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Sie „Beide“ und 
Die „fdironrje**

(Befallt
®s gibt Schlagworte, 

denen man ins Sefidit feiert 
muft, um fie ju ernennen. 
®or vierzig (Jahren ging ein 
2Bort um: „23ölBer Europas, 
wahrt eure heiligftenSüter!“ 
Semeint war bie „gelbe 
S e f a h r", in einem Sinn, 
als ob fie bie europäifche 
Sioilifation bedrohe. Ss war 
nicht leicht ju fehen, wie bas 
gefcfiefien feilte, dbinefen, 
auch (Jnber würben darauf 
wahrfcheinlid; antworten: 
baju brauchen nicht erft wir 
Slfiafen 311 Bommen, bas be
folgen bie europäifdien Vol
ler fdjon allein durch ihre 
Selbffjerfleifdnmg im Krieg 
unb im „Krieg nach bem 
Kriege“! Oie §ineinjiel;ung 
ber farbigen 23ölBer Slfiens 
in ben SöeltErieg durch bie 
®ntentemäd;te hat aber jur 
(folge gehabt, baff bie Sich
tung vor ben (Europäern in 
ganz Slfien gefunBen ift. 
Silan Bann jeijt tatsächlich 
davon fpredjen, baff eine 
Slrtvon afiatifd;em, nament- 
lid> oftafiatifdjem unb inbi- 
fd;em Semeingefüfil gegen 
bie SBeiften im SBerben ift. 
®ie Rührung babei möchte 
(Japan übernehmen, Sie 
(Japaner ftellen jeftt eine 
Siri von afiatifcher Klonroe- 
©oBtrin auf, eine 2lad;- 
ahmung ber ameriBanifdien, bie beBanntlid; 
lautet: Suropa hat in SlmeriBa politifd; nid;ts 
ju fuchen! 23on d;inefifd;er Seite wirb be
hauptet, ber bamalige Sßremier- unb Sluften- 
minifter SartaEa habe im (Juli 1927 bem Kaifer 
oon gapan ein Klemoranbum überreicht, bas 
folgende IßunBte enthielt: %5olitifche unb wirf- 
fchuftliche Ourd;bringung berSllanbfdmrei unb 
Mongolei, (führung Chinas, Kontrolle Slfiens, 
«i'hebung Japans jur erften 2öeltmad;t. Silan

SrUjahsarbdt

Bann Jagen, baft bies — wenigftens bie erften 
drei Sßunfte — bas faBtifche (Programm bet 
ftärfften Sßerfönlid;Beit in ber feigen Kegierung 
Japans ift, bes Kriegsminifters SlwaBi. Ohne 
3weifel ift babei (Japan als Vormacht bet
gelben gegen bie weifte Kaffe gedacht.

Ss gibt ein SBort oon SlwaBi: „Oer Seift 
Japans rauft über bie fieben Kleere unb bie 
fünf Kontingente verbreitet werben." Um bas 
311 erreichen, muft (Japan „ju bem Seift, ben

(Jbealen unb ber moralifchen 
Srabition" ber alten Seit 
äurücBBehren unb „aller £äf- 
figBeit, Korruption, 23er- 
fdpwenbung unb neuzeit
lichen SBeichlichBeit abfdjwö- 
ren“. SBirb (Japan ftarB ge
nug fein, bie SßolitiB bes 

Sanata-Sllemoranbums 
burdjßuführen? ßahlen- 
mäftig wohnt in Oft-, Süb- 
oft- unb Sübafien bie §älfte 
ber Klenfchheit, runb 950 
Sllillionen. (fragt man aber, 
wie groft ihre wirtfchaftlidie 
Kraft ift, fo jeigt (ich, baft 
biefe 950 Klillionen insge- 
famt auf benff SBeltmarBt 
nur foviel 311 taufen im- 
ftanbe finb, wie 70 bis 75 
Sllillionen Klitteleuropäer. 
(fünf (Japaner, achtzehn (Jn- 
ber, einundzwanzig Sbine- 
fen bedeuten wirtfdjaftlich 
erft foviel wie im Ourd;- 
fdmitt ein Oeutfd;er im 
Keid;, ein Öfterreicher ober 
Sdiweijer. Heroismus Bann 
viel leiften, aber nid;t alles, 
es gehören auch Finanz- und 
SBirtfchaftsBraft dazu, unb 
bie (finanjen (Japans finb 
fd;on überfpannt. Sewift ift 
SlmeriBa 3111- Seit fchwer be
hindert bürd; bie SBirrnis 
von 2Birtfd;aftsBrife, 2Birt- 
fchafts- unb SBährungsre- 
form — aber troftbem hat 
es ben Oraht nad; SUosBau 
gelegt, fidjer nicht, ohne 
babei an (Japan ju benBen. 
23effer als SlmeriBa ftel;t 
Snglanb da, bas fid; fid;tbar 
erholt, unb bie Snglänber 

finb fid; über bie japanifdje Sefahr, 3imäd;ft 
von ihrer hanbeföpolitifchen Seite ^et, burd;- 
aus Blar. SBenn bie „gelbe Sefahr" jeftt jo 
befiniert werben Bann, baft es fid; babei um 
ben Slusfchluft ber weiften Kaffe aus bem 
Sebiet ber afiatifchen SroftvölBer unb um 
rücBfichtslofe ^anbelstonturrenj auf bem Söelt- 
marBt hunbelt, fo ift bem entgegenzuhalten, 
baft (Japan felbft in Sefahr ift, feine Kräfte 
311 überfpannen, baft gan3 Sljien nur eine



2 а п b Ь ö t е

geringe SBirtfchaftstraft befiftt, uni) baft poli- 
tifch nur ein gemeinfatnes §anbeln ber 311- 
meift bebrr>f>ten weiften 23ölt’er baju gehört, 
um bie Sefaftr ju bannen.

22ian fpridjt neben ber gelben auch von 
einer f d) w a r 3 e n Sefaftr unb meint ba- 
mit bas „(Erwachen" ber Qd>watty>n in 2lfrita. 
Ss foll alfo eine hoppelte 93ebrol>ung bet 
weiften 9?affe epiftieren, infofern ju befürchten 
fei, baft eines Sages bie «Schwarten fie aus 
2lfrita vertreiben. ®as ift eine blofte „SJorbei- 
faf)rer"-28eisf)eit, bie von ben oberflächlichen 
Sinbrüden fogenannter, auf Srunb flüchtiger

Sotfdjafterwecfyfel in Warfcfyau 
und ШовВаи 

öefräftigung der polnffdHu0ifd)en 
Jreundfcfjaft

Am 13. April mittags tjat ber Sßräfibent ber 
polnifZen «Republif im 2Barfdjauer SZloft ben 
33otfdjafter ber Sowjetunion Satob © а w t j a n 
empfangen, ber bem Sßräfibenten feine SBeglau« 
bigungsfdjreiben überreizte. Sßährenb bes Altes 
würben AnfpraZen ausgetaufZt. Sie

Rede des Poifdjaftete ©awifan
batte folgenben SBortlaut:

„3Z empfinbe es als eine grofte Sftrung, ber 
Vertretet meines ßanbes in ber b e f r e u n - 
beten SßolnifZen fR e p u Ы i f ju fein, be= 
fonbers jetjt, ba bie ^Beziehungen, welZe ftZ fo 
glüdliZ 3wi|Zen ber Sowjetunion unb Sßolen 
geftaltet tjaben, jtZ auf bem SBege weiterer 
Stärfung unb Sntwidlung befinben. 
«Oleine neue Stellung ift mir beswegen befon« 
bers angenehm, weil fie mir bie «OlögliZteit 
gibt, bie reiZe Äultur ber polnifZen «Ration 
näher Tennen ju lernen, mit ber bie SGölfer bes 
Sowjetoerbanbes ein langjähriger gemeinfamer 
Äampf in ber Aergangenljeit gegen bie Unter« 
brücfung burZ ben ruffifZert 3arismus verfnüpft.

Sie fiZ immer mehr entwidelnben 3«fdm= 
menhänge jwifZen unferen ßänbern geben mir 
bas SReZt, zu erwarten, baft ber ftarte SBiHe 
unferer beiben «Regierungen in ber «RiZtung 
weiterer Annäherung зи einer noZ engeren 3«= 
famntenarbeii jwifZen unferen Staaten im 
Sntereffe ber SBahrung unb SiZerung bes all« 
gemeinen Stiebens führen wirb. 3Z werbe es 
als meine wiZtigfte Aufgabe anfeljen, mit allen 
Äräften зиг Seftigung biefer 3ufammenarbeit 
unb зиг Annäherung 3wifZen unferen beiben 
ßänbern auf allen (gebieten beantragen.

■3Z erlaube mir, hetr Sßräfibent, ber hoff« 
nung «Ausbrutf 3U geben, baft iZ in biefer mei= 
ner Arbeit 3hx'e Untetftüftung unb bie1 Unter« 
ftütjung ber «Regierung bet polnifZen «Republit 
finben werbe.“

©et Präsident antwortete:
„Sie fommen, §err SBotfZafter, naZ '-Polen 

in einet Iper tobe immer günftiger fiZ ge= 
ftoltenber «Beziehungen gwifZen ißolen unb ber 
Sowjetunion, bie bas politifZe, wirtfZaftliZe 
unb tulturelle (gebiet umfaffen. ©as gegen« 
feitige ® erfleh en, bas unzweifelhaft bie Srunb« 
läge jeber Annäherung bilbet, tann erleiZiert 
werben baut bem Umftanbe, baft in ber ®er= 
gangenheit bie vom §errn SBotfZafter erwähn« 
ten Äämpfe vorhanben waren.

,©ie Hoffnung, bet Sie Ausbrucf geben, baft 
bie 3ufammenarbeit 3wifZen unferen beiben 
Staaten sugunften bes Stiebens immer enger 
unb bauernber werben wirb, wirb in ooUem 
URafte von ber «Regierung ber tßolnifZen Aepu« 
bitt geteilt.

sjBei ber. (Erfüllung bet 3hnen aufgetragenen 
«Uliffion tönnen Sie, $etr SBotfZafter, auf 

(Einbrücfe urteilenbet „Slfritatenner" ftammt. 
©ie fZwarje 9laffe ift gar nvfyt fähig, (ich 3« 
organifieren, fie ift auch nicht fähig, auf fid; 
felbft geftellt, wirtliche ^ulturleiftungen ju 
vollbringen. (Sie muft von ber höher veran
lagten, fchöpferifd) bentenben weiften 9laffe 
geführt werben. ®egen Singeborenen-2luf- 
ftänbe gibt es heute glugjeuge. §ätte ©eutfd;- 
ianb 1904/05 im §ereroaufftanb fdwn ein 
halbes ©uftenb fyiugjeuge gehabt, ber S^rieg 
wäre in einer S8od;e ju ®nbe gewefen. ©ies 
©Ritte l allein ift fchon ein genügenbes 2tejept 
gegen bie vermeintlidje „fchwarje Sefahr." 

meine volle Unterftüftung unb gleiZfaös auf 
bie äRitarbeit ber polnifZen ^Regierung reZ= 
nen.“

.hierauf erteilte bet ißräfibent bem SBotfZafter 
eine «-ßrivataubiens im Alarmorfaale bes 
SZloffes.

Pie Reden auf dem Kreml
Saft 3U bet gleiZen 3«t, ba SBotfZafter 

©awtjan in SßatfZau feine Seglaubigumgs« 
bofumente bem polnifZen Staatspräfibenten 
iiberteiZte, wutbe in «Olostau auf bem Äreml 
ber polndifZe SotfZafter 3uljuf3 L u î a f i e= 
w i c 3 ju bemfelben 3wecfe vom ißräfibenten 
Ä al i n in empfangen, ©et polnifZe 23ot= 
fZafter wies in feiner AnfpraZe barauf hin, 
baft bie «Rangerheiung bet biplomatifZen 83er« 
tretungen beiber ßänber einen neuen gort« 
fZritt ber gunftigen Sntwirflung bet fteunb« 
fZaftliZen æesiehungen 3wifZen ben beiben 
ßänbern bebeute. ©ie gemeinfamen SBemühun« 
gen um bie reale fjeftigung bes ff riebe ns 
feien geftüftt auf einen methobifZen Aufbau ton« 
freier hianblungen unb auf bas tonfequente 
Streben naZ Älärung bet Wiomenie, bie bie 
33eranterung bes gegenfeittgen SBerttauens er« 
(Zweien tonnten, ©ie polnifZ« ^Regierung 
wolle fiets ben SEaftnaljmen auf biefem (gebiete 
ben £h<ittitter einer fonftruttiven unb ifaÄZen 
Arbeit verleihen, ©ie fpontanen «Regungen 
einer hoZfZöftung für bas tulturelle SZaffen 
riefen zweifellos eine ben geftedten 3ieien bien« 
liZe Atmofphäre heivor.

♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦»♦»»»»♦»»»»»»»♦♦♦»»»»»»»O»»

5n näZfter 3eit wirb eine Staffel non aZt cnglifZen Atmeeflug3eugeit ben $afen von 
äRatftelb (Snglanb) verlaffen, um unter Süprung bes bänifZen Äapitäns ßarfen naZ Äopen« 
hagen 3U flregen, wo bie gflugjeuge in ben ©ienft bes bänifZen 3Rilitärflugwefens geftellt werben 
füllen. Unfer 93ilb seigt Äapitän ßarfen mit anberen bänifZen fjliegeroffijieren bei ber Ae« 

ftZtigung ber glug3euge

$räfibcnt Ä a 1 i n i tt gab in feiner Antwort 
bem SBunfZ« Ausbrud, baft bie ®C3iehuugen 
3wifZeu ben beiben ßänbern fiZ auf allen (5e= 
bieten weiier h«tntonifZ entfalten möZten, 
was überhaupt für bas allgemeine griebens« 
wert von groftet SBebeutung fei.

©ie ©irettion ber jur iRqbnifer Stein« 
tohlengewertfZaft geljörenben «Römergrube hat 
am Sonnabenb 75 Arbeitern bie Ä ii n b i g u n g 
3um 30. April gugefteHt. 3« ben Äünbigungs« 
fZretben wirb als SBegrünbung „«Reorganifa« 
tion“ angegeben, ©er wahre 3®ed ber ,,«Reor= 
ganifation“ wirb burZ bie SatfaZe flat, baß 
bie getünbigten 75 ßeute faft ausnahmslos 
beutfZe Arbeitet finb, bie ihre Äinber in bie 
XRinbetheitsfZule (Ziden. ©iefe Art 
von „SReorganifation“ bauert bei ber «Rgbnifer 
SteinfohlengewerffZaft nun fZon feit etwa 
einem 3ah*e  an. ^Betroffen würben bisher von 
ihr faft ausfZlteftliZ beutfZe ßeute, bie bann 
burZ anbere, jum Seil aus anberen Sebiets« 
teilen 3ugewanberten Äräfte erfeljt würben.

für die polnif^efanöwirtj^aft 

Jnlandsfolonifatfon
®as SBirtfZaftslomitee bes polnifZen SUZitti« 

fterrates hat einen Antrag bes fianbwirtfZafts« 
minifters über einen giinfjahresplan 
für ben Umbau bes l an b w i r t f Z af t« 
l i Z e n Sgftems in Sßolen angenommen, ©er 
ßanbwirtfZaftsminifter hat fiZ in ein« 
Unterrebung ju biefem iplane geäuftert.

©ie jur ©urZführung ber geplanten Attion 
notwendigen Ausgaben belaufen ftZ, wie ber 
Alinifter ausführte, für bie 3aü ber näZften 
fünf 3ahie auf 181 «Dlillionen 3Iotg, wovon 
ber Umfaftfonbs ber Agrarreform 176 «Olillio« 
nen 31otq besten foH.

ißefonbers fZnelle unb entfZiebene SZritte 
erforbert naZ ben SBorten bes «Olinifters

bas Mufteilungsproblem
als ein Sßroblem, bas einerfeits mit bem groften 
natürliZen 3uwaZs ber ©orfbevölterung, anbe« 
rerfeits mit ber «Rotwenbigteit verbunben fei, 
baft im 2ßege ber Aufteilung eine beträZtliZ^ 
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girtgaljl größerer Arbeitsftätten her ßanbwirt= 
wegen her Ärife liquibiert werben 

muffen. Sa es unntöglid) ift, ben Ueberfdjuß 
an ßanbbeoölferung in bie 3nbuftriegentren 
unb gut Emigration abgulenten, fönne bie (Be= 
feitigung ber entftanbenen fogialen unb wirts 
fdjaftlidjen Sdjwierigleiten

nur burdj eine planmäßige 3ulanbs= 
lolonifation erfolgen.

jjurdj gwangsweifen Austauf auf Erurrb ber 
Agrarreform unb burdj bie Uebernaljme uon 
Erunbftüden als SBejafjlung für Sinangoer= 
pflidjtungen taffe fidj in (Berbinbung mit ben 
(Sutern, bie bem Staate ober ber Staatsagrar= 
baut gehören, im Saufe ber nädiften fünf 3aljre 
ein Areal non 225 000 §ettar erlangen, bie fo 
»erteilt mären, baß etwa

40 sprogent auf bie meftlidjen SBojewob» 
fünften

entfallen würben. Außer ber ftreng ftaatlidjen 
Aufteilung foll banadj geftrebt werben, baff bie 
prioate Aufteilung burdj entfpredjenbe Ein= 
flufjnaljme ber (Beljörben in rationeller SBeife 
unb in einer ben Staatsintereffen erwünfdjten 
Aidjtung geförbert wirb. (Bei einer oorfidjtigen 
Gdjäßung nimmt ber ßanbwirifdjaftsminifter an, 
baß fidj auf biefem Sßege minbeftens 400 000 
$eltar aufteilen taffen. Es ergibt fidj alfo eine 
für ben günfjaljresplan in Ausftdjt genommene 

ßefamtflät^e »on 625 000 $eltar.
Säljrlidj werben burdjfdjnittlidj etwa 125 000 
§e£tar in grage fommen.

©cplant ift ferner eine Erweiterung ber 
3ufammenfaffung5 = Arbeiten. Sas 
Minifterium hat bie Abfidjt, im laufenben 
Jaljre bie 3ufammenfaffung non 10000 §eltar 
burdjgufüljren, im inerten unb fünften 3aljre 
oon je einer (falben Million $eltar. 3nsgefamt 
umfaßt bas Programm ber 3ufammenfaffungs= 
arbeiten für bie Seit non 1934 bis 1938 meljr 
als 400 000 Sßirtfdjaften mit einer (Befamtflädje 
oon über 2 300 000 $eltar.

Deutle /tafworttwte 
an «England

Wegen Erhöhung der deuffdjen 
Ausgaben für Veetefdigungsgwecfe

3m englifdjen Unterhaus würbe, wie Sir 
3oljn Simon in einer Antwort auf bie grage 
bes Abgeorbneten (Bootljbrj angefünbigt ljat, ber 
größere Seil ber beutfdjen Antwortnote auf bie 
neuerlidje englifdje Anfrage über bie Er = 
h öljung ber beutfdjen glotten», Militärs unb 
ßuftljausljalte in Umlauf gefegt. Ser Snljalt 
ber Seröffentlidjung ift wie folgt:

SEBte aus bem tÜrglidj veröffentlidjten Aeidjs= 
ljausljaltsplan für bas Jjjausljaltsialjr 1934/35 
hernorgeljt, iftber$aus^altfürbas$eer 
auf 654,6 Millionen Am. feftgefeßt worben, was 
gegenüber bem oorfäljrigett §ausljalt eine (B e r= 
m e lj r u n g non 172 Millionen -Km. bebeutet. 
Siefe Mehrausgaben finb erforberlidj für bie 
im $ausljaltsialjr 1934/35 norgefeljenen (Bor= 
Bereitungen für bie

Umwanblung bes Aeidjsljecres in eine 
Armee mit lurget Sicnftjeit.

Sie Aufnahme ber Sjausljaltmittel für biefen 
3®ed ergibt fidj aus bem Staube ber SBerljanb= 
lungen über bie Abrüftungsfrage.

Sie Ausgaben bes Marinetjausljalts 
finb mit 236 Millionen angefeßt worben, was 
gegenüber bem lebten 3aljr eine (Bermehrung 
oon etwa 50 Millionen Am. bebeutet. Siefe 
Mehrausgaben finb burdj bie anfteigenben 
Äoften für bie

fpftematif^e Erneuerung bes längft übers 
alterten Sdjiffsmatertals ber beuiftßeit 

fjlotte
Begrünbet, beffen Erfah teilweife fdjon aus 
Stäuben ber Sidjerljeit ber (Befolgung nidjt nodj 
länger ljinausgefdjoben werben tann.

Ser $ausljalt bes Suftfaljrtminiftes 
t i u m s tann nicßt als Aüftungsljaushalt an= 
gefe^en werben. Er befteljt aus einem ßuft = 
faljrtljausljalt unb einem ß u f t f dj u t; = 
ij a u s lj a 11. Sie für bie ßuftfaljri norgefeljenen 
Ausgaben betragen 160 Millionen Am., wäljs 
renb in bem Sjausljalt bes lebten 3°hres für 
biefen 3wed etwa 77 Millionen Am. norgefeljen 
waren. Sie Erhöhung finbet iljre (Begrünbung 
in bem

Erfaß bes oeralteten fylugjeugmatcrials 
ber beutfdjen prinaten ßuftnerte^rsgejellfdjaft 
(ßuftljanfa), bie, wie in anberen ßänbern, ftaats 
lidj fuboentioniert ift, wobei es fidj ßauptfäißlicß 
um ben Ger faß ber einmotorigen burdj 3 w e i -- 
bis breimotorige gluggeuge ljanbelt, 
ferner barin, baß bei ber ßuftljanfa jur (Beffe= 
rung ber (Bertehrsbebingungen ber Stredenflug 
audj im ÜBinter burdjgefüljrt unb ber Aal)= 
verleljr erljeblidj erweitert werben foll. Surdj 
bie leßle Maßnahme werben erßeblitße Aus*  
gaben für erhöhte glugfidjerung,Aus*  
bau bes (Befeuerungswefens unb bes funfentele= 
gtapljifdjen ipeiloerfaljrens notwenbig. Aufjer= 
bem ift bie Erhöhung burdj bie görberung bes 
Ueberfeeluftoerteljrs unb ber wiffenfdjaftlidjen 
gorfdjung auf bem ßuftfaljrtgebiet oeranlafjt.

Sie Ausgaben für ßuftfdjuß belaufen fidj 
auf 50 Millionen Am. 3rt bem $ausljalt bes 
leßten Saures war für biefen 3wed nur 1,3 Mil= 
Honen Am. norgefeljen, weil bamals bie Drga= 
nifation bes ßuftfdjußes fidj erft im erften An*  
fang5ftabium befanb. Sie neuaufgebaute Drgas 
nifation ßat ben

Sdjuß ber 3tnilbeoölferung gegen ßuft= 
angrtffe

jur Aufgabe; ißre Xätigfeit befteljt in bem (Bau 
non fplitter= unb gasfidjeren Äeltern, ber Auss 
bilbung non Entgiftungstrupps, ber götberung 
bes fjeuerlöfdjwefens, ber Ausbilbung non gadjs 
trupps (9Barn=, 3uftanbfe§ungs= unb Entgifc 
tungstrupps) unb anberen äßnlitßen Maßs 
nahmen. (gej.): A e u r a t lj.

Heue Jarbeti 
bei der deutfdjen Kddjspoft 
3n ben Straßen (Berlins erfdjienen jwei 

Äraftomnibuffe ber Seutfdjen Aeidjspoft, 

Vi^eFanslet oon Papon in Rom
Ser beutle Sßigefangler oon (ßapen, ber fidj einige dßo^en sur Erholung in Stalten aufbtelt, 
berührte auf ber Aüdreife bie italienifdje §auptftabt, wo ihm ein offigieller Empfang bereitet 
würbe. Unfer (Bilb geigt (Bigelangler oon Sßapen unb Stau oon (ßapen bei ihrer Antunft in 
Aom mit einem (Bertreter bes italieniß^en Auswärtigen Amtes

nidjt meljr in ber gewohnten gelben ffarbe, fon= 
bem in einem leudjtenben Aot. SBie ber 
„(Böltifdje (Beobadjter" baju erfährt, will bie 
Seutfdje Aeidjspoft bas (Selb nerlaffen unb für 
i^re gabrjeuge unb fonftigen in ber Seffents 
lidjteit erfdjeinenben Einrillungen bie garbe 
ber (Bewegung nerwenben. künftig erhalten 
alfo bie bisher gelben gaJjrjeuge ber Seutfdjen 
Aeidjspoft eine hellrote ßadierung, bie mit 2Beiß 
abgefetgt ift. Auf ben (Breitfeiten ift bas $oljeits» 
abjeidjen bet MSSA(ß. ju feljen.

^ulgariföer Hlimftcrbefud) 
in Berlin

Erörterung 
wirtfdjaftepolitifdjer Probleme

Ser bulgarifdje Minifterpräfibent Aiufdjas 
n0ff traf SU einem offigiellen (Befudj in 8er = 
l i n ein. Er würbe, nadjbem er fttß beim Aeidjs» 
präfibenten in bas (Befudjsbudj eingetragen 
batte, oon Aeidjsfansler Abolf Sjitler in 
Anwefenljeit bes Aeidjsminifters bes Auswäts 
tigen, greiljertn non Aeuratlj, empfangen.

Aadjbem er einen Ärans au Elften ber im 
Sßeltfrieg (Befallenen am Eljrenmal Unter ben 
ßinben niebergelegt batte, batte ber Jmlgarifdje 
Minifterpräfibent eine (Befptedjung mit bem 
Aeidjswirtfdjafisminifter Gtfjmitt.

Aiinifterpräfibent Mufdjanoff ift eine in ben 
politifdjen Greifen bes 3n= unb Auslanbes 
woblbefannte (ßerfönlidjfeit, benn feit breißig 
3abren fpielt er eine bebeutfame AoUe in ber 
(ßolitif. Unter feinem greunbe Malinoff würbe 
er 1907 3um erftenmal Minifter. Seit 3 3abren 
ift er Minifterpräfibent. Es ift fein Sßerbienft, 
baß (Bulgarien trob aller gefpannten (Berbälts 
rtiffe jeßt in ein ausgeglidjenes, ftimmungss 
gemäß freunblidjes Sßerbältnis gu ben Aadjbars 
ftaaten getreten ift. 5Bas bie Auslanbsreife bes 
Minifterpräfibenten Mufdjanoff anlangt, fo foll 
nidjt allein eine (Berlängetung bes Abfommens 
über bulgarifdje 33öIferbunbssAnleiben erreicht 
werben, fonbern audj eine Erörterung ber 
wirtfdjaftspolitifdjen (Probleme Mits 
teleuropas oor fidj geben. Siefe (Probleme finb 
bereits in (Paris unb ßonbon befprodjen wots 
ben. 3u (Berlin fteljen politifdje unb wirtfdjafts 
liebe fragen im Sßorbergrunb.



„Düngen geht oor allen
Düngen! Darin liegt das’ Geheimnis einer 

guten Ackerwirtschaft. Der' Stalldünger reicht 
dazu nicht ganz aus, und der Handelsdünger 
ist zu teuer. Wodurch kann die Masse des 
Düngers vermehrt werden? „Torf“ laufet 
die Antwort darauf. Er wird in den klein
bäuerlichen Betrieben noch zu wenig ge
würdigt. Wird Torf auf den Düngerhaufen 
geschichtet, so wird das Entweichen des 
Stickstoffs verhindert. Die Sonne brennt den 
Dünger nicht aus, und er kann auch infolge 
dieser Durchschichtung nicht übermäßig er
hitzt werden.

Im Stalle saugt gut getrockneter Torf die 
Jauche auf, und er verbessert dadurch den 
Dünger. Torf hat die Fähigkeit, viel Feuchtig
keit aufzunehmen.' Diese Eigenschaft behält 
er auch auf dem Acker. Gut durchgejauchte 
Torfmassen bilden ein ausgezeichnetes und 
dazu billiges Mittel zur Verbesserung der 
Wiesenkulturen.

Bei jeder Geflügelhaltung spielt Torf eben
falls eine hervorragende Rolle. Er wirkt 
desinfizierend und läßt das lästige Unge
ziefer in Stallungen nicht aufkommen. Er 
nimmt ihnen auch den widerlichen und auf
dringlichen Geruch und sorgt für eine reine 
Luft in einem derartigen Stalle. In den 
Hühnerstallungen, in denen er unter die 
Sitzstangen gestreut wird, liefert er dann 
ansehnliche Mengen wertvollen Düngers, für 
den Gartenfrüchte, Rüben und besonders 
Kartoffeln äußerst dankbar sind.

Der Sommer mit den langen Tagen und 
der grellen Sonne ist die gegebene Zeit zu

Erdbeerkulturen, richtig angelegt, die dann 
auch Ernten bringen, sind immer rentabel. 
Da sie keine übermäßig großen Anbauflächen 
beanspruchen, können sie auch kleinen Leuten, 
wie unseren Arbeitslosen, Einkünfte bringen. 
Verteuert werden die Kulturen hauptsächlich 
durch das Pflanzmaterial, das von Berufs
gärtnern für teures Geld erkauft werden 
muß.

Die natürlichste Vermehrung der groß
früchtigen Erdbeeren ist die durch Ableger. 
Hat ein Züchter Sorten in Kultur, die seinem 
Boden angepaßt sind und die ihm auch gute 
Erfolge bringen, so sind sie auch gut ge
eignet, für neue Anlagen das Pflanzmaterial 
zu liefern. Bei der Auswahl der Nachzucht 
aus dem eigenen Pflanzenbestande ist darauf 
Rücksicht zu nehmen, daß dasselbe nur von 
Stauden entnommen wird, die sich durch 
Höchstleistungen auszeichnen. Für gewöhn
lich verwendet man zur Neupflanzung ab
gerankte Ausläufer ohne jegliche Auslese. 
Diese Methode führt allermeist zum Ver
sagen der zukünftigen Pflanzung. Die Be
obachtung der Mutterpflanzen beginnt be
reits mit der Blüte; „gesundes, regelmäßig 
geformtes Laub, viele und gut entwickelte 
Blüten auf kräftigen Stengeln sind für wei
teren Erfolg Vorbedingungen“. Angezeichnet 
werden diese leistungsfähigen Stöcke durch 
Holzstäbchen, welche daneben in den Boden 
gesteckt werden. Diese zur Auslese bestimm
ten Stöcke müssen auch große, gut ausge
reifte Früchte in einer der Blütenmasse ent
sprechenden Anzahl bringen. Versagt aber 
der Blütenansatz in der Fruchtergiebigkeit, 

seiner Anfuhr, Torf findet man in. jeder 
Gemarkung. Moostbrf ist der beste. Er ist 
immer reich an Säuren, und durch eine Be
handlung' mit Kalk und! der Sonne kann 
er davon leicht befreit werden. Bei: der 
Anfuhr muß er flach ausgebreitet und mit 
Kalk bestreut werden, um ihn dann dem 
Sonhbhlichf' auszusetzen. Sein öfteres Um- 
schaufeln-' ist lföt-zlich. Nachher muß er über
dacht aufbcwahrt werden, um im Laufe des 
Jahres in der Wirtschaft' verwendet werden 
zu können. In unserer Wirtschaft mit vier 
Rindern und über 20ÖJ Hühnern werden all
jährlich 10 Fuhren Torf verbraucht. Wir 
kommen damit zu guten Ergebnissen’..

Wirtschaften mit sandigen Böden ist dieser 
Zusatz zum Dünger besonders zu*  empfehlen.

Mit der zunehmenden Klein- 
g ä r t e n b e w e g u n g in unseren 
S-t.ädten und Industriezentren 
wächst auch der Verbrauch an 
To r f, d e n n Ga r t e n k u 11 u r e n o h n e- 
Torfsindundeffkbar. Bei diesem 
Gartenbau handeft es sich für 
deneinzelnenGärtnefufm-  kleine 
M e n g c n. a b e r d i e M a s s e d c- r s e 1 b em 
i s' t g.r o ß u rt d dazu dicht b eis a m- 
m e n. Der Torf würde sich am besten 
waggonweise1 anliefern lassen. Dazu gehört 
eine Torfindustri:e, die wir immer noch missen, 
die aber alljährlich notwendiger und dring
licher wird. An Rohstoffen dazu fehlt es 
uns nicht, nur noch an Fachkenntnissen: tmd 
Kapital zur Herstellung der Anlagen’.

K y t z i a, Chelm, 

so werden bezeichnete Pflanzen nachträglich 
für die Nachzucht ausgeschaltet. Die in
zwischen schon gebildeten Ranken werden 
den Pflanzen während der Fruchtperiode be
lassen, um nicht den natürlichen Verlauf 
und die Fruchtausbildung zu stören. Zu 
entfernen sind aber alle weiteren Ranken 
mit Ablegern, welche sich hinter solchen der

Kaninchengehege im Freien
In den ländlichen Kreisen lassen sich Ka

ninchengehege leicht einrichten, weil genügen
der Raum dazu zur Verfügung steht. Die 
Tiere leben darin in einem halbwilden Zu
stande, der ihnen sehr gut bekommt.

In bezug auf die Flächengröße eines der
artigen Geheges kommt es darauf an, ob 
die Tiere in diesem eine Weidegelegenheit 
finden sollen. Dann muß natürlich nach der 
Anzahl der Tiere diese viel größer sein, als 
wenn die Tiere aus der Hand gefüttert wer
den. Von den Gehegen erster Art ist aber 
ärmeren Züchtern abzuraten, weil sie viel 
Umwährung brauchen und sich deshalb zu 
teuer stellen. Daher kann höchstens zu der 
zweiten Art des Geheges zugeraten werden, 
und für dieses genügt eine Fläche von 6 bis 
8 qm. Zu ihrer Einfriedigung eignet sich 
am besten Drahtgeflecht mit engen Maschen, 
damit durch dieses das Raubzeug wie Wiesel 
und Iltisse nicht hindurchkommen. Eine 
Höhe von 1,20 m ist ausreichend, nur müssen 
von diesem Drahtgeflecht wenigstens 25 cm

Pflanzen 
Bei der 

muß auf 
geachtet

Mutterpflanze gebildet haben sollten, um 
alle Kraft den Erstablegern zu sichern. Hat. 
der Ertrag der Mutterpflanzen voll befriedigt,, 
so werden nach der Ernte die Ableger vorn 
ihnen abgetrennt, um sie in ein „Schulbeet“- 
zu setzen, welches mit einem guten Boden 
ausgestattet sein muß. Gepflanzt wird im 
Verbände mit einem gegenseitigen Abstand 
von 25 cm. Für diese Schulbeeterde darf 
auch mit Torfmull nicht gespart werden; 
denn darin bilden sich dann gute Wurzel- 
ballen. Ende August werden diese Pflanzern 
ins Freiland gesetzt. Aber auch bei dieser 
Umpflanzung ist eine erneute Auslese er
forderlich. Schwache, zurückgebliebene Pflan
zen dürfen nicht gesetzt werden; deshalb muß 
eine genügend große Anzahl von 
in das Schulbeet gebracht werden. 
Anlage einer neuen Erdbeerkultur 
tiefes Graben und gute Düngung 
werden. Im Frühjahr wird man dann an 
den jungen Pflanzen ein gutes Gedeihen 
beobachten können. Dieselben sollen we
nigstens ein$ Blütenrispe hinausschieben mit 
großen Blüten, aus welchen sich große Früchte 
entwickeln müssen. Größe, Anzahl und 
Aroma der ersten Früchte müssen festge
stellt werden. Alle Pflanzen, welche diese 
Bedingungen nicht erfüllen und die bis zum
1. Juni keine Blüten treiben, sind zu ent
fernen und durch bessere zu ersetzen..

Nur auf diese Weise erhält man eine An
lage, welche Höchstleistungen hervorbringeir. 
kann. Läßt die davon gezogene zweite oder 
dritte Generation in allem erkennen, daß sie 
geringer wird, dann ist diese Rasse erschöpft 
und ist für die Kultur wertlos.

K y t z i a, Chelm. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifmiiinitmiiiiiiii

Das beste Werk auf Erden ist: 
Korn in die Scholle säen, 
Und aller Freuden reichste ist: 
Die vollen Schwaden mähen. 
Rund geht der Wurf des Sämanns 
Und rund des Schnitters Eisen,' 
Des ganzen Lebens auf und ab 
Liegt zwischen diesen Kreisen.

Rückert.

Wasser bei Regen
vermeiden. Dieser 
alsdann am besten

in den Boden eingelassen werden, damit die 
Kaninchen sich nicht unter dem Geflecht 
ins Freie hindurchbuddeln.

In der Mitte des Geheges erhalten die 
Tiere eine Erdhöhle von 75 cm Tiefe bis 
2 m Länge und 1 % m Breite. Man richte 
in diese von allen vier Seiten Eingänge ein. 
Dazu eignen sich am besten alte Eimer, bei 
denen der Boden zu entfernen ist. Die Einrer 
müssen beim angehobenen Boden in diesen 
eingelassen werden, jedoch nicht zu tief, 
um ein Eindringen von 
fällen in die Höhle zu 
unterirdische Raum muß 
mit Brettern, über die Pappe gelegt und 
Erde aufgeschüttet wird, abgedeckt werden. 
Die Höhle muss eine gute Sandschüttung 
bekommen, falls von Natur aus keiner darin 
vorhanden sein sollte. Von diesem Raume 
aus graben sich die Kaninchen nach den 
Seiten hin Stollen, die besonders von den 
tragenden Häsinnen zu Nestbauten verwendet 
werden,



D 6 fi t j I e f i î e r 8 a n H « t e

Der Futterplatz eines solchen Geheges 
muß überdacht werden. Das Dach kann 
einfach sein, es eignet'sich dazu am besten 
Stroh oder Schilf.

Der Aufenthalt in einem solchen Gehege 
macht die Tiere etwas scheu. Dennoch lassen 
sie sich am Futterplatz bequem einfangen.

Selbstverständlich hat die Einrichtung

Die Brennessel
Bereits im vorigen Jahre haben wir in 

dem „Landboten“ auf den hohen Futter
wert der Brennessel hingewiesen. Sie wird 
nur deshalb nicht gesammelt, weil sie die 
scharfen Brennhaare besitzt, die besonders 
in frischem Zustande die bloßen Körperteile 
der Menschen und auch der Tiere verletzen. 
Sie ist deshalb unbeliebt und wird nur als 
lästiges Unkraut betrachtet.

Groß ist aber ihr Futterwert und ihre 
gesundheitsfördernde Bedeutung für die Er
nährung der Haustiere. Weil diese Nähr
werte meist unbekannt sind, werden sie auch 
nicht ausgenutzt. Diese großen Futterwerte 
kommen dann allermeist nur den kleinen 
Leuten mit brachliegenden Arbeitskräften bei 
der Haltung von Kleintieren zugute. Jn der 
Zeit unserer schweren Wirtschaftskrisis sollten 
aber nicht unzählige Zentner einer Pflanze, 
die sich durch große Nährwerte auszeichnet, 
nicht unbeachtet gelassen werden, die dazu 
unermüdlich in ihrem Wachstum ist und 
vom zeitigen Frühjahr bis in den späten 
Herbst Futtermittel bietet, die nichts kosten.

Brennessel n überbrüht und mit Häcksel 
vermengt, nehmen die Rinder gern an. Ziegen 
verzehren aus der Raufe nur abgewelkte 
Brennesseln. Sobald sie größer und älter 
werden, können sie verhäckselt und über
brüht verwendet werden. Kaninchen können 
sie gleichfalls nur im abgewelkten Zustande 
verwenden, müssen daran aber erst immer 
gewöhnt werden. Brennesseln sind ein kosten
loses Beifutter für Läuferschweine, nur ver
häckselt, überbrüht aber immer mit dem 
Brühwasser, dazu vermengt mit Kartoffeln 
und etwas Kleie. Bei säugenden 
Sauen darf ein Brenneselzu- 
schußnur ein Viertel der Gesamt- 
nahrung betragen, weil sonst die 
Ferkel Durchfall bekommen.

Die größte Bedeutung jedoch hat die 
Brennessel bei der Geflügelzucht. Am be
kanntesten ist die Fütterung der Junggänse 
mit Brennesseln in einer Vermengung mit 
Brot, später mit Kartoffeln. Eine bäuer
liche Gänsehaltung ohne Brennesseln ist un
denkbar, und es ist auch bekannt, daß die 
Gössel davon ausgezeichnet gedeihen. Auch 
junge Enten sind für Brennesseln als Futter
zugabe höchst dankbar. Für Hühnerküken, 
wie auch besonders für Puten- und Perlhuhn
küken, denen Grünzeug das halbe Leben 
bedeutet, sowie auch für die Jungtiere dieser 
Geflügelarten, ist die Brennessel äußerst wert
voll. Nur brütendem Geflügel 
verabfolgt man keine Brenn- 
n e s s e 1 n, w e i 1 s i e b e i i h m z u 1 e i c h t 
Durchfall hervorrufen. Alle Ge
flügelarten bei mangelhaftem Auslauf sollen 
vor allem größere Gaben von Brennesseln 
erhalten. Dieselben lassen sich am besten 
im Weichfutter verwenden und können da
von ein Drittel ausmachen, dazu in fein
gehacktem Zustande. Junge Pflanzen können 

neben ihren-guten auch ihre schlechten Seiten, 
man hat keine Kontrolle über erfolgte Würfe 
und man muß immer warten, was die Häsin 
dann auf den Futterplatz herausbringt. 
Sprungfähige Rammler können in diesen Ge
hegen auch nicht geduldet werden, weil sie 
die Kaninchenschar nur .beunruhigen.

K y t z i a, Chelm.

als Futterpflanze
den Hühnern in abgewelktem Zustande, in 
Büschel gebunden, im Stall und Auslauf 
zum Abpicken aufgehängt werden. Es ist 
nur ratsam, Brennesselvorräte für seine Pfleg
linge für den Winter zu sammeln. Brennessel- 
heu- oder -mehl wird dann überbrüht und 
samt der Flüssigkeit mit gekochten Kar
toffeln, Kleie und dergl. verfüttert.

K y t z i a, Chelm.

Die Spafzenplage auf dem Lande
Die Sperlinge in ihrer Ueberzahl sind auf 

dem Lande so schädlich wie die Ratten in 
den Städten. Bereits Friedrich d. Gr., einer 
der besten Volkswirte, den die Geschichte 
kennt, war von der Schädlichkeit der Sper
linge und auch Krähen überzeugt und ver
ordnete ihre Ausrottung bereits im Jahre 
1744. Bei diesem Erlass wird Bezug genom
men auf Verordnungen derselben Art vom
2. 12. 1721 und vom 8. 1. 1731. Weil der Er
lass vom 22. 7. 1744 besonders Fingerzeige 
zu einer gründlichen Bekämpfung der Sper
lingsplage enthält, so lassen wir ihn im Wort
laut folgen.

Renoviertes und verschärftes Edikt wegen 
Ausrottung der Sperlinge und Krähen

De Dato Berlin, den 22. Juli 1744.
Nachdem Se. Königliche Majestät in Preus

sen, Unser allergnädigster Herr, wahrgenom
men, dass den wegen Ausrottung und Vertil
gung der Spatzen unter dem 11. Dezember 
1721 und 8. Januar 1731 emanirten Edicten 
nicht überall gebührend nachgelebet werde, 
wodurch und dann geschiehet, dass diese 
schädliche Vögel sich vermehren, und sowol 
dem Feld- als Garten - Früchten grossen 
Schaden thun: So haben höchstgedachte Se. 

Cin Tlïbcîteàienftlagct ouf Kddccn
Sem älrbeitsgau 9 (löranbenburg) nom SIrbeitst-ienft her fUSSSHß., SJauftelle SrofcSeljnih 6« 
«Hauen, würbe non bet «Reichsbahn ein SBaujug gut ^Beifügung geftellt. ®aburd) ift es möglidj. 
ben SIrbeitsbienft an jeher Stelle eingufehen, cfjne Untertunftsräume bauen 3U müffen. Sin 

Unterfelbmeifter erteilt im Unterrichtstagen itaatspolitijdjen Unterricht

Königliche Majestät allergnädigst rcsolviret 
und nöthig gefunden, die vorangezogenen 
Edicte zu renoviren und zu schärfen. Se. 
Königliche Majestät wollen und verordnen 
demnach hiermit allergnädigst und ernstlich:

1) dass ein jedweder Untertan, sowol in den 
Städten als auch auf dem platten Lande, sich 
die Ausrottung der Sperlinge mit mehrerem 
Fleiss und Ernst angelegen seyn lasse, und 
auf dem platten Lande ein jeder Hufner oder 
Bauer zwölf, ein Cossät acht und ein anderer 
Einwohner auf dem Lande, als Büdener, Ein
lieger, Schäfer, Hirte, Müller sechs Sperlings- 
Köpfe jedes Jahr abzuliefern schuldig und ge
halten seyn soll.

2) Die Immédiat- und Mediat-Städte, unter 
welchen ersteren auch die Hauptstädte mitzu
verstehen sind, sollen gleichfalls eine Anzahl 
Sperlings-Köpfe, und zwar dergestalt liefern, 
dass diejenigen Häuser, wobey Aecker sind, 
jedes Haus zwölf Köpfe, ein Gärtner oder 
Planteur von Profession, so im Garten wohnet 
und davon lebet, 15 Stück, ein Weinmeister, 
so im Weinberg wohnet oder dessen Eigen
tümer 15 Stück jährlich liefern müssen.

3) Die Landjäger, Förster und Heide-Läufer 
sollen anstatt der Sperlinge jährlich jeder 
24 Krähen-Klauen liefern, weil dieses ein eben
mässiger schädlicher Vogel, welcher sowol 
der Saat als dem kleinen Weidewerk Schaden 
zufügt.

Sollte irgends eine Obrigkeit darunter con- 
niviren, und sich hervorthun, dass ihrer Pflicht 
und Designation entgegen weder die geordnete 
Anzahl von Sperlings-Köpfen und Krähen- 
Klauen noch auch das darauf gesetzte Geld 
angewiesenen Orts jedes Jahr richtig abge
liefert worden, wornach die Landräte und 
Commissarii Locorum sich öfters erkundigen 
müssen, so soll selbige auf jeden sich ereig
nenden Fall mit Zehen Reichsthaler unnach
lässiger Straffe angesehen werden.

Damit sich auch niemand mit der Unwissen
heit entschuldigt, so soll dieses Edict in den 
Städten an die Thore, Raths-Häuser und an
dere publique Oerter, auf den Dörfern aber in 
den Krügen äffigiret, auch über das in jedem 
Dorfe einmahl des Jahres gegen Johannis nach 
der Predigt vor der Kirche durch den Küster 
in Gegenwart der ganzen Gemeinde öffentlich 
abgelesen werden. F r i d e r i c h.

(Entnommen aus der „Grünen Post“.)

Die Birke als Prophet 
Die alten Bauern haben die Birke gern ge

habt. Mit diesen züchtigen Jungfrauen der 
Baumwelt in ihren weissen Gewändern pfleg-
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teu sie ihre Anwesen einzufassen. Ein Birken
hain bildet immer mit den schönsten Schmuck 
einer Landschaft. Den Bauern war die Birke 
nicht nur Landschaftsschmuck und Nutzholz, 
sondern sie war ihnen auch eine Wahrsagerin 
über die Ernte, die von jedem Bauern stets 
heiss ersehnt wird; und diesen Erntebeginn 
konnte die Birke am besten prophezeien. Der 
Stichtag dafür war der erste Mai. Erhält sie 
ihr vollständig entwickeltes Blätterdach vor 
dem 1. Mai, dann gibt es eine zeitige Ernte. 
Die Belaubung der Birke bis zum 15. Mai kün
digt eine mittelfrühe und eine solche nach 
dem 15. Mai eine späte Ernte an.

Diese Bauernregeln verraten wiederum, dass 
das Landvolk gut beobachten kann; denn kein 
Baum reagiert auf die Einflüsse der Frühlings
temperaturen so genau wie die Birke. Die 
Linde z. B. ist in ihrer Belaubung im Vergleich 
zur Birke noch weit zurück, ebenso die Ka
stanie. Die Eiche wiederum lässt sich von der; 
Frühlingswärme überhaupt nicht beeinflussen. 
Sie wird ihr Blätterdach trotz des zeitigen 
Frühjahrs doch erst wie alljährlich Ende Mai 
aufbauen. Unsere Birken grünen in der schön
sten Weise, und ihre Blätter werden vor dem
1. Mai gut fertig. Es ist somit mit einer zei
tigen Ernte zu rechnen. Kytzia, Chelm.

Bruteinschränkung
bei den Bienen

Ueber diese Einschränkung sind die Ansich
ten der Imker noch sehr verschieden. Starke 
Völker sehen bestimmt sehr gut aus. Und 
wenn in einer Gegend auf eine Spättracht, wie 
Heide, Stoppelserradella und andere Spät
trachten gerechnet werden kann, so sind starke 
Völker dann auch am Platze. Ist aber mit 
Spättrachten nicht zu rechnen, so muss der 
oft unbändige Brutdrang gehemmt werden. 
Allen Irrlkern ist es wohl bekannt, dass gerade 
die starken Bienenvölker in bezug auf die 
Honigernte meist arg enttäuschen. Das kommt 
immer daher, dass sie ihre ganze Energie, ihre 
ganze Arbeitslust, auf die übermässige Ver
mehrung ihrer Artgenossen verwenden, weil 
sie eben zu viel brüten. Eine grosse Brutmenge 
verlangt eine Riesenzahl von Ammenbienen, 
die dem Imker mehr Nutzen bringen, wenn 
sie in einer Volltracht Honig eintragen. Auch 
stellt die Menge von offener Brut an die Er
nährung derselben die grössten Anforderungen. 
Deshalb ist es zweckmässig, zur Beschrän
kung des Brutlagers den Brutraum auf fünf 
bis sechs Ganzrähmchen einzuengen. Mit dem 
Abflauen der Volltracht kann der Königin wie
derum der ganze Brutraum freigegeben 
werden. a.

Oekinsfricfi der Bienenstöcke
Für diesen Zweck muss das Holz der Bie

nenwohnungen gut 'ausgetrocknet sein. Ent
hält es Feuchtigkeit, so schliesst der Oel- 
anstrich dieselbe ab und das Holz muss dann 
verstocken. Die Stöcke werden vorzeitig 
morsch und unbrauchbar. a.

Vom ßeuschnupfen
Der Heuschnupfen gehört zu den Krankheits

erscheinungen, die sich gerade in den bäuer
lichen Kreisen einer weiten Verbreitung er
freuen. Der Heuschnupfen wird aber auch 
manchen Städter plagen, der aber meist nicht 
wissen wird, wo sein hartnäckiger Schnupfen 
herkommt. Er tritt im Spätfrühling und Som
mer auf, in einer Zeit, in der sich die Men
schen der besten körperlichen und seelischen 
Verfassung erfreuen. Dagegen wird der von 
dieser Erkrankung betroffene Mensch von 
einem quälenden und nicht wegzubringenden 
Schnupfen geplagt. Verursacht wird er von 
den in der Luft sich befindlichen Blütenpollen. 
Obendrein gehört auch dazu eine Ueberemp- 
findlichkeit der Nasenschleimhäute. Früher 
kannte man gegen dieses Leiden kein Gegen
mittel. Heute ist man in der Lage, den Schnup
fen durch eine Art Impfung zu bekämpfen. Der 
Impfstoff besteht aus einem Extrakt der Pollen, 
der den erkrankten Menschen unter die Haut 
gespritzt wird. Im Laufe der Behandlung wird

daun die Ueberempfindlichkeit der Schleim
häute so weit abgestumpft, dass der Schnupfen 
nachlässt oder ganz weggeht. Es ist wichtig, 
dass diese Impfung rechtzeitig, d. h. vor dem 
Auftreten dieses Schnupfens vorgenommen 
wird. a.

Frühzeitiges örünfufter
Dieses Grünfutter ist sehr erwünscht, aber 

bei einzelnen Arten, besonders beim Klee, hat 
man gerade Verdauungsstörungen zu befürch
ten; denn die weiche, zarte Masse wird gierig 
gefressen, wenig gekaut und geht im Magen 
schnell in Gärung über. Viel gutes und teures 
Futter geht wenig oder schlecht verbraucht 
durch den tierischen Körper hindurch. Man 
füttere daher die Rinder nur allmählich an und 
vermenge den Klee in der ersten Zeit immer 
mit Hafer- oder Gerstenstroh. Diese Beigabe 
zwingt die Tiere zum langsamen Fressen und 
gutem Kauen des Futters. Diese Vorsichts
massnahme ist besonders bei reinem Klee an
zuwenden. Ein Kleegrasgemisch ist den Tie
ren schon bekömmlicher, auch Luzerne führt 
weder zu Blähungen noch zum Durchfall. Die 
wenigste Besorgnis erweckt Inkarnatklee, der 
dort, wo er überhaupt gedeiht, eigentlich am 
frühesten kommt, weil er vom Vieh nicht be
sonders gern gefressen und aus diesem Grunde 
schon gut gekaut wird. Ganz unbedenklich ist 
Wickengemenge, denn dieses ist immer mit 
einer Halmfrucht vermischt. Dann wird es nie 
zu zeitig gemäht, denn man wartet immer die 
Blüte der Wicken und Erbsen ab.

Für Schweine kommen von den Grünfutter
pflanzen lediglich nur Klee und Serradella in 
Betracht. Beide müssen aber gehäckselt wer
den, damit die Schweine sie gut kauen können. 
Verhungerte Schweine dürfen den Klee nur in 
Vermengung von Kartoffeln und Spreu erhal
ten, denn Klee allein schlucken sie in grösse
ren Mengen ungekaut herunter. Die Tiere 
ziehen sich damit gleichfalls ernste Ver
dauungsstörungen zu.

Nicht unerwähnt darf gelassen werden, dass 
bei einer Fütterung von jungem Klee an Pferde 
dieser auch mit Krummstroh zu mengen ist, 
weil er sonst bei ihnen leicht Blähungen und 
Durchfall hervorruft. a.
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fangroljre
Sius Slniajj bet 3af)tesfeier bes Xfd)e^ifc^en ülutomobiLCIubs fanb am fraget SHtftäbter 
fRing als gro^e Sdjau audj eine fßarabe bet in bet ßanbesljauptftabt in Sarnijbn Iiegenben, 

motori|ierten ffdjeäjifdjen Slrtillerie mit iljren mobetnften ßangtoljrgef(f)ü^ett ftatt.

Notierungen
der Kattowitzer Getreidebörse v. 20. 4. 1934.

Nachstehende Preise verstehen sich für
100 kg Inlandsmarkt. zl

1. Roggen ................................. 15.50—16.00
2. Weizen einheitlich ........... 21.50—22.50
3. . Sammelweizen.................... 20.50—21.50
4. Hafer einheitlich............... 14.25—15.25
5. Hafer gesammelt ............. 13.25—14.25
6. Graupengerste...................... 16.50—17.50
7. Braugerste .......................... 17.75—19.75
8. Weizenschale ...................... 11.50—12.00
9. Roggenkleie ........................ 10.25—10.75

10. Wiesenheu .......................... 7.50— 8.00
11. Kleeheu................................. 9.00— 9.50
12. Serradella ...............   11.00—12.00
13. Peluschken .......................... 17.00—18.00 
14. Kleesamen, gereinigt, höchste 

Keimfähigkeit .................... — —
Geschäftslos

Viehpreise.
Gezahlt wurden am 16. 4. 1934 auf dem 

Zentralviehmarkt in Myslowitz für 1 kg 
Lebendgewicht einschließlich der Handels
unkosten für:

A. Bullen:
1. Vollfleischige vom höchsten gr
Schlachtwert .........................................  69—-73

2. Jüngere, vollfleischige .................. 60—68
3. Mäßig ernährte jüngere und gut

ernährte ältere................................ —,
4. Schlecht ernährte...............................—,

B. Kalbinnen und Kühe:
1. Gemästete, vollfleischige v. höchst.

Schlachtwert ................................... 67—76
2. Gemästete, vollfeischige Kühe . . 68—76
3. Ältere gemästete Kühe und we

niger gemästete Kalbinnen......... 58—66
4. Schlecht ernährte Kühe und Kal

binnen ................................................ 50—57
C. Kälber:

1. Die besten gemästeten ............... 70—80
2. Mittelmäßig gemästete ............. 64—69
3. Wenig gemästete............................. 53—63

D. Schweine:
1. Mastschweine über 150 kg ....100—110
2. Vollfleischige von 120—150 kg. 90—99
3. Vollfeischige von 100—120 kg . 80—89
4. Vollfeischige von 80—100 kg . . —,—

Auftrieb normal, Markt belebt, schwache 
Tendenz.
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greunblich grüfeenb trat er näher unb [teilte feft, 
bafe bas Sßetter heute herrlich fei. (Ein bifedjen zu heife 
oielleicht. Kber in einem gewiffen Sliter brauchte man 
ja auch SBärme . . . babei flaute er $errn Unbehaun 
wohlwollenb an, wie bas fo in ber Krt eines „guten 
Dnfel ©oftors" liegen mufe, wenn bie SBelt zu ihm 
Vertrauen haben foil. Unb ber „gute Dnfel ©oftor“ 
tat fich auch weiter funb in ber grage nach $errn Un= 
behauns Sipperlein. Sipperlein, was für ein fehreef« 
lidjes Sßort in einer Situation wie bie, in ber fich 8ri^ 
Unbehaun befanb . . .! grife Unbehaun fdjwor, bafe 
biefer glegel, falls in feinem §aufe fpäter einmal für 
... für Kinberfranfheiten ein Krzt gebrauchte werben 
würbe, mit einer Konfultation nicht zu rechnen hatte.

So, genau fo, fafete auch (Eurt Klibbenborf grife 
Unbehauns heftig fpredjenbe SBlicfe auf.

©afe auch bas hübfehe gräulein Kette anwefenb 
war, fchien (Eurt Klibbenborf ganz Zu entgehen. Seine 
Sorge galt einzig unb allein $errn Unbehaun, ben er 
enblicfj noch fürforglicf) ermahnte, ben Säumen ba, wo 
bas Sebife brücfe, immer fleifeig mit Kamillentee zu 
fpülen, fo heife, wie ihn ber oerehrte $err Unbehaun 
vertragen fönne.

Unb jefet fah ©r. Klibbenborf auch mit einem Klale 
Kette, lächelte ihr freunblich zu. Unb war fo frech, zu 
behaupten, er habe nicht ftören wollen. SBorauf er, ba 
er ber $ifee wegen feinen Sjut zum Stehen aufgefefet 
hatte, fich mit einer fleinen Verbeugung unb einem feht 
herzlichen Sefichtsausbrucf empfahl.

„ßümmel!“ fagte $err Unbehaun, als ber ©oftor 
bas nicht mehr hören fonnte.

Sin Ejimmel, ber geblaut hatte, war plöfelich 
fdjwarz oerhangen. Unb $err Unbehaun fanb feinen 
gaben nicht wieber, ben er oerloren hatte.

Kette aber, bie fdjon grau Kloosengel über ben 
ftiHen grieben bes Sartens hinweg in ber Küche flap= 
pern hätte, machte Sjerrn Unbehaun auf biefe Seräufdje 
aufmerffam unb erflärte, ihnen folgen zu miiffen. 
Sleichzeitig machte fie einen zierlichen Knicfs, wie ihn 
feine ©ingsbaerin hatte fopieren fönnen, unb fagte mit 
ber Befcheibenheit, bie $err Unbehaun mehr als einmal 
rühmenb an ihr heroorgehoben hatte, bafe ber Kntrag 
bes fehr geehrten $errn Unbehaun ein armes Stubern 
mäbdjen, wie fie es fei, ehre, aber bafe fie ihn nicht an« 
nehmen fönne, weil fie fpäter bie Keue bes fehr oer« 
ehrten Sjerrn Unbehaun nicht ertragen fönne. 3hr 
Vater fei Klaurer unb ihre Klutter reifee im Kintopp 
bie Villetts ab. ©ort, wo $err Unbehaun fie hinheben 
wolle, paffe fie nicht hin.

(gleich banach fah fich $err Unbehaun unter ber 
breitäftigen Kaftanie, wo es fo fehön zu zweien gewefen 
war, mutterfeelenallein.

Unbehaun tranf fchneU, aber ohne jeben Senufe, 
ben K3ein aus — nur, weil er bezahlt war. 2ßobei ihm 
bas Klotto gegenwärtig war: „ßieber ben ©arm ge= 
fprengt, als bem V3irt was gefchenft!“

©anach oerliefe er ben Sarten, ben er hoffnungs» 
gefcfjwellt betteten hatte . . . total unoerlobt. (Er hatte

am Klorgen, beim Kufftehen, fein $emb oerfehrt an= 
gezogen. Kn folgen lagen fällte man nichts unter= 
nehmen!

Kette aber lächelte oor fiel) hin, wie bie fdjöne 
Vlüllerin im ßieb. Ss war ba einer eiferfüchtig ge= 
wefen, beffen Siferfucht fie nicEjt ungern fah.

Kn biefe SBahrheit fnüpfte fie noch eine Vetrach*  
tung, nämlich, bafe es mehr bumme Klänner gab als 
gefdjeite. Unb biefe Betrachtung galt für jwei. ©er 
eljrfame Bürger grife Unbehaun aus ©ingsba war mit 
eingeftfjlüffen.

©er aber, bem Keiles fiädjeln galt, lächelte nidjt. 
St fah bitterböfe aus. Kannte bei fich ben bis bato 
ehrenwerten „Jpirfchen“ eine Kntmierfneipe unb Kette 
eine Kellnerin. Unb hatte ehrliche Schmerlen ba, wo 
bas anatomifehe $erz lag, bas auch gleichzeitig ber Sife 
ber Siebe fein füll.

*

®twa 3U ber gleichen Seit war auch in $ahnhaufen 
oon Kette bie Kebe. Sie war ber Stoff eines Sefprächs 
ZwifcJjen Seiner ©urchlaucht unb bem treuen unb fim 
bigen Kammerbiener Krmanb Vartulach.

„Klöchte bie Kleine mal nach $ahnhaufen laben,“ 
fagt Seine ©urchlaucht unb fehl ohne weiteres ooraus, 
bafj Vartulach weife, welche Kleine gemeint ift.

©er oerneigt fich-
„Verlange nicht 3h*e  Suftimmung, lieber Varfu« 

lach,“ Jagt Seine ©urchlaucht leutfelig fcherzenb, „fon= 
bem Sh^en Kat, wie bie Kofin in einem foldjen galle 
ZU beruhigen wäre? gürchte Kffeftionen ber alten ©ame. 
Braucht Scheut lappen, bamit fie mir nicht burchgeht!"

SBieber oerneigt fich Krmanb. „geh hätte aller= 
bings einen Klan, Suer ©urchlaucht! Kur weife ich 
nicht, ob er bie ©urchlauchtigfte Suftimmung finbet? 
Klein Klan ift, wenn ich fo Jagen barf, etwas aben= 
teuerlich. Kber ich glaube, er bietet bie einzige Klög= 
licfefeit — Verzeihung. Suer ©urchlaucht —, grau 
Kofin in Kaifon zu halten.“

„Keine langen Vorreben, lieber Bartulach, beffer 
erzählen! Sage entweber ja ober nein! Slaube aber, 
bafe ich ja fagen werbe!“

Bartulach oerneigt fich erneut.
„Klan müfete — bie junge ©ame — als eine 

Boroneffe Sounbfo einführen, bie auf einem ber Kach= 
bargüter zu SBefudj ift. ©ie ©ame tonnte bie ©achter 
eines oerftorbenen Kegimentsfameraben Suer ©urch= 
laucht fein.

©urchlaucht finb ber ©ame bei einem Kusritt be= 
gegnet unb haben bie (Einlabung ergehen laffen. Klir 
würbe es gufallen, bie ,Baroneffe’ abzuholen unb hier« 
her zu bringen. Kuf bie gleiche ®3eife wäre bie junge 
©ame wieber zurüefzubeförbern. ©er eben unterbreitete 
Klan hätte auch noch ben Vorzug, bafe fich bie Sin« 
labungen nach Belieben wieberljolen liefeen.

3ch benfe, biefe fieute in bem (Safthofe würben 
nichts bagegen einzuwenben haben, bie junge ©ame 
non Seit zu Seit zu beurlauben, wenn bamit (Euer 
©urchlaucht ein (gefallen gefchähe.“

3'xv°



lieber Vartulach! Sinb bet ibealfte 
Äammetbiener, bet fich wünfchen läßt. Rlöchte 3hnen 
Siegte oollftänbig überlaßen. können biefen ßeuten im 
,$irfdjen’ faßen, würbe fünftighin bet meiner Rnwefen= 
f»ei± in ihrem (Safthaufe ausfpannen. Stellt fabelhafte 
Reflame für biefen (Safthof bar, in betn man ßeimtüten 
über Fürftenfiße hängt. ©olle Äifte!

ßieß fich nur oerßeihen, weil Rläbel fich ßu biefem 
Faujpas bekannte. Rlfo, lieber Vartulach, renfen Sie 
bie Sache ein.

RTäbel wirb wohl nicht, um ßu renommieren, in= 
bisfret fein. Halte Riäbel für au gefcheit!“

3>n Vartulach war eine große (Senugtuung, bah er 
foßufagen mit allerburchlauchtigfter Erlaubnis unb 
unter allerburchlauchtigfter Schußherrfchaft gegen bie 
liebe Rofin, bie Haushälterin, intrigieren burfte. Sie 
hatte fich in ihren guten Sagen allerlei greiheiten 
gegen ihn hetausgenommen, hatte fiih erlaubt, ihn fo= 
ßufagen ßu ben ©omeftifen ßu rechnen. Das oergaß ein 
Rrmanb Vartulach nicijt. ©ie lange Rafe, bie er jeßt 
(Selegenheit hatte, ber Rofin ßießen ßu fönnen, würbe 
ihm ein gang außerorbentlidjes Vergnügen bereiten.

Rrmanb lieh am folgenben Sage anfpannen unb 
fuhr ßur Stabt, wenn man fo etwas wie ©ingsba — 
bas war bie Vartulachfchc (Sinfchäßung — überhaupt 
Stabt nennen tonnte.

Vartulach fah fehr oornehm aus, als er in ©ingsba 
einfuhr unb oor bem „Hirfchen“ hielt. Sßenn er nämliih 
ohne ©urchlaucht fuhr, machte er ein (Seficht wie ©urch= 
laucht unb bebiente fiih auch gern burchlauchtigfter 
Rllüren. Sofen unb ©iener uerwanbeln fiih oorüber= 
gehenb mit Vorliebe in bie, bie fie fonft bebienen 
müffen.

Ruch Rrmanb Vartulach haftete fie an. ®r rebete 
bie beiben Rioosengel mit „hat man“ an, troßbem bas 
fogar für Fürftlichfeiten total veraltet war. Unb Hielte 
nannte er „meine Siebe“, was bas Rettefcße SpeßiaB 
lächeln heraufbefdfwor, wenn fie auch im übrigen unb 
burihaus bie ißr ßufomntenbe Haltung bewahrte.

Herr Rrmanb Vartulach wünfchte ebenfalls uon 
Hielte in bem füllen (Sarten bebient ßu werben. 2Bas 
in Hielte fofort bie Rßnung uon einer Riiffion, bie ihm 
übertragen worben war, wachrief.

Rierfwürbigerweife bat fich Vartulach ben gleiten 
Sißplaß unter ber breitäftigen Äaftanie ausgefudjt, ben 
Sags ßuoor Herr F*iß  Unbehaun als ßwecfentfprechenb 
befunben hatte . . .

„Sehen Sie fiih, meine ßiebe,“ fagte Herr Rrmarrb 
Vartulach ßu Hielte, währenb er fiih bereits gefeilt hatte. 
(Er wünfihie burch biefe umgebreljte Reihenfolge bes 
Sehens bem fleinen Stubenmäbihen non nornljerein 
flarßumaihen, welche Stellung er einnahm unb welche 
fie einnahm, ©as hatte er feinerßeit bei ber Rofin oer= 
fäumt...

„Seine ©urchlaucßi,'' fagte Herr Rrmanb, unb 
betrachtete, wie bas häufiger in älteren Romanen an= 
geßogen ift, feine wohlgepfiegten Fingernägel — „Seine 
©urcfjlaucht hat aus einem fleinen Faible für Fh*  neu= 
licßes Sheaterfpielen heraus ben SOßunfch, Sie einmal 
in Hahnhaufen ßu fehen . . . 3<h nehme an, bah Sie 
bas ohne weiteres ermöglichen fönnen unb wollen . . .“

Herr Rrmanb fieht fehr hochmütig aus . . .
Rette uerneigt fiih im Sihen, bemüht, biefer Ver= 

neigung ein höfifdjes Rnfehen ßu geben.

„Feh halte Sie für gewihißt unb anfteUig, meine 
ßiebe. ©ie Sache, bie anßuregen idj gefommen bin, 
miihte fo etwa wie eine ©heateroorftellung aufgeßogen 
werben . . .“

„©urchlauiht,“ fagte Rette, „o Verleihung, ich oer*  
gah . . .“ Sanß hinten in Rettes Rügen flimmert 
etwas, was feiner ©urcßlaucht Äammerbiener nicht 
gefallen will. Rian muh aufpaffen, bah einem biefes 
Stubenmäbchen nicht über ben Äopf wädjft. Scheint 
ßum Spott ßu neigen. Fft bei ihm nicht angebracht. . .

„3n jeher Frau fteeft etwas uon einer Schauspiele
rin,“ nimmt Rrmanb Vartuladj wieber, fehr uon oben 
herab, bas 2Bort. (Er glaubt, neben her Verpflichtung 
ßu Vornehmheit auch geiftreidj ßu fein. Sßenngleich ihn 
biefes Stubenmäbchen fchwerlich oerftehen bürfte . . .

Rette lächelt ihn liebenswürbig an . . .
„(Es finb ba — in Hahnhaufen — allerlei — hm

— allerlei Rüdficßten ßu nehmen auf eine — hm — 
ältere Riitbewohnerin bes Schloffes — ftammt noch 
non früher — burihaus feine tperrfefjaft — aber 
mäht fich allerlei — an — macht in gewißen Fällen 
Schwierigfeiten . . . Seine ©urchlaucht ift ßeitweilig 
ßu gutmütig unb uon einer nicht ßu begreiflichen Rach= 
ficht . . . 3<h meih nid)!, wieweit Sie mir ßu folgen 
oermögen . . .“

Rette lacht, bah ihre groben, fchönen, weißen Sahne 
ooll ßur (Seliung fommen . . . „3<h bin oollfommen 
im Vilbe, Herr Äammerbiener. ift ba noch etwas 
uon früher her im Schlöffe, was einmal jung war unb 
jeßt alt geworben ift, unb was miih hinauswerfen 
würbe — wenn . . .“

„Fabelhaft, ganß fabelhaft . . .“
„Äunftftücf,“ lacht Rette. „Rleine Riutter ift Viü 

lettabreißerin in einem Äintopp. ©ort habe ich mal 
ein Stücf gefehen, bas hieb ,©ie Fauoritin’. ©a ging 
es ähnlich ßu wie bei Fhnen, Herr Äammerbiener...“

„Fhre Rusbrucfsweife ift ßu oertraulich, meine 
ßiebe,“ rügte Rrmanb. „Sßenn man oom Schlöffe unb 
non Seiner ©urchlaucht fpricfjt, ift ein ,3hnen’ bepla= 
eiert. Richt am Vlaße, mein Äinb. ©as uerftehen Sie 
woßl beßer . . .!“ '

Rette will fich ausfdjütten oor ßachen: „SBie finb 
Sie ulüg, Herr Äammerbiener! Seine ©urihlaucht 
hört uns boch nicht . . .!“

„Vei Seiner ©urchlaucht ift es — hm —. 2J3enn 
es fich um Fürftlidjfeiten Ijanbelt, liebes Äinb, fo mub 
man ftets bie Vorstellung haben, als feien fie aligegem 
wärtig. Rn bem ion gegenüber einem Fürften änbert 
auch feine Rbwefenßeit nichts.“

„3<h werbe mir bas hinter bie Dhren fdjreiben, 
Herr Äammerbiener. Unb — was foll ich nun tun — 
wenn ich ßu Vefuh auf 3h*  Schloß fomnte . . .“

„3u einer Rubienß bei Seiner ©urchlaucht, meine 
ßiebe. — 3u einer Rubienß wirb man befohlen.“

„Rubienßen finb nur eine ganß furße Sache, Herr 
Äammerbiener! Soll ich benn gleich wieber gehen?“ 
Um Rettes Rlunbwinfel ßueft es.

„Sie fragen niet, meine ßiebe. Rber hören Sie, 
was Seine ©urchlaucht Shnen ßu unterbreiten hat- 
Rachbem Sie — hm — für ben Äernpunft ber Sache 
ein fo erftaunliches Ruffaffungsoermögen gezeigt haben“
— Rrmanb Vartulach liebte es, fich gewählt ausßit*  
brücfen, um fein ^reftige ßu erhöhen —, „wirb es 3hnen 
auch °hne weiteres flar fein, warum Sie bei Seiner 
©urchlaucht als eine Varoneffe Rnnette Rhoben ein=



DBerfßlefijßer ß a it b B o i e

/JJ /.‘J

gefüßrt werben jollen. Sßt æater — ßm — war ein 
Slegimentslamerab Seiner ©urßlaußt, falls fiß oiel= 
leißt eine gufällige Begegnung mit ber — ßm — ©ame, 
oon ber oorßtn bie Siebe war, ergäbe. 3eboß wäre es 
angebraßt, bie ©ame — ßm — fürs absufertigen. gßre 
Sßlagfertigfeit wirb gßnen babei beßilfliß fein . . .“

„Unb wo täme iß fo plößliß ßergefßneit, §err 
Äammerbiener? gn ber Stabt tann man einen 23um= 
mel maßen unb zufällig fo oorbeifommen. Slber ba, wo 
Sie woßnen, swifßen gelb unb SBalb unb SBiefen . . .“

„Sie würben angebliß bei SBaron unb Baronin 
©nsbaß su 23efuß fein. Seine ©urßlaußt ift gßnen 
bei einem Mitt burß ben gorft begegnet . . . SJlan ßat 
fiß wiebererfannt . . . gß würbe Sie mit bem fürft= 
lißen 2J3agen aus ©ingsba abßolen . . .“

,,©ann würbe iß am näßften ©age meinen poften 
los fein. ©s ift fßon einmal eine ©eputation im 
,$irjßen’ gewefen, bie miß ausräußern wollte!“

„SJlan wirb Sie natürliß nißt ßier abßolen, meine 
ßiebc. gß werbe oor ber Stabt mit bem Wagen an 
einer gefßüßten Stelle auf Sie warten . . .“

Sielte benft, bafe in ©ingsba reißliß gefßüßte 
Stellen gefußt werben.

„gß werbe mir bie Säße überlegen, $err Äam= 
merbiener, unb mit grau SKoosengel befpreßen. Sie 
fönnen ja in 3wei Stunben noß einmal oorbeifommen 
unb fiß ^Antwort ßolen . . .“ Sielte jagt bas feßr felbfb 
bewufet. SIrmanb SBartulaß glaubt, eine gewiffe $er= 
ausforberung unb einen gewiffen Spott aus biefer Slnts 
wort ßeraussußören, bie offenbar beibe 3ur ©utfßrift 
auf fein Äonto beftimmt finb. ©iefes Stubenmäbßen 
fßien fiß mit überrafßenber Sßnelligfeit 3U entwideln. 
©roßbem wäre es — im gntereffe ber biplomatifßen 
SRiffion, bie er übernommen ßat — nißt ratfam, bem 
SJläbßen feine unb ißre fo^iale Stellung flarßumaßen. 
©5 ßat nämliß ben Slnfdjein, als würbe er bei biefer 
Merfon, bte oßne ßweifel über eine beaßtliße ©eriffem 
Beit oerfügt, auf allerlei SBiberftänbe ftofeen.

„SJleine ßiebe,“ jagt $err Slrmanb unb läßelte 
naßfißtig, „Sie oerfennen bie Situation! Slißt iß 
bin es nämliß, bem Sie sumuten, swei Stunben auf 
eine ^Antwort 3U warten, fonbern Seine ©urßlaußt. 
Seine ©urßlaußt wünfßt miß fßnellftens wieber in 
$aßnßaufen 311 feßen. 3ß würbe Sßnen alfo boß an= 
empfehlen, 3ßie Sntjßlüffe 3U befßleunigen. ©in 3Bie= 
beroorfommen im ,Jjirfßen’ erübrigt fiß, ba iß feiner= 
lei Äommiffionen in ber Stabt 3U erlebigen ßabe. 3ß 
werbe alfo ßier folange warten, bis Sie ■ . “ $err 
Slrmanb Sartulaß ßat eine Seitfßrift aus ber ©afße 
gesogen, unb gibt unzweifelhaft 3U erfennen, bafe für 
ißn bie ©ebatte abgefßlojfen ift, unb er 3U lefen wünfßt.

Steile läßelte amüfiert, fie überlegte, ob bas S3er= 
trauen, bas ißr grau SImanba SFloosengel bis jeßt 
entgegengebraßt ßat, biefe neuerliße SSelaftungsprobe 
oerträgt, ober ob fie ein entweber — ober fpreßen wirb, 
bas fiß swifßen bem gürften §aßn=§ahnßaufen unb 
bem „fjirfßen“ mit ben angefßloffenen ©ingsbaern 
bewegt.

„grau SFloosengel,“ jagte Sielte unb läßelte luftig 
ßarmlos, „finb Sie fßon einmal bei Seiner ©urßlaußt 
eingelaben gewefen . .*.? “

grau Slmanba SFloosengel fießt Slette oerftänbniss 
los an unb geigt bann auf eine SBütte aufsuwafßenben 
©efßirrs. „Sjeute ift ejtra oiel 3U tun, Slette, maßen

Sie fiß ließet nüßliß, anftatt bumme fragen 311 
ftellen.“

„. . . iß bin aßet ßei Seiner ©urßlaußt einge= 
laben, grau SJloosengel,“ Iacf>te Slette unb maßt fiß 
über bas ©efßirr Bet. „©raufeen fißt ber §err Äammcr= 
biener unb wartet auf ^Antwort, Sie fönnen ißri ja 
einmal fragen, oß iß fßwinbele . . . Seiner ©urß= 
lauß; Bot mein XEjeaterfpielen fo gefallen, bafe iß eine 
©affe Raffee ßei ißm trinfen füll, ©er Äammeröicner 
fotl Sbefßeib bringen, oß Sie mir bafiir freigeßen . . .“

©ntfeßt ließt grau Slmanba bie §änbe. „3ß wafße 
meine $änbe in Unfdjulb! ©twas Sßleßtes traue iß 
3ßnen ja nidjt ßu, Slette, unb iß weife, bafe Sie fiß 
ißrer fjaut weßren fönnen! SIber SFlitwiffer will iß 
ßier nißt fein! Sßas Sie maßen, wenn Sie gßrea 
Slusgang ßaßen, geßt miß nißts an. ©r floßt 3ßoen 
naß'ber ©efinbeorbnung su! 3ß ftöre nißts unb feße 
nißts. SIber wenn bie anbern etwas ßören unb feßen. 
bann ©nabe 3ßoen (Sott! Sie liegen oßnebies auf 
ber ßauer. So gern wie iß mößte, fommt aber gßre 
Staffeetrinferei in Sjaßnßaufen heraus, bann fann iß 
Sie beim beften SBilleit niißt meßt Balten. Sie wijfen 
nun Säefßeib, Slette! Sßenn Sie gefßeit finb, Balten 
Sie fiß 3ßre 93erforgung ßier.“

Slette läßelt ißr SFlona=ßifasßäßeln! „gß mufe 
boeß einmal feßen, wie es in fjaßnßaufen ausfießt, 
grau SFloosengel! Sleugierig bin icß oon jeßer ge= 
wefen. Unb oon einem dürften wirb man niefjt jeben 
©ag eingelaben.“

„ßeißtfinnig finb Sie aber aud), Slette, wenn Sie 
fiß bis jefet auß bei mir nißts Boßen zufßulben 
fommen taffen . . .!“

„Slid)t jefet unb niißt fpäter, grau SFloosengel! giir 
Solibität bürgt bie girma . . .!“

„SBie Sie fidj ausbrüden, Slette! 93on gßnen 
tonnten bie ©ingsbaer SJläbels nodj etwas lernen!“ 
grau SImanba fäßrt fidj fßnell mit ber öanb nadj bem 
SJlunbe. ,,©as barf iß aber nißt laut jagen.“

So waren fidj grau Slmanba SFloosengel unb Slette 
ßufe wieber einmal einig . , .

Unb ber $err Äammerbiener befam feinen S3e= 
fßeib fßon naß 3eßn SJlinuten . . .

„grau SFloosengel will niißt, §err Äammerbiener,“ 
jagt Stelle. „Slber Sie ßaßen troßbem ©lüd! lieber^ 
morgen ßabe icß Slusgang. ©inen SJloment mal — tcß 
will gßnen fagen, wo Sie auf miß warten Jollen . . .!“

§err Slrmanb Sfartulaß maeßt fid) fteif. ©iefe 
Slißtung pafet ißm gan3 unb gar niißt.

©ie SBebienftete bes „$irfdjcn“ erlaubt fidj ba ihm 
gegenüber einen ©on. als wäre er ißr ßafai. Sie 
tonnte gut werben, wenn fie fidj fo weiter entwidelte...

Slber Slette fßeint fieß meßt im geringften um bie 
Mßdje eines burßlaüßtigften Äammerbieners 3U füm= 
mern. Sie intereffierte augenblidlidj nur ißre eigenen 
^Angelegenheiten. „Sllfo, $err Äammerbiener, Sie 
warten übermorgen, fßlag brei, bort auf mid), wo bas 
Sirfenwälbßen anfängt!“ ©as Sßälbßen fannte Slette 
oon ißrem Spaziergang her mit ©r. SFlibbenborf. „93on 
ba aus wirb ja wohl irgenbein Sßeg naiß §ahnßaufen 
füßren.“

„Sie btsponieren feßr felbftänbig meine ßi'ebe!"
„$abe iß immer getan, $err Äammerbiener! ßieat 

mir im SBlut! Unb was mir niißt brin lag, habe iß 
mir abgegudt. Sie wijfen ja, im Kintopp! ©a fann 
man manßerlei lernen!“

h’p.i
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„Sßon gut, biefe Dinge interessieren miß nißt im 
minbeften. 5$ habe in biefer Slngelegenßeit nur ein 
SImt . . .“

„Sßie Sie wollen, §err Äammerbiener! Sonft ift 
es intnter gang nett, wenn man fiß gegenseitig Der« 
floßt . . .“

Herr SIrmanb mailte eine H<tnbbewegung, als 
wehre er einen Uebergriff ab. „gß empfehle mich 
gßnen!“

Damit oerläßt Sperr Slrmanb ben Spirfdfengarten. 
Sßofiert bis aufs äufjerfte. Diefe Slrt grauen waren 
fiß boß alle gleich. Ob Sie nun SJlollp Slofin hieben 
ober Slette flüß. Sie nerftanben feinen Slbftanb au 
halten . . .

3n biefer Slaßt Schrieb Vlette wieber allerlei, was 
naß Verißten ausfalj. Unb was fie, beoor fie fiß 
fßlafen legte, Sorgfältig in ben Äoffer mit ber filb.errien 
Einrichtung fßloß.

Hanbelte es fiß boß Dielleicht um eine politifße 
Säße? Um ein geuer, bas fßwelte unb ausgetreten 
werben follie? Ober um eines, was man au ent« 
fachen . . . Ober war gar Seine Durßlaußt . . .?*

Sßie fiß bodj bie Ereigniffe in Dingsba häuften, 
feit Uiette hier ihren Einzug gehalten Rattel Unb wie 
fiß, feit Slettes Eingug, bie SRaßt, bie burß ihre felbft« 
ijerrlißen Dispositionen bie SRenfßen burßeinanber« 
folterte — Sßidfal Tagte man wohl —. Fiß bemühte, 
fomplißierte gälte au Schaffen.

Hatte Sich ba Slette ait ihrem, bem Gefinbe au« 
fommenben freien Slaßmittag, ftrahlenb au ber Daffe 
Kaffee bei Seiner Durchlaucht aufgemacht! Spalte ftraß« 
lenb mit einem hulbnollen SBinfen bie beiben burß« 
lanchtigften ©äule unb ben burßlaußtigften Kammer« 
biener SIrmanb Vartulaß begrüßt! Spalte ferner bie 
beiben Gebimmel woßlwollenb geflopft. Unb es war 
Herrn SIrmanb gewefen, als habe fie ihm bas gleiche 
augebacht. Sßorauf er mit Geistesgegenwart awifßen 
biefes Stubenmäbchen unb Sich bie entfpreßenbe Diftana 
gelegt ljatte.

Slette war barauf ftrahlenb an Herrn Slrmanb 
Dorbei, ber nur mit innerem SBiberftreben ben Schlag 
aufhielt, in ben burßlaußtigften SBagen gediegen unb 
hatte „Sos“ fommanbiert. Sßas Sperrn SIrmanb be= 
rührt hatte, als fei ihm non jernanb nicht Stanbes« 
gemäßen eine Ohrfeige oerabreißt worben . . .

Utette Strahlte auch noch, als bie Schimmel anaogen 
unb fiß in Drab fehlen. Sie Strahlte auch noß wäßrenb 
ber nächsten fünf SRinuten. Slßer bann ftanb plößliß 
etwas Dor ihr, was ihre gute Saune ftarf beeinflußte. 
Eine Vanf! Eine Vanf, bie an einer Viegung bes 
SBalbweges auftaußte. 3iemliß unoermutet. Unb auf 
ber Vanf faßen 3toei, bie Ulette fannte unb für bie ber 
SBagen So unDermutet in bie Erscheinung trat, wie für 
U?ette bie Vanf.

Ein Stopf hob fich erfßrecft Don einer SRännerbruft. 
Ein SRann faß oerärgert aus. Eine aarte Stimmung 
war roß aerrtffen . . .

Ein SBagen war oorübergerollt.
Slette, bie lebenswarme, lebenfprühenbe Steile 

hatte plößliß eisfalte Spänbe befommen.
Die beiben auf ber Vanf fannte fie. Die eine, bie 

erfßrocfen war, war ber grau Sanitätsrätins ganni). 
Unb ber anbere, ber oerärgert ausgefßaut hatte, war 
mit ber Slaßtigall ibentifß, bie eine Seitlang nächt« 
lißerweife fo fehnfußtsDoll im $irfihengarten gefungen 
hatte ...

Slette. war es jeßt Hai, weshalb biefe SRaßtigall 
nicht meßr für fie fang. Die Slaßtigall Suchte nach 
einem Sleft, bas bereits fertig gebaut war, benn aus 
einem anbern Grunbe tonnte einer, wie Dr. SRibben« 
berf, nießt in biefer Slusartung frei’n, ein SRäbel, wie 
biefe gannij fiautenfßläger.

Daß Slette bas 311 benfen berechtigt war, baran 
war, wie Dorerwäßnt, bas Sßidfal fßulb, bas mit 
einem SJlale Gefallen baran fanb, fiß in Dingsba aus« 
autoben. Es fanb Gefallen baran, non einer gana 
harmloSen Sache eine oöllig Schiefe unb frumme Dar« 
Stellung au geben! Stur, um Verwirrung anaurißten.

Denn bas fliebeswerben auf ber Vanf war gar 
fein fliebeswerben. Es feßaute nur fo aus. Es war 
oielmeßr ein Verfaß ber Vergewaltigung Dr. SJlibben« 
borfs aum 3wede einer lebenslänglichen greißeits« 
beraubung gewefen. ganrtp flautenSßläger hatte ben 
Sirenenaauber infaeniert in ber Hoffnung, baß Dottor 
SRibbenborf ißm aum Opfer fallen würbe - . .

SRan ßöre unb laufße, mit welch abgebrauchten 
Gartenlaubenjaßrgängen bie Dingsbaer noeß arbei« 
teten. Doch minbeftens bis auf achtaeßnßunbertunb« 
fiebrig ßatte man mit ber Vanffaene im Virfenwälbßen 
aurüdgegriffen!

Sllfo, als am geft ber „SBofi“ bie Dingsbaer 
SRütter aus ber Burüctßaltung Erif fliebetreus unb 
Gurt SJlibbenborfs gefßloffen hatten, baß es fiß boß 
hier um awei gute iterne ßanbelte, ßatte man bie beiben 
wieber mit einfalfuliert in bie mütterlichen Hoffnungen 
unb bie tößterlißen Slusfißten. Unb grau Sanitätsrat 
ßautenfdfläger war ber SJteinung gewefen, baß man 
bas Eifen fßmieben müffe, Solange es noß warm fei ...

Deshalb ßatte fie Herrn Dr. SRibbenborf, ber einen 
länblidjen Äranfenbefudj au machen ßatte, gebeten, bas 
Äinb gannp mitauneßmen, bas einen länblißett Slrmen« 
befueß maßen füllte . . .

Unterwegs war bann bas Äinb gannp Schwaß ge= 
worben. Hart bei ber romantifßen Vanl im Virfen« 
wälbßen. 2IIs Steile bes Genrebilbs anfißtig würbe, 
war es Soeben erft non gannp gcftellt worben. Das 
Slusrußen ißres Äopfes an Gurt SRibbenborfs SRänner« 
bruft ßatte nur naß Sefunben geaäßlt. Unb wäßrenb 
biefer Sefunben ßatte fiß bas Sßidfal ben Spaß ge
maßt, Sielte bas Vilb au aeigen.

Dr. SRibbenborfs Stimmung in beäug auf bie 2ln= 
gelegenßeit auf ber Vitfenbanf war fo, baß fie oon Oßr« 
feigen beßerrSßt würbe, bie fie nißt erreißten, weil er 
fiel) bas bei ber heutigen Äonjunftur nißt leiften fonnte. 
Slber fie tanaten ißm als Sogenannte fßwarae Vunfte 
noß immer oor Singen, als Seiner Durßlaußt SBagen 
mit Slette fließ fdjon lange nißt meßr 311 Sehen war.

„grauenaimmer!“ Sagte gannt) ßautenfßläger, als 
fie neben bem oerfniffen fßweigfamen unb nißt feßr 
friebliß ausfßauenben Dr. SJlibbenborf in ben Spuren 
wanbeite, bie ber burßlaußtigfte Sßagen ßinterlaffen 
ßatte.

Slber, wenngleiß Gurt SRibbenborf ebenfalls nißt 
feßr gut über Slette baßte, fo hätte er bas gannn 
ßautenfßläger gegenüber beftimmt nißt angegeben. 
„Slißt unfere Säße, gräulein flautenSßläger,“ Sagte er 
baßer fura unb unfreunbliß unb fßnitt fo alle SBeite« 
rungen ab. SBas ißn feboß nißt ßinberte_, fiß in feinem 
gnneren um fo meßr mit Slette au befßäftigen.

(gortfeßung folgt.)
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Aus der Praxis о Für die Praxis «• - .....
3«ni Seifen bet Kartoffeln

ahg. äßet bet Kartoffeloeftellung tnufj bafür 
geforgt werben, baß ben Saattartoffeln mögIid)Tt 
giinftige unb gleichmäßige Keimungs*  unb 
äßadjstumsbebingungen aur Berfügung fteßen. 
Ute bequeme unb gute Sur$füljrung ber fpäte*  
ren Pflegearbeiten muff ermögli(f)t werben, aud) 
barf bet Slrbeitsaufwanb nicht größer als not*  
ttenbtg fein. Sas urfprünglidje unb jelbft heute 
nodj nidjt feiten anjutreffenbe Segen ber 
Kartoffeln ßinter bem Pflug genügt 
btefen Slnfprüdjen, wie Prof. [Ries oon ber 
Perfudjs*  unb gorftfjungsanftalt für Sanbarbeit, 
Pornim, in Stud 13 ber „Plitteilungen für bie 
ßanbwirtfdjaft“ ausfüßrt, auf leinen gall. Sßenn 
es amß ßeute Hilfsmittel bafür gibt, um bie 
Knollen genügenb fladf unterjubringen, Jo wer*  
ben fie Ьоф auf feinen galt gleichmäßig unter*  
gebraut. Sie .golge ift ungleidjmäfjiger Puf*  
gang, Saju fommt, baß bie Steil)en nidft ge*  
niigenb parallel verlaufen, fo baß man fpäter 
nicht mit meßrreißigen Had*  ober Jpäufelge*  
täten arbeiten fann, fonbern auf ben 30^1 unb 
Häufelpflug angewiefen bleibt, ßine gleidj» 
mäßige Siefenlage ber .Knollen ift audj beim 
Segen mit bem Spaten nidjt gu erreidjen. Sie 
ßinterm Spaten gelegten gelber ßeben fidj пай 
bem Puflaufen Ьнгф ihre Ungleidjmäßigleit 
tmmer redjt beutlidj oon ben hinter ber Pflans*  
lodfmafdjtne ober mit ber SJlafdfine gelegten ab. 
Plan follte barum felbft in Kleinbetrieben ober 
im Sartenbau, wo eine Pflanälodjmafdfine nidjt 
in grage fommt, nicßt пай bem Spaten legen, 
fonbern lieber einen Heineren Honbreißenaießer 
benußen. 23ielfadj wirb in [окреп gälten ber 
„Kartoffelfeuer" benußt, ein Hoiaraßmen 
mit gwei bis oier furjen, fegeiförmigen 3aPfert 
im Slbftanb ber beabfi^igten [Reißenweite, bie 
beim (Einbrüden in ben Beben bie Pflanjlötßer 
ßerftellen. Samit ift gwar eine glei$mäßige 
Xiefenlage au erreichen, }еЬоф ift bie SIrbeit 
bcs So$ens aiemli$ ßßwer, unb es ift woßl 
faum oon Borteil, baß ber Boben unter ber 
Knolle (juerft tünftlicß feftgebrüdt wirb. Ber= 
fudje über ben (Einfluß biefer 'Ulaßnaßme auf 
ben Srtrag finb nicht belannt.

31m Pflanzen ßinter bem Spaten 
ßat man oielfadj feftgeßalten, weil bas — troß 
einiger maftßineller ВеПифе — praftifdj ber 
einzige 2Beg ift, bie Kartoffel im Quabratoer*  
banb au pflangen, fo baß fie fpäter mit bem 
Hadpflug Ireuj unb quer bearbeitet werben 
tann. Sie Ueberfreua=Bearbeitung würbe oiel*  
fad) für unentbeßrlid) geßalten, um bie gelber 
unfrautrein ju belommen; minbeftens galt fie 
als bas arbeitste$ncfdj oollfommenfte Perfaß*  
ren. Ser Borteil ber Bearbeitung über Kreuj 
ift jebodj nur ein fdjeinbarer. Soll man mit 
bem ggel oßne Scfjabcn burdjtommen, fo barf 
man in ber [Reißenweite nidjt unter 50 ßenti*  
meter ßeruntergcßcn. Plan lann mitßin ni$t 
meßr als oier Pflanaen auf einen Quabrat» 
meter bringen unb muß Oer einzelnen Pflanze 
einen Stanöraum cor. minbeftens 2500 Quabrat*  
Zentimetern gut Berfügung ftellen. JBenn man 
Hößfterträge ßabcn will, ift bas für mandje 
Pöben unb тапфе Sorten jdjon au oiel, für 
Saatlartoffelbau unter allen Umftänben.

Plan erßäli ebenfo niet Stauben je HeHar, 
wenn man jtatt 50 3entintcter im Quabrat 
60 :42 ober 70 : 36 ober 75 :33 pflan3t. Plan 
rann bann awar nidjt über Кгеиз arbeiten, 
bramßt alfo аий oon oornßerein barauf leine 
■Rüdfidjt au neßmen. Safür errei$t man, baß 
bte Stauben in ber [Reiße um 8 bis 14 Sage 
1гЙе1„ Wie6en, ben Boben bebeden unb baniit 
lelbfttätig bas Unlraut unterbrüden. Beim 
^Sgeln unb Häufeln, wenigftens Jo lange man 
иоф mit einreißigen (geraten arbeitete, ift bie 
gracßenleiftung bei weiterem [Reißenabftanb ent*  
ipredjenb„größer — eine [Reiße oon 75 3«uti= 
metern ßäufelt fieß ebenfo fdjnell wie eine |о!фе 
von 50 Sentimeter ^Breite. Saau lommt, baß 

man nun ni$t mit bem Spaten, fonbern mit 
ber Pflanalotßmafd)ine ober bergleidjen 1офеп 
lann. Sas Segen пай bem Spaten erforbert 
etwa ben breifaйen Prbeitsaufwanb bes Segens 
ßinter ber Socßmajdjine. Seßt man bie SIrbeit, 
bie man beim Segen, ggeln unb Häufeln er» 
[part, ein, um oon Hanö ber Hade Ьигйзи*  
geßen unb bas in Den [Reißen fteßenbe Untraut 
gu оегтф1еп, fo erßält man untrautfreiere Kar*  
tcffeln, als bas burdj Ueberlreuabearbeitung 
oßne Hanbarbeit тодИф ift. Pleßr als 3wei 
Arbeitstage je Sjettai finb meift für biefe Hanb*  
arbeit nidjt erforberlidj, es fei benn, um fpäter 
пойта!з Plelben unb Knopftraut au oertilgen.

Falsches und richtiges
Rbiuerfen oon dicken Resten

ahg. Sßerben bide Slefte nidjt richtig abge*  
worfen, fo tönnen бфаЬеп entfteßen, bie ben 
Baum aumäljlidj aum Pbfterben bringen. Beim 
Slbfägen eines großen Steiges tönnen awei 
geßler gemaeßt werben: ЯЛапфта! wirb ber 
Pft nidjt bidjt genug am Stamm abgefägt, es 
bleibt ein Stumpf (f. Betdjnung) fteßen. 
Siefer Stumpf ftirbt bann allmählich ab, bie 
gäulnis geßt halb bis in bas gnnere bes 
Stammes unb bringt bie Bäume aum Slbfterben. 
S$neibet man bagegen ben Pft au biäjt am 
Stamme ab, bann lann man bie IRinbe jeßr 
befdjäbtgen, es entfteßt eine au große SBunbe, 
bie )й!еф1 oerßetlt. Sas r i ä) t i g e Pbwerfen 
gefdjießt folgenbermaßen: An ber Anjaßftelle 
bes Aftes, bem fogenannten Aftring (f. 3eid)= 
nung) wirb ber bide abgefägt. Samit
ber Aft тф1 Ьигф fein [фтегез Sewidjt пай 
unten дезодеп wirb unb bann, wenn er ßalb

abgefägt ift, abbrtdjt unb eine große llßunbe 
reißt, empfießlt es fid), ißn oorßer in einiger 
(Entfernung oom Stamm mit einem Strid an 
einen ßößeren 3rceig ober an bie Krone au'bin*  
ben, woöurcß ein plößlidjes SRieberfdjmettern 
oerßinbert wirb. 3®£ämäßig tft es auch, ein 
Hein wenig oon unten anäufägen, fo baß bie

[Rinbe nießt einreißt. Sa bas Pbfdjneiben mit 
ber Säge leine glatte Seßnittfläeße ergibt, muß 
minbeftens ber [Raub ber Sßunbe mit einem 
ftßarfen ÜRefjer nadjgefdjnitten werben. Sßenn 
ein in gutem SBucßs befinblicßer Baum aud) 
beftrebt tft, bie SBunben feßnell au [djließen, fo

tönnen wir biefen Hetlungsproäeß bod) unter*  
ftüßen, inbem wir jebe SBunbe mit Seer ober 
Delfarbe überftreidjen. Hierburtß wirb oerßin*  
bert, baß bas SBaßer einbringt unb gäulnis 
ßeroorruft. Sinb feßon ältere Sljtwunben, bie 
nidjt beadjtet finb, oorßanben unb fdjon ein 
Seil bes Stammes angefault, bann lann man 
ben Baum nur notß baburdj retten, baß man 
biefe faulen Slftlödjer austraßt, mit Steinen 
ober Halätoßlen füllt unb bann alles mit ße» 
ment luftbitßt ocrfdjmiert. UBaffer unb gäulnis*  
pil3e tönnen nun nidjt meßr einbringen. 2Birb 
aber ein bider 2Ift, wie geftßilbert, ritßtig abge*  
worfen, bann wirb es au biefer leßteren Plaß*  
naßme nidjt fommen fonbern ber Baum nad) 
einigen gaßren bie SJßunbe oollftänbig geftßloßen 
ßaben, Sr. SB. [Rebeder, Berlin=Saßlem.

(Suter Sruditanfder ©bftbäume
ahg. Biele Sarienbejißer rnüffen bie bebauer» 

lidje geftftellung madjen, baß ber grudjtanfaß 
ißrer Dbftbäume troß guter Blüte unb günftigen 
SBitterungsoerßältnißen ßinter ben (Erwartun*  
gen aurüdbleibt. Sie Urfadje ßierfür ift in ben 
meiften gälten 311 große Srodenßeit im Boben 
unb in ber ßuft. Plangelnbe geudjtigleit ßat 
aber aur golge, baß bie Bienen, bie aur Be= 
frutßtung ber Blüten notwenbig finb, nidjt flie» 
gen. Plan beobadjte nur einmal feine Bäume 
baraufßin in ßeißen SRittagsftunben SIbßilfe 
läßt fid) bis 311 einem gewißen, (grabe bureß reitß*  
liiße Bewäßerung Per Dbftbäume wäßrenb ber 
Blüte erzielen. Sie günftigfte 3eü ßierfür finb 
bie Plorgenftunben. Sim heften legt man im 
Bereidj bes äußeren Kronenumfanges einen 
fladjen (graben runb um ben Stamm ßerum an 
unb füllt biefen mit SBaßer. SBenn es möglicß 
ift, empfießlt fidj eine Surißtränfung ber (Erbe 
bis 3U einer iiefe oon 50 3entimetern. galls 
ßfß eine ausreießenbe SBafieraufußr nitßt ermög» 
lidjen läßt, forge man wenigftens für ein Be= 
fprengen ber blüßenben Baumfronen am früßen 
Plorgen mittels eines Sartenftßlauißes. $>№ 
burdj wirb eine feudjte Umgebung gefdjaffen, 
bie ausreidjt, um ben Bienen einige Stunben 
ßinburdj bie Borbebingungen für einen ausgie*  
bigen Beflug bes Baumes au ermögliißen. g. S.

^ücfen nicht übecfiiitevn!
ahg. Plandje (geflügelßalter glauben ißren 

Küden etwas (gutes anjutun, wenn fie ißnen 
ben ganaen Sag über reidjlidje guttermengen 
3ur Berfügung ftellen. Slutß ift biefe gütterungs*  
metßobe oielfacß aus Srünben ber SIrbeits*  
erfparnis jeßr beliebt. Xroßbem ift fie falfiß. 
Pidjt feiten finb Berbauungsftörungen unb 
mangelhafte (Entwidlung ber Xiere, alfo gerabe 
bas (gegenteil oon bem, was man erreichen 
will, bie golge. SBenn bie Küden ben ganaen 
Xag über gutter im Ueberfluß aur Berfügung 
ßaben, bann finb fie eigentlich nie jo ridjtig 
ßungrig. (Es ift besßalb empfehlenswerter, bas 
gutter in oerfdjiebenen Plaßlaeiten, am heften 
oier bis fünf, au oerabreidjen. So gibt man 
alfo aum Beifpiel in ber erften 3eü morgens, 
mittags unb abenbs (grüßfutter unb baawifdjen 
Srodenfutter. Sie guttergefäße werben 3wed» 
mäßig nur eine ßalbe Stunbe ßingeftellt, fie 
müßen fo oiel gutter enthalten, wie in biefer 
Seit aufgefreffen wirb. Samit oerßütet man 
bas Ueberfreffen ber Xiere unb erreicht, baß fie 
aur näcßften Piaßlaeit wieber ßungrig finb unb 
mit frijdjem Pppetit an bas gutter ßerangeßen.

Polio.
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Lies und Lach’!
Kataftroplcen.

„9Rüffen Sie wirflid; als 
leßter bas Schiff verlaffen, 
wenn mal ein llnglüd paf- 
fiert?“ fragt bie alte Same 
ben Kapitän.

„2lur wenn bas Sdjiff finft, ■ 
meine Oame", antwortet ber 
«Seebär, „wenn es in bie ßuft 
fliegt, gehe id; jur felben Seit 
wie bie übrige 23efat)ung!“

*

Sin länblid;er 23ürgermeifter 
würbe von feiner vorgefeßten 
23ehörbe aufgeforbert ju be
richten über ßu.rus, gnbufirie 
unb SRoralität in feinem Ort.

3n bet „Sfeinjeitfdjule“. ©r antwoortet folgenbes:
,-$err ßefjrer idj ljabe meinen Diftatftein vergeben!" „ßuyuffe finb bH feit

Salwjelmten nicht gefdjoffen 
worben, Snbuftrie wirb pier nicht ange- 
pflanjt, bie SRoralität ift hier Sott fei ®anf 
jtn 2lbnebmen begriffen.“

HJiberfprud).
21. (beim Begräbnis): „Жег ift benn ber 

fjerr bort, ber fo entfefelidji weint?"
SS.: „Das ift ber ladjenbe ®rbe?"

*
„Söiffen gnäbtges gräulein, wer bas 

ЖаЬе! ift, mit beim id) eben tanjte?"
„Жата."

*
„gritj, tannft bu mir fagen, wann jemanb 

.wortbrüchig’ ift?"
„Str, wenn er ftotteri."

*
„Sei mir hätten Sie biefen raffinierten 

Diebftabl mal oerfudjen muffen."
„Schön, tjerr 5Rid)ter, wo wohnen Sie?"

*
„Donnerwetter, Жаре, bu fiehft ja fabel» 

haft aus in beinern eleganten Uebergiefyer."
„Sa, mein ßieber, ber ift oon Säuttmeier." 
„SSutlmeier? — SBulfmeier? — Sft- bas 

ein Sdjneiber ober ein ’Refiaurant?"
*

„Die gnäbige grau läßt fagen, fie wäre 
nicht зи häufe!"

Sefudjer: „So, bann beftelien Sie ifjr, 
bitte, id) wäre nidjt bagewefen."

*
2ibetg(äubif<f).

„Sffen Sie ашф um 13 llfjr au ЖШад?" 
„Stein, wir effen um 1 Uhr, meine Qrau 

ift fo abergläubifdjl"
*

Das Vertföt.
SRadj 23efid)tigung ber leerftefjenben Жор» 

nung naijm ber ^aiusoerwialter ben neuen 
Ж1е1ег nodj einen Slugenblid beifeite, fetjte 
eine gewaltige HJliene auf unb begann: „2Iuf 
unbebingte IRufje unb Drbnung wirb bei 
uns im $aufe größter Жет! gelegt, haben 
Sie Stinber?"

„’Rein."
„Stabio ober Srammoipbon?"
„’Rein."
„Spielen Sie felbft ein Snftrument?"
„’Rein."
„haben Sie etnen Sjunb, eine Sfaße ober 

einen ’ßapagei?"
„Stein." (Dtad) einer ЖеИе grimmigen 

Stadjbentens): „Stur ... meine güllfeber 
träfet manchmal ein bißchen ..."

Die Jeljlet.
Sie: „23on wem von uns beiben mag 

bloß ber Sunge feine getj'ler fjerljaben? 33on 
mir fidjerlid) nidjt ..."

®r: „23eftimmt nidjt, Ibenn bu ljaft beine 
ja noidji."

*
Summarifd).

„2Bas macht benn bein Schwager, ber 
ßeljrer?"

„D bunte, ber fcßlägt fidj, feine gamilie 
unb feine Schüler reblidj burdj!"

*
„S>a, ber HRann fjat einmal ein blüßen» 

bes Sefdjäft gehabt."
„Sffias Sie jagen."
„Sicher, er hatte einen Staub mit Siu» 

men in ber SRartttjaHe."
*

Daneben.
„2öas für ein 9Bilb ljabe 

fdjojfen?" fragt ber Sonntags
jäger ben görfter, als biefer 
wieber jurüdtam.

„3<fj ljabe ifjrt gefragt,“ war 
bie Antwort, „er fagt, fein 
2lame fei Scfjulje!“

*

34> wollte mit Otto eine 
Steife nach Italien madjen.

„Stwas Stalienifdj müßten 
wir fdjon tonnen,“ meinte id;.

„%5alj!“ fagte er, „ba tannft 
bu bidj auf midj oerlaffen.“

„3. 23. wie heißt eigentlich 
3af>nwe(j?“

„Saljnwefj? SSarte mal!" 
überlegte er. „Qdj will bir 
mal was fagen: SBenn bu 
3atjnwefj friegft, bann fahre 
ich überhaupt nidjt mit bir 
nach gtalien."

Sein ©rund.
„2Bie, -Stifter Sentins, Sie gehen ju ber 

^od)3eit Stjres Setters? Sch habe immer 
geglaubt, Sie feien ein geinb ber Sfje unb 
intereffieren ifiaji nicht für dergleichen l"

,,Sd) gehe auch bloß baljin, um mich am 
21nblid bes Opfers 3U weihen!"

*

3n ©ebanfen.
grau ißrofeffor: bu bem herrn

SRüller fdjon 3u feinem Stamenstag gratu» 
fiert?"

fjerr Sßrofeffor: „Stein! ... 2Barum? ... 
Sft benn heute ÜRüIler?"

*

Kund um bie (£fjß-
®r: „Dagegen tannft bu wirtlid) nichts 

fagen, SRarg, ber DRann ift ber grau über» 
legen, f<f)on weil er ßuerft erfchaffen war» 
ben ift!"

Sie: „Oh, man macht immer juerft einen 
(Entwurf, bevor man an bas eigentliche 
UReifferwerf geht!"

ich benn ge-

Kaum ift in ber fleinften hätte —
aber im UJochenenbhaus?

„Sßenn bu mid) am nädjften Sonntag befudjft, bann bring’ 
bocfj beine gamilte ju Sifdj mit.“

„Sehr gern — aber wenn es regnet?“
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Umschau
Kattoroitz 

Selbstmordversuch einer Abiturientin
Die 17jahrige Lydia Q., die die 8. Klasse des 

Staatlichen Gymnasiums in Kattowitz besucht, 
versuchte Selbstmord zu begehen. Die Schü
lerin hatte Arsenik eingenommen, und lediglich 
der sofortigen ärztlichen Hilfe war es zu ver
danken, dass das Gift nicht tödlich wirkte. 
Ueber die Ursache, die sie zu diesem Schritt 
trieb, verweigert die G. jegliche Auskunft. 
Man nimmt jedoch an, dass die Schülerin 
vor dem bevorstehenden Abiturientenexamen 
Furcht hatte.
KönigshüHe

Seltsamer Blitzschlag
Ueber Oberschlesien ging vergangene Woche 

das erste Frühjahrsgewitter nieder, das starke 
elektrische Entladungen mit sich brachte. In 
verschiedenen Orten waren kalte Schläge zu 
verzeichnen, die — vorläufigen Meldungen zu
folge — keinen Schaden anrichteten. So wird 
aus Königshiitte berichtet, dass der Blitz an 
verschiedenen Stellen der Stadt einschlug, 
ohne jedoch zu zünden. Ein besonders schwe
rer kalter Schlag war bei der Lutherkirche 
festzustellen. Die Funken tanzten die Sobie
skiego entlang bis zur Ecke Wolności, und es 
machte trotz allen Schreckens doch einen 
komischen Eindruck, wie die Passanten in die 
Höhe sprangen, um nicht mit den Funken in 
Berührung zu kommen. Seit vielen Jahren ist 
kein Frühjahrsgewitter von derartiger Stärke 
in Königshiitte verzeichnet worden.

Siemianoroitz
Zechpreller „zahlt" mit wertlosen ßunderf» 

złofy«Sdieinen
Ein gewisser Peter K. von der ul. Powstań

ców in Siemianowitz kam in die Restauration 
des dortigen Hüttenparkes, machte eine Zeche 
in Höhe von 18 Zloty und zahlte mit einem 
äusser Kurs gesetzten Hundert-Zloty-Schein. 
Dieser wurde anstandslos angenommen und
K. erhielt den Rest ausgezahlt. Bald darauf 
versuchte er dasselbe Manöver im Café „Eu
ropa“. Dort machte er eine Zeche von 14 Zt. 
Als er wieder mit einem ausrangierten- Hun- 
dcrt-Ztoty-Schein zahlen wollte, wurde das 
bemerkt und die Polizei benachrichtigt. Bei 
der Leibesvisitation wurden noch weitere 
wertlose Scheine gefunden. Der Täter wan
derte ins Gefängnis.

Hohenlohehiitte
Auto mit ßocfizeitsgäsfen verunglückt
In Hohenlohehütte ereignete sich ein eigen

artiger Autounfall. Ein Mietsauto, das mit 
Hochzeitsgästen zur Kirche fuhr, musste plötz
lich in volier Fahrt anhalten, da ein dreijäh
riges Mädchen über die Strasse lief. Infolge 
des starken Bremsens geriet der Wagen ins 
Schleudern und prallte gegen einen Telephon
mast. Das Kind wurde von einem Kotflügel 
erfasst und erlitt einen Beinbruch. Der Chauf
feur und die Passagiere des Autos kamen mit 
dem Schrecken davon und brachten das Mäd
chen ins _ Spital. Der Chauffeur soll an dem 
Unfall keine Schuld tragen.

Der Tod in der Starkstromleitung
In Hohenlohehütte ereignete sich ein auf

regender Vorfall. Dort stürzte sich die 58jäh- 
rige Witwe Franziska Jaworski aus dem 
„enster ihrer im dritten Stockwerk gelegenen 
Wohnung. Die Frau verfing sich einige Meter 
tiefer in der Starkstromleitung und wurde vorn 
elektrischen Strom sofort getötet. Die Leiche 
musste längere Zeit in den Drähten hängen 
bleiben, da vor dem Eintreffen der Rettungs
mannschaft der Feuerwehr an eine Bergung 
infolge Lebensgefahr nicht gedacht werden 
konnte. Erst nach Ausschalten des elektrischen 
Stromes konnte sie heruntergeholt werden. 
Die Tote wurde in das Hohenlohehiitter Kran
kenhaus geschafft. Der Selbstmord der Frau 
ist auf Familienzerwürfnisse zurückzuführen.

im Lande
nntonienhiitte

bebende Fackel
Die 40jährige Geisteskranke Hedwig Wla- 

darz aus Antonienhütte von der Dombrow- 
skiego 9 wollte Kohle in den Ofen nachlegen. 
Dabei kam sie mit den Kleidern dem Ofen zu 
nahe, so dass diese Feuer fingen. Um die 
Flammen zu ersticken, sprang die Geistes
kranke ins Bett, aber auch dieses entzündete 
sich, und das Feuer hätte sich über die ganze 
Wohnung verbreitet, wenn nicht Nachbarn 
sofort den Brand gelöscht hätten. Die Geistes
kranke wurde mit starken Brandwunden ins 
Hüttenlazarett gebracht.
Oadlin
Arbeitsloser wirft sich vor Direktoren=Aufo

Auf der Chaussee in Radlin. Kreis Rybnik, 
ereignete sich ein erschütternder Vorfall. Der 
26jährige Erwerbslose Alois Paszenda warf 
sich vor ein Auto der Rybniker Steinkohlen
gewerkschaft, mit dem der Direktor der Ein- 
magrube, Tuchoika, fuhr. Er war sofort tot.

Zu dem Vorfall werden folgende Einzel
heiten bekannt: Paszenda war seit Jahren 
ohne Arbeit und trug sich bereits längere Zeit 
mit Selbstmordgedanken. Als am Montag das 
Auto der Rybniker Steinkohlengewerkschaft 
mit Direktor Tuchoika gefahren kam, warf er 
sich vor die Räder. Der Chauffeur sah das 
und warf schnell das Steuer herum, doch es 
war bereits zu spät. Paszenda wurde vom 
Kotflügel erfasst und einige Meter weit fort
geschleudert. Er blieb tot auf der Chaussee 
liegen. Durch das plötzliche Herumreissendes 
Steuers schlug das Auto mit voller Wucht 
gegen einen Baum und wurde zertrümmert. 
Dir. Tuchoika erlitt« schwere Kopfverletzun
gen, während sein Chauffeur mit dem 
Schrecken davonkam. In der Umgegend hatte 
sich die Nachricht von diesem tragischen Un
glück bald verbreitet und grosses Aufsehen 
erregt.

Birkenhain
Cödlidier ITloforradunfall

Der Motorradfahrer Platzek aus Bytkow 
wollte in der Dämmerstunde über die Chaussee 
Birkenhain—Baingow, die wegen Ausbesse- 
rungsarbeiten gesperrt ist, nach Siemianowitz 
fahren. Platzek, der im 50-Kilometertempo 
fuhr, achtete nicht auf die Warnungssignale 
des Wächters und fuhr in voller Geschwindig
keit in das Sperrseil hinein. Er wurde vom 
Seil am Halse erfasst und von der Maschine 
gerissen. Das Motorrad raste weiter und zer
trümmerte dann an einem Baum. Eine Stunde 
nach dem Unfall erlag Platzek im Scharleyer 
Spital seinen schweren Verletzungen.
Wadotuitz

Schwerer Autounfall
An der alten Brücke über die Skawa, bei 

Wadowitz, ereignete sich ein folgenschwerer 
Autounfall, dem der Direktor des Wadowitzer 
Krankenhauses, Dr. Soltysik, und ein Priester 
zum Opfer fielen. Dr. Soltysik hatte zwei be
freundete Geistliche zu einer Autofahrt nach 
dem auf dem sogenannten „Kopiec“ gelegenen 
Jesuitenkloster eingeladen. Bei der Skawa- 
bt ticke sauste der Wagen, der von dem Spi
talsdirektor gelenkt wurde, in voller Fahrt 
gegen einen Baum. Die Insassen wurden aus 
dem Kraftwagen geschleudert und fielen einige 
Meter tief in das Bett der Skawa hinab. Durch 
den Sturz zog sich Dr. Soltysik einen kompli
zierten Beinbruch und mehrere Rippenbrüche 
zu, während einer der geistlichen Herren so 
schwere Kopfverletzungen erlitt, dass an seinem 
Aufkommen gezweifelt wird. Die Verunglück
ten wurden sämtlich ins Krankenhaus nach 
Wadowitz gebracht. Der zweite Priester kam 
mit leichteren Verletzungen davon.
Jankomitz

Schwere Schlägerei
In Jankowitz im Kreise Pless kam es zu 

einer schweren Schlägerei. Mehrere Dorfein- 

woliner begaben sich gegen 3 Uhr nachts zum 
Haus von Johann W. und wollten dort dessen 
Tochter sprechen. Als sie jedoch nicht hinein
gelassen wurden, rissen sie vom Zaun mehrere 
Latten ab und schlugen die Fensterscheiben 
ein. Darauf griffen sie mehrere Burschen an, 
die in der Nähe standen. Ein gewisser Paul 
Bryla erlitt derart schwere Verletzungen, dass 
er sofort ins Plesser Spital eingeliefert wer
den musste. Ausserdem wurden noch acht 
Personen verletzt. Die herbeigerufene Polizei 
machte dem Kampf ein Ende und brachte die 
Rädelsführer auf die Wache.

Tarnoroitz
Vom Fahrrad tödlich gestürzt

Der Bahnbeamte Swoboda aus Tarnowitz 
befand sich auf der Heimfahrt aus Bobrownik. 
Aus noch nicht festgestellter Ursache stürzte 
er so unglücklich vom Rade, dass der Tod 
nach wenigen Minuten eintrat. Die Todes
ursache ist noch nicht festgestellt. Swoboda 
hinterlässt seine Frau und zwei unversorgte 
Kinder.

Chroalioroitz
Cödlicher Unglücksfall

auf den Blüdierschächfen
Auf den Blücherschächten ist bei der Arbeit 

unter Tage der 45jährige Bergmann Kuczera 
aus Boguschowitz tödlich verunglückt. Die 
Leiche wurde in das Rybniker Knappschafts
lazarett gebracht. Die Ursache des Unglücks
falles ist nicht bekannt, doch wurde eine be
hördliche Untersuchung eingeleitet.

Scharley
Siebzehnjähriges Illädchen entführt

In die Wohnung einer gewissen Mrozek in 
Scharley kam ein Unbekannter, der sich als 
Fuhrmann eines Knurower Hegers, namens 
Giepert, ausgab und erklärte, dass sein Brot
herr ein Dienstmädchen suche. Er wolle die 
17jährige Tochter Elisabeth dafür engagieren. 
Frau M. fand dabei nichts Verdächtiges und 
liess ihre Tochter mit dem Manne fahren. Am 
Nachmittag wurde sie jedoch unruhig und 
schickte ihren Sohn nach Knurow, der sich 
erkundigen sollte, ob Elisabeth angelangt sei. 
Der Sohn musste jedoch in Knurow erfahren, 
dass man dort einen Heger Giepert nicht kenne 
und weder den Fremden noch das Mädchen 
gesehen habe.

Die Eltern fürchteten, dass ihre Tochter 
einem Mädchenhändler zum Opfer gefallen sei 
und setzten die Polizei von ihrem Verschwin
den in Kenntnis. Jetzt wurde der Fall langsam 
klar. Frau Mrozek fand im Verbrecheralbum, 
das man ihr auf der Polizei vorlegte, das Bild 
des Entführers. Er heisst Viktor Moll, stammt 
aus Struszczyce im Kreise Tarnowitz und ist 
32 Jahre alt. Der Mann ist geisteskrank und 
hat bereits drei Entführungsversuche an jun
gen Mädchen unternommen.

Zwei Tage später nahm die Angelegenheit 
eine unerwartete Wendung. Das Mädchen kam 
wieder nach Hause zurück und erzählte nun, 
was sich ereignet hatte. Sie war mit Moll in 
die Gegend von Knurow gefahren. Dann führte 
er sie in einen Wald, wo der Heger angeblich 
wohnen sollte. Als es jedoch dunkel wurde, 
und sie das Haus immer noch nicht erreicht 
hatten, wurde Elisabeth misstrauisch. Moll 
drohte ihr jetzt, sie zu töten, wenn sie um 
Hilfe schreien wollte und stürzte sich auf sie. 
Es gelang ihr jedoch zu flüchten. Zum Glück 
traf sie einen Alt-Dorfer Einwohner, der sie 
auf dem Rade in das Dorf mitnahm, wo sie 
übernachtete. Am nächsten Tage begab sie 
sich nach Knurow und fuhr von dort aus mit 
einem Lastauto bis Königshütte.

Ihr Erscheinen in Scharley bedeutete für die 
Einwohnerschaft eine Sensation, da man all
gemein angenommen hatte, dass dem Mädchen 
etwas zugestossen sei.

Die Polizei verhaftete darauf den geistes
gestörten Viktor Moll, der aus der Gemeinde 
Pufferki im Kreise Tarnowitz stammt. Er ge
stand noch mehrere Schandtaten ein.
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U)as in der Welt geschah
Weigee Wutidee auf de« JIjmm)
Sie ©ingeborenen auf ben 213 0r e n -■ 

3 n f e l n finb in Ijödjfter 2Iufregung. Zum 
erftenmal [eit 3Jlenfdjengebenfen ift bart Schnee 
niebergegangen. 3« einer oerhältnismäftig tat« 
ten 3iadjt hat fidj bas Sßljänomen ereignet. 3n 
[djönen großen gloden tarn ber Sdjnee 00m 
$immel, unb ba er nidjt fhmolg, bebedte er am 
nädjften SJlorgen bie gelber unb bie ©ädjer 
mehrere Zentimeter feodj. Siiemanb non ben ©in« 
geborenen erinnert fidj, jemals Sdjnee gefeiert 
gu tjatien. 9Jian glaubt allgemein an ein 2ßun= 
ber unb tarnt fttfj an ber märchenhaften gSradjt 
ber weiften gelber nidjt fattfeljen. Gange biirfte 
bie greube jebodj nidjt wäljren, benn ingwifdjen 
ift bas SBetter auf ben Sttgoren umgefdjlagen.

*

flknfdjenRefette der ©tefngeit gefunden
2lus $rag fommt bie Uüelbung, haft in ber 

©omica=§öhle in ber Slowafei ein Sdjäbel eines 
Urgeitmenfdjen gefunben würbe, ber nah ober« 
fläcfjlitfjer Sdjäßung oielleidjt 5000 3ah« alt 
fein moSte. 3m 2Iuftrag ber tftfjedjifdjen Hni= 
»erfität Sßrag hat nun ber Sorftanb bes geolo« 
gifdjen guftituts gSrofeffor ©r. Äettner eine 
wiffenfdjaftlidje ©jpebition ausgeriiftet, um ben 
gunb unb bie gunbftätte wiffenjdjaftlidj gu 
unterfucfjen. Sie lülülje würbe überreidjlidj be= 
lohnt, benn es würben fieben menftfjlidje Sfelette 
frcigelegt, bie tabellos erhalten waren. Sie 
lagen unter einer ©eröllfdjidjt unb waren im 
Gaufe ber Zeit oollftänbig oerfteinert. £>err 
©r. Äettner glaubt nun annehmen gu fönnen, 
baft es fidj um eine gamilie feanbelt, bie in ber 
Softie wohnte unb bem älnfdjetn naä) oon einer 
yiaturfatafiropfte überrafdjt würbe. So oer« 
banft bie Sßiffenfdjaft bem tragifdjen ©ob biefer 
gamilie biejen äufterft bebeutungsooHen gunb, 
ber uns weitere 2luftlärungen über bas Geben 
ber Urmenfdjen bringen wirb.

*

Raffdgafte Strahlungen einer 
ßranfen

Seit einiger Zeit erregte eine im Sofpital 
non Tirano bei Trieft liegenbe aftljma« 
tränte grau namens 3JI0 n a r 0 bas 
gntereffe ber wiffenfhaftlidjen 2ßelt. 2Bie 
auf ©runb ber 2lusfagen galjjlreidjer 5ßer= 
fonen barunfer bebeutenber ßlergte, einwanb« 
frei feftfteftt, ftai ber Äörper ber fdjlafen« 

ben grau gur 3tadjt wieberftolt ftelle ß i dj t = 
ft r a ft l e n ausgeftraftlt, bie über ber 23ruft 
bliftartig aufguden unb fogletdj oerfdjwinben. 
grau SDionaro weift non biefen Vorgängen nidjts. 
ytunmeftr ljai ber Sßräfibent ber Äönigltcften 
2Itabemie Stallens, oer ©rfinber 9ftarconi, ben 
bebeutenben SJlebiginer Ißrof. 23 i t a l i beauf« 
tragt, bie mertwiirbige (Srfifjeinung an Drt unb 
Stelle einer Unterfudjung gu untergiehen. 5ßro= 
feffor 23itali ljat auf ©runb einer erften im 
33eifeiit anberer Sßiffenfdjaftler oorgenommenen 
Unterfudjung bie 31 i dj t i g f e i t ber bisfteri« 
ben ^Reibungen in oollem Umfange b e ft ä t ü 
gen rnüffen. ©r [teilte feft, baft es fidj bei 
grau IDTonaro um eine burdjaus normale 5ßer= 
fon ftanbelt, bie non jeher Spfterie weit ent« 
fernt fei unb es energifdj ableftnc, als SLRenfdj, 
an bem fidj ein ÜBunber oollgiefte, Betrachtet gu 
werben, ißrof. 23itali fanb, baft grau BJionaro 
nadj. bem 2luftreten ber Strahlung ftart be= 
unruftigt erfdjien unb iljr Körper heftigen 
Sdjweift abfonberte. Sie Temperatur unb ber 
ißulsfdjlag waren höher als normal. Sie weite« 
ren ©rgebniffe ber Unterfudjung finb nodj nicht 
betannt.

*

Wiener KaufdjgiftH'andal
_ Siner internationalen 3taufdjgiftbanbe 

ift bie SBiener 5j3oligei auf bie Spur gefommen. 
3n ber leftten Zeit würbe beobadjtet, baft meftr= 
fadj junge Geute aus ben beften Äreifen ber 
Sßiener ©efellfdjaft Tobfudjtsanfälle er« 
litten. 23ei ben pfpdjtatrifdjen Unterfudjungen 
[teilte es fidj heraus, baft es fitfj gweifellos um 
Slaufdjgifte ljanbelte.

©urdj einen galt ift es nun ber Sßoligei ge= 
luttgen, einen Teil ber SJlitglieber ber $aufdj= 
giftbanbe gu oerftaffen. $us Briefen, bie man 
bei bem Softne eines belannten Äomponiften 
fanb, ber bewufttlos in einem Zugabteil aufge« 
funben würbe, tonnte feftgeftellt werben, baft fitfj 
ber junge SJlann in ben Rauben oon 3laufdjgift= 
hänblern befanb. 3m Zufammettljang hiermit 
nahm bie Sßiener ^ßoliget bie erfte 23erljaftuttg 
cor, ber halb weitere folgten.

*

Vier junge £eute fodlidj abgeflürjt
günf junge Geute gerieten bei einem Sfiaus« 

flug in 3lorwegen in' bidjtcn Slebel unb ftürgten 

300 SKeter tief ab; oier oon ihnen fanben ben 
Tob, ber fünfte tonnte fdjwer ocrleftt gerettet 
werben.

*

Kegenföicm und Känigsadks ...
3n ben Tostaner Sergen hat fidj ein feltenes 

Sdjaufpiel abgefpielt. ©er §irte Seconbo 3lic= 
colai bereitete [ich gerabe auf ben 2Ibftieg mit 
feiner §erbe ins Tal oor, als er plöftlidj be= 
obadjtete, wie ein Teil feiner Jjerbe ausein« 
anberftob. ©leidj barauf fdjoft auch ein 
prädjtiger ö n i g s a b l e r auf eines ber jun« 
gen Sdjafe hinter unb oerfudjte nun, mit 
feiner Seute in ben rjefigen drallen, [idj wieber 
in bie Güfte gu erheben, ©er $irte eilte [einem 
Sdjüftling fofort gu §ilfe, ba er aber nidjts 
anberes als einen Schirm bei fidj trug, blieb 
ihm niefets anberes übrig, als ben Äampf mit 
bem bie mädjtigeit Sdjwingen fthlagenben Siaub« 
vogel mit biefer ungeeigneten Sßaffe aufgunelj« 
men. ©er Äantpf tobte fange hta unb Ijet, unb 
es wäre bem girren woftl taum gelungen, fidj 
bes wütenben Stäubers ber Güfte gu erwehren, 
wenn ihm nicht ein Sergbewotjner, ber bas 
Sdjaufpiel aus ber gerne beobadjtet featte, bei« 
gefprungen wäre, ©en beiben Scannern gelang 
es fcfelieftHcb, ben Äönigsabler burdj ein paar 
woljlgegielfe hiebe auf ben Äopf gu betäuben 
unb lebenbig gefangengunetjmen. ©s war wirt« 
liih ein ißradjtejemplar, benn bie glügclfpann« 
weite bes Sogeis foll mehr als 2,50 SJleter be= 
tragen ljaben.

Kißgger Wßldbrand bei öedin
©in umfangreidjer 2Balbbranb, burdj ben etwa 

25 000 bis 30000 Quabratmeter 120= bis 150« 
jähriger Äiefernwalb gerftört würbe, 
wütete bei groijnau am 3ägcrftieg in unmittel« 
barer Slähe bes hubertusfees. 2Ils bie geuer« 
wehr oon groijnau furg nah bem 2lusbruh bes 
23ranbes gegen 2 Utjx anrüdte, ftanb bas bidjte 
Unterljolg in heften glommen. 9Jlit rafenber 
©efhwinbigteit griff bas geuer um fidj unb 
hatte halb troft bem fofortigen wirtfamen ©in« 
greifen ber SBefex einen Umfang oon fdjäftungs« 
weife 25 000 Quabratmetern erlangt. Salb war 
bie gange Umgebung in eine bidjte Slaudjwolte 
gehüllt. Unter tatkräftiger Sjilfe eines S21« 
Sturmes rüdten bie 2Behtmänner bem tafenben

Эаё junge §erj
Sfigge non Hermann SBagner

2tdj, wenn bie erften Ijeiften Tage tommen, 
bann wirb mein §erg fo furchtbar jung. 3m 
©arten blüht ber glieber, bie faftigen SBiefen 
finb mit bem fdjreienben ©elb bes Göwengahns 
gleihfam frifdj angeftrithen, unb felbft bie §unbe 
gebärben fidj auf ben Straften oor ßuft gawj 
toll. ЗФ trete bann oor ben Spiegel unb will 
es nicht glauben, baft iä) an ben Sdjläfen fdjon 
graue $aare t>abi. 3mmerljin, idj ^abe nodj 
ifjaare, unb bas ift bodj etwas wie ein Troft. 
2lber idj fyaie nitht nur §aare, idj habe аиФ 
Zähne, unb auf biefen wieberum §aare. Unb 
9Jlut habe idj audj unb einen gellen Sommer« 
anjug unb einen taubengrauen Seibenfdjlips. 
2111 bas siehe iih jeftt an unb fonftatiere nad) 
einem abermaligen 23litt in ben Spiegel, baft 
iä) nodj redjt gut für einen ©reiftiger abgehen 
fann, obwohl iih bodj — unter uns gefagt — 
fthon über bie 23iersig bin. Sollte es am Snbe 
nicht möglidj fein, baft nodj eine bei mir an« 
Beiftt?

3lun, ich f«he, was fidj tun läßt, unb idj tue, 
was ith fann! 2ßer fudjt, ber finbet, unb wer 
bittet, bem wirb gegeben werben, ©as Sdjidfal, 
fo ftheint es, meint es recht gut mit mir. Sie 
helfet 2Ballp, aber fie liefet fo aus, als ob [ie 
Siofa htefte. Sie ift fchlartt wie eine ©erte 
unb nidjt älter als meine Slagelfcfeere, bie idj 
mir oor jwanjig 3ai)xea einmal taufte, als iih 
auf meine bamalige ®raut ©inbrud madjen 
wollte. SJieine bamalige SBraut ift fdjon längft 

oerljeiratet, aber nicftt mit mir, unb fie hat oier 
Tödjter, oon benen bie ältefte fidj eben oerlobt 
hat, aber nidjt mit mir. Db audj iih einmal 
baju tommen werbe, ntidj 3U oerloben, gu feet= 
raten unb grofte Töhter ßu haben?

„gräulein Sßallp,“ fage ith, „wir gehen wohl 
ben gleidjen £ßeg?“

„3a,“ fagt Sßallp, „wir gehen ben gleichen 
SBeg.“

„Zur ©runbmüljle — nidjt wahr?“
„3a,“ Jagt 2Eallp oerträumt unb nidt.
„gräulein Sßallp,“ fahre iih fort, „wiffen Sie, 

baft bie ©runbmühle ein hödjft bebenflidjer unb 
gewiffermaften gefährlicher Ört ift?“

„2Biefo?“
„S'lun,“ will iih fagen, „nodj ein jebes grülj« 

jaljr, wenn ich ahnungslos jur ©runbmühle 
hinausfpasierte, fam iih fdjwer oerlobt wieber 
in bie.Stabt gurüd.“ 2lber bas fage idj natür« 
lieh uidjt, benn iih bin nicht fo albern, mir 
meine ©hancen oon oornherein gu oerberben. 
3dj fage etwas gang anberes. 3<h fuße:

„gräulein 2Ballp, wenn ein junges IRäbcften 
im grühjaljr 3ur ©runbmühle Ijtaausfpagiert, 
bann fann es mit Sidjerfteit annehmen, baft es 
als SBraut in bie Stabt guriidfefert.“

„So?“ fagt SBallp unb lädjelt felig.
„3a,“ fage ih, „barauf fönnen Sie ©ift netj« 

men, liebes Äinb.“
Sßallp nimmt barauf fein ©ift, es wäre benn 

jenes, bas iefe ihr in gorrn oon galanten 2ßor« 
ten einträufle. 3<h fpreebe feh*  gewanbt, benn 
idj habe ja Hebung. 2Eie oft — fo benfe iih 
bei mir — haße hn grühjaljr auf biefem 

2Bege gur ©runbmüljle einem SJläbdjen [hon 
meine Giebe betannt! Slun, ih weift wirtlidj 
nicht, wie oft. 2lber ih benfe mir, baft es fdjon 
fefer oft unb niht oftne ©rfolg ber galt gewefen 
jein muft, wofür ja bie Tatfahe ein Seweis ift, 
baft meine haare an ben Sdjläfen [hon anfan« 
gen grau gu werben. Db idj audj biesmal mit 
©rfolg abfdjneiben werbe? gaft mödjte ih bas 
glauben. Ober fpridjt bie felige Serflärtheit 
itGallps niht gang für mih?

2lber ba befommt mein Selbftgefüljl gang 
plöftlidj einen Stoft. 2Bir beibe — Sßatlp unb 
idj — finb eben im Segriff, in ben ©arten ber 
©runbmüljle eingutreten, als fih hinferm Z“un 
bie ©eftalt eines 3ünglings loslöft, ber oor 
Sßallij ben hui Stafft nnb mih 9&r niht fW- 
2Iudj Sßallp fieht midj niht mehr; ih« 2lugen 
leudjtan felig, unb ifer ©efidjt ift oor greubc 
fo breit geworben, wie bas meine oor Ueber« 
rafhung lang. Sie läßt mih ßong einfadj 
liefeen, hängt fidj in ben 2lrm bes Säuglings 
ein, ber fie erwartet feat, unb geht baoon . . . 
Unb ih? 3h fefee ben beiben nah unb laffe 
mih fhliefeli^ an einem einfamen Tifdj nieber, 
um einen Äognaf gu trinfen.

3h trinte niht nur einen, ih trinfe mehrere 
Äognats; unb als ih genug Äognafs getrunten 
habe, gelange ih gu jener Dlefignation, bie es 
mir ermöglidjt, gu pljilofophieren.

Unb ba fage idj gu mir: „So ift bas ßeben! 
So ift bas Geben unb ßieben im grühjaljr, wenn 
man ein junges h«tg, an ben Sdjlüfou aber 
fdjon graue houte hot . . .“

Unb ih befdjliefte enbgültig, mih 0°n nun 
an nur noch «u ben $erbft gu halten . . .



Triumph deuffdjer SedfniB in 6djt»eden
Sie neue 3Be[t»Srüde in Stodljolm, bie größte SBrüde Sdjwebens, gebt iljter Jertigftellung 
entgegen. ©ie 1600 Nieter lange unb 24 Nieter breite SBrüde mit ihrer fdiwierigcn Äonftruftion 
wirb non einer beutfdjen Saufirma errichtet. Sille »ter preisgefrönten Entwürfe würben »ott 

beutfdjen Ingenieuren eingereicht

(Element [pftematifdj zu Geibe. Nad) einftünbiger 
Slrbeit gelang es auch tatfädjlidj, bas geuer ein» 
aufreifen, ©egen 15.30 Uhr war fdjlteßlidj ber 
Sranb enbgültig gelöfdjt. SBenn auch bie hohen 
Äiefernftämme bes mehr als 100jährigen Se= 
[tanbes erhalten bleiben, fo muß hoch befürchtet 
werben, baff ber ganze SBalbbeftanb burd} bie 
Sranbfchäben eingeht. Heber bie Entfteljungs» 
urfache ijt nichts betannt.

*
fjodjfotnmer in London

Sonntag herr)djte in G o n b o n unb im 
Süben bes Ganbes bei faft wolfenlofem Ejimmel 
bie Semperatur eines Ejodjfommertages. 
Jn Gonbon zeigte bas ©hermometer 23,8 ©rab 
Eelfius im Schatten, was im Slpril feit 40 Jah» 
ren nicht »orgelommen ift. Sius ben Säbern 
an ber Nleereslüfte finb alle SBeridjte gleidj» 
lautenb: SBahre Heerlager »on Nlännern, 
grauen unb Äinbern am Stranb unb Ganb unb 
bie See »oll »on Schwärmen babenber unb 
fdjwimmenber Nlenfdjen. ®ie einzigen, benen bas 
SBetter unwillfommen ift, finb bie für bie 3Baf» 
fcroerforgung ber Stäbte unb ©örfer »erant» 
wörtlichen Sehörben. ©ie Seriobe ber ©roden» 
hcit fheint nicht enben ju wollen, wähxenb bas 
Ganb hoch nichts fo bringenb braucht wie reich’ 
liihe Siegenfälle. *

!Hit 81 Jagten auf ©tofjwildjagd 
in flfeiBa

Sin [eltener gluggaft ift mit ber fahrplan» 
mäßigen Nlafihine auf beut glugplaß »on Erot)» 
bon angefommen. Es hanbelt [ich um Nirs. 
SJlargot S o r r e p, eine Gonbonerin, bie »or 
wenigen SBodjen ihren 81. ©cburtstag gefeiert 
unb nun »on einem Nunbflug über ülfrifa, bei 
bem fie an 30 000 Kilometer zurüdgelegt hat, 
heimfeljrte. ©ie 3ahl ber Neugierigen, bie fid) 
um bie unternehmungsluftige alte ©ante fdjar» 
ten, war ungewöhnlich groß, fo baß Nirs. ©or» 
reg Nlühe hatte, ins glugplaßreftaurant zu ge= 
langen. SBenn fie gehofft hatte, bort enblidj bie 
»erbiente Nulje zu finben, fo follte fie fid) als» 
halb bitter enttäufdjt {elfen, benn jetjt ftürzten 
[ich natürlich erft einmal bie neugierigen Jour» 
naliften auf fie. ©rotjbem machte fie gute Nliene 
Zum böfen Spiel, unb ftanb ben SBißbegierigen 
bet SBhisfp unb Jigaretten, bie bie ununter» 
brachen raucht Nebe unb Antwort. Sie erzählte 
unter anberem »on ihren »ielen glügen freuz 
unb quer über Sübafrifa, unb berichtete mit 
befonberer Segeifterung »on ihrer Seteiligung 
an einer J a g b auf ©roßwilb in ber Äenia» 

Kolonie. 3m übrigen trägt [ich biefes llrgroß» 
mütterchen mit ber feften Slbficht, fich ein eigenes 
glugzeug zu taufen, mit bem fie fdjon in nädjfter 
Seit au einem großen glug nach Serfien ftarten 
will.

*
Cifen&ahntingiücB in örajilkn

Nach einer Nlelbung aus Nio be Janeiro ent» 
gleiften im Nlantiqueira»©ebirge »on einem 
Schnellzug bie Gofomotine unb 3 $er[onenwagen, 
bie einen Steilabhang hinabrollten unb »oll» 
ftänbig zertrümmert würben. Sisljer finb 9 ©ote,' 
8 Sdjweroerleßte unb »iele GeidjtDerleßte gebor» 
gen worben, ©er Schnellzug tarn non Sello §ori» 
Zonte. ©s hanbelt [ich um bas größte Eifen» 
bahnunglücf, bas fidj bisher in Srafilien ereignet 
hat ©as Nlantiqueira=©ebirge liegt etwa 150 
Kilometer norbweftlidj »on Nio.

*
(Benter Altarbild geflehten

Unbetannte ©ater haben aus ber Äircße St. 
Sano in ©ent einen glügel bes berühmten 
Slltarbilbes »on »an Et)d geflöhten. Sis 
jeßt fchwebt noch nölliges ©untel über bem 
greoel, ber itt ber Nacht an bem Nleifterwert 
ber altflämifdjen Nlalerei, bem ©enter Slltar» 
bilb ber Srüber »an Epd begangen worben ift. 
Obwohl bie Solizei fofort bie Unterfuchung auf» 
genommen unb eine genaue Sefdfreibung ber ge» 
ftohlenen Slliartafel überall nerbreitet hat, lie» 
gen noch nicht bie geringften Slnbaltspunfte unb 
Spuren' »or, Die zur Entbedung bes ©ätets füh
ren lönnteit. ©ie gefloßene Slltartafel gehört 
Zu ben ©eilen bes ©enter Slltars, bie fid) bis 
zum Jahre 1920 in ^Berlin befanben unb auf 
©runb bes Serfailler Vertrages ber belgifdjen 
Negierung übergeben worben finb. Sie [teilt auf 
ber einen Seite Johannes beit ©äufer, auf ber 
anberen bie gerechten Niehler bar. ©ie ©afel 
ift 1,50 Nieter hott) unb 65 Jentimeter breit, 
©er ©iebftahl würbe früh entbedt. Sils ber 
Sdjweizer ber Äathebrale St. 5Ba»o feinen Nlor» 
gentunbgang burdj bas ©ottesljaus machte unb 
ben SBor'hang »or bem SHtar wegzog, fah er zu 
feinem Entfetjen, baf; bie untere ©afel bes lin= 
fen Jlügels aus bem Nahmen geriffen unb »er» 
fchwunben war. ©ie erften Jeftftellungen laffen 
barauf fchliefjen, bah ber ©ieb [ich wahrfdjein» 
lidf abenbs in ber Äirche »erftedt unb fich hat 
einfdjliefjen laffen. ©ie »erfdjlofiene ©ür ber 
Äapelle, in ber ber SHtar aufgeftellt ift, war 
aufgebrodjen. ©er ©ieb muhte burch eine Seiten» 
tür, bie er gleichfalls aufgebrodjen hat, ent» 
widjen fein, ©ie SBeftürzung in ber Senölferung 
ift allgemein.

©er große Jlügelaltar gilt als bas monumen» 
tclfte Seifpiel mittelalterlicher Nltarmalerei. 
Er [teilt in pradjt»ollen Einzelbilbern ba<5 
menfdjlidje Seelenheil »am Sünbenfall bis jur 
Erlöfung bar. ©er Slltar bat eine wedjfelooUe 
©efdjidjte. Seit ber franzöfifdjen Neoolution 
waren »erfdjiebene ©eile außerhalb ©ents. ®ie 
Silber »ort Slbam unb E»a befanben [ich feit 
Nlitte bes »origen Jalfrljunberts im Srüffeler 
Nlufeum. Seit 1920 ift ber Slltar wieber in 
feiner ursprünglichen ©eftalt, mit Ausnahme 
eines bereits im 16. Jahrljunbert »erloren ge= 
gangenen Seils in ber Äatljebrale aufgeftellt.

*

20 Pfund <Pold gefunden
©inen feltenen ©lüdsfunb ljat »or einigen 

Sagen ber Sefiijer eines Heitren ^Bauernhofes 
in ber Nälje »on Ä r a l j e» o gemacht. Er fanb, 
als er bie (Erbe in ber Nähe feiner §üte um= 
grub, mehrere ©olbbarren, bie jufammen ein 
(Sewicl)t »on ungefähr 20 ißfunb erreichen. SBer» 
mutlith war ber ©olbfdjatj im Nlittelalter »or 
ben Siirfen »ergraben worben, ©as ffiolb bürfte 
aus ben Niinen flammen, bie früher einmal im 
heutigen Serbien ausgebeutet würben unb ben 
Sebarf ber bamaligert zinilifierten SBelt zum 
größten Seil bectten. Nlan »ermutet, baff fie 
noch heute ©olbnorfommen »on gewaltigem 
Neidjtum enthalten, ©er arme Sauer, ber bis» 
her oft junger unb (Entbehrungen gelitten hatte, 
ift jeßt mit einem Schlag zum Äröfus ber ganzen 
©egenb geworben.

*

^rundftefri des neuen VolEerbund- 
palafiee verwunden

©er »or fünf Jahren gelegte ©runbftein bes 
neuen SSölterbunbpalaftes in ©enf ift »er» 
[ <h w u n b e n. ©er ißräfibent bes SBölterbunbes 
hatte ihn feinerzeit mit grobem ißornp unb prunt» 
»ollen Jeiemonien gelegt unb bazu erflärt: 
„©iefer Stein ift gut unb feft gelegt.“ Jefet aber, 
wo fid) ber ipalaft ber Nollenbung nähert, ift 
ber Stein »erfdjwunben. Nlan glaubt, bah er in 
ben Sumpf gefunfen ift, auf bem ber ißöller» 
bunbpalaft gebaut ift.

*
ßampf mit einem Hiefenwolf

SBie grob noch immer bie SBolfsplage in Süb> 
Serbien ift, beweift folgenbe Nielbung aus 23el» 
grab: Jn ber Nähe bes ©orfes Solpeoo würbe 
biefer ©age eine Schafherbe »on einem riefigen 
3Bolf angegriffen, ber fÄon feit SBodjen in ber 
©egenb fjetumftreift unb »on ben Sauern tro^ 
aller Semüljungen nicht erlegt werben tonnte, 
©er Sjirte ber angegriffenen Ejerbe, ber 15jäh» 
rige Jbris Slslan, hatte nur einen berben Stod 
als Sßaffe. Nlit ihm ging er ber Seftie zu Geibe, 
als biefe ein Sdjaf nach bem anberen nieberrifc. 
©er erfte Schlag ging fehl, ©er SBolf war auf» 
merffam geworben. Er [prang ben mutigen 
Änahen an unb riß ihn zu £5oben. Nber Jbris 
wehrte fich uiit aller Äraft. Er fdjlug wie ein 
Nafenber mit feinem Stod um [ich unb traf benn 
auch mehrmals ben 2Bolf, ber laut aufheulte 
unb [ich einige Sdjrxtte zurüdzog. Jbris richtete 
[ich auf unb brang »on neuem auf bas ©ier 
ein. ©er Sßolf »erbiß fid) in feinem Nrm unb 
riß ihm mehrere tiefe GBunben. ©er Änabe nahm 
feinen Stod in bie anbere §anb unb »erfudjte 
bem SBolf bas Nüdgrat einzufdjlagen. ©as ge= 
lang nicht. Nuf bas laute Schreien bes Ejirten 
tarn enblidj ein Niann zu §tlfe, ber bem ©ier 
mit einer 3ljt ben Sdjäbel fpaltete. Jbris ift 
ber £elb »on Solgeoo. Er liegt in bebentlidjem 
3uftanb im Ärantenljaus.

*

ljodjfommec audj in Paris
Jn $aris h^*f<hte  am Sonntag eine ljo<h= 

fommerlidje ©emperatur. ©as ©hermometer 
ftieg auf 29 ©rab, ein Ereignis, bas feit 60 
Jahren nicht mehr beobadjtet würbe. Jm Jahre 
1874 war bas ©hermometer im Npril auf 28 
©rab geftiegen. Nian nimmt in meteorologifdjen 
Greifen an, baff ber Sommer 1934 ebenfo heifi 
unb troden fein wirb, wie bie Sommer »on 
1911 unb 1921.



Empfehle zur Frühjahrs- und Sommersaison beste Qua
litäten in Bielitzer und Lodzer

Herrenstoffeh
- Smder-Sockan

in neuesten Mustern und größter Auswahl.
B*i die bekannte Marke „Goeppert“ 

zu billigsten Preisen.
Großes Lager in Damen- und Kinderstrümpfen, 

Strickwollen und Garne in reicher Farbenauswahl. 

Dom. tow. Gz. Beyga, kybnik, SObiSiet.

Glangenb renooierfes 
ilaos 

in Berlin N.. Sene= 
felberftraSe, 3nbres = 
miete ca. Slntf. 18 000, 
SRettoertrag ca. 'Jimt. 
7500, Sppolbetenlaft 
3lmt. 20000, (6°/r),
RIein = UBoIjnungen, ift 
gegen gleitijtoert. Obieli 
in Sieliij o», fiattsmit! 
ein3utaufd). SufĄriften 
erbittet Dr. H._ Astei, 
Lwów, Nowy Świat 15

* 3Ut '
liefert aus fetjr großen töeftänben in luirflid) erfttiaffiger, 
garantiert [ortenedjter UBare 311 niebrigen greifen fämtlidje 

R’ iin& WÄii?, Wts unU Bterftröu^er, 
HÄ«» Wtfereii, W® etc.

OM ®nieino5eI.212öÄitu^
Sorten- unb fßreisüers. inpoln. unb beutfcg auf Verlangen gratis.

Wichtige Neuerscheinungen 
________ für Kleingärtner

Kleintierstäile
Hühner-, Kaninchen-, Ziegen- und 
Schweineställe. Mit vielen Bildern

(Erfttiaffige

aus bejf. §aufe, fticfjt 
fJJoften 31t älterem ffii;e= 
paar ober 3U älterem, 
alleinftebenben Serrn.

Singebote an:
Rudolf Czarnota 

Bielsko, Inwalidzka 2.

erz - Sanatorium
Bad Kudowa
Das ganze Jahr geöffnet / Fernruf 405 
Kohlensäure Bäder des Bades 

im Hause 
Zeitgemäße Preise u. Pauschalkuren

San.-Hat Dr. Herrmann. Dr. Georg Herrmann.

Diingerstätten 
und Jauchegruben

Mit vielen Bildern

Wasser im Garten
Anlage und Unterhaltung: Regen
tonne, Wasserloch, Vogelbrunn en, 
Pflanzenbecken, Plansch- und 
Schwimmbecken. Mit vielen 
Bildern.

Guter Verdienst!
aSerireter tönnen fßa= 
rentiertes Untoerfalreh 
nigungs*  u. §otf>glan3« 
SJlittel für jeiten §aus= 
halt, iBermaliung üben 
nehmen. Seb. polnifdb 
beutfdj. Raution. SJlelb. 

tägliäj 3—5.
Stand. Hobel Katowice

ul. Krakowska 3

Jedes Heft zł 2.20

Kattowitzer Bus^d^ucKerei u. Verlags-
Spółka fl&eyjRa, wiica 3»go fräaia 12

2 leere 3immer 
als Süro geeignet, fomie 
1 ©ar ase in Małomice, 
pl. Wolności gelegen, 
per fofort ober 1. SJlai 
3U oermieten. 3ufd)r. 
unter WK 370 Towa
rzystwo Reklamy, Ka
towice, 3-go Maja 10.

a »>
Gartenbaubetrieb und Samenhandlung 
offeriert Billige Preise

Feld-, (semiise- u. Bi»n»en 
bester Qualität erster Quedlin
burger und anderer Züchter 
Spezial ität: 

Geste erprobte Markt- und Frühgemüse, Futter
rüben, Eckendorfer Riesen-Walzen, Futter
möhren, Wiucken 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- 
Dahlien 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.

^Sen beften Ijo<f)teiinfätjigen u. [ortenedjten"'''

Wuntofamen

m, (ftemüfefamen
OSftbaume, SJeerenfträucber,
Sierfträudier, Stauben, Stofen 
£>ó(feftamm wnis 23M?dj empfiehlt

L» MOL. LSR
©ortenbaubetsieb an» 6amenban»el
Chorzów - Węzłowiec Nr. 19

Sisene Samengefi&afte:
Katowice Król. Huta

ul. 3-go Maja 16. ul. Wolności 3. 
fflreislifien auf SBunfd) foftenlos.

(SrUtlaffise
©entfife«, 83lumen= nttb Selb--

Sämereien
empfiehlt

ST, SZUKALSKI
Samengrofjljanblung.

BYDGOSZCZ, Dworcowa 8.. 
Saupttalalog auf SUJunJdj gratis u. franlo

berjeit Sportplab, in 
aiexanberfel», an bet 
Slabtgrenäe o. tBielsto, 
preiswert 3U »erlaufen.
Anträge erbeten unter 
„Günstig“ an Alois 
Springer, Bielsko, ul.

2In 2 Sauptftr. geleg.

3-go Maja 7.

©etniife=, SSlumen« u. geli>= 

Saaten 
befannt guter unb gnuerläjfiger Qualität, 

toie auch „
Dbfibäunte, Sträubest, Stauben, 

Stofen ufw. empfiehlt

Slluftrierten 
öauptfatalog für bas Habt 1934 
fenbe idj auf SBunfcb gratis unb franto!

B. Hozakowski, Toruń
skrzynka pocztowa (Sßoftfcbliefifadj) Sir. 1
SaatenrtljanNiing unb 0«=®nrtsnbaii(Ktiteb.

iutifdj gratis unb franto!

Wcrm du einen
garten ftasi...

I MODERNE BÜCHER 

ÜBER
GARTENBAU

I Gemüsebau, Obstbau 
Schädlingsbekämpfung 
Kleintierzucht u. s. w.

Kleine Anzeigen
2 ©xljaufioren, ca.
250 mm gliigelrab 0, 
'■Bledjgeljäufe, Rugel= 
iagerung, gebraucht, 3U 
taufen gef. tßreisangeb. 
an Springer, Bielsko, 
3-go Maja, erb. unter 
„CiDauftor“ H 454.

Sltittfe „gerb"*

4 3!üren, in gutem 3u= 
[taube. Friedmann, 
Mikołów, Rynek 14.

SeadUen Sie uns-er Sc&aufmsted

KATTOWITZER BUCHDRUCKEREI-
un^jerlags-sk

ffiut erhaltener 

ämöetroagen 
„Jtonton" 

billig 3U pertaufen.
Fr. Rosenbaum 

Katowice, Kozielska 14

Minuta

Kihl-H
mit 9lol)eis=®r3eugung, 
für gleijdjer, Gaftroirte 
ufro., billig ab3ugeben.

Konditorei Barth
Cieszyn.

Wille;
berühmt. Rurort Rabka 
„Chabówka“ 3entrum, 
40 3tntmer, gemauert, 
fiabengefdjäfte, ffiarag., 
l/2 SJlorg. ©arten, grofje 
Terraffe, (60 m lang), 
für (Erfjolungsljaus ge= 
eignet, fflreis 40000 ZI, 
Hitsaljlung 10000 Zł, 

oertauft
Biuro „HIPOTEKA“
Katowice, 3-go Maja 23.

SelwnljÄiif! 

„Singer“- 
WlHWnett 

oertauft billig 
Kato wice,Gliwicka 24a

Umgugsljalber finb 3U 
oertaufen uericfjtebene 

gute Wei 
unö Kronen 

in Katowice, ulica 
Gliwicka 17, III. ®tg. 
3u befidjtig. u. IBlontag 
an 3tt>i[tfjen 5—7 Utjr.

Gebrauster
Cnnönuet, 

gebrauchter 
$Oöeder, 

gebrauchter 
SnniWeiöer, 

unb neuer 
®tnfpänner= 
Ölöllwagett 

oertauft Katowice II 
Krakowska 19.

(Sdjrethmafctitne 

MERCEDES 
SOlobell 3, ąioin.=Dt№., 
faft neu, gelegentlich 3« 
oetlaufett. Katowice, 
Zielona 13, 2Botjn. 14 

lotorrflö 
6portmafd)ine, 500 ccm 
faft neu, preiswert 3« 
oertaufen. 3u erfragen
Centrala światła 

Katowice, Gliwicka 21/23

SHrt 'ßenfionat, mit 7 
möbl. 3itn'nern, eine 
Rüche u. Reller, elettr. 
®eleucl)tung, ein 3ocl) 
Dbft= u. ©emüfegarien, 
ift in febr fdjöner 
Sommerfrifdje = ©egenb 
5att>or3e b. Sielsto für 
bie Saifon ober gans= 
[übrig 3u oerpaibten, 
eoentl. 3U pertaufen. 
üluslunft beim SBefitjer

Skałka Pawel, 
Drogomyśl.

empfiehlt

®erIags=Sp.=?lfc., 3. «Raja 12.


