

„Sntfdj'ulbigen Sie, aber es bat bod) 
immerju geregnet."

Sefdjäfi ift <Sefd;äft.
„2Bar bas ein ßubrang jur Sternwarte, 

als bie 2Bonbfinfternis ftattfanb! Übrigens 
foll bemnäcbft wieber eine fein!"

„2la ja, wenn bie Sache Entlang finbet..."
*

„2Bas Sie fagen, §ert SButjad: bie Ver
lobung 0breö Sohnes mit Jagels ©achter ift 

,jurücfgegangen? Seht bem jungen Klann 
wobt febf nabe. SÜagt er?“

„2lee------ - fann er hoch nicht. Slufwen-
bungen hat er ja noch nicht gehabt.“

*

Kleines ®efd)icbidfen.
23ei bet Straffammer eines Lanbgerid;ts 

lief neu lief) von einem 9led)tsanwalt, bet als 
23erteibiger aufgeftellt worben wat, folgenber 
Sdjtiftfafe ein:

„©er 2lngeflagte bat mir feine 23erteibigung 
übertragen, 3d> beantrage, ibn auf feinen 
Seiftesjuftanb unterfuchen ju

★

Onfc'l: „Stein, $arl, bu 
befommft nie mehr Selb von 
mir! Von haute ab bift bu 
für mich tot!"

21 e f f e: „2la fcf) ön! Slber 
bann gibt mir wenigftens nod; 
Selb für bie 23eerbigung!

*

2lm llbenb.
„Unb nun gib Oma nod; 

einen Sutenachttufe, 3*ifed;en  
—unb bann gef) ju 22larie unb 
lafj bid) wafd)en!“

*

Der S^riftfieller.

Stujaij ift Scbriftfteller, er fertigt fleine 
Sefd;id)ten unb Sfijjen au.

©ireftor ßad bat in fel;r peinlicher 2Beife 
mit .dujat; Vefanntfcbaft gemad;t: er hat ibn 
mit feinem 2luto angefahren, ^ujafe ljat fünf 
2Bod)en in bet SÜinif gelegen, ©ireftor gad 
bat bas felbftverftänblid) befahlt, bis jum 
lefeten Pfennig. Slber nun verlangt S?ujat; 
auch nod) Sdpabenerfaij für fünf 2Bod;en ent
gangenen Slrbeitsverbienftes.

©agegen wehrt ficb . ©ireftor ßacf. 
„ijöcbftens für eine SBocbe! Sie haben, bas 
fann ich nad)weifen, gleich nad; ber erften 
SBocbe wieber angefangen, ju arbeiten, ©en 
ganzen ©ag haben Sie im Vett gefd;rieben, 
wabrfdjeinlid) viel mehr, als Sie fonft 
fd;reibeit.“ .

©as gibt Jtujatj ju, bod; er erflärt: „3a, 
aber id) habe bie Sad;en alle jurüdgefriegt.“

*

©r. Schnalle hat fid; vor fünf Minuten 
niebergelaffen. Serabe finb bie SBännet ge
gangen, bie ihm bie %5ra;ciseinrid)tung ge
bracht unb bingeftellt haben, ©ie erfte Lie
ferung bes Seitfcbriftenlefejirfels liegt auf 
bem ©ifd; im SBartejimmer. 3ni Spted;- 
aimmer ftel>t bas ©elepl;on nod) unange- 
fd)loffen auf bem Sdneibtifd;. ©er §aus- 
meifier, ber bas Scpilb neben ber Haustür 
eingegipft bat, fd;Iiefet gerabe bie fjanb über 
einem Sweimarfftücf.

©a läutet es. Sin Patient erfcf>eint. 
©r. Sd;nalle führt il;n ins SBartejimmer unb 
läfet eine Viertelftunbe vergeben, bis er bin- 
eingebt unb fagt;

„Sie haben wat)rfd;einlid) wenig Seit — 
ich werbe Sie vor ben anbern brannel;men.“

Sie geben jufammen ins Sprechzimmer, 
©r. Sd;na(le ergreift ben §öret unb fagt auf 
Seratewobl:

„Vitte Klinifterium bes Snneren. — 3a- 
wobl, hier Schnalle — fagen Sie, bitte, 
bem §errn Staatsfetretär, et fann um 5 
fommen. ©ante.“

©r. Schnalle fefet fid).
„Unb was fehlt 3bnen?“
„2licbfs, Sjerr ©oftor, id; bin nut ber Klann 

vom ©elepbcnamt. 3d; fall 3bren Apparat 
anfcbliefeen.".

®ae elfte (Brün.
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Umschau
Kattotottz

1178 Brillanten in den Socken 
eines Schmugglers

Nach einer polnischen Pressemeldung wurde 
im D-Zug Berlin—Bukarest von den Zoll
beamten am Bahnhof in Beuthen ein Schmugg
ler festgenommen, der in seinem Koffer nicht 
weniger als 1178 Brillanten im Werte von 
rund 4 Millionen Zloty verborgen hatte.

Während der Untersuchung im Zuge fiel den 
Beamten ein gewisser Nuss Schmul Gewölb, 
der aus Tarnow stammt und gegenwärtig in 
Antwerpen wohnt, durch sein Benehmen auf. 
Die höfliche Frage des Zollbeamten, ob er 
zollpflichtige Waren mit sich führe, verneinte 
Gewölb in höchster Empörung, worauf eine 
Revision durchgeführt wurde, die ein geradezu 
sensationelles Ergebnis hatte. In den seidenen 
Socken von Gewölb fand man 1178 Brillanten 
eingenäht, die einen Wert von über vier Mil
lionen Zloty haben.

Der Schmuggler wurde sofort verhaftet und 
in das Gerichtsgefängnis in Königshütte ein
geliefert. Bei der Vernehmung erklärte er, 
dass er nicht die Absicht hatte, die Brillanten 
in Polen zu verkaufen; er wollte sie angeblich 
nach der Tschechoslowakei bringen und sei 
der Meinung gewesen, dass Brillanten nicht 
verzollt zu werden brauchen. Allerdings be- 
sass Gewölb weder ein Transitbillett noch ein 
Visum nach der Tschechoslowakei. Er redete 
sich aus, dass er sich darum erst in Polen 
bemühen wollte.

Der Schmuggler hat für seine Freilassung 
eine hohe Kaution angeboten.

Königshütte
Unglück durch Geistesgegenwart 

verhindert
Ein Wagen der Schlesischen Autobuslinie 

fuhr von der Głowackiego auf die Freiheits
brücke in Königshütte hinein, als aus der ent
gegengesetzten Richtung ein Handwagen in 

( schneller Fahrt die stark abschüssige Strassen
ecke passierte. Der auf dem Handwagen 
sitzende Junge lenkte die Deichsel mit den 
Füssen und verlor plötzlich die Gewalt über 
den Wagen. Ein Unglück schien unvermeid
lich, als der Chauffeur Karachul von der Mic
kiewicza in Königshütte das Steuer herumriss 
und zugleich seinen Wagen zum Stehen 
brachte, so dass der Handwagen wohl in den 
Autobus hineinfuhr, ohne dass jedoch der 
Junge verletzt wurde. Schuldbewusst zog es 
der Junge vor, mit seinem Wagen schnell zu 
verschwinden, bevor seine Personalien fest
gestellt werden konnten.
Friedenshütte

Selbstmord
Der Arbeiter Emil Kosteczko aus Friedens

hütte von der Niedurnego 36 verübte Selbst
mord, indem er sich an seinem Leibgurt an 
der Türklinke aufhängte. Er wurde später 
durch seine Frau aufgefunden, doch waren 
alle Wiederbelebungsversuche vergeblich. Die 
Ursache zu diesem Schritt war ein lang
andauerndes Lungenleiden. K. hatte schon 
wie derholt die Absicht geäussert, sich das 
Leben zu nehmen.

Sdiroientochloroitz
Vom Huto tödlich angefahren

In Schwientochlowitz ereignete sich ein 
schweres Unglück. Der Prokurist der Holz
firma Sternberg aus Königshütte, David Rosen
berg, befand sich mit seinem Personenauto 
auf einer Geschäftsfahrt. Auf der Nowowiejska 
in Schwientochlowitz unter der Eisenbahn
unterführung wollte er dem Fuhrwerk des 
Josef Marcinkowski ausweichen. Dabei über
fuhr er eine Frau. Rosenberg schaffte sie so
fort ins Schwientochlowitzer Hüttenlazarett, 
wo sie nach kurzer Zeit starb, ohne die Be
sinnung wiedererlangt zu haben. Da die Frau 
keine Dokumente bei sich hatte, konnte ihr 
Name noch nicht festgestellt werden.

im Lande
Wie die ersten Eimittlungen ergaben, und 

nach Aussage von Augenzeugen, ist Herr Ro
senberg an dem Unglück schuldlos. Gestern 
nachmittag fand an der Unglücksstelle ein 
Lokaltermin statt.

Unglückliches Ende einer Ilamensfagsfeier
Der Josef Rys aus Lipine hatte an seinem 

Namenstage besonderes Pech. Nachdem er 
den ganzen Tag über schon gefeiert hatte, 
wollten ihn seine Freunde, die drei Brüder 
Max, Friedrich und Theodor Kun auf beson
dere Weise ehren. In der Einfahrt des Hauses 
Rynkowa 10 liessen sie Rys hochleben und 
hoben ihn dreimal hoch. Beim drittenmal gaben 
sie sich besondere Mühe, aber dann liessen 
sie ihn zu plötzlich los, so dass Rys aus drei 
Meter Höhe zu Boden stürzte. Er brach sich 
dabei den linken Oberschenkel, und nachdem 
Dr. Bober ihm die erste Hilfe erteilt hatte, 
musste er ins Hüttenlazarett in Piasniki über
führt werden. Die drei Gratulanten und der 
Gefeierte, die sich in sehr angeregter Stim
mung befunden hatten, wurden bei diesem un
glücklichen Ende der Namenstagsfeier schnell 
nüchtern.

Slemianoroitz
Streif unter Zechgenossen

In einem Gasthaus in Siemianowitz kam es 
zwischen einigen jungen Leuten, die dem 
Alkohol stark zugesprochen hatten, zu einer 
Prügelei, bei welcher der August Kandzia von 
der Myslowitzerstrasse '24 verprügelt wurde. 
Auf dem Nachhausewege traf er einen seiner 
Gegner, einen gewissen Hankus, den er zur 
Rede stellte. Es kam wieder zu einer Schlä
gerei, wobei Hankus plötzlich ein Messer zog, 
mit dem er dem Kandzia drei gefährliche 
Messerstiche in den Hals und das Schulter
blatt versetzte, so dass dieser ärztliche Hilfe 
in Anspruch nehmen musste. Der Täter wurde 
verhaftet.

Schwerer Unfall auf den Richferschädifen
Der Häuer Johann Roskosch vom West

feld II stürzte beim Bereissen eines hohen 
Pfeilers, infolge plötzlichen Absetzens von 
Kohle, die Fahrt herunter. Hierbei erlitt er 
einen Bruch der Schädeldecke, der Kinnlade 
und eines Armes. An dem Aufkommen des 
Verunglückten wird gezweifelt.

Sprengunglüdi bei der Herstellung 
von munifion

Ein eigenartiges Unglück ereignete sich in 
Siemianowitz. Der Peter Garus, wohnhaft Bar
barastrasse 23 in Siemianowitz, war damit 
beschäftigt, eine Mischung aus Chlor, Pott
asche und Phosphor anzufertigen, um daraus 
Patronen herzustellen. Plötzlich explodierte 
die Mischung, wobei Garus schwere Verbren
nungen im Gesicht, am Kopfe und an den 
Händen erlitt. Durch die Explosion wurden 
auch sämtliche Fensterscheiben der Küche zer
trümmert und die Wände beschädigt. Der 
Schwerverletzte wurde in das Knappschafts
lazarett eingeliefert.

Die eigene Frau niedergesfoctien
Auf der ul. Matejki in Siemianowitz kam es 

zu einer erregten Auseinandersetzung zwischen 
dem Fleischer Franz Cyganek und seiner Frau 
Wladyslawa. Plötzlich zog Cyganek ein Mes
ser und versetzte seiner Frau einen Stich in 
die Brust, so dass die Lunge durchbohrt 
wurde. Die Frau flüchtete in das Restaurant 
Seinbol, wo sie bewusstlos zusammenbrach. 
Sie wurde dann in das Knappschaftslazarett 
eingeliefert und dort operiert. Ihr Zustand ist 
bedenklich. Cyganek, der schon mehrere Male 
wegen Körperverletzung vorbestraft ist, wurde 
verhaftet.

Flichalkoroitz
Den Vormund seines Kindes niedergestochen

Zu einer folgenschweren Auseinandersetzung 
kam es in Michalkowitz. Der Häuer Johann 

Dominiok wurde von dem Vater eines unehe
lichen Kindes, dessen Vormund er ist, nieder
gestochen. In seiner Eigenschaft als Vormund 
begab er sich zum Vater des Kindes in dessen 
Wohnung, um ihn zu einer Heirat mit der 
Mutter des Kindes zu bewegen. Dabei kam es 
zu einer Auseinandersetzung, wobei Dominiok 
mit einem Dolch einen Stich in den Nacken 
erhielt. Die Verletzung ist zum Glück nicht 
lebensgefährlich.

Hohenlohehütte
Raubüberfall oder Schwindel?

Dem Hohenlohehütter Polizeiposten meldete 
der Inkassent einer Schoppinitzer Fabrik, Josef 
W., dass er bei der Agnes-Kolonie überfallen 
worden sei. Die Täter hätten ihm eine Tasche 
mit 2000 zi einkassierte Gelder geraubt. Im 
Laufe der Untersuchung änderte W. seine Aus
sagen und erklärte, dass er beim Fahren auf 
seinem Rade mit einem Unbekannten zusam
mengestossen und durch den Stoss bewusstlos 
geworden sei. In dieser Zdit soll ihm die 
Tasche gestohlen worden sein. Die Polizei 
führt die Untersuchung weiter und dürfte den 
Fall bald aufgeklärt haben.

Hyslomitz
Dreister Raubüberfall

Der Arbeiter B. und seine Frau wurden auf 
dem Nachhausewege von Sosnowitz nach 
Myslowitz von drei Banditen überfallen. Die 
Wegelagerer hielten dem Mann einen Revolver 
vor die Brust und verlangten ein Paket, das 
er bei sich hatte, sowie Geld. Den Ueber- 
fallenen blieb nichts anderes übrig, als mit 
dem Geforderten herauszurücken. In dem 
Paket waren neue Sachen, die der Arbeiter in 
Sosnowitz gekauft hatte. Die Räuber flüch
teten in Richtung Sosnowitz. Eine Verfolgung 
und Razzia blieben leider erfolglos.

Rybnik
Schlafender Hutolenker verursacht 

Verkehrsunfall
Auf der Chaussee zwischen Kattowitz und 

Rybnik, in der Nähe der Gemeinde Przegendza 
stiess ein Lodzer Lastwagen mit dem Fuhr
werk des Landwirts Peter Janda aus Paru- 
schowitz zusammen. Das Fuhrwerk wurde 
recht erheblich beschädigt, und das Pferd 
schwer verletzt. Personen sind zum Glück 
nicht zu Schaden gekommen. Wie festgestellt 
wurde, trägt der Chauffeur die Schuld an dem 
Vorfall, da er in übermüdetem Zustande am 

. Steuer eingeschlafen war.

Nikolai
Während der Andacht einen Schlaganfall 

erlitten
In der katholischen Kirche kam es während 

der heiligen Messe zu einem aufregenden Vor
fall. Der 61jährige Josef Kubitza betete 
kniend, als er plötzlich lautlos zusammenbrach. 
Die Kirchenbesucher bemühten sich sofort um 
ihn und schafften ihn ins St. Josefskranken- 
haus, wo festgestellt wurde, dass er einen 
Schlaganfall erlitten hatte. Die linke Seite hat 
er völlig gelähmt.

Lubom
Vermögensstreifigkeifen führen zum mord

Auf einem Felde in der Nähe der Gemeinde 
I.ubom im Kreise Rybnik kam es zwischen 
dem Zimmermann Josef Baszton aus Lubom 
und seinem Schwager, dem 45jährigen Berg
mann Josef Stanke aus Lubom, zu einem 
Streit. Baszton zog plötzlich ein Messer und 
stach cs Stanke in die Brust. Stanke schleppte 
sich noch nach seiner etwa 50 Meter vom 
Tatort gelegenen Wohnung und brach dort 
zusammen. Kurz darauf starb er. Wie fest
gestellt wurde, waren beide betrunken. Die 
Tat ist auf Vermögensstreitigkeiten zurückzu
führen. Der Täter wurde verhaftet und ins 
Gefängnis gebracht.
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U)as in der Welt geschah
Köinifdje Klün^c, in Seiet gcfdjlagen, 

in England gefunden
©inen ßodjinfereffanten SJlüngenfunb 

fonnten Arbeiter bet Ausfdjadjtungsarbeiten auf 
einem Ganbgut in 3Jlittel = Gnglanb 
rnadjen. £5 ßanbelt fidj um eine r ö m i f dj e 
Golbmünge oon ber (Sröfje eines SJiarf» 
ftüds. Sie Kopffeite geigt ben weftrömifdjen 
Kaifer 33alentinian II., ber oon 375 bis 392 
n. Gßr. ßerrfdjte. Auf ber SRüdfeite ift eine 
Snftßrift angebradjt, aus ber ßeroorgeßt, baß 
bie HRünge in X r i e r gefdjlagen worben ift, 
bas bamals gu ben größten unb bebeutenbften 
bläßen bes römifdjen fReitßes gehörte. Stßon 
oor geljn 3aßren ift auf bem gleidjen Grunb» 
ftüd eine äijniidje SJtiinge gefunben worben, 
aber ber jetzige gunb ift weitaus beffer er» 
galten. Gr freßt fo neu aus, bafg er faft ben 
Anfdjein erwedt, als ßabe er [oeben bie $räge= 
anftalt oerlaffen.

*
Die SrauerBtiefntatFe

(Eine SReuigfeit auf bem Gebiet bes 53rief= 
marfenwefens (teilt bie anläßlidj bes Ablebens 
bes belgifdjen Königs oon ber belgifdjen 
Eoftoerwaltung ausgegebene SBriefmarfe bar. 
Sie geigt ein Kopfbilb König SHIberts unb ift 
in f dj w a r 3 mit breitem f dj w a r 3 e n 
Iranerranb gebrudt. 3ßi Sßert beträgt 
75 Centimes. Sie wirb gu greimatßungsgweden 
im Snlonbsoerfeßr Ißerwenbung finben.

*
Unerträgliche Juftände 
in einem KrctiFenhau«

Sius Kielce, ber $auptftabt einer 2Boje= 
wobfdjaft, beritßtei bie polnifdje treffe, baß in 
biefer Stabt oon 70 000 Ginwoßnern nur ein 
einziges Kranfenßaus mit 100 Setten befteljt. 
Siefes eine Kranfenßaus bient niäjt nur ber 
Stabt Kielce unb bem bagu gehörigen Ganb» 
freife, fonbern audj nodj ben Krauten aus fedjs 
weiteren politifdjen Kreifen. 3n Kielce befinbet 
fieß aber autß bie gentrale S3er|tdjerungsbeßörbe, 
bie mehrere ßunbert Seamte befdjäftigt.

Sie ffanbalöfen 3nftänbe in Kielce ljaben fidj 
ießt in befonbers erftßredenber SBeife gegeigt, 
ba in ber Umgegenb eine gledtppßus» 
e p i b e m i e ausgebrodjen ift, fo baß galjlreidje 
Rrante im Kranfenßaus aufgenommen werben 
müffen. Sa bas aus Ißlaßmangel nidjt 
erfolgen fann, ßat (itß ber Seoölferung oon 
Kielce eine giemlidfe ißanif bemätßtigt.

Sn rufTifdjer Seit ljat es in ber Stabt Kielce, • 
bie bamals nur 40 000 Ginwoljner gäljlte, brei 

Kranfenßäufer gegeben. Sas einzige, bas (eßt 
notß befteljt, ift in fo fdjledjtem baulidjen 3u= 
ftanbe, baß in ber oorigen SBodje fidj in einem 
ber Säle bie Sede Iöfte unb bie Kranfen fidj 
nur baburdj retten tonnten, baß fie aus ben 
Setten fprangen unb ins greie flüdjteten.

Sßenn nidjt ber „Sluftr. Kurfer Gobg.“ felbft 
über biefe 3uftänbe beridjtete, würbe man bie 
■Radjridjt für unglaublidj ßalten.

* 
Spionageorganifation 
In Ungarn aufgedecFt

Sie ungarifdjen Seljörben firtb oor SEeißnatß» 
ten einer Spionageorganifation auf 
bie Spur gefommen, bie fidj über gang Stumpf» 
Ungarn erftredt. Sie feitßerigen fdjarfen Se= 
obadjtungen unb Grljebungen ljaben jeijt gu 
einem Grgebnis gefüßrt, bas begeidjnenbe Sdjlag» 
Hdjter auf bie Ginftellung ber Aatßbarffaaten 
wirft. Gs gelang, fämtlidje SRitglieber biefer 
ftarf oergweigten Spionageorganifation feftgu» 
neunten, bie im Auftrage eines ÜRadjbarftaates 
gearbeitet ljatten. Amtlidj wirb oorläufig nur 
mitgeteilt, baß bie 33erßafteten, bie ben oer» 
fdjiebenften Gefellfdjaftsfdjidjten angeßören, im 
Sienfte einer Spionageorganifation eines Sladj» 
barlanbes ftanben, um bie militärifdje Sadj» 
läge in Ungarn ausgutunbfdjaften unb feftgu» 
(teilen, ob (iä} Ungarn an bie Abmadjungen bes 
Srianoner Vertrages ßalte. SBeiter füllten bie 
militärifdjen Ausbilbungsmetßoben in Ungarn 
beobadjtet unb ben Auftraggebern regelmäßig 
Seridjt erftattet werben.

*
JnterefTante Ausgrabungen

Sie Ausgrabungen, bie unter ber Stufen» 
p p r a m i b e non Sadar ausgefüljrt werben, 
ljaben nadj Seridjten aus Kairo wieber feßr be= 
merfenswertes URaterial gutage geförbert. Snx 
Unterbau ber Ißpramibe tft ein etwa 30 SJlefer 
langer Gang aufgebeift worben, in bem fidj 
Saufenbe non Sdjüffeln. Keldjen unb 
Skalen befanben. Sie meiften finb aus fo(t= 
barem Alabafter, anbere aus Siorit, ißorpßpr 
ober Quarg ßergefteHt. ßeiber finb bie Gefäße 
fämtlidj gerbrodjen, bodj glaubt man, einige 
Jjunbert wieber gufammenfeßen gu tonnen. SReß» 
rere Safen tragen 3nfd)riften in fdjwarger 
Sufdje. Gintge fdjeinen 3um Grbgut ber ga» 
milie bes Ißßarao Soffer geßört gu ljaben, ber 
bie Stufenppramibe erbaut ljat. Anbere 3«= 
(djriften begeidjnen bie SRamen unb Titel oon 
Gbelleuten unb bas geft, auf bem fie iljnen an» 
geboten würben.

*

Das violette §aar
Gin ßoßer englifeßer Geridjtsßof f)at fidj feßt 

mit einem feßr fonberbaren $rogeß befaßen 
müffen. Sor feinen Sdjranfen ftanb, mit ge» 
fträubtem oioletten §aar, eine refolute 
Same unb oerlangte, baß fie oon ber girma 
einen Sdjabenerfaß erßalfe, bie ißr bas untaug= 
lidje Haarfärbemittel oertauft ßabe. Ser 93er= 
freier ber girma wieberum, ebenfalls nidjt auf 
ben Kopf gefallen, tonnte natßweifen, baß bas 
gleidje SRittel in 99 oon 100 gälten oßne 
irgenbweldje Sdjäbigung bes Haares oerwenbet 
worben war. Gr tonnte weiter natßweifen, baß 
bie an bie Klägerin oertaufte glafdje ebenfalls 
fidj in orbnungsgemäßem 3uftanb befunben ljat, 
baß aber bie Deffnung offenbar mit einem 
Kopierftift burdjftodjen war, woburtß bas gärbe» 
mittel bie oiolette g«be erßielt. Stunbenlang 
mußte (itß ber ßoße Geridjtsßof beraten, bis 
man enblitß gu einem SBergleidj tarn. Audj bie 
Klägerin ging auf ißn ein, nidjt oljne unwirfdj 
ißre oiolette URäßne gu fdjütteln.

*
Sran^ofifdjcr Staatsbeamter 

f>af<bif<b*®<$tnugglet
Ser Generalinfpeftor ber frangöfifdjen SRegie» 

oerwaltung im äRanbatsIanb S p r 1 e n würbe 
oon 3on6eourten im Hafen oon SRarfeiHe bes 
3ollbetrugs überfüljrt. Gr war, wie „UJIatin" 
berietet, im Hafen erfdjienen, um oor ber 33er» 
labung feines Kraftwagens bie nötigen ißapiere 
ausgufüiten. 33ei einer genauen Unterfudjung 
(teilten bie 3°übeamten fe(t, baß ber am SBagen 
angebradjte Koffer einen boppelten33oben 
befaß. Sort waren mehrere eiferne glafdjen 
oerftedt, bie, wie eine näßere Unterfudjung 
leßrte, mit bem im Orient beliebten Haiißi)(ß 
gefüllt waren. Gtußig geworben, unterfudjte 
man ben 2ßagen genau unb entbedte, baß 90 
Kilo biefes ^Betäubungsmittels im SBagen oer= 
borgen waren.

*

Kampf dem Kuß
Gine ber Hauptplagen (teilt für ben Groß» 

ftäbter neben ber Ißerbreitung oon IBengin» 
bämpfen, bie fidj aus ber guneßmenben 9J?ofo» 
rifierung ßerleitet, bie ftarte IRußentwidlung 
bar, bie in ben oielen, auf oerßältnismäßig 
engem IRaume fongentrierten geuerftellen, na» 
mentliiß oon ben gabrilfdjornfteinen ßer, ißren 
Ausgang nimmt. 9Ran brautßt bloß oon einer 
erßößten Stelle, fei es einem Turme, fei es 
einem Serge, aus auf bas Panorama einer 
Großftabt ßerabgubliden; man erf(ßridt förmlidj 
oor bem Sunfte, ber über ben Säißern lagert, 
ber bie Straßen burdjgießt, unb ben ber Groß»

tter <3d)mettßdmg ale er
Son Siegfrieb oon Segefad

Son allen Haustieren, bie idj fenne, ift ber 
Sdjmetterling fraglos bas geräufdjlofefte, fauberfte 
unb anfprudjslofefte Gefdjöpf. SRan fagt, Sdjmet» 
terlinge leben nur einen Sommer, — aber bas 
ift nidjt waßr: unfer lebt ftßon ben gangen 
SBinter unb wirb, feitbem bie Sage ßeller wer» 
ben, immer frifdjer unb beweglitßer.

Gang plößlidj an einem talten SEintermorgen 
madite idj feine Betanntfdjaft. 3<ß am 
genfter unb flappere auf ber Sdjreibmafdjine. 
(Einen Augenblid ßalte idj im Sdjreiben inne, 
ba ßöre idj neben mir an ber genfterfdjeibe 
ebenfalls ein Klappern, unb ftaunenb feße idj 
einen Sdjmetterling, ber mit feinen glügeln an 
bas oon ber Sonne befdjienene Glas trommelt.

Gs ift ein großer, roftbrauner gudjs=Sdjmet= 
terling, ein gang gewößnlidjes Gjemplar, unb 
boeß ein buntes XBunber oor biefer weißen A3in= 
terlanbßßaft. Ser Sdimetterling Happt bie glü» 
gel auf unb gu, auf unb gu. Sann fängt er 
plößliiß an gu trommeln, taflet mit ben langen, 
oünnen güßlern erregt an ber genfterfißeibe ßin 
unb ßer, fpreigt fröftelnb bie matten glügel im 
fdjwadjen Sdjein ber aßinterfonne, ftßlägt fie 
lautlos gufammen unb oerfinlt in Gebanfen.

Siefes Sdjaufpiel wieberßolt fidj nun jeben 
Sag. fßuntt ßalb geßn Ußr madjt ber Sdjmetter» 
ling feine Surnübung, bie nur eine Siertel» 

ftunbe bauert. SRatß bem SJlittag, gegen gwei 
Ußr, wieberßolt er fie nodj einmal. Sonft rüßrt 
er fidj niißt. Gr fißt unbeweglidj auf ber ftßma» 
len Hjol^leifte, bie glügel an bie Glasfdjeibe ge= 
preßt, gür bie STadjt wäre ißm biefer Ort woßl 
bodj gu falt. 3<ß neßme ißn besßalb gang oor» 
fidjtig an ben glügelfpißen unb feße ißn auf 
ben großen Kaftus. 5xSeub etwas muß bodj ein 
Sdjmetterling audj im SBinter ßaben.

Salb tonnte itß ißm beffere Koft bieten. Gs 
war Geburtstag, unb ein großer Agaleenbufdj 
fam ins 3iutmer. Auf einer rofa Slüte (djlief 
er nun jebe SRadjt. 3«ßt erfüllten wieber gaßl» 
lofe bunte Hpuäiutßen bas fraus. 3ßl (tarier 
Suft (djeint ißm befonbers woßl gu tun. 3«ben 
Abenb, wenn bie genfterläben gefdjloffen wer» 
ben, trage itß ben fdjlafenben galter gur blauen 
Hpagintße auf meinem Sdjreibtifcß. Gr Hämmert 
fidj fe(t an eine ber Slütenbolben unb blingelt 
beraubt in bie elettrifdje Campe.

Aber (eben ÜJlorgen, Suntt ßalb geßn Ußr, be= 
lebt er fitß, ftredt taftenb bie güßler oor, (tfjlägt 
bie glügel auf unb flattert gum genfter. Selbff 
wenn feine Sonne ftßeint, läßt er fidj nidjt 00m 
Suft ber Hpagintße beraufdjen. Sie weißen, rätfel» 
ßaften groftblumen an ber genfterfdjeibe loden 
ißn meßr, er ift Jbealift unb ßat an ber Sßirf» 
lidjfeit fein Genüge.

Sabei ift er einmal faft ums Geben gefom» 
men. Kiffe HJlurre, unfere graue Kaße, war plöß» 
litß aufs genfterbrett gefprungen unbßatte ißn 

fdjon mit ißren Saßen gepadt. Ser arme Stßmet» 
terling lag wie tot ba, idj feßte ißn auf bie 
Hpagintße. Aber am anberen SJlorgen belebte 
er fidj wieber, flog ans genfter unb trommelte 
eifriger benn je an ber Sdjeibe.

Db itß ißn bis gum Sommer burdjbringen 
werbe? 3<ß ßu6e nie gewußt, baß Stßmetter» 
finge einen äßinter überleben fönnen. Sielleidjt 
ift 'bies ber erfte, bem es glüdt. Sßas wirb er 
aber fagen, wenn ber Sommer wieberfeßrt, wenn 
er ins greie flattert? Sßirb er feßr glüdlidj fein? 
Ober, in einer füßlen ÜRaiennadjt, bitter ent» 
täufdjt oon bem gweiten Geben, einfdjlafen, um 
nie meßr gu erwadjen?

Sa fammeln bie lieben ffllenftßen Stßmetter» 
linge, fpießen fie auf langen (pißen fabeln auf, 
fdjreiben einen lateinifdjen Flamen barunter, unb 
finb feßr (folg barauf. Aber itß finbe, an einem 
lebenbigen Sdjmetterling ßat man meßr greube, 
unb ein tieferes, innigeres Glüd, als an taufenb 
aufgefpießten Geidjen. Unb ein flatternber, 
gang fimpler gudjs=Sdjmetterling ift ein größeres 
SBunber, als ßunbert nodj fo feltene, tote ißradjt» 
ejemplare.

Haltet Stßmetterlinge im SEinter: es finb bie 
banfbarften, fdjönften unb billigften Haustiere, 
bie es gibt. Sie effen nitßts, fie madjen feinen 
Stßmuß unb feinen Gärm. Unb wenn fie gang 
leife mit ben glügeln an ber gefrorenen gen» 
fterfefjeibe trommeln, bann weißt bu, baß es bodj 
einmal grüßling wirb!
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Vorbereitungen für die ÖrüfTeler WeltaueHeUung 1935
Stuf bem riefigen Ausftellungsgelänbe oor ben Toren 33rii|fcls ift bie SIrbett зит Aufbau ber 
1935 bort ftattfinbenben SBeltausftellung in oollem Sange. Unfer 93ilb jetgi bas ffierüft 
für ben riefigen Ausftellungs -- Singangsbogen unb (rechts) ben gewaltigen geftpalaft im {Bau
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ftäbter woljl ober übel einsuatmen genötigt ift— 
felbft in feiner eigenen Sßoljnung, wenn er 
lüftet unb bamit bem Strahenbunft Singang in 
feine {Räume oerfdjafft.

Das Sßroblem ber {Ruhbetämpfung ift 
nun, wie gewiffen {Beröffentlidjungen in SBer*  
liner {Blättern gu entnehmen ift, in Ijeroor*  
ragenber Sßeife gelöft. Sin beutftfjer Ingenieur 
Ijat einen Apparat gebaut, beffen Herftellung 
mit nidjt allßu großen Koften oerbunben fein 
unb fidj in jeben Sdjornftein einbauen laffen 
foll. {Mit Hilfe biefes Apparates wirb es mög*  
lieh fein, ben weitaus größten Teil bes aus 
bem Sdjornftein entweidjenben {Rufjes auf 311*  
fangen unb зи fammeln. Der Sdjornftein er*  
fährt in feinem 3®ede, als Slbjugsfanal für 
bie SBerbrennungsftoffe зи bienen, {einerlei 23 e*  
einträdjtigung. Auch tritt Ьигф ben Sinbau 
ber {Ruh=Auffang=Apparatur {einerlei {ßermin*  
berung bes $ei3wertes ber gebrauchten Stoffe 
ein.

2ßas biefe Srfinbung fowoljl in ooltsgefunb*  
Ijeitlidjer Jpinfidjt als audj oom ©efidjtspuntte 
ber SReinli^teit unb Sauberleit aus bebeutet, 
wirb man ermeffen, wenn man weih, bafj bie 
{Ruhmenge, bie täglidj über ber beutfdjen JReitf)s= 
hauptftabt niebergeht, mit runb 24 000 Beutnern 
beredjnet wirb. Ss ift апзипеЬтеп, baff bie 
Dinge in ausgefprodjenen Snbuftriebesirlen in 
biefer Hinficht nodj fdjlimmer liegen.

¥
Dreifadje (Hpfdemie in London

Die {Bewohner ber englifdjen $auptftabt, be*  
fonbers aber bie Kinber, werben зиг 3eit non 
einer breifadjen Spibemie Ijeimgefudjt. Sowohl 
Diphtherie als audj {M a f e r n unb S dj a r= 
lad) graffieren, unb es finb bereits fo oiel 
Kranlljeitsfälle gemelbet, baff alle Kranfen*  
häufer Bonbons, aber audj manche im ßanbe 
braunen, bis 3ur ©гепзе ihrer ßeiftungsfäljigfeit 
befehl finb. Die SSarlaüepibemie ift aller*  
bings niSt feljr gefährlich, oaaegen forbern bie 
wiafern auS eine {Reihe non Opfern. SBas bie 
Kränfbeifen befonbers unangenehm macht, ift 
bas Bufammentreffen non brei oerfchieoenen 
Slrten anftedenber Spibemien.

•
Verhaftung der ßriider 6aß 

in Kopenhagen
3m Bufammenljang mit ber {Mitteilung ber 

bantfSen Staatspolisei über bie SBerljaftung 
ber beiben berüStigten ffielbfchranffnader Stich 
unb (Угапз Sah ift егдапзепЬ зи beriSten, bah 
bte SBrüber, bie tn einem tßenfionat in ber 
Mähe bes {Ratljausplaijes in Kopenhagen woljn*  
ten, nerhaftet würben, weil ihre ißäffe an oer*  
ISiebenen Stellen fRabierungen aufwiefen. Der 

Kriminalpolizei gegenüber gaben jiS bie 23rü= 
ber, bie bereits feit September 1933 in Kopen*  
ljagen weilen Jollen, als p o l i t i [ dj e g l ü dj t= 
l i n g e aus. Sie gaben auS 3U, Aenberungen 
in ben Späten twrgenommen 3u haben, um 
DeutfSlanb oerlaffen 3u tonnen. Die weitere 
UnterfuSung ergab, bah )iß fidj im 23efiije non 
mehreren taufenb Kronen befanben. Aufjerbem 
fanb fidj in ihrem ©epäd SBertgeug, bas ftart 
an mobernes Diebesgerät erinnert. Die 23rü= 
ber erflärten jeboS, bah es fich um Sßertseuge 
hanbelt, bas fie als Autofchlofjer gebrausten. 
Diefer gunb wie auS ber oon Drahtljanbfdjuljen 
lieh ben 5ßerbaSt auflommen, bah man & bei 
ben {Brübern mit ben Tätern oerfdjiebener un= 
aufgellärter ©elbfdjranfeinbrüdje 3u tun habe, 
bie in ber leisten Beit in Kopenhagen oerübt 
worben finb unb bei benen grohe {Beträge ent*  
wenbet würben. SBei mehreren biefer Sinbrüche 
würben {ßoljrmafdjinen unb einmal auS ein 
Autogen=Schneibeapparat oerwenbet. Die 23er*  
hafteten leugnen jebe SSulb.

Das gerettete Kettungsboot
Die furStbaren Stürme, bie in ber {Rorbfee 

unb im Atlantif tobten, haben fo mandjes Opfer 
geforbert. Schauplah eines Dramas auf hohe*  
See finb auS bie 5 a r n e - 3 n f e l n an ber 
englifSen {Rorbfüfte gewefen. lieber 15 Stunben 
war bas {Rettungsboot oon {Rortlj Sljielbs 
unterwegs, um ber {Bejahung eines oom Sturm 
fSwer befSäbigten SSiffes 3U $ilfe 3U tommen. 
{Mit Anfpannung aller Kräfte muffte fich bie 
{Bejahung bes {Rettungsbootes, 8 {Mann ftart, 
ihren SBeg 31t ben Schiffbrüchigen erzwingen. 
Als fie glüdliS in ber {Rälje bes SSoners waren, 
entbedten fie, bah beffen {Bejahung in3wifSen 
oon einem anberen Schiff übernommen worben 
war. Die gan^e Anftrengung unb Aufregung, 
bas SBarten unb Harren ber grauen unb Kin*  
ber am Stranb oon {Rorth Sljielbs war alfo 
umfonft. Stunbe um Stunbe muhten fiS bie 
Seeleute ihren SBeg wieber surüdbaljnen, bis 
fie hall’ erfroren unb burS bas Salswaffer faft 
erblinbet, wieber am Stranb anlangten.

*
Öoldraufd) im (Dranfe*6taat

Alle jene ßeute, in bereu Abern Abenteurer*  
blut flieht, bie niSts 3U oerlieren haben, aber, 
falls ihnen bas „ffilüd“ halb ift, alles 3U ge*  
winnen haben, oerlaffen in biefen Tagen, fofern 
fie bie notwenbigen {ßfunbe 3ur {Besamung ber 
Ueberfabrt befihen, bie englifSen §äfen, um 
bem {Rufe bes ©olbes ju folgen, ber wieber ein*  
mal laut aus Sübafrifa ertönt. Sin neues 
ffiolbfieber graffiert, bas oom Dranje»grei= 
ft a a t in Sübafrita feinen Ausgang genommen 
hat. Dort foll eine ffiolbaber entbedt worben 

fein, bie niäjt weniger als 50 Kilometer Durdj= 
meffer unb 160 Kilometer Umfang aufweifen 
foll: ein ffiolboortommen alfo oon feltener St= 
giebigteit.

Die neu entbedten ©olblager liegen in bet 
fficgenb ber Stabt iß a r p s, einem bisher 3iem*  
lieh unbefannten Orte, bem neuerbings infolge 
bes ungeheuren 3uftroms oon ©olbfudjern aus 
aller Herren ßänber ein ftarter wirtfdjaftlidjer 
Aufjdjwung befdjieben ift. {Runb um bas Stäbt*  
djen ift eine 3elt= unb 23araden|tabt entftanben. 
Die {Beljörben haben oon morgens bis abenbs 
nichts anberes 3U tun, als Srlaubnisfdjeine für 
bie ffiolbfudjer aus3uftellen. Sin3elne oon biefen, 
bie guerft am ißlaße waren, follen in türgefter 
grift 3ü Jchwerreichen {Männern geworben fein, 
xßas es in SßirJlidjleit mit ben groben ©olb*  
lagern auf fidj hat, wirb erft bie 3utunft er*  
weifen müffen. gebet Solbfunb, ber an irgenb*  
einem Ißunfte ber Sßelt gemacht wirb, pflegt 
in ben {Maffen ber Abenteurer, bie fidj in ben 
oerfdjiebenen (Erbteilen hßiumtreiben, grobe, ja 
übermäbige Hoffnungen 3u weden.

Die Snttäufdjungen bleiben 3umeift nicht aus. 
gmmerljin ift gerabe Sübafrila mit Trans*  

oaal unb bem Dranje=greiftaat etwa feit ben 
80iger gahren bes oorigen gahrtjunberts mit 
bas reidjfte Solblanb. grüljer ftanb wohl Kali» 
fornien an erfter Stelle ber golbprobusierenben 
ßänber. Als Solblänber finb weiter Alasta, 
bann namentlich bie mittel*  unb fübamerita*  
nifdjen ßänber, u. a. {Mejito, ißeru, IBrafilien 
ufw. 3u nennen. Aber aud) Auftralien unb bie 
{Manbfdjurei haßen fdjon bie Snoafion oon 
6olb[ud)erbanben erlebt. {Mandjes {ßermögen 
würbe in biefen ßänbern, nicht immer auf ein*  
wanbfreie Art, erworben. Unenblich galjlreidjer 
aber finb bie gälte, in benen bie Sudjt nach 
®olb 3u Sßerbredjen, Tob unb Untergang führte. 
Das wirb auch im Dranje=greiftaat nicht anbers 
fein . . .

♦
Da« »an
Am Stranbe oon Sljetl’ourg ift ein feltfames 

S e e t i e r angetrieben, bas ber Deffentlidjteit 
reichen ©efprädjsftoff bietet, nadjbem es um 
bas Seeungeljeuer oon ßodj {Reh füll geworben 
ift. Das an ber frangöfifdjen Küfte angetriebene 
Tier gehört einer oöllig unbelannten ©attung 
an. ®s ift 8 {Meter lang unb oon blaugrauer 
garbe. Auf bem etwa einen {Meter langen Hals 
fiht ein oerhältnismähig Heiner Kopf. Das 
jeltfame Seetier foll burdj ein Schiff angeriffen 
unb getötet worben fein.

Sin ißrofeffor ber {Raturwiffenfdjaften, ©out*  
biere, äuhert fitf) über biefes Tier folgenber*  
mähen: ®s hanbelt fidj nicht um ein „Unge*  
heuer", fonbern um einen 2Bal gan3 feite*  
n e r A r t. Da bie Sßetwefung aber fdjon feljr 
fortgefdjritten unb bas Tier entstellt ift, ift eine 
nähere Unterfudjung unmöglich. D« Umfang 
bes Tieres foll nach ber Anficht bes gSrofeffors 
in Sßirtlidjteit größer fein als im gegenwärti*  
gen 3uftanbe, ba er bie gewaltigen Singeweibe 
oetloren hat. Auch ber Kopf, ber bem eines 
Kamels nicht unähnlich fieljt, ift sertrümmert, 
unb bie Ueberrefte laffen nicht mehr mit ffie*  
nauigteit auf bie wirtlidje gorm fdjliehen. ffie*  
wiß ift jebenfalls, bah e’n foldjes Tier in biefen 
{Breiten jum erftenmal geftranbet ift. {ßro*  
feffor Sourbiere gibt ber {Betmutung Ausbrud, 
bah wart es hie*  mit einem Hppetobon 3U tun 
hat, einem {Riefenwal bes Atlantit, 
wie er bort oon ben 2Balfifdjfängern gern ae*  
[udjt wirb; er lönne bies aber nicht mit iße*  
ftimmtljeit fagen. Auf jeben gall f)aie bas 
Tier nidjts mit bem {Monftrum oom ßodj {Reh 
noch irgenb etwas mit einer Seefdjlange 3U tun.

SBie ein Sonberlorrefponbent aus Sljerbourg 
melbet ift bas „Seeungeljeuer“ oon Sljerbourg 
oon bem sweiten Direttor bes {Raturhiftorifdjen 
{Mufeums in ißaris, ißrofeffor {ßetit, unter*  
fudji worben. Sßrofeffor {ßetit erllärte, bah «s 
[ich webet um einen 2Bal noch um eine {Robbe, 
noch überhaupt um ein Säugetier ljanble, Jon*  
bern um einen ljö<hft merlwürbigen S e e f i f dj. 
Der Schabet bes Tieres mit feinen auherorbent*  
lieh tiefen Höhin«9en fei ßas AuffäHigfte. gorm 
unb ßage ber fieber unb bie befonbere Art ber 
Her3llappen bewiefen jeboch, baß es ein gifch 
fei. Der {Rumpf bes Tieres ift ftarl oerweft, 
hoch ift ber Kopf gut erhalten, bah man nach 
ber {Meinung bes ißrofefjors in tßaris, wenn 
auch oielleidjt nicht bie Art, fo bodj bie ©attung 
bes gifdjes feftfteHen (ann.



©betfrijlefticfjcr fi a n H o t e

Z™ \
(öemüfe», iHitineit» u. g?elö= Echtes

betannt guter unb guoerläffiger Qualität.
Obftbäume, Sträubet, Stauben, 

fRofen uftp. empfiehlt

B. Hozakowski, Torun
skrzynka pocztowa (BoftfólieBfad)) Br. 1 
ätiafengroäljflnbliiiig unb Ganten=CSarieniiauboti ich. 

, fllluftrierfen
©aupttataloa für bas 3abr 1934

^enbe td; auf flBunftf) gratis unb frontu!

Alles
für die Dame, Frau, Mutter 
und Kind
kaufen Sie am günstigsten bei der

Ffl. Tow. Tekstylne, Rybnik 
ulica Sobieskiego 7, neben „Bata“
Neues Unternehmen! streng reelle Bedienung! Niedrige Preise!

KaibsuwgaiiMn!
für Urkunden

Dokumente 
Diplome etc.

liefert
Kattowitzer Buchdruckerei 
und Verlags-Spoika Akcyjna

,,‘Textyl“
Katowice, Rynek S, rórj ul. Zamkowej, 3-goMaja 8 u. 10

empfiehlt zur

25 uerfditebene

Äutfdj« unb ©efdjiiftS’ 
IBagen

wie Sleifdier», Blild)», 
5RoII= unb §anbmagen 
oertauit 3u bebeutenb 

fierabgefefcten greifen. 
A. Herrmann i Synowie 

Katowice II 
ul. Krakowska 3.

Frühjahrs-Saison
Neuheiten in Damenmänteln, Completts,

Abteilung für Kindergarderobe

Kostümen, Kleidern,Wollstoffen u. Seiden
Gardinen nach dem neuesten Stil

Snferieren 6te im „Smiiilioteii“
^®en heften f)od)teimfäljigen u. fortenedjten'^ 

’Blumenfamen 
u, ©emüfejamen 

Dbftbaume, Beerenfträudjer, 
3ierfträud)er, Stauben, fRofen 
Ööibftantm unb Sufcb empfiehlt

i.. MÜLLER 
©artenbaubetrieb unb Gatnenbanbel 
Chorzów - Węzłowiec Nr. 19 

ffiigene Samengefdiäfte: 
Katowice Król. Huta

ul. 3-go Maja 16. ul. Wolności 3.
Breisli'ten aut flBunfdj fofienlos.

Empfehle zur Frühjahrssaison

Damen- und HerrenKonlehtion 
sowie mein großes Lager in 
modernen Stoffen

Reiche Auswahl in Damen- und Kinderstrümpfen 
<S<ardir>en jetzt besonders preiswert. 
Oom Toworow« CZ. BEYGA. RYBNIK

3nt fräMDÖrsjJflßnjiiiia 
liefert aus feftt großen Seftänben in roirtlid) erfttiaffiger, 
garantiert [ortenediter flBare 3U niedrigen greifen fämtltrfie 

9ö|t’ iniö Wcetiäume, 3riirf)t= nun gierltrömler, 
Semenpflanjen, inneren, Violen etc.

9lug. Hoffmann, ©niqno. M 212
Sorten= unb Preisners, in potn. unb beutfd) auf Bedangen gratis.

(Srfttlaffffle
®entufe=, fBIumen» unb Selb»

Bamcreien
empfiehlt

1ST, SZUKALSKI
Samengrofjljanblung

BYDGOSZCZ, Dworcowa 8.
Saupttaiaioo auf flBunfcb arafis u. franlo

giabrit djemiidjer unb 
9Jltneral=3rarben, neu= 
3eitig einaeritf)tef, fudjt

XeiWabet 
mit ca. 60 000.— zloty 
Rapital, ber gleid)3eitig 
leitenben Bolten über» 
netjmen mürbe. Offert, 
unter „grofje Btög = 
lidjteiten“ erbeten an 
Annoncen - Expedition 
Statter, Krakow

1 MB

Gartenbaubetrieb und Samenhandlung 
offeriert Billige Preise

Feld-, Gemüse- u. Blumensamen 
bester Qualität erster Quedlin
burger und anderer Züchter 
Spezialität: 

Beste erprobte Markt- und FrllhgemUse, Futter
rüben, Eckendorier Riesen-Walzen, Futter
mähren, Wtucken und dergl. Gemüse- und 
Blumensamen in kolorierten Tüten. Obst
bäume in besten Sorten, Beerensträucher, 
Ziersträucher, Erdbeer-, Spargel- u. Rhabarber
pflanzen, Rosen la in Busch- u. Hochstamm. 
Frühjahrs-Blumenstauden und ausdauernde 
Stauden zum Schnitt. Massenvorräte Edel- 
Dahiie.n in ca. 80 Prachtsorten, Gladiolen 

neueste amerikanische Riesen.
N. B. Günstige Gelegenheit für Wieder

verkäufer und größeren Bedarf.
Der Betrieb umfaßt ca. 75 Morgen 
Das neue illustrierte Preisverzeichnis 

gratis.

ł steiinnosiofe
Samen u. Herren 
roerben als Vertreter 
für bie flanbtreife Bieś, 
Jitjbnit, rublinifc unb 
Blpslotol^, bei Ijoljent 
Berbienft gefudjt. 3U 
erfragen Załęże, ulica 
Wojciechowskiego 74, 

gBobnung 6.

ftödjimten, 
Stuben» u. ©ienft» 
ntäbdien bat per halb 
ober 1. 2Ipril 3U oergeb.

Franziska Tyka 
Stellenoermittlerin 

Siemianowice, 
Hutnicza 6.

Campen -Sdjitme 
(aus Pergament)

tnobetne, gefpri^te Błufter, in allen ffiröfjen 
unb 3U aufeerft billigen Breifen

Raitotoi^er ’Budjbruiferci 
unb Sevlags=$p. 2lic.

3Bir fudien 3um fofort. 
ÜIntritt eine tüdjtige 

Verkäuferin
für bie Stoffabteilung, 
eine tüdjtiqe

Verkäuferin
für bie Baumtuollmar., 
eine t

uferin
tur Serrenartitel.

Sdjriftlidie SIngebote 
mit Bilo unb 3eugnts> 
abfdjriften an

Bracia Drost,
Dom towarowy. 
Świętochłowice, 

Wolności 2.

Katowicka Fabryka 
Wyrobów Drucianych 

JOzei Wiesner 
Katowice

Gliwicka 9, lei. 30760 
liefert

aller flirt
in guter 2Iusfütjrung
3U billigen greifen 

audj für 
ffiinfriebigung non 

Sdimetne» 
ausläufen.

5 ntollibagett
Xragtraft ab 15—70 
3entner

2 Sagötuagen,
3 gieiftbettoagen,
1 tJinäjroaaen,
1 Bibeitswagen 2l/i"

oertauft billig
W. DRAGA

Mikołów
Xelefon 21175.

Sd)ul>madjer= 
wertftatt 

trantjeitsljalb. gu uert. 
Nowa Wieś 

3-go Maja 1.

cOlaben 
mit 3 Sdjaufenjtern, łn 
befter flagę, fofort gu 

uermieten.
Sajbert & Gierich 

Świętochłowice 
Bytomska 6 a 
Set. 40085.

®in 3Burf

ZWiiMlltSEllIlI
fdimars, topiert, 3U perl. 

. H. Kleiner 
Świętochłowice 
ul. Długa 11.

§aus
ober fBilla (®runb= 
ftiid) taufe fofort. 2ln= 
3at)Iung 12000 Złoty. 
Katowice, Büro „Hy- 
poteka“, 3-go Maja 23

y)UU5,
Stall, Sdjeune unb 
4li2 Blorgen fllcter, 
in fdjoner Segenb non 
Orzesze fófort 3U nett.

Anna Cyroń 
Orzesze, ul. Żorska 7 

pow. Pszczyna.

£>au5
3u uertaufen. Ochojec 
ul. Mysłowicka 66.

Wisła 
fBaupIafe, ca. 1170 
□-m, 3rntranage, im 
Sübtn,Balje SBabebaffin 
iomfortabel, ausgejeid)- 
neter ganbelspuntt, ®e= 
legenfjeitsanqebot, oert. 
Büro HIPOTEKA, 
Katowice, 3-go Maja 23.

Sfloiorrad
gut erljalten, tauft 

Kukulski, Katowice, 
3-go Maja 20 
(Babiogeldiaft)

HlotorraO
mit Beitoagen Btarfe D 

3U uertaufen. 
Budniok, Katowice 

Kordeckiego 1.

WM
im Zentrum ber Stabt, 
befiel). aus 4 3imntern, 
3u uerm. tünmelbungen
J. Mildner, Katowice,

Mielęckiego 6.

2ldjtung!
Raufe unb 3af)le bie 
Ijödjften RJreije für ge= 
braurfjte Aleibungs» 
ftiicfe. — Romme aut 

SButtfd) ins §aus, 
Boftfarte genügt.

älltwaren = ® efdjäii
Winzeiberg,

Katowice, Młyńska 9.

Jadalnia 
kaukaskiego orzechu, 
okazyjnie do sprzeda
nia. Katowice, Gór

nicza Nr. 12.

Wdiffeßiniiiier
mit Btöbeln. 3u erf tag 
ftatotoice II, Rraforos- 
ta 141, SBotjn. 9, nad>m.

©(Ölaf^tmmer
Wajjagoni 

fluzus, lontplell, neu, 
gelegentl. billig 3U oerf. 

Ryszard Sabel 
Katowice, Górnicza 7 

äBobnung 4.

$etreti3immei: 
neuestes Blobell, tau-- 
tafifdje Bufj, neu, ge= 
legentlid; billig 3U uert.

Ratomice, SBanbp 1 
äBol;nung 7,

*Pianolfl,$iano
fĄmat3, Warte (Sled, 

3U oertaufen. 
Siemianowice, 
Dworcowa 3. 
SBobnung 1.

pianino
UBelimartc Sdjrööer. 
elegant, [djntarj, [poth 
billig 3U nertaufen. 
Król. Huta, Wandy 29 

SBofjnung 4.

Homöopath. Arzt 
Di. mol Herwiih 

Katowice, 
ulica 3-go Maja 40 

Telefon 338 65 
ordiniert 10—12 Uhr 

und 3—5 Uhr 
in chronischen 
Inneren- und 

Frauenkrankheiten.

Eismaschine
30 Itr. (fjtifo) faft neu, 
Blotorantrieb, Doppeb 
boittd), SelbftfpaĄtler, 
Slnfdjaffungspreis mit 

3oII 1300 Zł. für 
495 Zł. 3U uertaufen

J. Smyczek,
W. Hajduki, 
Słowackiego 1. 

fiarpQtften= 
Bienenhonig, 
oertauft f ran to unb 
brutto 3 kg 13 Zł, 
5 kg 21 Zł, 9 kg 38 Zł, 

per gtadjnaljme.

P. Johann Tymczuk, 
gr. latlj. Bfarrer unb 
iDedjant in Beniowa 

1, p. Sianki.

Oitergrae
I

 ebes Quantum
liefert

Moroser Butfjötütfßtei 
unbBetl(igHp.WlM

ebes Quantum

kleine
3U nermieten.

J. Cebulla, Katowice
M arsz. Piłsudskiego 38 

3al)le allerl;od)[te R3reife 
fiir gebr. 6®Iof», 6pei|«i 
u. ®«tenjtmm., ftlub- 
garnituten.SinjelmSK, 
Rlacftte, tHitiguitaten, 
leppitbe, SutontSbel, 
Gdjretb« u. 9labmafif)„ 
gamę 3łatf)iaffe. famie 

©olb. unb Gilbtt*  
ffiegeitftdnDe.

Bazar Mebli
Katowice, ulica Koś
ciuszki 12. Xel. 32 3 58.

SiMOonig, 
garantiert edjten, natur 
reinen, nätjr- unb l;eih 
träftig, fenben mir geg. 
SRa<f)ńaI)me 3 kg 7.80 Zl 
5 kg 11.30 Zt, 10 ke 
21.30 Zt, p. Salin 20 kg 
39- Zi, 30 kg 57- Zl, 
60 kg 112 Zł, einfdjl. 
Berpadung unb <Jratf)t 

franlo üf
Firma „I
Trembowla Nr. 8/25.

Małopolska

Pasieka“,

geleitete ttnW 
Wem ganötiDten


